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Bach-Register. 

Associationswesen. 
(Vereine, Gesellschaften, Bruderladen, Versammlungen, 

Feierlichkeiten etc. betreffend.) 

Allgemeines. Beamten-Verein, XXXVIII, 307; - Bergre
viere, über. IV, 25; VII, 53; - Fahnenweihe in Steyer
dorf, XLI, 330; - Zulassung fremder Gesellschaften, 
LII, 419. 

Versammlungen. Domokoser Gewerktmtng, XXVI, 212; -
Vers. böhmischer Bergmänner, IX, i5; XXVI. 211; 
XXXIII, 2!i7; XXXVI, 290; XLIV. 34!J; -Jahressitzung, 
geologitich-bergmäunische, der geol. Reichsanstalt, XII, !J!J ; 
XX, 1!i2; XXI, l(ii; XXII, 175; XXIII, 183; - Versamml. 
kä.rntuerischer Eisenindustriellen, XVII, 141; - Verein 
der Eisenindustriellen, XVII, 140; - oberschleai
s c h e Preisaufgnhe, XII, 9'l; - Witten, Gewerkcn-Ver
snmmlung, XXXVI, 291; - Wolfsegg-Traunthaler 
General-Versammlung, IX, 76; XVII, 136; XVIII, 145. 

Bergbau. 
(Allgemeines, und Erzbergbau insbesondere, mit Ausschluss 

des Eisens und der Kohle.) 

Erzvorkommen und lllPtalllagerstätteu. Bauxit in der Wo eh ein , 
XXXV, 280; - C eme11t, hydrnulischer, von Häring, XXIX, 
232; XL, 320; XLI, 32i; - Graphit, böhmischer, LI, 
407; LII, 415. --

Gesteinsarbeit und Förder1111g. Erd bohr k uns t, XII, 96; XIX, 
151; XXI, 169; XXII, 178; - Förderkörbe mit Sicher· 
heitsdach, XLVI, 371; - Förderung in Tiefschächten, 
X, 81; XI, 89; - Förderwaggons, eiserne, IV, 31; -
Gedinge, unbeschränkte, I, :.!; II, 12; - Gedingl'ech
nung, logal'ithmische, XXIX, 238; - Seilförderung, IV, 
26; - Seilgewic\lt, Abbalancirung, XV, 122; - Signal
Apparute, III, 21; - Sprenglöcherbesetzuug, pul
versparende, XVI, 128; XXXIV, :.!tl!l; - Sprengminen, 
XLIX, 393; - Sprengmittel, neues (Haloxylin), XLIX, 
395; - Sprengöl, Nobel's, XXII, Li9; XXllI, 182; XXXVI, 
291; XXXVII, 300; XL, ~19; LU, 4lti; - Sprengpulver, 
neues, XVIII, 14i; - Sprengschüsse durch electrische 
Lampe, XXVI, 20"; XXVII, 216; XXVIII, 224; - Zünder, 
Rziha's patentirte, XVll, 13i. 

Bergrecht, Bergwirthschaft und Verwaltung. 
(Einschliesslich der Besteuerung und der Statistik d. Bergbaues.) 

Berggesetzgebung und Bergrechtsfälle.Arbeit er o r d nun g, Steyer-
dorf-Aninaer, XLIV, 340; XLV, 362; XLVI, 370; XLVIII, 
387; L, 401; LI, 411; LII, 418; - Berggesetz, preussi
sches, VI, 45; XXIV; 1%; XVIII, H7; -DampfkeHsel
explosionen, Sicherung gegen, I, 5; - Freischilrfe, 
Pfaudrecht auf, XI, 86; - Re t a r da t- Verfahren, III, l 7; -
Sequestration, XXXVIII, 301. 

Bergwerksabgaben. Verreclmang der Bergwerksabgaben, XXI, 171; 
- Arb c i t" 1 ö hn e, zur Frage der, XVI, 125; XVII, 132; 

Bergwlrthschaft. Bauvorschriften und Montanindustrie, VIII, 
61; - Bleiindustrie, Lage der kärntnerischen, VII, 57; 
VIII, 63; IX, 70; XIII, 102; - Eisenindustrie-Krisis, 
XXXVI, 285; - Enquete-Commission, XXXIV, 272; 
XXXV, 280; - Handelsverträge und Montan-Industrie, 
XXIV, 188; XXVII, 219; XXX, 237; - Idria, über dessen 
Verkaufsproject, XXVI, 213; - XXVII, 222; - Reserven 
beim Metallbergbau, XL V, 358; XL VI, 369. 

Eisenbahnwesen und Bergbau. Kohlenfracht-Tarife, XXIV, 
2i:J; XXXI, 245; - Leibnitz-Ei b i sw al der Eisenbahn, 
III, 23; - Rudolfsbahn, XLII, 333; XLVII, 3i7, 

Montanstatistik. Bergwerks pro du c ti on 0 es t erreich s, I, 
9; IV, 27; VI. 47; IX, 69; - Bergwesen, türkisches, 
XX, 15i; - B 1 ei pro d uc ti o n Oesterreichs und Preussens, 
XIII, 107; - Californien, Metallproduction, IX, 73; -
K oh 1 en pro d ucti o n Belgiens, XXXI, 251; - des Ruhr
beckens, XVIII, 146; - Würtemberg, Staatshüttenwesen, 
XI„, 323. 

Eisenwesen. 
Bessemer-Process und dessen Produr.le. Bes s e m er h ii tt e in Gratz, 

XIII, 107; XVI, 130; - Bessemern, das, in Krain, XXIV, 
190; - in Neuberg, XVIII, 143; XIX, 149; XXIII, 182; 
XXVIII, 221; XLV, :i47; - in Oesterreich, IV, 29; V, 33; 
- Flammenerscheinungen, abnorme, XIV, IO!J; -
0 f ~ n von L11ng1 LII, 418; - Pb o s p h o r beim Bessemern, 
XLIV, 353; - Bessemer-Process, Betrachtungen über, 
Xl!I, 101; - Spiessprobe dabei, LI, 405; - Besse mer
S chien e n, Proheresultate, XLIX, 389; - B ess emer-S tah 1, 
Versuche in Store, 1,4; - Specifisches Gewicht des Bes
semer-Metalls, II, 15; - Weiss- und Druckwaaren aus 
Be.isemer-Metall, XX, 153; - Sortiment des Bessemer-Me
tnlls, XIX, 153; - Wünsche in Betreff desselben; XLVII, 
ai3; - Wiener Handelskammer, Bericht über, XXXII, 
255; - Bemerkungeu dazu, XXXVII, 293; - Gegenerör
terungen dazu, XXXIII, 261. 

Bochol'cnprocess. Chromei.~enerz- Verschmelzung in St. 
Stephan, 1, 7; - Cokes-Roheisen, ob in Innerösterreich 
zu erzeugen?, XII, !13; XIII, 104; XVI, 126; -- Frisch
schlacken-Zugutebringung, VIII, 62; - Hochofen
schlacken-Verwendung, XXXVII, 299; - Kohlenoxyd
Zersetzung, im Gestell, XXXVII, 299. 

Stabeisen nnd Stahl. Damastgewehrlä11fe, österr., XXV, 203; 
Dampfhammer, grosser, XXXVI, 291; - Ersparungs
B e wert h u n gen, XXXVIII, 302; - Gegenbemerkungen 
dazu, XLIV, 355; - Gussstahlfa.brik, Bochumer, XL, 
823; - G usss tah 1-Hu fei s e n, XLII, 33!J; - Man i p u
lati o ns- B ere chn u n g einer Eisen- und Stahlhütte, XXI, 
165; XXII, 173; - Puddeln, Schlackentrennung beim, 
XXXIX, 316; - Pucldeln, neues Verfahren in Creusot, 
XXXIX, 311; - Puddel-, Schweiss- und Cementiröfeu, 
XXV, l!Hl; XXIX, 229; - Stnhlproduction, ausliindi
sche, XXlII, 181; - Stahlwerks-Project, Cilli,III,23; 
- Stnhl- und Eisen-Qualitäts- Untersuchung; 
XIX, 156. 

Vermischtes. Eisenindustrie zur Hebung der innerösterrei
chischen, XV, 117; - Eisenkitt, III, 23; - Eisenman
gan, XXXIX, 316; - eiserne Träger, Typen für, VIII, 
65; - Vajda-Hunyad, Staatseisenwerk, XXXI, 247; 
XXXII, 256. 

Hüttenwesen. 
(Mit Ausnahme des Eisenhüttenwesens.) 

Allgemelnes. Feuerfeste Materialien, III, 19; - Thone für 
Hüttenzwecke, XXXII, 253; - Feuerröste, bewegliche, 
XIV, 112; XV, IH>; - Feuerungssystem,Siemens'scbes, 
XXII. li7; - Raschetteofen, zweite Campagne, VII, 59; 
- Rauchverbrennung, Erfahrungen über, II, lO;XXIX, 
246; XXXIII, 263; S eh m elz e n durch Je bhafte Verbrennung, 
XLIII; 341. 



Jlletallurgle und metallurgische Fabrlcatlon. Extraction des Gol
des, VI, 49; VII, 54; LI, 409; - Metallurg, homöopa
thischer, XXXI, 250; - Nickelgewinnung, XLVI, 366; 
- Schwefelsäure-Fabrik, XXIV. 194; - Zinnober
F ab r i k ldrh•, XL VI, 334. 

Problrwescn und Analysen. An a 1 y s e n, oberungarischer Hüt· 
tenproducte, XVI, 367; - Kupferprobe, colorimetrische, 
XXXIV, 270; - Kupfertitrirung, XX, 160. 

Kohlenbergbau. 
Kohlenvorkommen. In den niederöst. Alpen, XLII, 336; XLIII, 

342; - in Slavonien, VII, 59; - Cokes, böhmische, 
am Niirnberger Marl<te, IX, 267. 

Kohlenwerksbetrieb. Braunkohlen, getrocknete, II; 14; -
Braunkohlenhalden, Beniitzung, XXXI, 251; - Koh
lenabbau auf LuiHenglück, X, 77; - Kohlenbergbau, 
englischer, XXV, Hi7; XXVI, 205; XXVIII, 225; XXIX, 
234; XXX, 243; XXXII, 258; - Kohlenwäsche in Zwi
kan, XXXI, 251; Petroleum in Galizien, XXXVI, 289; 
XXXVII, 2!J5; XXXIX, 310; XL, 317; XLI, 325; LII, 413. 

Literatur. 
Berggesetz, allg. öst„ Tasch~nausgahe, XLIX, 395. 
ßergwerksbetrleb, der, in Oesterreich (Stat.iHtik), III, 22. 
Faller, Jahrbuch, berg- und hiittenm., XXIII, 186. 
Purhs, vulkanische Erscheinungen, XXXI, 250. 
Gä.rtzsrhmann, Aufoereitung, XXXI, 250. 
fioltsrhalk, Rechnungswesen, VIII, ß6, 
Hahn, preuss. Berggesetz, XLII, 338. 
Hlugenau, ßessemern in Oesterreich, XXX, 243. 
Horhstä.lter, Neuseelnnd, Geologie, III, 22; XXXI, 250. 
Klostermann, preuss. Berggesetz, XLII, :ms. 
Leunls, Schnlnnturgeschichte, XXXI, 24!!. 
J1la1111llrher, Verrechnungskunde, VIII, tiß; XV, 123. 
Jllaeurer, Formen der Walzkunst, XXX V, 282; L, 401. 
Odernhelmer, Na~sau's Berg- und Hiittenwesen, XXI, 170. 
l'erry-Knapp, Metallurgie, 1, 6; XXV, 203. 
Herne universelle de Mines, IV, :14. 
Relssarher, Gastein, XLVII, :~i8. 
Rlltlngrr, Rohrturbinen, XVII, 139. 
Rzlha, Tunnelbaukunst, XLII, 33Ei. 
Srharl; mathematische Aufgaben, XXVII, 187. 
Stelzner, Granite von Geyer, XLVIII, 387. 
Verhandlungen der Leobner Versammlung, XV, 122. 
WoPbler, Feldes-Reservation, XIII, 106. 
Zinken, Braunkohle, VII, 59. 

IV 

Maschinenwesen. 
(Eiuschliesslich des Markscheids-, Aulbereitungs- u. Bauwesens.) 

Trigonometrisches Rückwärtseinscbneiden, XXVI, 207. 
Calorlsche Maschinen. Anwendbarkeit der, I, 7. 
Kesselstein, Mittel gegen, XXX, 239; LI, 409. 
Setzrad und Stromsetzmaschine, XLIV, 345; XLVIII, 381; XLIX 

396. 
Personalnachrichten. 

Auszeichnungen und Ehrengaben. H R i d in g er-Feier, VII, 55; 
- Hingenau, Ehrendoctorat, XLII, 3:l7; - Lorenz, 
Ehrenbürger, IV, 32; - Mobs-Denkmal, XLVII, 378; 
- Murau, Odensverleihung Rn die Beamten in, XII, 98; 
- Rittinger, Bronccbüste, XXXVIII, 307; - Tunner-
F e i er (nnd Leobner-Versammlung), XLIX, 390. 

Todesfälle. B. Baumgartner, XXXII, 260; - Engelmann, 
XXX, 244; - Feil, XII, 99; - Glowacki, VII, 59; -
Lang v. Hanstadt, VIII, Cl7; - Liebich, XVIII, 147; 
- Manz v. Mariensec, XXX, 264; - G. Mannlicher, 
L,401; -Niederrist, L,401; - Ortncr,XXVI,212. 

Salinen. 
Hall ein, Salinen betrieb, XLV, 35!1; XLVII, 374; XLVIII, 385; 

Viehsalz-Formatisirung, L, 3!J9, 

Unterrichtswesen. 
Bergakademien. Cluus thal er, dazu erhoben, IV, 31; -Frei

b c rg er, Jubiläums-Einladung, XI, 91; - L eo b ner, 25jähr. 
Jubelfeier, XLIV, 345; XLIX, 390; - Lehrplan, XLII, 339; 
XLVII, :l7fi. 

Bergsrlrulen. f'requenz derselben, VII, ßO; XXI, 170; -
Lehrplan, XIII, 107; XIV. 116; XV, 123. 

Unglücksfälle. 
Eisenerz, IX, 75; - Leoben, L, 397; - Sehemnitz, 

IX, 75. 
Vermischtes. 

Aphorismen, bergmännische, XXII, 279; XXXIII, 268; XXXIV, 
276; XXXV, 282; - Pariser Ausstellung filr 1867. 
Programm, XXXV, 177; XXXVI, 28G; XXXVII, 297; 
XXXVIII, 305; XXXIX, il12; - Central-Comite der, 
XLV, 357; XLVI, 365; XLVIII, 381; L. 397. 

Röhren 11us Asphalt, XVII, 1:!4_ 
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Zum Jahresbeginn! 
Wien, 1. Jänner 1865. 

Die Masse des uns beim Jahresschlusse vorliegenden 
Materials und das Streben keine Fortsetzungen über den
selben hinauszuschleppen, hat uns diesesmal genöthigt, auf 
das übliche 8chlusswort zu Ende des Jahres zu verzichten. 
Wir wollen dafür das ueuanbrechende Jahr mit einem kur
zen Rückblicke eröffnen. 

Leider bietet uns derselbe nicht viel Erfreuliches! 
Ein flüchtiger Blick auf die Rubrik Personalnachrichten 
unseres Inhaltsverzeichnisses von 1864 zeigt uns eine un
gewöhnliche Anzahl von Todesfällen wackerer Berufsgenos
sen, von denen Manche noch in voller Manneskraft und 
Wirksamkeit ihre nletzte Grubenfahrt" angetreten haben. 
Abgesehen von dem Herben solcher Verluste in einem so 
kameradschaftlich engverbundenen Fachkreise, wie es der 
unsere ist, abgesehen von der Trauer, welche dadurch sich 
auf zahlreiche Familien herabgesenkt, ist es unser Fach 
selbst, welches die Verluste hart empfindet; die Lücken, 
welche der Tod im abgelaufenen Jahre in unsere Reihen 
gerissen hat, werden nicht alle leicht zu ersetzen sein ! ! -

Aber nicht bloss in so trauriger, wenn gleich in nicht 
minder empfindlicher \V eise haben unser Fach auch andere 
V crluste getroffen - V crluste persönlicher und sächlicher 
Natur! Mit allem Schmucke wohlverdienter Ehren von Oben 
und Unten ist der langjährige Chef des kaiserlichen Berg
wesens Freiherr von Scheuchen s tue 1 vom Schauplatze 
seines 'Wil'kens in den Ruhestand getreten , und ist a 1 s 
Solcher nicht mehr ersetzt worden, denn eine neue nür
ganisation" hat den Staatsbergbau mit den ihm verwandten 
Fachzweigen, dem Staatsforstwesen und den Staatsdomä
nen, verbunden, und d'.e Lücke, welche das Scheiden eines 
hochgeachteten Hauptes gelassen - wohl überbrückt -
doch nicht ausgefüllt! Wir haben manche Ursachen, die 
neue n Generaldirection des Staatseigeuthums" mit Hoff
nungen bester Art zu begrüssen und klagen nicht sowohl 
über eine verlorene Sonderstellung, die vielleicht in heu
tigen Tagen nicht mehr passend erscheinen mochte, als 
vielmehr über einen der Anlässe dazu - nämlich über die 
fortschreitende „Decimirung-i der Staatsbergwerk~, worin 

wir insolange den gehofften Vortheil nicht zu erblicken 
vermögen, so lange nicht der Beweis hergestellt ist, dass 
die wirthschaftliche Mineralproduction überall und jeder
zeit - extensiv und intensiv - in Privathänden 
besser gedeihe. \Vir werden nächstens aus statistischen 
Daten darthun, dass die Erfolge des Ilergwcrksbetriebs in 
den letzten Jahren noch nicht diesen Beweis liefern, und 
von den "Bcrgbaucuu, deren man sich bis nun nentiiussertu 
hat, werden manche als Stätten der Production und Arbeit 
wahrscheinlich für immer oder für lauge als - verloren zu 
betrachten sein, nicht für den Staat allein - auch für die 
Volkswirthschaft ! 

Aber auch die Privatindustrie war im abgelaufenen 
Jahre nicht auf Rosen gebettet! Eine erneuerte Krisis der 
Eisenindustrie hat mehrere Werke ersten Ranges zu Fall 
gebracht oder lahm i;elegt, die Ziffern der Production sind 
zurückgegangen, die Werthe haben sich vermindert, innere 
und äussere Ursachen haben den Absatz geschmälert, un
günstige W eltconjuncturen haben allgemein gefühlte Sto
ckungen herbeigeführt, wichtige Lebensfragen unseres Fa
ches hat das alte Jahr ungelöst dem neuen Jahre hinter
lassen! 

Fürwahr kein heiteres Bild ist es, welches wir vor 
unsern Lesern entrollen, und nur wenige Lichtblicke stechen 
aus dem Dunkel desselben mildernd hervor. Als solche er
kennen wir die reger gewordene Association, welche sich 
durch häufigere Zusammenkünfte und Besprechungen be
thätigte, sowie das lebhafte und kräftigere lnangriffnchmen 
mancher der noch ungelösten Lebensfragen. Die Eisen
bahnbauten, deren wir bedürfen, die Frachttarifreform, die 
immer dringender wird, die Zollreform , deren langwieri
gen Verhandlungen alle Fachgenossen mit spannendem In
teresse folgen , haben wenigstens vor Schluss des Jahres 
einige Schritte vorwärts gemacht, und sind - Dank der 
regsameren öffentlichen Discussion ! - wie man zu sagen 
pflegt, in Fluss gekommen. Es wird eben Sache des 
öffentlichen Interesses sein - s i e auch im F 1 u s s zu 
erhalten! 

Von technischen Fortschritten "'haben wir die Ein -
führung des Bessemerns in Oesterreich, wesent
liche pyrotechnische Versuche im Salinenwesen 



und einige Ve1 besseruugen beim K oh 1 e n b er g baue zu er
wähnen, und es ist trotz einer erklärlichen Entmuthigung 
in Fachkreisen dennoch zu erwarten, dass es der unserem 
Fache eigenthümlichen Zähigkeit gelingen werde, das neu
begonnene Jahr zu einem günstigeren umzugestalten. 

Wir unserntheils werden es für unsere Pflicht halten, 
dem Staatsbergbaue auch in seiner neuen - wie wir hof
fen dürfen nicht unfruchtbaren - Umgestaltung unsere 
geistige Förderung, so weit es unsere Kräfte gestatten, an
zubieten, den Interessen des Privatbergbaues thuulichsten 
Raum zur Discussion der wichtigsten Fragen und zum Mei
nungsaustausche zu eröffnen, den technischen Fortschritt 
und die Ehre unseres Berufes stetig und nach allen Rich
tuugen hin mit Offenheit und Freimuth zu vertreten. 

Lassen Sie uns einheitlich von allen Richtungen das un
serm Fache Nothwendige unermüdlich anstreben (in neces
sariis u11it11.1· !) , in freier Discussion zweifelhafter Punkte 
da8 nichtige vorurtheilslos aufsuchen (in dubiis libertas !) 
und das Streitige, und nur in Rede und Gegenrede zu klä
rende, mit reinem Sacheifer fern von persönlichen Reibun
ge11 auskämpfen! (i11 mnnibus carita.1· !) 

W eun die Besten uusercs Faches uns in dieser Rich
tung vorangehen, und auch der Geringsten Keiner zurück
bleibt, wird auch die unser Fach drückende Missgunst der 
Zeit und der öffentlichen Meinung schwinden, und aus ei
gener Kraft sich auch eine günstigere Zukunft uns~res 
Bergbaues wieder erobern lassen. Dieser bringen wir in 
der Geburtsstunde des neuen Jahres ein hoffnuugsstarkes 

„G 1 ü c k a u f !" o. H. 

Das unbeschränkte Gedinge bei der Arbeit 
am Gestein , als Regulator des ordinären 

Schnur· oder Klafter-Gedinges. 
In dem Blatte Nr. 18 vom 2. Mai v. J. der österrei

chischen Zeitschrift für Berg- und HütteQwesen wurde mit 
dem Aufsatze: ,,Ansichten über Gedinge bei der Gesteins
arbeit<< dem freien, unbeschränkten Gedinge nach G~bühr 
das Wort gesprochen und angedeutet, dass zum '!'roste 
jedes denkenden Fachverwandten die über derlei Gedinge 
entwickelten Grundsätze: hinzielend auf die Entfaltung 
einer möglich grosscn Arbeitsleistung und gleichzeitig auf 
eiucu reichlicheren Arbeitsverdienst sich immer mehr bele
ben. Dieser Stimme (P.) aus dem Erzreviere der Salzbur· 
ger Hochalpen, welche sieb im gleichen Sinne schon sechs 
Jahre vorher, u. z. im Blatte Nr. 23 de 1858, erhoben hatte, 
stellte dieselbe Zeitschrift einen nicht weniger beachtens
werthen einschlägigen Artikel aus der Essener Zeitung nAr
beiter und Arbeitgeberu an die Seite (Nr. 20 de 1864). 

Es möge mir gestattet sein, den Betrachtungen dieser 
Aufsätze Einiges über die Entwicklung der Gedinge und 
Leistungen bei der Arbeit am Gesteine in den Gruben des 
Aerarialwcrkes Kitzbühel in Tirol anzureihen, welch' letz
terem der ehrenwerthe praktische ße~gmann (P.) - nun· 
mehr Verwalter eines notorisch ergiebigen Kupferwerkes 
im Salzburgischen - während des ersten Decenniums 
seiner Laufbahn , als Bergschüler und Aufsichtsmann an· 
gehört hatte. 

Die Resultate des unbeschränkten Gedinges, welche 
in der, dem Artikel Nr. 18 de 1864 eingeschalteten Tabelle 
vorgeführt werden, lassen sich wie folgt, zusammenfassen: 

Im Jahrzehend 1845-1855 wurden in den betref
fenden gewerkschaftlichen Grubeu im gebundenen Gedinge 
zusammen 1941 Cub. Klftr. zu durchschnittlich 13·5 fl. 
per Cub. Klftr. ausgeschlagen - per Mann und Jahr also, 
d. i. für 312 achtstündige Häuerschichten 13•36 Cub. Klftr, 
mit einem Lohnsausfall per Schicht von 58 Neukreuzern. 

Das späterhin angewendete unbeschränkte Gedinge 
hat in der weiteren Betriebsperiode 1855-1863 die Ar
beitslust derart geweckt und erhöht, dass die Leistung 
gradatim bis auf20 Klftr. per Mann und Jahr, also um 50% 
stieg, dass die Werksleitung in die Lage kam, mit dem 
Klaftergelde nach und nach um mehr als 10°fo herabzugc
heu, der Häuer aber trotzdem nunmehr statt 5& kr., i 5- ~O 

kr. verdient, wodurch er auf eigene l<'üsse gebrncht, resp. 
die leidige Aufzahlung von Theuerungs· und anderen Zu
lagen vermieden worden ist. - Zufolge eines besseren 
Haushaltes wurde überdiess dem genannten JahrcszeheBd *) 
gegenüber det" Materialverbrauch um reichlich 25 °fo her: 
ab gemindert; und da nach Betriebsplan der Gewerkschaft 
auf einen Aushieb von mindestens 700 Cub. Klftr. im Jahre 
hingearbeitet zu werden scheint, so fallt die Importauz der 
erzielten Erfolge in die Augen. 

Fürwahr ein respectables Häuflein von 36-37 Ge
dinghäuern, unter deren arbeitsfreudigen Bohren, Sprengen 
und Zersetzen 700 Abbauklaftem - meiucs Wissens mit 
einem Kupferinhalte von 3 Ctr. Kupfer per Klafter - dem 
Scboosse der Erde entwunden werden! - Der Einblick 
iu derlei Betriebsresultate metall- und lagerungsverwaud· 
tcr Gruben war für die hierscitigen Fachgenossen u1u so 
anregender, als gerade für das Acraria.l werk Kitzbühel sich 
die Anstrebuug eines wohlfeilen Abbaues im höchsten Grade 
geltend macht, so dass namentlich in den lctztvcrflosscnen 
Jahren Alles aufgeboten worden war, diesem dringlichen 
Bedürfnisse immer gerechter zu werden - auch diessfäl
ligc fortschreitende tabellarische Nachwcisungen, ähnlich 
denjenigen in Nr. 18 de 1864 über die Entwicklung des 
Gebarens bei der Gesteinsarbeit, u. z. insbesondere 
für die zwei dislocil'ten, einer Steigeruug der 
Arbeitsleistungen vorzüglich bedürftigen Kitz
b ü h 1 e l' G r u b e n b au e n K e 1 c h a 1 p c u n d Ku p f e r
p l a t t e u bel'eits vorlagen, 

Diese Kitzbühler Tabellen, mit dem was sich daran 
knüpft, dürften in weiteren Kreisen Beachtung vei·dienen; 
bevor sie aber vorgeführt werden, möge Einiges übel' die 
betreffenden Lagcl'ungs- 1 resp. Ab bau· V crhältuisse Platz 
finden. 

Die schon genannten beiden Gruben, dann das älteste 
und ausgedehnteste dritte Grubenwerk "Sinn weil-Schatt
berg" bauen auf Kupferkies führenden Lagern im Thon· 
schiefe!'. Die Lagermassen sind vol'herrschend Quarz, dann 
Schiefer von mannigfachen Varietäten**), in Lagen oder 
Keilen anschlicssend oder auch trümmerförroig eingeschlos
sen - untergeordnet die Rohwand, welche nur bei der 
Kelchalpe, auch da abel' zumeist mit Quarz verwachsen, 

*) Warum (unter Nr. 18) bei Bezifferung der "Minderko
sten" für die jüngste Betriebsperiode 1856-1863 nicht der Er
folg des vorangegangenen ganzen Decenniums, sondern derjenige 
eines Einzeln-Jahres (18f.5) vergleichen!l in den Calcul gezogen 
wurde, bleibt näher zu erläutern. 

>!:•*) Charakteristisch sind die nicht selten einbrechenden 
sog. Falken oder Falchenschiefer - lichtgrau und in's gelbli
che stechend - dann clic später nochmals erwähnten dunkeln 
uud schwarzen Schiefervarietäten. 



dominirt. Träger der Vererzung sind in aller Regel die zu
meist nur quetsch- und pochwürdigen Quarz- und Roh
wandmassen; ganz quarzfreie reine Derberznahten, Span
gen und Linsen sind eben nicht häufig vertreten. - Die 
Mächtigkeit der Lager wechselt von der verschwindenden 
sog. Lagermeinung bis zur Ausbauchung von 2 Klaftern 
und mehr, bei den zumeist in's Gewicht fallenden grösse
ren Abbaumitteln mag sie im Durchsehnitte zwischen 2/ 4 
und % Klftr. betragen. Auch in dPrlei zusammenhängen
den Mitteln treten ausser unschädlichen Mächtigkeits
blättern, andere ßlattbild ungen auf, an denen das Lager 
absetzt oder auskeilt, resp. erst anderseitig keilförmig, zer
trümmert oder sonst gestört, wieder ansetzt - oder an 
denen das Lager eine Verwerfung oder aber einen Haggen 
erleidet. Aber auch abgesehen von dem Allen sind Wellen, 
namentlich im Einfallen, sowie auch ab- und wieder zu
gabelnde Trümmer nichts Seltenes, welche theils ein ge
meinschaftliches, theils - mit Umgehung zu mächtiger 
Schieferkeile - ein abgesondertes Verhauen zulassen und 
bedingen. Die Kitzbühler Bergbau-Rapporte enthalten diess
falls Skizzen und Beschreibun~en mannigfaltiger Art. 

Bemerkenswerthe Abnormitäten zeigt u. A. die sog. 
VI. Kluft des Bergbaues Kupferplatte - ein förmlicher 
Lagerzug, der in Nord und Süd*) als schmale "Lagermei
nung" graphitischen schwarzen Schiefers **) begiunend 
und endend, in einem erzträchtigeu Zwischenmittel von 
50-60 Klaftern Streichen erschlossen wurde, in einem 
Mittel, welches im Kerne der grossartigen Linsenbildung 
auf eine Mächtigkeit von 4 Klaftern anschwellend, hangend
und liegendseits zum Theile von spiegciglatten Blättern 
begränzt wird, zum Theile aber auch jeder scharfen Gränze 
der Gesammtmächtigkeit entbehrt. - Die letztere enthält 
unregelmlissige Keile milder, dunkler und festerer grauer 
Schiefer; taube und imprägnirte Quarz-Linsen-Putzen und 
Züge, aber auch ergiebige Nester, Linsen und Streifen des 
Kupferkieses. - Schon der Querschlag übrigens, womit 
diese Lagei·stätte erschlossen wurde, lässt in mehreren 
Klaftern liegendseits derselben eingelagerter Züge schwar
zer Schiefer mit erzigen Concentrationcn beleuchten -
Trabanten des skizzirten Haupterz- oder Lagerzuges. 

Von Interesse - aber auch von grosser Beschwerde 
für den Abbau - war auch die sogenannte Gabel am Berg
bau Sinnwell, wo in der Nähe des Zusammentreffens 1m 
Streichen drcier Lager, gleichwie bei der eben geschilder
ten VI. Kluft, zum Theile de1· Querbau Platz greifen musste. 

Das gewöhnliche Einfallen der Lager ist bei den in 
der folgenden Tabelle aufgeführten zwei Bergbauen 135 bis 
40° und der Abbau erfolgt in der Regel in Stössen ***), mit 
der Normalbreite, d. i. der Dimension nach dem Verflächen 
von 12 Dec.-Fuss, und mit sofortiger Versetzung hangend
seits und zu Füssen. 

Der Versatz muss rechtzeitig und mit Fleiss erfolgen, 
namentlich im Falle grösserer Mächtigkeit und bei dem 
oftmaligen Vorkommen lästiger Lager und Hangendmassen. 

Es ist nöthig, die angedeuteten Verhält-

, *) Weiter im Mittag rafft sich diese Lagerstätte zu neuen 
edlen Mächtigkeiten auf, welche die Alten ausbeuteten. 

**) Derlei Schiefer begleiten häufig die Lager hangend
s e i ts - werden auch abgabelnd und nesterweise erzführend 
zur eigenen, wenn auch untergeordneten edlen Lagerstätte. 

***) Bei j cweilig steilerem Einfällen der Lager wird dieser 
Abbau der gewöhnliche Firstenbau. 
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n iss e f es tzu halten: nämlich die häufig nicht unbeträcht
liche Festigkeit der Lagerstätten, das flache Einfällen der
selben, die vielen Störungen in der Lagerung, die \V ech
sel in der Mächtigkeit, die Trümmerbildungen, clie Lästig
keit im Bangenden, um die Leistungen des hiesigen Häuers, 
wie sie die folgenden Tabellen nachweisen, leichter würdi
gen zu können; cs ist ferner zu bemerken, dass die Preise 
pr. Klafter für die Sprengarbeit, für das Zerkleinern ( „ Zer
setzen u) der groben Wände, für das Auskutten des edlen 
Hauwerkes nach clen Abtheilungen: Reich und Arm, für die 
meiste Versatzarbeit und für alle Nothzimmerung im Ab
bau gelten. - Meines Wissens werden diese Arbeiten am 
Gesteine bei dem Eingangs besprochenen gewerkschaftl".
chen Grubenwerke, insbesondere durch das steile Einfallen 
und die anhaltend*) sehr beträchtliche Mächtigkeit der 
Lagerstätte (worin der Spatheiseustein dominirt), dann 
durch häufige Mächtigkeitsblätter wesentlich gefördert; 
überdiess steht wohl auch gleichwie in den Kitzbühler 
Gruben das sogenannte Schlenkerbohren (Handläuteboh
ren) in Anwendung. (Siehe pag. 297 im Jahrbuch der 
k. k. Montanlehranstalt, V. Bd.) - Bei der hiesigen Bohr
arbeit wird, gering gerechnet, jedes dritte Loch ngeschlen
kert'' - und dort, wo nicht zufolge der Schichtung und 
sonstigen Bedingungen gewöhnliche Bohrlöcher geschlagen 
werden müssen, oder sich nicht das Nass bohren für vor
theilhafter herausstellt, ist es klar, dass der kundige Häuer 
zum Schlenkern greifen, und dann mit der Förderung des 
Bohrloches entschieden v.:>raus sein werde, und zwar wc!!en 
des wuchtigen Handliiutens vom Achselgelenke aus, ~nd 
wegen der Nichtbehelligung durch das Bohrmehl. 

Um schliesslich die hohe Wichtigkeit möglich grosser 
Leistungen bei der Arbeit am Gesteine respective eines 
wohlfeilen Abbaues der Kitzbühler Lagerstätten noch ein
leuchtender zu machen, mögen die folgenden Andeutungen 
dienen: 

1. Der Aushieb einer Abbauklafter lieferte in den 
letzten Jahren im grossen Durchschnitte kaum 175 Pfund 
Kupfer - während , vordem regelmässig über 200 Pfund 
entfielen. (Hiezu der keineswegs günstige Stand der Kupfer
preise.) 

2. Ein grosser Theil des edlen Hauwerkes besteht, 
wie schon erwähnt, aus reicher und iirmer oder feiner ein
gesprengten Gezeugen, wovon die letzteren, d. i. die Poch
gänge allein 25 -30 % des gesammten Grubengefälles in 
Schlichen abwerfen. 

3. Diese Gefälle sind zumeist strengflüssig, erheischen 
einen sehr beträchtlichen Kalksteinzuschlag bei der Roh
schmelzung, und überdiess muss ein Theil der Mittelpro
ducte, aus den unreineren, zumal dEm fahlerzführenden 
Gefällen, der Schwarzküpferung und damit verbundenen 
Rosettirarbeit bei der eigenen Hütte entzogen und der ent
legenen Aerarialhütte Brixlegg zugeführt werden. 

4. Hiezu kömmt eine empfindliche Dislocation der 
Grubenwerke, eine daraus erklärliche hohe Regie, ein 
grosser Bedarf an Grubenholz, eine zum Theile sehr kost
spielige Haspel- und Stollenförderung, namentlich beim 
Bergbau Kupferplatte, der jeder Eisenbahn entbehrt, ferner 
das unumgängliche Nachbringen hinlänglich geneigter Sturz
schutte u. s. f. 

*) Ueberhaupt mögen seltenere Störungen und Wechsel 
im Lagervorkommen das durchgehends ungebundene Ge
dinge w ese n tl ich begünstigen. 

* 



5. Die Arbeiter beziehen Limito-Proviante, wobei 
dem Werke für jeden Häuer z. B. ein jährlicher Durch
schnittsverlust von etwa 50 fl. zugeht, und die Aufforde
rung um so näher gelegt wird, die Arbeitskraft nach Möglich
keit auszunützen. 

Dieses Ziel musste und muss fortan um so 1>ntschiede
ner und hartnäckiger angestrebt werden, als nicht wenige 
der Häuer bei den in Rede stehenden beiden Gruben, na
mentlich bei der Kupferplatte, durch den Limito-Proviant
bezug, resp. Gewinn, eines grossen Tbeiles der ersten Nah
rungssorge ledig, und anderseits häufig durch hohe Lohncs
anbote und andere Vorthcile für Arbeitsleistungen bei dem 
local beträchtlichen Grossgrundbesitze, auch durch ein 
eigenes Kleinbcsitzthum abgezogen, einer forcirten Leistung 
im straffen Gcsteinsgedinge nicht besonders zugethan sind, 
und selbst dem Reize unbeschränkter Gedinge mitunter 
Apathie und Glcichgiltigkeit entgegenstellen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Versuche mit Bessemer-Stahl im Eisenwerk 
Store in Steiermark. 

Uebcr den Wertb dieses neuen Productes, welches 
sowohl Schmiedeeisen als auch den gewöhnlichen Stahl für 
die Zukunft ernstlich zu verdrängen droht und namentlich 
für den Schiffbau das vorzüglichste Baumaterial liefern 
wird, hatte ich während meiner dienstlichen Anwesenheit 
im Eisenwerke Store die Gelegenheit, mehrere Notizen zu 
sammeln und einer Reibe von V ersuchen beizuwohnen, 
welche mit den Erzeugnissen dieses Werkes dort eben 
ausgeführt wurden, und die ich hier in Kürze wiedergebe. 

Der ßcssemerstahl, welchen das Eisenwerk Store lie
fert, ist das Product einer weitem Bearbeitung des in dct 
Besscmerhütte zu Heft in Kärnten erzeugten ßessemer
Metalles. Letzteres Werk liefert den nach schwedischer 
Art gewonnenen Besscmer-Guss in Form von groben Guss
blöcken. In Store wird diese noch poröse Masse unter Ham
mer oder Walze gedichtet und zu jenem vollkommenen 
Producte umgewandelt, welches aus den Resultaten der 
nachfolgenden Proben zur Genüge wird beurtheilt werden 
können. 

Aus diesem Stahle erzeugt das Werk jetzt alle Eisen
sorten, zu welchen bisher Schmiedeeisen verwendet wurde, 
ais : ßlcche, Stäbe , Winkeleisen , Nieten, Bandeisen, 
Draht etc. und namentlich grosse Schmiedestücke, für welche 
das Werk in Folge seiner seit Jahren betriebenen Panzcr
plattenfabrication ganz besonders eingerichtet ist. Für 
Werkzeuge, Federu etc. scheint ebenfalls dieses Material 
so geeignet zu sein, wie der beste gewöhnliche Stahl. Fol
gendes sind die Versuche: 

Eine achteckige Probestange von 2 1; 2" Durchmesser 
wurde im warmen Zustand an einem Ende zu einem dün
nen Stabe von 1" Breite und 1;

2
" Dicke mit vollkommen 

reinen scharfen Kanten ausgehämmert. Nach einem norh
maligen Erwärmen wurde das Ende desselben zugespitzt 
nnd abgeschnitten. An dem abgeschnittenen Stücke schmie
dete man einen breiten vollkommenen reinen Nagelkopf. 
Die Spitze des Nagels wurde dann kalt um die Kante eines 
Ambosses gebogen. 

Ein anderer Stahl von 1" X 112" Querschnitt wurde 
im warmen Zustancje zu einer S-förmigen Figur umgebo-
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gen, dann fest zusammengestaucht und aus den drei an 
einander geschweissten Dicken eine reine vierkantige Spitze 
ausgchämmert, und zwar ohne den geringsten Kantenriss. 

Dann schlitzte man einen rothglühcnden Stab an dem 
Ende auf und hämmerte die beiden getrennten Tbeile nach 
rückwärts an den Stab. 

Zwei Löcher wurden alsdann in einen andern glühen
den Stab der Breite nach neben einander ausgestemmt und 
zwar nur 2'" von einander und 2"' vom Rande entfernt. 
Dieser Stab wurde darauf an der Stelle, wo die Löcher 
sich befanden, n-förmig zusammcngcbogcn, wodurch die
selben sich bedeutend streckten, aber an den Rä.ndcru nir
gends Risse sehen licssen. 

Aus einem l~~" dicken, gewalzten Blech stemmte man 
( 1/2 "' vom Rande und 1;2 '" von einander entfernt) 15 Lö
cher aus, An dieser Stelle blieb das Blech ganz unversehrt 
und sah fast so aus, als wärim die Löcher blass ausgebohrt 
worden. Eine andere Ecke dieses Bleches wurde wie die 
Ecke einer Visitkarte umgebogen. 

Ein kalter Stab (1 1/ 1" X 1/ 2" Querschnitt), der mit 
einem Ende in einem Schraubstock befestigt war, licss sich 
durch einen coutinuirtcn Druck in eine Hufeisenform um
biegen, ohne das geringste Anzeichen einer Beschädigung-. 

Aus einem ähnlichen an der Spitze gehärteten Stabe 
erzeugte man einen Hartmeissel, mit welchem mau harte 
Gussstücke meisselte, ohne dass er dadurch litt. Die Spitze 
wurde dann gebrochen und zeigte den schönsten Stahl
bruch. Das ungchärtctc Eude des Meissels bog man dann 
im Schraubstock in eincu rechten Winkel. 

Mehrere Stücke wurden nach den verschiedenen Pro
ben abgebrochen und zeigten stets den feinsten Stahlbruch. 

Bei :i.llcn Versuchen mit dem Stahl in glühendem Zu
stande \rnren nirgeuds Zeichen eines Rothbruches zu be
merken. Diese Eigenschaft dürfte jedoch eher der vor
züglichen Qualität des verwendeten Roheisens und der 
Vollkommenheit der weiteren Processe als einer wesentli
chen Eigenschaft des Bcssemcr-Stahlcs zuznsch~·ciben sein. 

Bei der Bearbeitung des Besscmer-Stahles im warmen 
Zustande fallen zwei bemerkcnswerthe Eigenschaften des
selben auf, wodurch er sich von Schmiedeeisen merklich 
unterscheidet; diese sind eine vollkommene Abwesenheit 
von Schlacke und die Schweissbarkcit bei einer viel nie
drigeren Temperatur als die für Schmiedeeisen erforderte 
W eissglühhitzc. 

Im geschmiedeten oder gewalzten Zustande ist dieser 
Stahl ein vollkommen homogenes l\Iatr.rial. Die rohen Guss
blöcke, wie selbe unmittelbil.r aus dem ßessemcr-Ofen ge
wonnen werden, können zwar zuweilen Blascu enthalten, 
da aber an den Wänden desselben sich kleine Schlacken 
bilden, so scbwcisscu sich diese Stellen durch das Schmie
den oder Walzen so vollkommen, dass, wenn man dort 
bricht , sich an der Bruchfläche keine Spuren einer 
Schweissnaht zeigen. 

Querschnitt 1 ßelastung Absolute 

Härtenummer des erprobtcnj beim Festigkeit per 
Stückes Zerreissen Quadratzoll 

in Quad.''' in Wiener Pfd. ia Wiener Pfd. 

III. HI'" 13087 117183 
V. 16"' 13327 119943 
III. 16"" 11587 104283 
V. 14•06"' 11887 1218.U 



Die absolute Festigkeit der Producte dieses Werkes 
lässt sich aus folgenden in meiner Gegenwart ausgeführten 
vier Zerreissversuchen entnehmen· 

A. v. Burg gibt die absolute Fe:·tigkeit des Schmie
deeisen mit 40-60,000 Pfd. pr. Quadratzoll und jene des 
Stahles mit 93-124,000 Pfd. an. Vergleicht man diese 
Angaben mit den Resultaten der obigen Versuche, so zeigt 
sich die Festigkeit des Bessemer-Productes fast noch ein
mal so gross, als die des besten Schmiedeeisens, und der
jenigen des besten Stahles fast gleich. 

In einem vom schwedischen Hütten-Ingenieur L. E. B o
m an herausgegebenen und mit einem Vorworte v. P. Tun
n er versehenen 'Werkchen lesen wir über die Festigkeit 
des schwedischen Bess ·mcr Eisens *) Folgendes: 

,, Versuche iiber die absolute Festigkeit des gewalzten 
Bessemer-Fabricates sind vor nicht Langem in der Ketten
schmiede von Furudal in Dalekarlien vorgenommen worden, 
und man ist zu dem Resultate gekommen, dass sehr wei· 
ches Bessemer-Eisen an Stärke dem gegerbten Ketteneisen 
dieses berühmten Werkes nicht nachsteht und dass die 
Stärke mit dem Kohlenstoffgehalte des Bessemer-Productes 
wächst, bis sie bei etwa 1 Procent Gehalt die doppelte von 
derjenigen des Ketteneisens erreicht. Die Versuchsstangen 
wurden hiebei in gleiche Theile eingetheilt, die nach dem 
Abreissen die gleiche Verlängerung erwiesen, was gleich
falls Zeugniss gibt von der homogenen Beschaffenheit des 
neuen Fabricates. « 

nDa der Bessemer-Stahl an Eigenschaften dem Guss
stahl aus mehr ausgezeichneten Erzen nahe kommt, darf 
die Erfahrung, die man von diesem gemacht hat, auch auf 
jene angewendet werden. Aus einer lesenswerthen Alihand
lnng von dem Gussstahl-Fabricanten Vickers zu Sheffield 
mag desshalb das Polgende hier in Kürze angeführt wer
den: nDie absolute Festigkeit eines Stahles steigt mit dem 
J\ ohlenstoffgehalte desselben, bis dieser etwa 1 ·25 Procent 
erreicht, fällt aber sehr schnell bei grösserem Gehalte, dage
gen ist das Aushalten gegen Stösse eines Rammklotzes am 
grössten bei dem Stahle, der so kohlenarm ist, dass man 
ihn gerade noch in gP-wöhnlichen Gussstahlöfen schmelzen 
kann. Der Stllhl behält seine Textur und verdirbt nicht wie 
das Schmiedeeisen, wenn er wiederholten Stössen und Er
schütterungen ausgesetzt wird. Für den Maschinenbau ist 
zu den meisten Zwecken ein Material am tauglichsten, wel· 
ches die grösste Stärke gegen Abreisseu be:>itzt, ohne zum 
Abbrechen allzugeneigt zu sein. Die Versuche zeigen, dass 
ein Stahl von 0,6.\-0, 7 5 Procent Kohlenstoffgehalt min
destens eine um 50 Procent grössere absolute Festigkeit 
als Schmiedeeisen besitzt, aber nicht so spröde ist, dass 
er leicht bersten kanu,u 

Ans diesem ist zu ersehen dass die in Store und 
Heft erzielten Resultate mit den schwedischen überein
stimmen und daes das Product von Store den Vergleich 
mit dem besten schwedischeu Eisen nicht zu 
scheuen braucht. 

Im k. k. See-Arsenale zu Venedig werden demnächst 
auf der dortigen hydraulischen Kettenzerrcissmaschine Ver
suche mit grösseren Querschnitten von Storeer Bessemer
Stahl vorgenommen, deren Resultate vielleicht seinerzeit 
in diesen Blättem veröffentlicht werden. 

*)Unter Bessemer-Eisen ist das Product des Bessemer-Pro
cesses im Allgemeinen zu verstehen, welches bekanntlich 
sowohl Stahl als Schmiedeeisen sein kann. 
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Die rasche Energie, mit welcher diese Erfindung in 
Oesterreich durch die Umsicht und Strebsamkeit intelligen
ter Männer eingeführt wurde und die Vollkommenheit der 
Producte der genannten beiden Werke, geben der Welt 
einen neuen Beweis von der hohen Bedeutung und Tüch
tigkeit des inländischen Hüttenwesens, und zeigen aber· 
mals, dass die österreichische Eisenindustrie trotz der 
drückendsten Verhältnisse einer glänzenden Zukunft ent
gegengeht. 

V. Lutschaunig, 
k. k. Schiffbau-Ingenieur. 

Sicherheitsmassregeln gegen die Explosions
gefahr von Dampfkesseln. 

In dem gedruckten Protocolle der Handels- und Ge
werbekammer über die am 8. November 1864 abgehaltene 
Sitzung finden wir nebst anderen Grgenständen, welche 
hier besprochen zu werden verdienten, auch Nachstehendes, 
was wir unter Zurückverweisung auf das in unserem 
Blatte Nr. 1 \'. J. 1864 Gesagte nicht umhin können, 
zu fernerer Discussion hiermit weitere Verbreitung zu 
geben! D. Red. 

Herr Franz v. M ay r hielt in jener Sitzung einen l!in
geren Vortrag über die Nothwendigkeit der Revision der 
Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 11. Fe
bruar 1854 rücksielitlich der Sicherheitsmassregeln gegen 
die Gefahr der Explosion von Dampfkesseln und über
reichte der Kammer eine diesfällige Eingabe. 

In Berücksichtigung des tro;tloscn Zustandes der 
obersteierischen Eisen- und Stahlindustrie, der inländi
schen llfaschinenfabrication, und der äussersten 'Vichtig
keit des Gegenstandes, wurde die Verhandlung hierüber 
alsogleich eröffnet, und im Sinne des Herrn Antragstellers 
eine diessbezügliche Eingabe an das hohe k. k. Handels
ministerium um Revision dieser Verordnung und insbe
sondere um die Modificirung der §§ 3 und 4 dahin: d 11. s s 
die Verwenduni.r jedes geeigneten Materiales 
zur Dampfkessel-Erzeugung mit Ausnab m e von 
Gusseisen undl\Iessing gestattet, dicßestimmung 
der Blechstärke dem Ermessen des Kesselfabri
kanten überlassen, und sich bei lleurtheiluugen 
lediglich auf die stricte vorzunehmende Kessel
probe zu beschränken sei - einstimmig lieschlosseu. 

Folgende Motive sollen zur Begründung hervorge
hoben werden: 

Die gleich billige Eisenerzeugung in Steiennark und 
Kärnten wie in England, Belgien, Deutschland, ja wie selbst 
in einzelnen Kronländern der österreichischen :lfonarchie 
ist ancrkanntermassen nicht möglich, weshalb in neuester 
Zeit unserer Eisenindustrie von verschiedenen competen
ten Seiten zugerufen wird, sich auf die Erzeugung von 
Qualitäts-Eisen zu werfen, hiedurch höhere Preise zu er
zielen, und so der erdrückenden in- und ausländischen 
Concurrenz zu begegnen. Der Durchführuug im Grossen 
stehen zwei Haupthindernisse eutgegen, nämlich, dass die 
absolute Stärke, Dehnbarkeit und sonstigen wie immer ge
arteten Eigenschaften des Eisens der steiermärkischen und 
kärntnischen 'Verke gegenüber den übrigen Fabricaten. 
nicht erhoben und festgestellt sind, und dass selbst ge-



setzliche Bestimmuugen die Verwendung von Qunlitäts
eisen beeinträchtigen. 

Von wissenschaftlichen Anstalten der k. k, Marine 
etc, wurden wohl Proben vorgenommen, die Resultate sind 
aber nirgends zusammengestellt und der allgemeinen Be
nützung nicht zugänglich. 

Die Technikei· unil Leiter der Maschinenanstalten 
etc. haben keinen Anhaltspunkt zur Berechnung der Stärke, 
welche sie jedem einzelnen ßestandtheile aus vorzügli
cherem Eisen gegenüber der schlechteren Qualität geben 
können, und neLmen desshalb zu den für alle Eisensorten 
aufgestellten Formeln die Zuflucht. Bei diesen Umständen 
kann keine Gewichtsverminderung eintreten, mithin kein 
tl:eueres, wenn auch besseres Ei8en in Verwendung kom
men, und es ist natürlich, dass der Billigkeit und nicht der 
Qualität nach gekauft wird. 

Ein künstliches Hinderniss der Verwerthung von Qua
litätseisen und der Anwendung von Stahl schafft die bereits 
citirte Verordnung vom 11. Februar 1854, indem dieselbe 
zur Dampfkesselfabrication nur die Verwendung von Eisen
blech gestattet und die Stärke desselben ohne Rücksicht 
anf die Qualität vorschreibt. Es ist jedoch erwiesen, dass 
Dampfkessel aus Blechen von Gusst.ahl und allem An· 
scheine nach aus Blechen von Bessemermetall mit Vortlicil 
verwendbar sind, indem Gusstahl die doppelte Festigkeit 
~egenüber dem gewöhnlichen Eisenblech besitzt, und im 
Auslande sehr häufig schon desshalb zur Dampfkesseler
zeugung verwendet wird, weil die Kessel für gleichen 
Dampfdruck nur die halbe Wandstärke benöthigen und 
mit dem hiedurch bedingten geringeren Gewichte zugleich 
die Vortheile einei· viel grösseren Dampfentwicklung, ge
ringeren Brennstoff-Aufwandes, leichteren Reinigung ron 
Kesselsteinen etc. verbunden. 

Die Verwendung von Gusstahlbleehen mit % der 
Stärke gegenüber des Eisenblech-Tarifes wird wohl in 
Ocsterreich von Fall zu Fall gegen vorheriges Einschreiten 
bewilliget, und es laufen auch speciell auf der Raaber Bahn 
sechs Locomotive mit Dampfkesseln aus steierm. Gusstahl
blechen, allein es ist einleuchtend, dass das jedesmalige 
Einschreiten, abgesehen von den Plackereien mit Zeitver
lust verbunden ist, und dass die Einführung von Neue
rungen und die Erzeugung neuer Fabricate wie z. B. des 
Bessemerstahles wenig Reiz bieten kann, wenn eine der 
voraussichtlichen Hauptverwendungsarten gesetzlich ge· 
sperrt ist, oder doch von speciellen Bewilligungen, die 
ebenso gut verweigrrt werden können, abhängig verbleibt. 
Der Tarif über die Blechstärke der Dampfkessel hindert 
aber die Verwerthung von vorzüglichen Eisenblechen, weil 
die Dampfkessel, gleichviel oh sie aus dem besten oder 
schlechtesten l\lateriale erzeugt werden, doch immer die 
gleiche Wandstärke haben müssen. 

Die Kammer ist der vollen Ueberzeugung, dass die 
vorgeschriebene Kesselblechstärke der persönlichen Sicher
heit keinen wesrntlichen Dienst leistet, und die Verord
nung diess selbst indirecte zugesteht, indem in zwei Be
merkungen der Tabelle 1 über die Kesselblechstärke an
geführt ist, dass es erstens zweckmässig ist, für Siederöhren, 
welche dem heftigsten Feuer ausgesetzt sind, die Bleeh
dicke zu verstärken, und dass zweitens die Anwendung 
von mehr als sechs Linien dicken Blechen zu vermeiden 
sei, weil sich auf die gute Beschaffenheit derselben nicht 
mehr zu verlassen ist. 
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Man sollte doch glauben, dass gerade die Dicke jener 
Bestandtheile, welche am meisten leiden, genau bestimmt 
sein sollen, wenn eine wirkliche Sicherheit erzielt wer
den soll. 

Ebenso kommen in der Tabelle I nicht weniger als 
sechsundzwanzig Blechstärken über sechs Linien vor, bei 
welchen, wie oben erwähnt, ausrlrücklich anerkannt wird, 
dass sich auf die gute Beschaffenheit dieser Bleche nicht 
mehr zu verlassen ist. Die ganze Tabelle gilt übrigens nur 
für cylindrische Kessel, bei allen anderen .l!'ormen soll die 
Blechdicke angemessen verstärkt W•!rdeu. 

Es dürfte hieraus ersichtlich sein, dass bei den ge
wöhnlichen minder gefährlichen Anlagen eine übertriebene 
Vorsicht als Norm aufgestellt wurde, während gerade für 
die höchsten Dumpfspannungen und grössten Kessel, bei 
welchen an und für ~ich die Explosions-Gefahr am nächHten 
liegt, Blechsort.-n vorgeschrieben sind, <lie seihst als nicht 
verlässlich bezeichnet wurden 1 und den Kesselfabrikanten 
durch die angewendeten Ausdrücke zweckmässig und 
m ö g 1 ich s t so ziemlich freigestellt wird, wie weit sie bei 
derlei Fabricaten gehen wollen. 

Dürfte nicht gerade zu grossen Kesseln mit starker 
Damfspannung, wozu über sechs Linien starkes aber nicht 
mehr verlässliches Eisenblech gefordert wird, die Auwcn
dung von Gussstahlblech angezeigt sein, weil dasselbe bei 
seiner doppelten Stärke die Grlinzlinie von sechs Linien 
nicht iiberschreiten wird? 

Diese Gründe dürften genügend für die im Eingange 
verlangte Abänderung der §§. 3 und 4 besagter \' crord
nung sprechen, und es kann nur noch angeführt werden, 
dass in Preussen, allwo eine ähnliche Blechstli.rken-Tabelle 
existirte, bereits im Jahre 1861 eine gleiche Revision vor
genommen, und in dem neuen Regulativ vom 31. August 
1861 die Verwendung jedes geeigneten Metalles zu Dampf
kesseln mit Ausnahme von Gusseisen und Messing ge
stattet, und die Bestimmung der Stärke des Materiales dem 
Verfertiger des Kessels überlassen wurde. 

Es ist doch anzunehmen, dass eine Bestimmung, die 
in Preussen durch drei Jahre den Bedürfnissen entspricht, 
und für die dortige Eisen-Industrie und Maschinen-Fabri
cation von so wesentlichem Vortheil ist, auch für Oester
reich mit besserem Materiale verwendbar sein wird. 

L i t e r a t u r. 
Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle 

uncl ihl'er Lcgirungen in praktischer und theoretischer, insbe
sonders chemischer ßezielnmg von John Pcrcy, M. D. 1". 
R S , Professor der l\lctallurgic an clcr Governement School 
of Mines in London. Uebcrtragcn und bl'arbcitct von Dr. 
F. Knapp und Dr. H. Wcdding. Autorisirtc deutsche 
Ausgabe unter dircctcr Mitwirkung des Verfasscl's. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Zweiter Band. Eisenhüt
ten k u n cl c. Erste Lieferung. Bl'aunschweil!,". Fried. V i e weg & 
Sohn 1 Sti4. (Auch unter dem Separat-Titel: Ansfiihl'lichcs 
Handbuch der Eisenhüttenlmndc etc. von u. s. w.) 

Wil' müssen uns begnügen, das El'scheinen dieser ersten 
Lieferung anzuzeigen, welche die physikalischen uncl chemischen 
Eigenschaften des Eisens behandelt; erstere ganz -· uml ziemlich 
kurz (S. 1-16); von Letzteren ausführlich clie Verbindungen mit 
Sauerstoff, \Vasser, Schwefel, Stickstoff, Phosphor, Arsl'nik und 
Silicium und beim Beginne der Borverbmdungen auf Seite 128 ab
bricht. Indem wir vor der Hand auf dieses berleutende Werk 
aufmerksam machen, miissen wir uns eine eingehendere Bespre
chung auf den, wie wir hoffen, nicht fernen Zeitpunkt vorbe
halten, welcher uns wenigstens eine fertige Abtheilung desselben 



gebracht haben wird. Eine rasche Folge der Lieferungen ist 
von der V crlagshandhmg in Aussicht gestellt, welche in der von 
dieser Firma bekannten ausgezeichneten "'eise für die Ausstat
tung dieses, sich dem vor zwei Jahren erschienenen 1. Bande 
anschliessenden Buches gesorgt hat. O. H. 
Lehrbuoh der gesammten Tunnelbaukunst von Franz 

R zi ha. l\lit zahlreichen Holzschnitten. 1. Lieferung. Berlin, 
Verlag von Ernst & Korn (Gropius'sche Buchhandlung) 
1864. Ein Quartheft von 160 Seiten. 

'Wir hegriissen mit Vergnügen die erste Liefenmg eines 
'Verkes, welches der Verfasser bereits vor zwei Jahren, als er 
seinen n Tunnelbau in Eisen• erschienen liess, in Aussicht stellte, 
:ils einen jedenfalls schon aus diesem Hefte erkennbaren höchst 
schlitzcnswcrtheu Beitrag zur bergmännis_chen LiteratlU'. Dem 
bcilicgemlen Programme nach wird der Inhalt 12 Hauptschnitte 
cntlmltcn, 1. Arbeiten der bergmännischen Gewinnung, 2. För
derung tlcr Berge, 3. bergmännische Zimmerungslehre, 4. Tun
nel-Holzbausysteme, 5. System des Thcmse-'l'nnncls, 6. Tunnel
Mauernng, i. die neue Tunnel-Baumethode in Eisen, f.. Sehacht
bau, 9. :Muntllochsarbcitcn, 10. Brüche bei Tunnelbauten, 11. 
Anlage und Betrieb eines Tunnelbaues, 12. Kosten eines Tun
nelbaues. 

Das vorliegende Heft ist kaum bis zur Hälfte tles ersten 
Abschnittes gediehen, tlahcr wir erst dessen Vollentlung abwar
ten müssen, ehe wir an die eigentliche Bespreclnmg gehen ki\n
ncn. So viel aber kiinncn wir jetzt schon bemerken, dass Ausführ
lichkeit der Darstellung und ganz vorzügliche grosse 1md gut
gewlihltc Holzschnitt-Figuren schon beim ersten Durchblättern 
dieser Lieferung einen günstigen Eindruck machen und den 
'Vunsch anregen, das 'Verk in rascher Aufeinanderfolge erschei-
nen zu sehen. 0. H. 

Notizen. 
Berg- und hüttenmännisches aus St. Stephan bei 

Kraubath. 1 n Nr. 21 YOm 23. l\lai 1 !l!i-l tli<.'scr Zeitschrift habe 
il'h der chromhiiltigcn Eisenerze zunächst der k. k. Eiscngies
screi zu St. 8tcphan erwähnt; dass sie seit 20 Jahren keiner 
Benützung mehr unterzogen werden, weil das daraus gefrischte 
(gepuddclte) Eisen sp1·ödc und uuschweissbar sich zeigt, diese 
Erze aber, wenn daraus ein gutes, brauchbares Eisen er
zeugt werden könnte, für den Hochofenbetrieb in St. Stephan, 
ob der leichten Gcvierbarkcit und geringen Frachtkost<'n, sehr 
werthvoll sein wiirclcn. 

Der im Artikel "Eisenindustrie-Krisis" in Nr. 45 aufge
stellte richtige Grundsatz, dass die Eiseninclustrie fortzuschrei
ten angewiesen ist, und vorzüglich die Selbstkosten zu mindern 
hat, wenn sie die Concurrcnzfähigkcit besitzen soll, gibt V cr
anlassung, diese Erze neuerdings zur Benützung vorzuschlagen. 

Es hat Rich hisher keine ciscnhilttcnmännische Autorität 
veranlasst gefühlt, auf 'Visscnschaft und Erfahrung basirtc Yor
schlligc zu machen - wie den iiblen Eigenschaften des aus 
Lichtenstcincr-Erzen crschmolzcncn Eisens begegnet ocler vornc
hercin ein gutes Eisen dargestellt werden könnte. 

Ich erlaube mir noch einmal darauf aufmerksam zu machen 
untl clic Kosten anzugeben, mit welcher der Ccntncr Roheisen 
hiersclbst aus diesen Erzen orzeugt werden kann , woraus zu 
entnehmen ist, class der geringe Roheisen-Erzeugungspreis für 
St. Stephan wirklich einen so namhaften Nutzen verspricht, 
dass die V ersuchskostcn zur V credhmg des bisher gewonnenen 
Rohprodactes kaum in Anschlag zu bringen sind. 

Die Kosten der Erze per 'Viener-Centner loco Hütte ge
stellt betragen zumeist 15 kr„ daher 100 Ctr. 15 fl„ hiczu einen 
angemessenen Zuschlag im Kostenbctrage von 3 fl. (gleich 20% 
der Erzkosten, während der gewöhnliche Zuschlag hier nur 11;2 
bis 2% beträgt), gibt die Summe von 18 ß. als Erz- und Zu
schlags-Beschickungskosten. 

Nach älteren und neueren Analysen haltet das Erz 32 bis 
4 i % Eisen, und man kann annehmen, dass durchschnittlich 3 7 % 
ausbringbar sind. Da nun 37 Centncr 18 fl. Erz- und Zuschlags
kosten verursachen, so berechnet sich der Centner ausbringbares 
Roheisen auf 4S·ti kr. Zur Gewinnung von l Ctr. Eisen nehme 
ich 2 Fass (15·5 Cub.-Fuss) Kohle als Brennmaterial an, die 
gegenwärtig zu 1 fl. eingekauft werden , gibt in Summe 1 fl. 
48'G kr„ während die jetzige Beschickung bei den niedern Koh
enpreisen Yon 50 kr. per Fass, per Ctr. Eisengewinnung auf 
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2 fl. 65 kr. kommt. Der um nahe 44% geringere Matc1ial
werthsverbrauch erlaubt auch auf die Zugutebringung (Reini
gung etc.) mehr zu verwenden , und würde es gelingen , das 
Product vom Hochofen aus selbst oder bei der Yerfrischung 
untadelhaft darzustellen, so ist klar - dass für den Roheisen
oder Schmicdeeisen-Producentcn ein bedeutender Nutzen ver
bleiben würde. 

Bei dem Gelingen mit einem passenden, wenn .auch Yer
gleichsweisc kost~pieligen Zuschlag ein gutes Eisen zu erzeugen, 
würtle bei der Productionsfähigkcit des St. Stcphancr Hoch
ofens vou 26000 Ctr. per Jahr, gegen jetzt (der Materialwerth 
anstatt clcr berechneten 44% nur mit 30% geringer angenom
men) ein grösserer Nutzen von 26000 fl. per Jahr zu gewärti
gen sein. 

Dieser durch Benützung cler Lichtcnsteincr-Erzc in Aus
sicht stehende Yermehrte Jahresgewinn muss das zum V erkaufe 
bestimmte Aerarialwerk nicht minder auch im Verkaufspreise 
heben. Es ist der lnclustrie schon so manches gelungen - was 
von den grössten Capacitäten im Voraus abgesprochen wurde -
wamm soll sich da nicht auch das cnl~prcchcndc Mittel finden 
lassen; um so mehr, da nicht verkannt werden kann, dass das 
ans Lichtensteincr-Erzen erblasene Eisen schon jetzt zu man
c:1en Gusswaaren ga11„ geeignet erscheint, und für Antlere -
sich sicherlich mit. wenig Kosten geeignet machen lassen wird. 

\Vo mit so kleinen Versuchskosten ein so bedeutender 
Gewinn für's Ganze in Aussicht steht, wie es hier in St. Stephan 
mit den in Rede stchenclen Erzen der Fall ist, muss mau sich 
wundern, dass diese Zugutehringung so lange verschoben wer
den konnte. Die beharrlich fortgesetzte Berichtigung der l\Ias
scnstcucrn und Aufrechthaltung der betreffenden Berghau-Ob
jectc lassen vcrmuthen, dass selbst hohen Orts diese Erze so 
ganz wcrthlos nicht gehalten werden - wie es den Anschein 
nimmt; weil sonst selbst diese Erfahrung zu den Uconomischen 
Yerwaltungsmassregeln gehtirt haben würde. Es fehlt, wie der 
Artikel "Eisenindustrie-Krisis" bespricht: hier wie anders wo -
an einem Anstoss zum 'Vicderaufschwungc unserer Eisenwerke. 

Heliodor Pruckner, 
Eisenwerks - Verweser. 

Ueber die Anwendbarkeit der oalorisohen Masohi
nen. In der allerneuesten Zeit findet die calorischc Maschine 
und ihre Nutzbarkeit im Vergleich zu dc1jenigen der gewöhn
lichen Dampfmaschine mehr uncl mehr eine scharfe Beurthcilung, 
um nicht zu sagen, V crnrtheiluug. Beachtung verdient in dieser 
Hinsicht ein Vortrag, gehalten in einer Versammlung des öster
reichischen Ingenieurvereins von tlcm Ingenieur P. Fink. Nach 
einer ausführlichem Darlegung in der V crcins-Zeitschrift lassen 
wir hier das 'V cscntlichc folgen. 

Als die auf practischem \Vegc erkannten Uebclstiinde 
der bis jetzt verwendeten calorischcn Maschinen sind hervorzu
heben: 1. Die öconomischcn Vortheilc sind weit hinter den er
warteten zurückgeblieben, und es ist der Nutzeffect des ll r c n n
s toff c s meist geringer und selten grösser, als bei Dampfma
schinen. 2. Die hohe Temperatur der Luft und aller mit der
selben in Beriihrung stehenden Thcile erschwert in hohem Grade 
die Instantlhaltung der l\Iaschine, bedingt grossc Hcibungs
widerstiinde, h1iufige Heparaturcn und AuswL>chsclung der ge
nannten Maschincnthcile. 3. Ein regclmiisssigcr Betrieb 
ist wegen der geringen Masse und 'Värmecapacitiit der Luft, 
wodmch sie für alle Nn:mcen clcr Feuerung und der übrigen 
iiussercn Einflüsse (Wärmeverluste, Uncliehtigkeit u. s. w.) sehr 
empfindlich wird, fast unmöglich. 4. "r erden , wenn man nicht 
stark comprimirtc Luft anwendet, die Dime n s i o n c n und das 
Gewicht der Maschinen unverhiiltnissm1issig gross. 5, 'Verden 
diese Maschinen, wenn man einzelne der angeführten Ucbcl
stiinde beseitigt, complicirt uncl weniger einfach als Dampf
maschinen. -

Der erste und wohl der grösste Umstand liegt in der ge
ringen Masse der ahnosphärischen Luft und in der relativ ge
ringen 'Värmemengc , welche in einem Cubikfuss Luft selbst 
bei hoher Temperahir enthalten ist. Wird z. B. 1 Cubkfss. Luft 
[die gebrauchten Maasseinhcitcn sind durchwegs österreichische J 
auf 3000 erhitzt, oder dessen Temperatur um ca. 2700 erhöht, 
so beträgt die hierzu nöthige Wärme 2i0 . 0·07 . 0·23i = 4·48 
Einheiten; in gewöhnlichen Fällen wird daher der durch die. 
äussere kältere Atmosphäre bedingte 'Viirmeverlust einen mäch
tigen schädlichen Factor bilden. Verbraucht z. B. eine kleine 
calorische Maschine 1 Cbkfss. Luft pro Secunde, welche auf 



aooo erhitzt wird nnd mit 1 ·5 Atmosphären Maximalspannung 
arbeitet , so ergibt sich Folgendes: Die znr Erwärmung der 
J,uft l'rforderlichc Wännemcngc pro Stunde beträgt 3600. 4•48 = 
16·128 Einheiten. Ist die Oberfüiche des Cylinrlers 8 Q Fnss und 
die mittlere Temperatur 200°, so gehen pro Stunde an Wärme 
,•crloren: 8·200 . t30/l0o = 3680 Wärmeeinheiten. Das Volumen 
der erhitzten und gepresRten Luft beträgt: 2· 2/ 3 = 11/2 Cbkfss., 
und deren Leistung iRt gleich der Arbeit der Ausdehnung durch 
die Wämte unrl der Expansion weniger der Arbeit des Gegen
druckes, also gleich (3,-2. '/~ --1- 3/2 . 4/3 log. 3/2 - 1) lb40 = 590 
Fusspfunrl. Diess ist die Arbeit, wenn man einzig den Anfangs
nnd Endzustand in Betracht nimmt, ohne Rücksicht auf die 
Zwischenzustände, also jedenfalls die griisstc zu erzielende. Bei 
den nothwernlig grossen Dimensionen, rlcm ziemlich complicir
ten Ucbertragungsmechanismus, der unvollständigen Schmie
nmg etc. kmm man höchstens 50% Nutzeffect oder eine Ar
beit von 2!15 Fnsspfnnd pro Sccunde oder % Pfordestiirkc er
warten. Die nöthige Wämtemengc betrug nach Obig<'.m 19·800 
Einheiten , was pro Stunde und Pferdestärke 29·700 Wiirme
cinheiten ergibt. Rechnet man nun die Leistung guter Kohle 
hei dieser ziemlich unvollkommenen Heizung selbst zu 4000 
Wiirmecinheiten, so wird der Kohlenverbrauch pro Stunde 4·95 
Pfd. oder 7·42 Pfd. pro Stundt> uml Pfc>rrlestiirke, waR mit der 
}~11'ahrung gut iihercinstimmt, <la die zweckmässig constrnirten 
cnlorischen Maschinen von Sehwarzkopff und die gewUlmli
chcn 12 Pfd. Kohle pro Stunde und Pferdestärke gebrauchen. 
Es ist 11]~0 n:trh dem V orstehcndcn von einer calorischen Nic
dcrdrnckm11schine nie eine ilconomischere Verw.endung des Brenn
st.offs zu erwarten, als von ganz einfachen Hochdruckdampfma-
echinen. ["Berggeist." J 

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

Erledigung. 

Eine RechnungsfiihrerRstelle II. Clnsse h:i dem 
Forstamte Aussee in der XI. Diiitenclas.~e, mit dem G<>halte jährl. 
525 fl., einem Holzdeputate von 8 Klnftr. harter und 8 weicher 
HrcnnscheitPr, Naturalwohnung oder lOpercentigem Quartier
gcl<le und gegen Cautionaerlag im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insheson<lere unter N achweisung der fach
mässigen Ausbilclung, binnen vier \Vochen bei der Salinen
und l•'orst-Direction Gmunden einzubringen. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 28. Decemher 1864.) 

Franz Linkes c h, Director der Göllnitzer Spielergründler 
Namen Jcsu Gewerkschaft, hat mit seiner Eingabe Yom 14. 1. M. 
die Direction dieser Gewerkschaft nierlergelegt. Diesem zufolge 
und mit Hilcksicht auf den mit Franz Linkcsch abgeschlosse
nen Dienst\'Prlrag §. i<, gemäss welchem rlil'scr die Direction 
nach Niedcrll'gung derselben noeh dureh ein Monat z11 führen 
hat, werden die im Gewerkcnhnche, Tom. II Z, pap;. 23 vor
geschricbrmen Gewerken, namentlich Dorothca Stark, Johaun sen. 
'l'remko, Veronika ~chwarcz, .Johann Ncp. Trrmko, Johann J\liil
ler, .Josephinc Breuer, Eugl'n Kompoty, Daniel Sdunicd, Johann 
Ladislaus Fallcr, Adalbert Krizsak, 8teph:m Hoky, Michael 
Roszmann, .Johann Brl'zovszky, Johann Pacz, Adam v. Mari1\ssy, 
Joseph v. Schneider, Mid1ael Tn•mko, Viuccnz v. Jony, Franz 
\\'all ich ·s Erben , Laurcnt Jamhorszky, Johann Szcntistvanyi, 
Alexander Bremer, Carl v. Horv1ith, Arnold v. Giirgey, Samuel 
HennPly, Elise Fcjer, ThPresc lfaisz, Michael Hermcly, 8usanna 
Fischer, Julie Kuliczy, Sanm"l Moiscs, Karoliua Mahr, Franz 
Szentistvanyi , Carl SzP11tiRtv1\nyi , Mathilrfo Hzeutistv:\nyi und 
Ferdinand Hzentistv:\nyi hicmit anfgeforrlert., einen gemeinschaft
lichen Bcvollmiichtigten zur Leitung <les .Namen Jesu Bcrgwer-
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kes binnen 30 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser 
Kundmachung in dem Amtsblatte der "Uugaiischcn Nachrich
ten" gerechnet, zu bestellen, und hierher anzuzeigen, widrigens 
nach Vorschrift des a. B. G. §. 239 vorgegangen werden 
würde. 

Kaschau, am 21. December 1864. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Correspondenz der Radaction. 

Herrn D. in Prag. Ihre Entgc>gnung in Betreff eines Ver
handlungsgegenstandes clcr berg- und hiittenmännischen Comite
besprcchungcn in .Joachimsthal können wir aus 3 Gründen nicht 
aufnehmen. 1. Weil in dem Aussprechen der angefochtenen An
sicht durchaus !<._eine Ehrenkränkung erkannt werden kann· 2. 
weil die in solcher Voraussetzung gcsehricbcnc Entgegnung ~er
sönlichc Ausfälle enthält; 3. weil der Herr Einsender selbst zu
gibt kein Mandat von seinen Berufsgenossen zu haben, für 
welche er in <lie Sehranken zu treten unternimmt. - Die Frage 
selbst aber, welche dadurch bcriihrt wird, wollen wir in einer Heihe 
ähnlicher an jene Versammlung ankniipfenclcr Artikel in diesem 
lllatte zur Sprache bringen, und dabei die o bj e c ti ve n Stel
len der Entg<'gnung einzuflechten nicht unterlassen. 

Herrn Gobiet in Ostrau. Da Ihre Hiickkchr nach Ostrau 
dem Comitc unbekannt war, blieb llir Exemplar des Versamm
lungsberichtes verpackt liegen , bis zu einer Aufrage. Das für 
Herrn D o rs t bestimmte, ging nach der im Mitgliederverzeich
nisse "Gera" augegcbcnen Adresse ab, und wurde dem Cooüte 
von dort sammt doppeltem Postporto als unbestellbar rctourn.irt. 
Hie werden beide 8tiicke nächstenR erhalten. - Es sind noch 
4 oder 5 derlei "Berichts-Exemplare" theils retournirt theils un
bestellbar bei uns! 

ANKÜNDIGUNG. 

Eisenwerks-Verpacldung. 
In Verfolg des Gemeindeausschuss-Beschlusses vom 

8. November l. J., §. 3 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 1877 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 März 1865 dem gefertigten Stadtrathe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding
n;sse 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 zu Rokyce.n, am 30. November 1864. 
Der Bürgermeister : 

Baas. 

Diese Zeitschrift er~cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prännmerationepreis 
ist jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Poatversendnng 8 fl. 80 kr. ö:W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officielleu Bericht über die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aurbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei l a ~ e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1'/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl \Viuternitz & Co. in Wien. 
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Allgemeine Uebersicht der Montan-Produc
tion im Jahre 1863. 

1. 

Nach der unter dem Titel ,,der Ilergwerksbetrieb im 
Kaiserthume Oesterreich u für das Jahr 1863 jüngst er
schienenen Montanstatistik und nach dem J ahrbncbe der k. k. 
statistischen Central-Commission stellen sich nachstehPnde 
Hauptergebnisse des Bergbaues in dem vorletzten Jahre 
heraus. 

Der Geldwerth der gesammten Bergwerks-Production 
im Jahre 1863 betrug 46,7i 1.664 fl. 69 kr. 
verglichen mit dem des J. 1862 4i,9.'i7.3i8 „ 30 „ 
zeigtsicheine Verminderung 

von 1, 185.i 13 fl. 61 kr. 

Diese Verminderung entfällt auf nachstehende Pro
duCte : Gold, Gussroheisen, Kupfer, Kupfervitriol, Blei, 
Nickelspeise, Zinn, Zink, Antimon regulus und Speise, 
Eisenvitriol, Chromerze, Urangelb, Braunstein, Alauu, 
Braunkohlen, Naphtaschiefer uud Mineralfarben. 

Dagegen ist die Production im genannten Jahre ge
stiegen beim Silbe1', Frischroheisen , der Glätte , dem 
:Nickelmetall, Antimonium crudum, Arsenik, Wismuth, 
Schwefel, Graphit, Steinkohlen, Asphaltstein, Bergöl. 

Die Differenz des Geldwerthes der ganzen Produc
tionsmenge gibt aber obige Ziffer der Verminderung! 

Welches die Ursachen dieser Verminderung seien, 
ist nicht so leicht zu erkennen. Wir wollen vor der Hand 
diese Frage bei Seite lassen, bis wir am Schlusse unserer 
Mittheilungen vielleicht aus den gegebenen Daten den Ver
such einer Erklärung geben können. 

Der Raum, über welchen sieb der Bergwerks
betrieb ausdehnt, betrug im Jahre 1863 an Gruben und 
Tagmassen zusammen eine Ober-

flächen-Area vou . 369, 169.863 D Klftr. 
also gegen 1862 mit 351,426. 828 " „ 
eine Ve rm e b ru ng um 17,i 43.535 0 Klftr. 

Nachdem im W erthe der Production eine V erminde
rung eintrat, während sich der Umfang vergrösserte, hat 

sich nicht sowohl <lie bergmännische Th ä ti g k e i t, als 
vielmehr der E rf o 1 g derselben vermindert. Auch darüber 
eröffnet sich ein weites Feld zum Nachdenken ! 

Die Arbeitsmannschaft beim Bergbau zählte im 
Jahre 18G3 in Summa. 113.154 Köpfe 
gegen das Jahr 1 862 mit . 1 18. 945 11 

mithin eine Verminderung um 5. 79 l Köpfe. 

Daraus a II ein Schlüsse zu ziehen wäre gewagt. 
Entspricht auch im Ganzen diese Zahl ziemlich der W erth
vermindung - so kann doch wenigstens in einzelnen Fäl
len - (von denen der officielle Bericht sogar einen bei 
der Wolfsegg-Traunthaler Gesellschaft namentlich anführt), 
E r h ö h u n g der Arb e i t s 1 e i s tun g des Arbeiters an 
der Verminderung der Zahl Ursache sein, was dann eher 
einen volkswirthschaftlichen Gewinn als einen Verlust er· 
gäbe. Auch die Maschinenzahl ist von Einfluss darauf. 

Dass die Zahl der Letzteren in Zunahme begriffen sei, 
zeigt die Angabe, dass während im Jahre 1852 erst 111 
Dampfmaschinen mit 1833 Pferdekräften beim Bergbau 
thätig waren, 10 Jahre später 1863 schon 461 Maschinen 
mit 10581 Pferdekräften im Bergbaudienste arbeiteten. Vom 
Jahre 18ü2 auf 186:3 hat die Zahl der Dampfmaschinen 
um 4() zugenommen ! 

Die vorangeführten Zifferdaten schliesscn den Sa 1 i
n c n betr i e b nicht ein, welcher als Monopols-Gegenstand 
eine Darstellung für sieh allein erforderte. 

Als Resultat derselben ergab sich für das Jahr 1863 
eine Production im Werthe von H8,ü30. 7 42 fl. 
gegen das Jahr l 862 mit 40,245.145 fl. 

somit eine Verminderung vou . 1,614.40:3 fl. 

Dieselbe entfällt im Wesentlicheu auf die Stein- und 
Sudsalze (also G c n u s s salzerzeugung), da um 412.000 Ctr. 
weniger Stein- und um 91.000 Ctr. weniger Sudsalz er
zeugt wurden, wogegen die Production des Sec s a 1 z es und 
des Indus tri a 1sa1 z es (Vieh-, Dung-und Fabrikssalz) um 
14i .433 Ctr. bei Ersterem und um 115.5 i9 bei Letzterem 
zu gen o mm c n hat. Der Arbeiterstand bei den Salinen hat 
sich um 219 Köpfe vermindert. 

Spätere Artikel werden die Einzelheiten bringen, un
ter welchen wir jetzt schon hervorheben, dass auch bei den 



Verunglüekungen eine - in diesem Falle - er fr e u li
e h e Verminderung eingetreten ist, nämlich bei den Sali
nen um 86, bei den übrigen Bergbauen um 240 Fälle ge
gen das Vorjahr. 

Beitrag zu den Erfahrungen über Rauch
verbrennung. 

Rauch entsteht bei einer Feuerung, wenn die bei der 
Verbrennung von Holz, Steinkohle oder Torf etc. etc. 
durch die Hitze aus dem Inneren des Brennmateriales 
ausgetriebenen Destillations-Gase bei noch zur Verbren
nung hinreichend hoher Temperatur nicht mit genug at
mosphärischen Luft gemengt werden, dass sie durch die 
Verbrennung wenigstens in Kohlenoxydgas, Kohlensäure 
und Wasser, und bei gehöriger Einrichtung der Feuer
stelle und vollkommener Verbrennung iu Kohlensäure und 
Wasser umgewandelt werden. 

Die Destillations-Gase, welche Rauch verursachen, 
sind die ölbildenden Kohlenwasserstoffgase, das Kohlenwas
serstoffgas , dann die Harze und brenzlichen Oele, 
Theer etc. etc. 

Dass Kohle und Russ ausgeschieden werden, kömmt 
daher, dass zum Theile Harze unzersetzt destillirt werden; 
ferner, dass der Wasserstoff der Kohlenwasserstoff-Gase 
etc. sieh zuerst mit dem zur vollkommenen Verbrennung 
nicht hinreichend dargebotenen Sauerstoff verbindet, 
und Kohle in feinen Flocken ausgeschieden wird, welche 
sich mit den Harzen etc. an den Wänden ansetzt, und .den 
Russ bildet. 

Beobachtet r.oan, warum sich, selbst wenn die Feuer
stelle von atmosphärischer Luft rund umgeben ist, dennoch 
bei der Verbrennung Ranch bildet, so kömmt man auf die 
nothwendigen Anordnungen, um den Rauch ohne über
mässigen Zug und Luftzuführung zu verbrennen. 

Betrachten wir die Flamme einer Pechfackel oder 
die Flamme, die sich aus dem Brennmateriale in einem 
Stubenofen entwickelt. 

Wir sehen bei sonst ruhigem Emporsteigen der 
Flamme dieselbe eoniseh zugespizt, an den Spitzen der 
Flamme entwickelt sich der Rauch. 

Die conisehe Form der Flamme entsteht dadurch, 
dass die durch die Verbrennung heiss gewordenen Ver
brennungsgase, vermöge ihres geringeren speeifischen 
Gewichtes in die Höhe steigen, dadurch drängt sieh rund 
um die Flamme die kühlere atmosphärische Luft heran, 
und steigt immer wieder durch die Wärmestrahlung er
wärmt und den Brand nährend mit den Verbrennungs
Gasen in die Höhe, und zwar gerade an der Spitze der 
Flamme am schnellsten, wodurch diese in die Länge ge
zogen, zugespitzt wird. 

Betrachten wir die Flamme im horizontalen Schnitte, 
so sehen wir: 
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Am äussersten Rande unveränderte atmosphärische 
Luft, zunächst im Kreise, rund um die Flamme eine Schichte 
vollkommen verbrannter Gase , gemengt mit atmo
sphärischer Luft. Dann concentrisch einen engeren Ring 
von vollkommen verbrannten Gasen. Dann im engeren 
Ringe verbrannte Gase gemengt mit unverbrannten 
Gasen, und in der Mitte als Kern unyerbrannte Destilla
tionsgase, als: diverse Gattungen Kohlenwasserstoffgase, 

Dämpfe von Theer, Harzen, brenzlichen Oelen und Essig
dämpfe etc. 

Also die brennbaren Gase sind rund umgeben von 
verbrannten Gasen, und die atmosphärische Luft ist durch 
die verbrannten Gase von den brennbaren getrennt. 

Daraus ist ersichtlich, dass eine Flamme selbst bei 
hinreichend vorhandener atmos phäriseher Luft raucht, 
rauchen muss, wenn durch die Verbrennung des Brenn
materiales grosse Mengen von ölbildenden Gasen, Theer 
oder Harzen erzeugt werden, und diese Destillations-Pro
ducte in der beschriebenen Anordnung gelagert, ruhig 
emporsteigen und dieselben nicht noch mit einer Tempe
ratur, die die Verbrennung ermöglichet, so gemengt werden, 
dass die brennbaren Gase mit dem freien Sauerstoff in 
Berührung kommen. 

Kanu die Flamme und der Strom der Feuerungsgase 
nicht senkrecht emporsteigen, sondern wird er abgelenkt, 
und z. B. durch einen horizontalen Canal geleitet, so än
dert sich die Anordnung der verschiedenen Gase zu ein
ander nur in der Art, dass durch das Anstossen der Flamme 
an das Gewölbe ober der Feuerung die noch uuverbrannten, 
brennbaren Gase, vermöge ihres geringeren specifischen 
Gewichtes an dem obersten Theil des Canales am Gewölbe 
hinstreichen, und in dem nächst unteren Theile des Cana
les die verbrannten und zu unterst die noch freien Sauer
stoff hältige atmosphärische Luft, die durch die offenen 
Räume, als Thüren, Oeffnungen ober den Roststangen, an 
der Mauer etc. etc., in den Feuerungsraum gelangt, und 
kühler ist, sich gegen den Schornstein bewegen. 

Es sind also auch bei solcher Anordnung des Feue
rungsraumea , und bei ruhigen, ununterbrochenen Fort
ziehen der Gase durch den l<'euerungscanal die brennbaren 
Gase von den freien Sauerstoff haltenden Gasen durch die 
Schicht verbrannter Gase getrennt, bei welchem Fortziehen 
durch den Canal sich endlich die brennbaren Gase ab
kühlen, und der Rauch unverzehrt in den Schornstein 
gelangt. 

Daraus kann man entnehmen, dass gut eonstruirte 
Feuerungen so eingerichtet sein müssen, dass: 

1. Diti brennbaren, Rauch haltigen Gase, die in der 
Mitte der Flamme emporsteigen, und dann am obersten 
Theil des Canales sich fortbewegen mit den, freien Sauer
stoff haltenden Gasen gemengt werden, und 

2. Dass diese beiden Gasarten an einer solchen Stelle 
des Feuerungsraumes gemengt werden müssen, an welcher 
noch eine solche Temperatur herrscht, dass Harze, Theer, 
brenzliche Oele, Essigdämpfe etc. zerlegt, und durch die 
Verbrennung in Kohlensäure und Wasser umgewandelt 
werden, wodurch bei geringst möglichen Zuge die höchste 
Temperatur erzeugt wird und Nichts uubcnüzt entweicht. 

Die Mittel um dieses Ziel zu erreichen sind: 
A) Bei Oefen, die W eissgluth erzeugen, in welchen 

Harze, Theer, brenzliche Es sigdämpfe etc. jedenfalls 
zersetzt werden, als da sind Puddlings- und Schweiss-Oefen, 
genügt eine Feuerbrücke mit einem weit herabgezogenen 
Feuerbrücken-Gewölbe, wodurch die verschiedenen Gase 
nicht gleichförmig weiterziehen können, sondern zertheilt 
durch den engen Raum ober der Feuerbrücke streichen 
müssen, und dann dadurch , und durch die hinter der 
Kante derselben, und durch die verengerte Fuchsöffnung 
entstehenden Wirbel möglichst gemischt, fast grösstentheils 
verbrannt werden. 



Bei ungünstiger Construction des Ofens wird ein 
grosser Theil der Gase erst hinter der Fuchsbrücke ge
mengt, und hierdurch im Fuchs und Schornstein eine un
nothwendig hohe Temperatur erzeugt, die dort ver
loren gebt. 

Daraus erklärt sich, dass man bei derlei Flammofen 
oft die Erfahrung macht, dass in einem, im rechten Win
kel gestellten, mit dem ersten Herd nur durch eine Fuchs
brücke verbundenen zweiten Herd (Vorwärmherd) eine 
grössere Hitze herrscht, als im ersten, gleich hinter der 
Feuerbrücke gelegenen. Die Ursache dieser Erscheinung 
ist, dass die am Gewölbe des ersten Herdes hinstreiehen
den, durch die erste Feuerbrücke, und die G:rössenverhält
nisse der Fuchsöffnung nicht vollkommen gemengten, noch 
brennbaren Gase zuweilen in bedeutender Menge durch 
den Fuchs entweichen, und erst durch das Durchströmen 
der engen Fuchsöffnung, durch das Abbiegen des Gas
stromes, durch das Anstossen an die gegenüberstehende 
senkrechte Wandung des zweiten im rechten Winkel ge
stellten Herdes gestürzt, vollkommen gemengt, und wegen 
der im ersten Ofen erhaltenen hohen Temperatur, im zwei
ten Ofen vehement verbrennen. 

Director Sc h 1 e g e l in Prevaly hat sowohl von grösserer 
Hitze hinter dem Fuchs, im Schornstein als im eigentlichen 
Scbweissherd bei den ersten Versuchen mit der Prevalyer 
Braunkohle zu sehweissen, und später von grösserer Hitze 
im zweiten, als im ersten Flammberd Erfahrung gemacht. 

Bei Flammöfen mit W eissgluth genügt also die Feuer
brücke und die Verengung der Fuchsöffnung. Bei gutem 
Verhältnisse zwischen Rost und Zug entströmt dem Kamin 
ausser bei dem Schüreu, wobei durch das Einwerfen von 
neuem Brennmaterial in die Gluth des Rostes unverhält
nissmässig viel Destillations - Gase ausgetrieben werden, 
kein Rauch. 

Für diesen Zeitabschnitt des Schürens soll in jeder 
rationell betriebenen Hütte, vorzüglich, wenn mit der 
Ueberhitze Dampfkessel geheizt werden, und das Russen 
also auch für die Dampfkessel nachtheilig wirkt, die Ein
richtung getroffen sein, dass man beliebig heisse Luft zu
strömen lassen kann, um die durch Schüren entstehende 
übermässige Menge von brennbaren Gasen verbrennen und 
die sich dadurch entwickelnde Wärme zu Gute bringen 
zu können. 

B) Bei Feuerungen, die keine W eissgluth erzeugen, 
sondern nur für die Heizung von Dampfkessel, Stubenöfen, 
Oefen für Trocken-Räume bestimmt sind, bei welchen fast 
immer, wegen der geringeren Temperatur, die diese klei· 
nen Feuernngen hervorbringen, und der schnellen Ab
kühlung der entstandenen unverbrannten Gase, viel Rauch 
und Russ erzeugt wird, wird man um diese zu vermeiden 
darauf zu sehen haben, dass 

1. Die verschiedenen aus dem Feuerungs-Raume 
emporströmenden Gasarten gut gemengt, und 

2. ein Raum zu dieser Mengung benutzt wird, wel
cher heiss genug ist, dass sich die Theer-, Harz-, Holz
essig- öhligen Gase-Dämpfe zersetzen, damit die Verbren
nung, eingeleitet durch die hohe Temperatur und gute 
Mischung der Gase, ohne übl\lrmässigen Zug vehement vor 
sich gehen kann. 

(Je geringer der Zug, d. i. das Quantum der zum 
Behufe der Verbrennung zugeführten atmosphärischen 
Luft, bei sonst vollkommener Verbrennung der brenn-
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baren Gase, desto grösser das auf einen Volum-Theil, der 
aus der Feuerung abziehenden Gase, entfallenden Wärme, 
desto grösser der Effect des verbrannten Brennmaterial
Quantums.) 

Eine diesem Zwecke entsprechende Einrichtung ist 
Folgende, welche ich mit Erlaubniss des Herrn Bergrath 
Hampe in einem Gussstahl-Tiegel- und feuerfestenZiegel
Trocken-Hause in Eibiswald versucht und mit Erfolg an
gewendet habe: 

Die Feuerung hat einen 18" breiten und 18" langen 
Rost, wird mit hiesiger Braunkohle betrieben, ist an allen 
vier Seiten mit Mauerung eingeschlossen, ist mit einer 
Eisenplatte zwei Fuss ober den Roststangen überdeckt, an 
welcher sich die von dem Brennmaterial aufsteigende 
Flamme stösst. 

Die Feuerbrücke, über welche die Verbrennungsgase 
in den eigentlichen Heizofen geiangen, reicht bis zur hal
ben Länge der Flamme. 

Auf dem Rande dieser Feuerbrücke sind kleine feuer
feste Ziegel in der Art aufgeschlichtet, dass sie ein Zie
gelgitter bilden, welches die ganze Länge der Feuerbrücke 
einnimmt, und bis an die Platte ober der Feuerung reicht, 
und so den Raum ober der Feuerbrücke mit einer durch
löcherten Mauer abschliesst. 

Vier Zoll hinter diesem Gitter steht auf derselben 
Feuerbrücke ein zweites solches Mauergitter, nur mit den 
zwei wesentlichen Unterschieden, dass in der zweiten Mauer 
dort, wo in der ersten Mauer eine Oeffnung ist, ein Zie
gel ist, und dort wo in der ersten eine Oeffnung ist, in der 
zweiten ein Ziegel angebracht ist, damit, wenn die Flamme 
durch eine Oeffnung des ersten Gitters strömt, sie in hori
zontaler Richtuug weiter strömend keine Gitteröffnung, 
sondern einen Ziegel findet, sich vor diesem Ziegel aber
mals, so wie bei dem Durchgange durch die Oeffnuugen 
des ersten Ziegelgitters in kleine Ströme zertheiien und 
die Gitteröffnungen neben diesem Ziegel zum Durchströ
men aufsuchen muss. Der zwl!ite wesentliche Unterschied 
zwischen den beiden Gittermauern ist, dass bei der dem 
Feuer näherstehenden zu unterst die Oeffnungeu am 
kleinsten gelassen, je näher hinauf gegen die Deckplatte 
die Oeffnungen grösser gelassen sind, während bei der vier 
Zoll vou dieser abstehenden zweiten Mauer die Gitteröff
nungen oben am kleinsten, und unten am grössten sind, 
wodurt!h die Flamme, die durch die erste Mauer vorzüglich 
an ihrer oberen Hälfte, wegen den grösser gelassenen 
Oeffnungen durchströmt, gezwungeu ist, zwischen den 
Mauern sich abwärts zu senken, um die grösseren Gitter
öffnungen an der unteren Hälfte der zweiten Mauer zum 
Durchgange aufzusuchen, wodurch sowohl: 

a) Die noch freien Sauerstoff haltenden, als auch die 
noch unverbrannten brennbaren Gase, vermöge der in die
sen Ziegeln angesammelten Wärme und durch die Wärme
strahlung zwischen den Mauern und Ziegeln erzeugten 
sehr hohen Temperatur bedeutend erglühen, und so auf 
die wasserhaltigen und kohlens toffreichen Destillations -
Dämpfe, als Theer, Harze, ölbildende Gase, Essigdämpfe, 
zersetzend gewirkt wird, und 

b) die sauerstoffhältigen und brennbaren Gasarten, 
wie ersichtlich, bestmöglichst gemengt werden, durch 
welche Erglühung und Mengung die Feuerungsgase so voll
kommen verbrennen, dass durch die Oeffnungen der zwei
ten Gittermauer keine Flamme mehr zum Vorschein kömmt, 

* 
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sondern nur eine glühende Luft ihr entströmt und der 
Rauch verzehrt i~t. 

Der Zug ist sehl' gering in dieser Feueruub', und 
darum, weil dennoch alle brennbaren Gase vollkommen 
verbrennen, die Temperatur der von der Feuerung in den 
eigentlichen Heizofen abziehenden Gase sehr hoch. 

Die Wirkung, die das geringe Quantum verwendeter 
Braunkohle auf diese Art hervorbringt, ist sehr be
friedigend. 

Die Beschreibung der Tl'ocken-Methode, die mit 
dieser Feuerung in dem Gussstahl-Tiegel-Trocken-Hause 
von mir eingerichtet wurde, und welche auch für andere 
Zwecke vortheilhaft anzuwenden wäre, werde ich in einel' 
dieser nächsten Nummern bringen. 

Eibiswald, am 9. Deccmbcr 1864. 

Franz P. Melling. 

Das unbeschränkte Gedinge bei der Arbeit 
am Gestein, als Regulator des ordinären 

Schnur- oder Klafter-Gedinges. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Bei drlingenden Ausrichtungs-, Aufschluss- und Vor· 
bereitungsb1Luen in Ganzen hatte man sich nun wohl schon 
länger her nicht selten quartaligcr sog. Hauptgcdinge für 
verdienstlustigere Häuer bedient, und mehrere wichtige 
Vorbaue sind auch hiedurch beträchtlich gefördert worden; 
- erst das öftere Uebertrag en des unbeschränk
ten Gedinges auf den Abbau seit dem Jahre 1861 1 
ferner die zeitliche Ueberstellung gam; verlässlicher Mu
sterhäuer - natürlich gleichfalls im unbeschränkten Ge
diuge - von dem dritten Grubenwerke Sinnwell - Schatt-

berg haben nach und nach auch im Grossen und Ganzen 
mehr Leben in die Arbeitsleistungen bei den dislocirten 
zwei Bauen Kelchalpe und Kupferplatte gebracht, und die 
(für mit hohen Abbaukosten ringende oder auf Massen
erzeugungen angewiesenen Grubenwerke) hochwichtige 
Thatsache vom Neuen el'härtet: dass die Leistungen bei 
der Arbeit am Gesteine ohne öftere und mehrere unbe
schränkte Gedinge für passende Belegungen in der Regel 
mehr weniger stagniren, dass ohne solche Gedinge gar 
leicht ein Stillstand*) eintritt, welcher selbst den vorsorg
lichsten Gedinggeber zu beeinflussen vermag. - Das hö
here Auffahren und Verdienen eines und des anderen rai
sonmässig belegten Freigedinges rüttelt die Mannschaft 
und den Betriebsbeamten auf - und so wird das un
beschränkte Gedinge in der That der Regulator 
des ordinären Schnnrgedinges und spornt zur Be
werbung und Annahme neuer Freigedinge. Es folgen nun 
die, der Kürze halber im Materialverbrauch cumulativ ge
haltenen Tabellen, und werden lediglich diejenigen Folge
rungen angehängt und betont, welche für den seit Jahren 
in durchschnittlich constanten edlen Mitteln umgehenden -
hervorragend in's Gewicht fallenden Abbau sich beziffern. 

Dass auch die Leistungen bei den Bauen in Ganzen 
(Vorbauen) im Laufe der letzten vier Jahre beträchtlich ge
stiegen sind, zeigt der Anblick der Tabellen; wenn schon 
eine den Vergleich störende, zum Theile empfindliche Ver
schiedenheit der Gesteinsverhältnisse nicht in Abrede ge
stellt werden kann. Diess gilt namentlich vom Bergbau 
Kelchalpe für das Jahr 18G l, wo mit dem neuen Unter
baue desselben besonders milde Schiefer durchbrochen 
worden sind, so dass der Kla.fterpreis in Ganzen abnorm 
auf 15 fl. 31 kr. sank, und resp. die Leistung per Mann 
und Jahr ebenso vorübergehend auf 9·65 Klftr. stieg. 

ausgeechlagen in ganzen uu•geschlagen in Stöeeon (Abl>au) Zusammen Entfällt per 
--:::-:---=-----:-------1---:,...-,---~----:---.--;--;:;--1--.-----------1 Cul>.-Klafter 
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~ ~ ~ o Geld- ~ ! m= t.o ~ ~ ~ QJ Geld- ~ ~ = ~"Cl 
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:;~ ..... o -~ ;d ~~ ,Q~ .~~ ~ :Ci ~;::I 
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Bei dem Abbau der Grube „Kelchalpe" zeigt 
die Periode unbeschränkter Gedinge in den Jahren 
1860 - 1863 dem vorhergegangenen Betriebsabschnitte 
1853-1859 gegenüber, ein stufenweises Anwachsen 
der Leistung von6·82Abbaukla.ftern per Mann und Jahr 
bis auf 11·92 Klaftern, somit eine Steigerung von 
nahezu 7 5 % ; zugleich wird ersichtlich eine ebenso stu-

u 

1 

15~:17 .JI ·6~ 6•90 421•0 4196 127!1 ~g~1 2206 H u·u6 :J·O·l 3'51 5 24·02 
16W8 40'f>2 7·47 495'7 37-16 112!1'/. 210.'; fi5 7•55 2·27 4":19 4 24'78 
13·120 •12"33 9'30 4U8·5 2622 1072 23231 2068 33 7·28 2•15 4°66 4 14'!11 
13622. 45·13 11·92 611"8 38f18 1076 1!)57 2234 87 6•30 1"76. 3'20 3 65'2tl 

p f e r p l a t t e 

1 

1 
1 

7•8012•7:1 72513 ~0·36 6'96 1911 ·6114920 5227 13708 U451 24'5 7·21 4 94°42 

9950 35·77 6•88 257'1 2111 7:;s 1020 1223 10 8'2112·!14 3•!16 4 75-72 
8658 38'53 s·14 274"6 1770 62H 1318 1062 60 6'H 2·29 ·i·7!) 3 86°96 

10-liil 38"87 1 9·27 337'01 1777 656 1291 1077 34 ~:;~ ! !:~t a·s:1 :1 19•68 
10-149 :1u·36l10·99 410'7 179.t 683 1102 1!35 61 2"68 2 76"50 

fenweise Herabsetzung des Klaftergeldes von 19•01 
fL auf 11·81 ß. oder um 7·2 ß., d. i. um rund 38% -
endlich ein Steigen des Verdienstes per 8stündigen 
Schicht bis auf 45 Nkr. in dem letzten Betriebsjahre 
(1863), mit dem niedrigsten Klaftergelde. 

*) Eiue zur Schichtenarbeit neigende Scheingedingarbeit. 



Dieses letztere per 11•8 fl. darf füglich fortan als 
stationär gelten, indem von den Ausfällen 1364 bereits 
gesagt werden kann, dass sie diejenigen de 1863 übertref
fen*), - Es ist aber das so Bezifferte im Hinblick auf die 
Tabelle und den Limito-Proviantbezug nicht Alles. Durch 
den letzteren gewinnt der Kitzbühler Häuer - wie schon 
erwähnt - im Jahre rund 50 fl,, der Ab bau in der Periode 
gebundener Gedinge 1853-18591 wo per Mann und Jahr 
6•82 Abbauklaftern entfallen, war also für jede derlei Klaf-

. . p . 50 - 33 fl ter mit emem rov1antverlust von -
2 

= I" • 
6·8 

belastet. 
Diese Last bleibt voraussichtlich fortan, zufolge 

erzielter Mehrleistuug des Häuers herabge-

. d f 50 4 20 mm ert au --
9
- = ' n 

11· 2 

Die Kosten per Klafter stellen sich mithin für die 
Folge niedriger um 3 13 fl. 

Die Schmiedkosten ganz unberücksichtiget gelas
sen, zeigt ferner die Tabello pro 1863 dem 
Abschnitte 1853-1859 gegenüber eine Er
sparung im l\faterialverbrauch von 1 ·78 fl. 
per Abbauklafter und es kann diese Ersparung 
bei consequentem Haushalte fortan mindestens 
mit 1'00 " 

in den Calcul gezogen werden. 
Hiczu die nachgewiesene Herabminderung im 

Klaftergelde selbst 7·20 fl. 

Ergibt sich eine Gesammtminderung der 
Kosten per Abbauklafter von 11·33 fl. 

Wenn hinzugefügt wird, dass der Abbau der Grube 
Kelchalpe hinkünftig auf etwa 550 Klaftern im Jahre 
gesteigert werden muss, so springt die Tragweite des er
zielten Fortschrittes in die Augen, eines Fortschrittes, der 
im gegebenen Falle um so schwerer wiegt, weil sich der 
betreffende, entlegene und nur sparsam gesegnete , wegen 
verhältnissmässig reinerer Kupfererze und leichterer 
Schmelzbarkeit der Gefälle aber sehr wichtige Grubenbau 
Kelehalpe nur bei Festhaltung so niedriger Abbaukosten 
einbussefrei zu halten vermag. 

U eberblickt man die Leistungen b e i m Abbau der 
zweitenGru be Kupferp Ja tte, sowie die zugehörigen 
Lohnsausfälle für die vier Einzeln-Jahre 1860-1863, so 
findet mau die angedeutete zit•mlich hartnäckige Apathie 
des Kupferplattner-Häuers deutlich abgezeichnet. - Als 
anno 1860 mit etwas strafferen Gedingen begonnen wurde, 
antworteten die mehreren Häuer mit einem nicht einmal 
den Durchschnitt 1853-1859 erreichenden Aushiebe -
sieh mit dem Grundlohne des Häuers von 35 Nkr. zufrie
denstellend, während sie noch im Vorjahre (1859) 42 Nkr. 
in's Verdienen gebracht hatten, Die Consequenz der Betriebs
leitung, das Hinweisen auf die grell abweichende grössere 
Leistung in dem undjencm Hauptgedinge, endlich die zeit
weise und äusserst erfolgreiche Verwendung von Probe
häuern der Grube Sinnwell-Schattberg - haben erzweckt, 
dass sich die Leistung in den Nachjahren bis auf rund 
11 Abbauklaftern pr, Mann und Jahr (d. i. um reich-

*) Nach neuester Zusammenstellung treffen pro 1864 für die 
Kelchalpe pro Mann und Jahr 12·5 Abbauklaftern a 10.9 fl., 
für die Kupferplatte 12·6 Abbauklaftern a 10 fl. 
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lieh 57°/0 hob, bei einem Fallen des Klafter preises 
um 6·9 fl., d. i. um 38%. 

Bei den durchschnittlich milderen Lagermassen dieses 
Baues der Kelchalpe vis-a-vis ist nicht zu bezweifeln, dass 
die Leistungen künftighin, ;m Wege der unbeschränkten 
Gedinge noch steigen, und ein durchschnittliches Klafter
ge-ld von etwa 10 fl. bei der Kupferplatte stationär wer-

• den wird, so dass füglich eine ähnliche Gesammtminderung 
der Kosten für die Abbauklafter angenommen werden darf, 
wie für den zuerst besprochenen Bergbau Kelchalpe. 

'V a s d e n d r i t t e n G r u b e n b au d e s W e r k e s 
Kitzbühel nSinnwell-Schattberg~ angeht, so 
hatte derselbe schon seit lange her straffere Gedinge 
was theiis in den Verhältnissen und Strebungen der mehr 
auf den Grubenverdienst angewiesenen Arbeiter, theils in 
dem Umstande zu suchen ist, dass die Betriebsleitung 
dieser Gruben viele Jahre hindurch (bis zum Jahre 1860) 
unverändert in der Hand eines und desselben sehr localkun
digen, practisehen Bergmannes verblieben war. - Trotz
dem wurden auch beim Bergbau Sinnwell-Schattberg in den 
letzten Jahren, und zwar wieder im Wege vervielfältigter unbe
schränkter Gedinge entschiedene Fortschritte iu der Arbeits· 
leistung, resp. Minderung der Abbaukosten erzielt, wobei 
sich überdiess durchaus günstigere Lohnsausfälle, als bei 
den zwei dislocirten anderen Grubenwerken ergeben haben. 

Insbesondere im Jahre 1863, wo es galt: nicht 
nnr die Production an Berggefällen der Vorjahre zu über
flügeln, sondern auch zugleich - bei unerwartet raschem 
Ausgehen oder Verarmen der restlichen Abbaumittel, ober 
dem Haupt-Eisenbahn-Stollen - in die Mittel unter diesem • 
Horizonte vorzudringen, resp. die Gewältignng des alten 
Sinnweller Tiefbaues zu forciren, wurden diese schwieri
gen Aufgaben unter Anwendung unbeschränkter 
Gedinge, wo diese nur immer raisonmässig 
Platz greifen konnten, wie folgt, glänzend gelöst: 

a) Rund 24 Häuer in 7572 Schichten haben ab~ebaut 
518·4 Klaftern zum Durchschnittspreise b e i e i u g e d in g
te r Zechenzimmerung von 9 fl. 59 kr. pr. Klafter. 
Es entfallen pr. Mann und Jahr über 21 Abbau
klaftern und pr. Häuerschicht über 65 Nkr. 

Das niedrigste jährliche Durchschnittsgedinge seit 10 
Jahren vorher war 11fl.08 kr. pr. Abbanklafterohne 
Zimmerung; und hiebei eine Leistung von circa 
14 Klaftern pr. Mann und Jahr, dann ein Schich
ten 1 oh n saus fa 11 v o n 5 2 Nkr, 

b) In 1458 Hiiuerschichten wurden in Ganzen ausge
fahren 5 7 Klaftern a 12·9 fl. - Leistung per Mann und 
Jahr 12 Klaftern - Schichtenlohnsausfall 51 Nkr, 

c) In 408 Häuerschichten wurden alte verbrochene 
Strecken gewältiget 79·4 o a 3 fl. i 5 kr, im Durchschnitte. 

In 1397 Häuerschichten wurden zwei ersäufte und 
verbrochene Schächte gewältiget 35·9° a t 9 fl. 70 kr. im 
Durchschnitte. 

In 50 Häuerschiehten wurden Wassersumpf und Füll
platz hergestellt zum accordirten Betrage von 42 fl. -
Durchschnittsverdienen 55 Nkr. per Häuerschicht. 

Hiebei muss bemerkt werden 1 dass es sich bei der 
Schaehtgewältigung um die Abhasplung aller jener Wässer 
handelte, die in siebe u eommunicirenden, halbverbroche
nen oder versetzten Gesenken unter dem Haupteisenbahn
stollen - ferner in zwischenliegenden alten Verhauen mit 
einer Ausdehnung von zusammen 85 Klaftern im Strei-



chen, und etwa 22 Klaftern der Tonnlage nach (11° Sai
ger) angesammelt waren. 

d) Endlich wurden in abgesonderten Kübelgedingen 
bei einem Aufwande von zusammen 875 Schichten aus 
Förderteufen von 21 und 14 Klaftern Tonnlage (bei 1~ 0 

Saiger) unter beständiger Aufsicht gehoben, respective ab
gehaspelt: 23082 Kübel Wasser a 3·3 Cub. ' Fadsung 
(grösstentheils die Wässer der 1. Gezeugstrecke unter 
mehrerwälrntem Hauptstollen) und 2193 Kübel Berge und 
Sehmunde a 2 Cub. ' Fassung. 

Die Kosten beliefen sich auf 533 H. 89·5 kr. - es 
resultiren mithin per Schicht {j 1 Nkr. 

Derlei eclatante Erfolge - erzielt mit 
kaum 38 Arbeitern - sprechen laut und ent
schieden für das freie Gedinge. 

Die so besprochenen Fortschritte bei den Kitzbühler 
ärarischen Gruben in raisonmädsiger (für das Werk und 
zu g 1 eich für d e n wahren u n d ganzen Berg
k u a p p e n er s pries s 1 ich er) Ausnützung der Arbeits
kräfte, Hand in Hand mit Verbessenmgen und Ei·sparun
gen im übrigen Betriebe und Haushalte der genannten 
Grubenwerke, haben es ermöglichet, den Stand der Berg
arbeiter seit dem Jahre 1859 gradatim v o u 336 Mann 
auf 254 zu rcduciren, und es erfüllen nunmehr 
d i es e 254 Knappen unter der Führung zweier ener
gischer Betriebsleiter die Aufgabe: statt früherer 
1700-lSUO Ctr. - nahe bei 2400 Ctr. Kupfer 
in scbmelzgerechten Gefällen (u. z. aus vorerst durch
schnittlich fühlbar ärmeren Abbaumitteln als vor dem 
Jahre 1860) herzustellen - dabei aber auch alle wichti
gen, für eine gedeiblicho Zukunft des Werkes unaufschieb
baren Vorbaue, einechliesslich der ferneren Tiefbauarbei
ten für die alte Grube Sinnwell-Schattberg schwunghaft 
belegt zu halten. C. St. 

Künstlich getrocknete Braunkohle und 
deren Verwendung*). 

Hch. - Bei den hohen Preisen des Brennholzes und 
dem Umstande, dass dieses nicht immergenugausgetrocknet 
zu bekommen ist, findet die Braunkohle in Haushaltungen 
von Jahr zu Jahr immer mehr Eingang, und nur des übeln 
Geruches wegen, welchen sie beim Verbrennen in den 
meisten Fällen verbreitet, bleibt sie häufig noch von Herd
und Zimmerheizungen ausgeschlossen. 

Der üble Geruch rührt von den flüchtigen Bestand
theilen der Kohlen her, und wird gesteigert, wenn die 
Kohle nebenbei auch mit Schwefelverbindungen verun
reinigt ist. 

So wie nasses Holz, bevor es ordentlich brennt, einen 
Läuterungsprocess durchmachen, und \'erbrennend erst 
getrocknet werden muss, wobei es viel Rauch und wenig 
Wärme entwickelt, ebenso und in noch ungünstigerem 
Verhältnisse ist diess bei der jüngeren Braunkohle, der 
Köflacher, die in Graz vorherrschend verwendet und billig 
zu Gebote steht, der Fall, Die Braunkohle enthält ausser 
20 bis 30 pCt. Wasser eine grössere Menge Theer und 
andere nnbrennbare flüchtige Bestandtheile, mitunter auch 
etwas Schwefel, und diese müssen, so wie beim Holze das 
Wasser, und die übrigen unbrennbaren flüchtigen Bestand-

i>') AuH der, Grazcr Tagespost 
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theile, verflüchtigen, ehe die Kohle ordentlich bren
nen kann. 

Zur Entfernung der unverbrennbaren flüchtigen Be· 
standtheile der Kohle ist eine grosse Wärmemenge nöthig, 
welche, an selbe gebunden, verloren geht. Wenn aber der 
abziehende Rauch in Räume tritt, die, wie z. B. eiserne 
Rauchröhren, durch die äussere kalte Luft abgekühlt wer
den, so wird ein Theil dieser gebundenen Wärme wieder 
frei, Wasser und Theer setzen sich entsprechend der ver
lornen 'Värme an die Röhrenwände ab, und kommen an 
Fugen und Enden als eine übelriechende Jauche zum Vor
schein. Arhnlich wie in den Rauchröhren ist der Vorgang 
in den Zimmeröfen und andern häuslichen Feuervorrich
tungen, nur mit dem Unterschiede, dass, da die Jauche 
nicht immer sichtbar wird, sondern sich in Fugen und 
Zügen absetzend, den durchdringenden Geruch auch im 
kalten Zustande der Heizapparate wahrnehmen lässt. 

Je trockener somit das zum Heizen verwendete Holz oder 
die Braunkohle sein wird, desto weniger wird Wärme durch 
Entweichen der flüchtigen unverbrennbaren Bestandtheile 
gebunden werden, desto weniger Geruch werden sie ent
wickeln, und um so rascher mehr nutzbare Wärme gebend 
werden sie verbrennen. 

Beim Holze genügt es für häusliche Zwecke, wenn 
selbes rechtzeitig geschlll.gert, aufgescheitert und aufge
schlichtet der freien Luft durch 5 oder 6 Monate ausgesetzt, 
getrocknet wird. 

Die jüngere Braunkohle, wie die Kößacher, kann 
allerdings auf freier Luft bei trockenet• warmer Witterung 
durch 2 bis 4 Wochen 10 bis 15 pCt. an Wasser und 
flüchtigen Bestandtheilen abgeben. Diese ist aber bei dem 
Gehalt von ::lO, ja bis 40 pCt. durchaus nicht genügend, 
dieselbe gut verwendbar zu machen, 

Zum grossen Theile wird aber auch selbst diese un
genügende Austrocknung von Seite der Kohlengewerken 
im selbstverstandenen Interesse vermieden, und häufi: 
findet man zu ihrem Vortheil unter den Consumenten auch 
die Meinung verbreitet, dass grosse und dabei verhält
nissmässig schwere Kohlenstü„ke die besten seien. 

Wenn berücksichtigt wird, dass durch die Zufuhr ge
wöhnlicher lufttrockener Kohlen wenigstens 20 pCt. nasser 
Kohlen und 30 pCt. an werthlosen Bestandtheilen ver
frachtet werden, und dass überdiess nochjene Kohlenmenge, 
welche zur Verflüchtigung dieser Bestand!heile nöthig ist, 
den Zwecken der Heizung entzogen , somit auch zum 
Nachtheile der Consumenten verfrachtet wird, so muss es 
wohl einleuchten, dass bei Zufuhr möglichst trockener 
Kohle, der Consument schon wegen der Frachtersparung 
allein in grossen Vortheil kömmt, abgesehen von der ent
sprechenden Leistungsfähigkeit der Kohle. 

In richtiger Würdigung dieser Thatsachen wurde auf 
Grundlage vorausgegangener Versuche von der Graz
K ö flacher Eisenbahn- und Berg b a. u·G es e 11 s .c h a f t 
die möglichst vollständige Trocknung derBraunko hle 
angestrebt. Der Zweck wird durch Aufstellung sogenannter 
Darrkammern erreicht, worin die Kohle durch heisse 
Feuerluft getrocknet, und ihrer gegen 30 pCt. betragen
den flüchtigen und unbrennbaren Bestandtheile entbunden 
wird. . 

Mit Verwendung dieser künstlich getrockneten soge
nannten Darrkohle in Graz werden nach dem Vorangeführ
ten wenigstens bei 40 pCt. nutzloser Fracht erspart, und 



andererseits ist diese Kohle ähnlich dem gut trockenen 
Holze leicht brennbar, ohne hiebei den bekannten übeln 
Geruch, wie die grubenfeuchte oder bloss lufttrockene 
Kohle zu verbreiten. Ausserdem gewährt sie aber den Vor
theil, dass sie letzterer gegenüber billiger kommt. 

Ein annäherndes Rechenbeispiel wird diess erklärlich 
machen. Die gewöhnliche Kohle, angenommen mit nur 25 
pCt. Gehalt an nutzlosen flüchtigen Bestandtheilen kostet 
(in Graz) in's Haus gebracht, per Zoll-Centner 30 bis ;14 kr. 
Nehmen wir im Durchschnitt 32 kr. an. Gegenüber der 
Darrkohle wird man also um die 25 pCt. mehr Kohle an
kaufen 1 somit 40 kr. ausgeben müssen. Das Zerkleinern 
der grossen Stücke kostet per Centner t 1/l kr. Nun hat 
man die zum Gebrauche vorbereitete Kohle. Beim Ver
brauch entfallen durch Verflüchtigung der mitgekauften 
25 pCt. unbrcnnbarcn flüchtigen Bestandtheile noch annä
hernd l 5pCt. Um dieselbe Wärmemenge, wie mit 100 Pfd. 
Darrkohle zu erreichen, wird man somit 140 Pfd. gewöhn
liche Kohle beizustellen haben. Diese kosten mit Zurech
nung des Zerkleinerns sammt Einlagerung 46 1/ 4 kr. 

Dazu kommt dann noch der nöthige Mehraufwand 
von Unterzündholz, grössere Aufbewahrungsräume, der 
grössere Zeitverlust bei Beischaffung der Kohlen aus den 
Kellern in die oberen Stockwerke, der Zeitverlust beim 
Zuwarten bis die Kohle brennt, so wie andere kleine Um
stände, die Zeit, d. i. Geld kosten. Es wird sonach nicht 
gefehlt sein, wenn statt obiger 46 1/ 4 kr. in allem 50 kr. 
angenommen werden. Dazu bleibt der Gestank noch als 
Aufgabe. 

Bei technisch richtigem Vorgang wird es jedenfalls 
möglich sein, den Zoll-Centner Darrkohle 1 welcher nach 
dem Gesagten 140 Pfd. gewöhnlicher Kohle entspricht, um 
ein Namhaftes unter 50 kr. beischaffen zu können. Es 
bleibt nur zu wünschen, dass Dankohle allgemein bekannt 
und verwendet wird, um den Betrieb der künstlichen Trock
nungsvorrichtungen dadurch zu fördern. 

Gegen die Darrkohle scheint nur ein Umstand zn 
sprechen. Durch den Verlust an Wasser, und anderen 
flüchtigen unbrennbaren Bestandtheilen, wird sie ausser
ordentlich zerklüftet, und zerbrechlich. Sie zerfällt in kleine 
Stücke. Indessen ist dieses Zerfallen der Hi1.11dhabung 
beim Verbrauch sehr günstig, und für das Verbrennen ganz 
ohne Nachtheil. Es müssen nur die Feuerräume darnach 
gerichtet sein. Dieselben müssen gegen die gewöhnlich 
nasse Kohle kleiner, und so hergerichtet werden, dass aus
ser der Rostfläche kein Raum für die Kohlen bleibt, was 
dadurch leicht zu erreichen ist, wenn von den Seiten des 
Rostes aufwärts, die Feuerwände 4 bis 5 Zoll hoch, in 
nicht zu steiler Neigung auseinander laufend, hergestellt 
werden. Durch Einlegung einiger Stücke Mauerziegel lässt 
sich jede Rostfeuerung leicht der Art umstalten. 

Ein derartig zweckmässig construirter Ofen oder son
stiger Feuerraum lässt die Verwendung der Darrkohle zu, 
ohne irgend einen iibeln Geruch zu verbreiten, und ge
währt auch den grossen, für Haushaltungen nicht zu unter
schätzenden Vortheil , dass die Feuerung ergiebig und 
selbst dem Holze gegenüber, mit wr.it weniger Aufsicht 
verbunden ist. 

Um den Werth der Darrkohle gegenüber der gewöhn
lichen feuchten KohlP. zu erproben, genügt eine Probe klei· 
nercr Partien, und wäre nur zu wünschen, dass die Graz· 
Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft ein Depot 
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von Darrkohle in der innern Stadt errichten, und auch den 
Bezug in kleineren Partien der Consumtion zugänglicher 
machen würde. - Einige Tage später berichtet dieselbe 
Zeitung: 

Die Darrkohle, deren Vorzüge vor anderem Brenn
materiale kürzlich in diesen Blättern besprochen wurde, 
soll dem Vernehmen nach nicht mehr hergestellt werden, 
da die Abnahme dieser wasserfreien Kohle bishe1· nicht 
den Erwartungen der Producenten entsprach. Schade, wenn 
eine so gemeinnützige Unternehmung an Theilnahmslosig· 
keit scheiterte. 

Wir (0. H.) können noch dazu bemerken, dass ein 
ähnliches Verfahren auch mit der oberösterreichischen 
(Traunthaler) Braunkohle vor einigen Jahren versucht 
wurde. Der technische Effect Sl'hien befriedigend; minder 
die mercantilen Resultate und man ist wieder davon abge
gangen. Daraus folgt eben noch nicht, dass man die Sache 
schon aufgeben sollte; nur müsste das Streben auf möglichst 
geringe Kosten und dauerhafte Consistenz der Darrkohle 
gerichtet sein. 

Notizen. 
Das weiche Bessemer-Metall hat von allen Eisen

sorten das grösste specifische Gewicht. llei einem llesu
che des Eisenwerkes zn Store bei Cilli, am 15. und 16. De
eember ist der Unterzeichnete durch llen do11igen Werksdirector 
Herrn August Fr e y aufmerksam gemacht worden , dass das 
Bessemer-Metall ein grüsseres specilisches Gewicht haben müsse, 
als für Eisen und selbst für Stahl gewülmlich angenommen wird. 

Bekanntlich ist das specilische Gt<wicht des Roheisens 7·1 
bis 7·5, des Stahles 7·7 bis 7·85 und des Stubeiseus 7·5 bis 
7•85. So wie das Roheisen entschieden leichter uls der Stahl 
ist, sollte auch der Stahl leichter als <las Stnbeisen sein. Dass 
dieses aher hiiutig nicht der Fall ist , liegt theils in der ver
schiedenen mechru1ischen Bearbeitung uml llen verschiedenen 
Temperatursgraden, in welchen die Bearbeitung vorgenommen 
wurde, theils in den verschiedenen Tempcrntursverhiiltnisseu, 
denen clie bearbeiteten Stücke hinterher ausgesetzt wnren, und 
theils endlich in den m e c h an i s c h e 11 ßeimengungen , nament
lich von Schlacken und Eisenoxydaten , von denen hesouderR 
das Pudcllingseiseu, weniger das Hcrdfrischeiscn, stets mehr oder 
weniger enthält. Das llessemer-Eisen , welches dünnflüssig aus 
dem Ofen kiimmt uml liingere Zeit in diesem Zustande ruhig 
verbleiLt, muss offenbar rücksichtlich der mechanischen Beimen
gungen das reinste, weiche Eisen sein. Unter sonst gleichen Ver
hiiltn.issen beziiglich rler Tc>mperatnrseinfliisse urnl der mechani
schen Bearbeitung mnss demnach das weiche Bessemer-Eisen, 
w1ter allen Eiscnso11en das grüsste specitische Gewicht haben. 

Auf das grüssere specifürhe Gewicht, ilic griisserc Dicht!', 
weist hei den llesscmer-Eisen auch der Umstand hin, dass das
selbe bei gleicher Härte mit gewlihnlichcm Sdnnicdcciscu, auf
fallend steifer ist, als dieses. lngleichen Prkliirt sich 1laraus <lie 
grössere absolute 1-'cRtigkcit des Bessem!'r-Eiseus , im Vergleich 
mit anderem Schmiedeeisen von demselb!'n lllirtegrnd, wmiibcr 
in Store directe Versuche abgeführt worden sind. l\liiglich, wie 
wohl nicht absolut nothwemliir ist, dass mit dieser griissereu 
\Vi<lcrstandsfähigkeit des Besscmer-Eis!'ns Pine vermehrte Brü
chigkeit bei Biegungen und SWssen verbunden ist. 

Um eine genaue llestimmnng des specifischen Gewichtes 
vorzunehmen, hat der Gefertigte von Store ein grü.~seres auf 
21/ 4 Zoll im Durchmesser geschmiedetes und gewalztes, abge
drehtes und polirtcs Stück dcR weiPhcrn llessl'lller-'.\fotallc>s (Hiirte 
Nr. VI) mitgenommen, welches :m der Lcohuer Bcq;-akademic 
untcrnncht, ein spccifischcs Gewicht von j·~li5 l'rgah. .Also in 
der Timt ein grüsscrcs specitisches Gewicht hat als bisher an 
irgend einer Eisensorte gefunden "·ordcu ist, uml wobei ung-e
nommen wercleu mnss, dass dasselhe bei einer weiteren mechani
sch<'n Bearheitung des Stiickes noch griisser geworden wäre. 

Ohgleich diese hesomlcre Eigenschaft des weichem Jles
semcr-Metalles, bei dessen wichtig-stc>r Ycrwc111lung, d. i. im ~Ia
schinenwescn uml für Bauten sich mit verwerthcn "·inl, so soll 
hier zunächst doch die Aufmerksamkeit des geehrten Lesers auf 
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<lie vorziigliche Tauglichkeit dieses neuen l\fateriales für solche 
Verwrndungen gelenkt werden, bei clencn ein möglichst schlacken
freies Eisen Yon vorziiglichc•m 'V !'rthc ist. Zn solchen V erwcn
dungen ziihlen: die Erzeugung von \Yeissbleehen, Dachblechen, 
Schiffsblechen, Kesselblechen, von Eisendrähten, polirten Eiscn
waaren, Kattundruck er-\Valzen u. dgl. m. \Viihrcnd das härtere 
Bessemer-1\fctall die Concurrenz mit den Guss - und Gerbstahl
sorten nur allein clureh billigere P rc i s c bestehen kann, wirrl 
sich bei dem weicheren voraussichtlich auch die bessere Qua
lität Geltung verschaffen. 

Leoben, 27. November 1864. P. Tunner. 
(Steierm. lndust. Gewerbeblatt.) 

Die Scheuchenstuel-Medaille hat die allgemeinste Thcil
nahme gcfnn1len, und die Anzahl clcr subseribirten Exemplare 
beläuft sich bereits iiber 800. Die Ausprägung kann aus ver
schiedenen Griinclen, namentlich wegen der sehr tiefen Gravi
rung des Kopfbildes, nnr langsam fortschreiten, so class kaum 50 
Stücke in der "' oche fertig werden; die ausgeprägten Stücke wer
den aber Woche für Woche an die Herren 8ubscribenten versen
det, u. zw. um jcclen Anla.~s zu lleschwerdcn zu vermeiden ge
nau in der Heihcnfolgc, in welcher die 8ubscriptionslisten hier 
eingelangt sind. Bis jetzt sincl in dieser Ordnung 425 Exem
plare versC'ndet worden. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Authebu.ng der Be.ne.ter llfinisterie.1-Vollzugsoommisslon und deren 

Ce.eee. In Ore.vlcza. 
z. 62021-887. 

Dem Fiu:mzgcsetze vom 29. Febn1111· 181>4 gemäss, hat 
die Wirksamkeit der mit l. Mai 1856 (V. lll. Nr. 17, S. 100) 
ins Lehen gctreteucn llanatcr Ministerial-Vollzugscommission 
u111l deren Ca~sa in Ora vicza mit Schluss cles Sohujahres l 8ti4 
definitiv aufzuhiiren. 

Dem zu Folge' iibC'rgeheu mit ßeginn des Mouates Jänner 
1865 clie V<•rbi111llichkciten und Ansprüche der Oraviczaer l\li
nisterial-V ollzul-\"scommissionscassa an die von der llergwerks
Productcn-Verschleiss-Dircction in "-icn \·erwaltetc allgemei!le 
Bergwei;en~-Administratiouscassa, welche nach der ihr bereits 
e11heilteu Weisung die currenten Zahlungen durch das Steuer
amt in Oravicza hewcrkstelligen wird. Letzteres ist an„ewiesen 
auch die aus der ärarischen Verwaltungsperiode hen'.'iihrendm; 
Einnahmen für Hechnung der ßergwerks-Produeten-Verschleiss
Direction in Empfang zu stellen und sich mit dieser zu ver
rechuen. - Wien, den 22. December IS64. 

Ernennungen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der eontrolirende Amtsschreiber in Königsfeld Joseph 
Schweiger zum Flossmeister in Bocsko. 

Der Rechnnngs-Official hei der l{echnungsabtheilung der 
Berg-, Forst- uncl Giiter-Direction in Nagybanya Em!'st HC'n
rich zum lliittemneistcr hei der Hiittenverwaltung in .Fernezcly_ 

Edicte. 
(Erhaltcu den 5. Jiinner 1865.) 

Von der k. k. llrrghauptmanuschaft :rn Komotau wird hic
mit bekannt gemacht, dass 1lie mit berghauptmannschnftlichen 
Erkenntnisse vom 2ü. August 1 t.63, Z. 3342 wegen Unbauhaft
haltung entzogene gewerkschaftliche J nnO"for 8ilherzeche mit 
1,2544 '..:=; Kl:tr. Fliid1cnin!rnlt hei Klostergr:~b, Amtsbezirk Dux, 
:;aazer Kn•1sl'S - da bei deren anf den 20. Octoher 1 S64 an
geortluet gcw~t-n:•nen exccntiYen Fcilhictnug gcn1Kss }:röffuung; 
des k. k. Kreis- als Berggerichtes zn Briix vom !J. JJecember 
1 ~64, Z. l 025 mont„ kein Kauflustiger <'rschieucn ist, nach \j. 
2;i9 tmd 2BO allg. B. G. fiir aufgelassen um! rlie Bcrrrh:rnhcrceh
tigung für erloschen erklärt - zugleich die hiicherlicl~e Löschunrr 
derselben verfügt worden ist. - Komotau, am 20. lJecember l 'i64~ 

Von der k. k. llerghauptmannschaft zu Komot.itu wird hie
mit bekannt gemacht, dass die mit berghauptmannschaftlichen 
Erkenntnisse vom 26. August 1 S63, Z. 3342 wegen Unbauhaft
haltung entzogene gewerkschaftliche Vierzehn Nothhelfcr sammt 
zugehiirigen ]:{aimund Silberzeche per 3 7 .l\32 O Klftr. Flächen
inhalt bei Niklasberg, Amtsbezirk Teplitz, Leitmeritzer Kreises -
da bei der auf den 20. Oetober 1864 angeordnet gewesenen 
execnt.iven Foilbietung, gemäss Eröffnung clcs k. k. Kreis- als 
Berggerichtes zu ßriix vom 9. December 1864, Z. 1026 mont„ 
kein Kauflustiger erschienen ist, nach §. 259 und 260 allg. B. 
G. für aufgelassen und clie Bergbauberechtigung für erloschen 
erklärt - zugleich clie biicherliche Löschung clcrselhen verfügt 
worden ist. - Komotan, am 20. Decembcr 1864. 

Von der k. k. Berghanptmannschaft zu Komotau wird hie
mit bekannt gemacht, dass die mit berghauptmaunschaftlicheu 
Erkennh1issc rnm 2G. August 1863, Z. 3342 wegen Unbauhaft
haltung entzogene g·ewerksehaftliche Fleischer 8ilberzcche per 
12544 Q Klftr. Fliichenin.halt. bei Niklasberg, Amtsbezirk Teplitz, 
Leitmeritzcr Krei~es - da bei der auf den 20. Octobcr 1864 
1111geordnct gewesenen executiven Feilhietung, gPmiiss Eriiffnung 
des k. k. Kreis- als llerggcrichtcs zn llriix vom 9. Dcccmber 
1864, Z. 1027 rnont., kein Knnflustiger erschienen ist, nach §. 
259 und 2~0 allg. ll. G. für aufgelassen und die Beqrbanberechti
gung fiir erloschen erkliirt - zugleich die biicherliche L<ischung 
derselben verfügt worden ist. - Komot:rn, am :W. Decemher 18ti4. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Komotnu wird hie
mit bekannt gemacht, dass die mit herghauptmann~chaftlichen 
Erkenntnisse vom 7. Mai 1864, Z. 2077 wegen Unbauhafthal
tung entzogenen, der Franziska Kreissl jun. in Dchlau gehö
rigen Carolina, Petrus und Johann-Nikolai ßraunkohlengruhen
masscn bei Dehlau, Amtsbezirk Kaaclen, da hei deren auf rlen 
27. October lSfi4 angeordnet gewesenen C'Xecutiven Feilbietung 
gemäss Eri\lfnung des k. k. Kreis- als llerggerichtes in Brüx 
vom !J. Decemher 18fi4, Z. 1235 mont., kein Kauflustigrr er
schienen ist, nach §. 259 und 260 nllg. B. G. für aufgelassen 
und die BcrghanbPrechtigungen für erloschen crkliirt uncl zu
gleich clie hergbi!cherliche Liischung ders<'lhcm verfügt worden ist .• 

Komot.au, am 20. Decemher 1864. 

ANKÜNDIGUNG. 
Eisenwerks-Verpachtung. 
lu Verfolg des Gemeindeaussehuss-Besehlusses vom 

8. November 1. J„ §. 3 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 18ß5 
bis Eu de Juni 1S7i im Wege der Offert-Verhandlung ver
pachtet werden soll. 

Die schriftlichen, mit einem Vadium von dreitausend 
Guldeu östen. Währ. in Baarem 1 oder in Staatspapieren 
nach dem Börsen-Course berechnet - belegten Offerte 
sind bis letzten März 18ß5 dem gefertigten Stadtrathe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding
nissc in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen wer
den können. 

Auch ist der Stadtrnth bereit, über ausdrückliches 
Verlangen, die in Druck gelegten Pachtbedingungen ko
stenfrei ll:uzumitteln. 

Vom Stadtn1the zu Rokycan, am 30. November 1864. 
Der Bürgermeister : B a a s. 

~ie~-~ Z~itschrift e~·~cheint wöchentlich einen llogen stark mit den nöthigeu 11 rti s t i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist Jahrhc~ loco W~en ~ tl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr- ö„W_ Die Jahresabonnenten 
erhalten emen offic1elleu Bericht über die Erfahrungen im her"- uud hüttenmännischen Maschinen- Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisheilaire. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/0 Ngr. die gespalt~ne Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Dn.ck \.". Karl \Vi11tcn1iLz. & Co. lu \Vicu. 
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Eine Anfrage in Betreff des Retardat-Ver
fahrens nach dem gegenwärtigen österrei

chischen Berggesetze. 
Wir erhielten vor einiger Zeit durch Vermittlung eines 

hochverehrten Freundes eine Anfrage von Seiten eines 
Fachgenossen, welche wir unter Weglassung einer damit 
in keinem Znsammenhange stehenden Einleitung, so wie 
sie den Fall darstellt, vorlegen und knüpfen unmittelbar 
einen V ersuch der Beantwortung an diese Einsendung. 

A. Anfrage. 
Es kann sich bei einer gewerkschaftlichen Bergbau

und Hüttenunternehmung der Fall ergeben , dass sich 
in Folge verschiedener zusammentreffender Umstände, als: 
unerlässliche Betriebserweiterungen und gleichzeitige Zah
lungs-Verpflichtungen anderer Art, momentan die Beschaf
fung aus s er g e w ö h n 1 ich h oh er Zuschüsse als noth
wendig herausstellt, welche Zuschüsse bis auf den vierten, 
halben und selbst ganzen effectiven \Verth ihrer Kuxe an
steigend, die Kräfte einer grossen Zahl von Gewerken über
bieten, und die Dircction zu Massnahmen veranlassen , zu 
welchen dieselbe laut §. 138 dann 15 7 -164 des allg. 
öst. ß. G. berechtigt erscheint. 

Ereignet 'sich nun der Fall, dass bei der Versteigerung 
der zubusssiiumigen Kuxantheile nur theilweise und gar 
kein Käufer sich einfindet, so haben nach §. 165 die 
übrigen Gewerken, die auf den nicht versteigerbaren An
thei!en haftenden Zubussen zu übernehmen und sind die 
Kuxscheine auch denselben im Bergbuche zu überschrei
ben, wornach di!:' ursprünglichen Kuxbesitzer derselben 
verlustig werden (§. 1 G6 ). 

Wie, wenn aber dieser Zubussercst so bedeutend ist, 
z. B. 250.000 fl. beträgt, dass die übriggebliebenen bisher 
zahlungsfähigen l\Iitgewerken der Aufforderung zu einer wei
teren Zubusseleistung der Dircction ebenfalls nicht nachzu
kommen im Stande sind? was geschieht dann im Sinne des 
Gesetzes , welches darüber keine weiteren Bestimmungen 
enthält? Selbstverständlich müssten diese zahlungsunfähi
gen Gewerken diese ihnen zufolge §. 165 und 166 zuge
schriebenen Kuxen wieder verlieren; wem fallen sie aber 

dann zu, wenn eine neuerliche Ausschreibung an die rest
lichen Gewerken kein Resultat ergibt? und nach begreifli
cher Einstellung aller vorgehabten Betriebserweiterungen 
schliesslich über das gewerkschaftliche Vermögen in Folge 
unerfüllbarer Zahlungsverpflichtungen gegen Dritte der Con- · 
curs verhängt wird, oder aber etwa durch mittlerweile ein
getretene Ertragsergebnisse vielleicht Erwerbung mehr
jähriger Zahlungsmoratorien seitens der Hypothekarglii.u
biger die ganze weitere Zubusseleistung entbehrlich wird? 
'V er participirt an dem etwaigen nach Bezahlung der Schul
den sich ergebenden reinen Activreste und Ueberschusse? 
oder dem gewerkschaftlichen Vermögen überhaupt? 

Doch nicht etwa allein die wenigen Gewerken, wel
che der letzten Zubusseausschreibung ebenfalls n i eh t 
nachgekommen sind? 

Geschieht in solchem Falle nicht den zuerst und zu
zweit executiv ihrer Antheile verlustig gewordenen Gewer
ken ein offenbares Unrecht'? indem sich Solche in ihr Ver
mögen theilen, welche den gesetzlichen Bestimmungen 
ebenso wenig wie sie nachzukommen iro Stande waren? 

Wäre da nicht die Rehabilitirung der ursprünglichen 
Kuxenbesitzer vor der ersten executiven Feilbietung ein 
Act der Gerechtigkeit? natürlich mit dem Unterschiede, 
dass bei Repartition der Activreste die h ö h c r c Zubuss
Percente geleistet habenden Gewerken vorweg diese 
Mehr-Summen aus der Masse oder aus den Ausbeuten hin
auszu bezahlen kämen, bevor zu einer Vertheilung nach den 
Kuxantheilen geschritten würde. 

Indem wir diesen Fall vorbringen, schliessen wir mit 
dem Wunsche, es mögen die hochgeehrten Fachgenossen 
ihre Ansieht darüber ebenfalls öffentlich kundgeben, und 
nach reiflicher Dissert>\tion der l<'rage die Veranlassung 
dazu bieten, dass die hohe Geset:i:gebung diesen zweifel
haften Fall ihrer Aufmerksamkeit würdige und im wahren 
Sinne des Rechtes uud der Billigkeit das Gesetz dies
bezüglich ergänze. 

B. Beantwortung; 
Es ist jedenfalls etwas schwierig, über einen Rechts

fall eine ~Ieinung sich zu bilden, welcher nur von einer 
Partei in ihr~ ro Lichte geschildert wird, ohne dass dem 



ßeurtheiler der actenmli.ssige Vorgang und der historische 
Verlauf jener Thatsacheu bekannt ist, aus welcher sich der 
Fall entwickelt hat, - der keineswegs zu den einfachen 
gehört. lndess ein Versuch zu desseu Lösung kann im
merhin gemacht werdeu. 

Vorerst müssen wir voraussetzeu , dass die vom 
Fragesteller erwähnten auss e ror den t lieh hohen 
Zuschüsse , wahrscheinlich auf einem in g es et z 1 ich er 
Weise bekanntgemachten und aus g es c h r i e b e
n e n Gewerken tage berathen und beschlossen 
worden seien. (§. 151und157 A. B. G.) Wir dürfen 
dabei auch nicht übersehen , dass bei einer Ge werk
s eh aft, nicht wie es bei vielen modernen Actiengesell
schaften der Fall ist, bloss die Besitzer einer grössern Ac
tienzahl stimmfähig siud, sondern laut §. 154 auch der 
geringste An th ei 1 als eine Einheit bei der Entschei
dung mitgezählt wird! Es ist daher bei einem Ge wer
k e n tage auch einem j e den Mitgewerken möglich, seine 
Stimme zu erheben und au der Berathung und Beschluss
fassung Theil zu nehmen. Die Ausschreibung so starker 
Zubussen, deren Anforderuug doch begreiflicher Weise ein 
der Direction vorhinein bekannter Gegenstand der Ver
handlung sein musste, musste, wie wir ebenfalls voraus
setzen dürfen, nach Vorschrift des §. 150 auch in der Ein
ladung zum Gewerkentage bezeichnet gewesen sein. War 

· diess aber schon durch die Einladung bekannt, so ist es 
schwer begreiflich, warum gerade solche Gewerken, denen 
die Erschwinglichkeit solcher Zubussen nicht möglich 
scheint, es verabsäumt hätten, sich an einem so wichtigen 
Gewerkentage zu betheiligen, und wenn, wie der erzählte 
Fall anführt, diese Zubussen selbst den zubussfähigeu Ge
werken ein nicht mehr höher zu spannendes Maximum auf
erlegten, so ist es geradezu unerklärlich, dass diese nicht 
bei etwa vorgebrachten begründeten Einwendungen ihrer 
zubussscheuen Mitgewerken auf den sehr nahe liegenden 
Gedanken gekommen seien, dass letzlieh die Zubussantheile 
der Letzern auf sie selbst nacbrepartirt werden könnten! 
Eine solche leicht vorauszusehende Eventualität hätte, wenn 
sie in der ßerathung zur Sprache gekommen wäre, kaum 
verfehlen können, auf die Beschlussfassung einigen Einfluss 
zu nehmen u. s. w. ! *) 0 b, wenn alle diese gesetzlich vorge
zeichneten Momente eingehalten wurden, undjeder Gewerke 
die ihm zustehenden Rechte ausgeübt und die von ibm vor
ausgesetzte Theilnahme au der Selbstverwaltung wirklich 
bethätigt hätte, der angeführte Fall in solcher Schroffheit 
hätte eintreten können, müsseu wir, so lange uns nicht der 
Sachverhalt klarer vorliegt, einigcrmasseu bezweifeln. Es 
mag also doch s c h o u vor dem Bes c b 1 u s s e Einiges 
nfaul gewesen sein im Staate lkuemark" wie Hamlet 
sagt, uud wenn Jemand oder wenn Mehrere ihre Interessen 
und Rechte nicht rechtzeitig wahreu und geltend machen, 
dann kann es allerdings geschehen, dass ihnen in bester 
Form Rechtens nahe getreten und ein Beschluss gefasst 
wird, welcher den Betreffenden hart erscheinen kann, 
ohne dass er dcsshalb eben unbillig oder ungerecht sein 
müsste, oder dass es nöthig wäre, das Kind mit. dem Bade 
zu verschütten, d. h. gleich das Gesetz abzuändern, welches 

*) Eine dnrch Nichtbewilligung der Zulmssc constatirtc 
Zahluugsunfähigkeit hätte daher gleich zum Concurse führen 
oder auf den Ausweg eines Anlehens leiten miisscn, welches 
Letztere ohnehin allein noch übrig bleibt, wenn so ausseror
dentliche Zubusseu sich ergeben! 
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nur desshalb bittere Folgen hatte, weil diejenigen , für 
welche es gegeben ist, es nicht zu gebrauchen wussten. 

Gehen wir nun nach dieser allgemeinen Bemerkung 
über Einzelheiten, von denen der Anfragesteller, obwohl 
sie zur Urtheilbegründung sehr wesentlich wärcu, gar keine 
Erwähnung tbut, und bei denen wir daher den ngesetzli
cben Vorgang" voraussetzen müssen, auf die Untersuchung 
des angeblich unlösbaren Conflictes selbst ein, Es ist auch 
dem Anfragcsteller zweifellos, dass nach Erfüllung aller 
gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten (Frist., Zustellung, 
Zeitungseinschaltung etc.) wider die mit der Zubusseeut: 
richtung säumigen Gewerkm1 die executive Feilbietung der 
Bergwerks-Antheile zu veranlassen ist (§. l 60). Selbstv„r
ständlich kann die Zubusse nur zufolge eines nach §. 154 
legal gefassten Gewerkentagsbeschlusses ausgeschrieben 
werden, und wenu auch gegen gesetzlich gefassten Be
schluss die Rechtsmittel des bürgerlichen Gesetzbuches 
nicht ergriffen werden können, so können doch, wenn einem 
der Gewerken Bedenken gegen die Leg a 1 i tä t des Be
s c h 1 u s s es selbst aufsteigen, bei der Behörde dieselben 
gelteud gemacht werden, in welchem Falle, - wenn ein 
wesentliches Gebrechen nachgewiesen werden kann, ein 
neuer Gewerkentag stattfiuden miisste-A'). Wenn also dje 
n Be-timmung" der Zubusse in legaler und unangefochte
ner Weise Statt hatte, so kann auch gegen das Executions
Verfabren in Bezug de1· säumigen Antheile keine Einwen
dung gemacht werden. Finden sieb keine Käufer - so ba-

. ben die übrigen Mitgewerken die feilgebotenen Antheile 
zu übernehmen (§. 165); sie sind ihnen im Gewerkenbucbe 
verhältnissmässig zuzuschreiben und die säumig g e w e s e
n e n Gewerken zu löschen(§. 166). - Damit ist ge
setzlich das Verfahren geschlossen; die alten Gewerken 
sind vou diesem Momente an ebensowenig mehr 
Mitgewerken, als ob sie niemals der Unterneh
m uug beigetreten wären, ausser dass ihneu noch als 
hinkender Bote - Gerichtskosten nachschleppen köunen. 

So weit scheint auch der Anfragesteller mit dem Ge
setze einverstanden, und wir wüssten wahrlich nicht, wie 
das - (die Ge werk s c h a f t als solche vorausgesetzt - ) 
anders gemacht werden könnte! Auch wenn die unverkauft 
gebliebenen Theile nicht den Antheilen der zubussleisten
den Gewerken zugeschrieben werden müssten, könnten sie 
ohue die eclatauteste Ungerechtigkeit den Zubussweigcrn
den uicht belassen werden; sie könnten also höchstens ein
fach erlöscheu. Allein auch dann würde die Zubusse der
selben dennoch den Andern zur Last fallen, weil sie sich 
auf eine kleinere Zahl Antheile vertheilen und eben dadurch 
uach den einfachsten Begriffen der Arithmetik für jeden 
Einzelnen der Ucbrigbleibendeueine neuerliche Nachzah
lung nothwendig werden würde. 

Dass es aber gegeu säumige Einzahler kein anderes 
Mittel gibt, zeigt der Umstand, dass auch eigentliche Ac
ti enges e 11 s c haften, bei welchenZubussen gar nicht 
vorkommen, - bei ratcnweiseu Einzahlungen des 

*) Uns ist der Fall bekannt, in welchem die Ausschrei
bung einer General-Versammlurg in Bezug auf den Termin 
zweifelhaft schien, je nachdem man den Monat mit :IO oder 31 
Tage rechnen wollte. Da die Kundmachung 30 Tage vorher 
erfolgte, während die Behörde die ßcreclmung mit 31 als ilic 
richtige anerkannte - musste die Versammlung noch einmal 
abgehalten werden und ihre Beschlüsse blieben suspendirt, bis 
die widerholte V ersammlnng sie wieder aufnahm! 



Actienbetrages für versäumte Raten dasselbe Mittel- Ver
lust der Actie - anwenden müssen, und die Staatsverwal
tung bei Anlehensraten ebenfalls zu dem gleichen Aus
wege zu greifen genöthigt ist. Das Berggesetz ist in dieser 
Beziehung noch viel milder, da es durch die „ Feilbietung;• 
noch eine Chance zur Vermeidung gänzlichen Verlustes 
bietet und das Interesse der säumigen sowohl als der zah
lenden Gewerken anregt, den ausgebotenen Theilen Käu
fer zu verschaffen. Gelingt dies nicht, oder kümmern sich 
beide Arten von Gewerken nicht darum, einen Verkauf zu 
Stande zu bringen, so müssen sie eben die Folgen ihres 
Unglücks oder ihrer Sorglosigkeit selbst tragen. Das ist 
im Rechtsleben überall so, und der Satz „Jura vigilau
tibusu ist eben darum ein altes Rechts - Axiom! -
Nehmen wir beispielsweise an, es seien eine Anzahl von 
etwa 28 Kuxen gelöscht und deren Löschung ist rechts
kl'äftig geworden! Nun erst kann die Zubusse derselben 
verhältnissmässig auf die Besitzer der übrigen 100 Kuxe 
repartirt und von diesen eingebracht werden. Diese reprä
sentiren aber jetzt alle 128 Kuxe - die Gewerks ·haft ist 
wieder complett. :'.\un können 2 Fälle eintreten. Die der 
Personen nach verminderte - der Kuxzahl nach aber un
veränderte und nur in der Verantheilung modificirte Ge
werkschaft bringt auch in der neuen Vertheilung die Zu
bussen nicht zusammen, oder sie bringt sie ein. Im letz· 
tern Falle kann Niemand zweifeln, dass alles seinen Gang 
regelmässig weiter geht. Die 28 ngelöschten« Kuxe sind 
rechtlich ebenso in anderen Besitz abgegangen, als ob sie 
verkauft worden wären, denn im Grunde haben sie ja die 
100 Andern um den Preis der Zubusseschuldigkeit kau
f e n müssen; der Verkäufer - (der Executor) - ist die 
Gewerkschaft als Ganzes, ihr wird die Zubusse 
nun von den 100 unfreiwilligen Erwerbern gezahlt. -

Ihr, aber nur ihr - wird sie schuldig geblieben, 
wenn einer oder der andere der Hundert mit der Entrich
tung seines Zubusseantheils säumig bleibt! Die gelö~chten 
Gewerken können rechtlich gar nicht mehr in Rede kom
men; sie sind ja g a r n i c h t mehr; und als sie aufhör
t e n zu sein, konnte ju Niemand wissen, ob die übrigen 
zahlungsbereit sein würden oder nicht, als höchstens diese 
selbst, in welchem Falle es in ihrem Interesse gewe
sen wäre, schon am Gewerken tage die Auflegung einer 
unerschwinglichen Zubusse nicht zuzugeben! 

Es ist für einen Juristen absolut unmöglich zu be
greifen, wie ein nach Gesetz und Recht er 1 o s c h e n es -
richtiger - Y erkauftes Eigl:'nthum zu Gunsten des frü
hern Eigenthümers wiederaufleben sollte , 11,diglich weil, 
nachdem es bereits aufgehört, der neue Eigenthümer einer 
v o n d e m fr ü h er e n v e r s c h i e d e n e n P e r s o n (der 
Gewerkschaft als Ganzes) irgend etwas schuldig bleibt!!"? -

Wenn nun in Folge solcher Rückstände, die weitere 
Execution zu keinem Resultate führt und die Gewerkschaft 
- weil sie die stets wachsenden Zubussen nicht erlangen 
kann - in Concurs verfällt, was haben denn die längst 
vorher gesetzlich ausgeschiedenen ehemaligen l\Jitgewerken 
zu schaffen? Sind sie dennnoch Mitglieder der Gewerkschaft"? 
Nein! Sie waren es schon nicht mehr, als die verstärkte 
Zubusse eben wegen ihres gezwungenen Ausscheidens den ' 
anderen erst aufrepartirt wurde, und ehe die Zahlungsfä
higkeit oder Unfähigkeit den Andrrn noch bekannt war! 
Sind sie G 1 ä u b i g er der Gewerkschaft? Nein! denn der 
cxequirte Schuldner als solcher kann sich ja doch nicht 
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dadurch in einen nGläubigeru umwandeln, dass ein An
d er er ebenfalls zum zahlungsunfähigen Schuldner eines 
Dritten wird ? 

In was soll denn also der „Aet der Gerechtig
keit" begründet sein, in welchem eine nR eh ab i 1 i ti
r u ng" - eine Art „ Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand" motivirt sein könnte?'? 

Sollen wir vielleicht mit dem nRetardat-Verfahrentt 
des Berggesetzes in jene nschöne Gegend" der endlosen 
.Restitutiones in integrum" der nvia noviu u. dgl. gerathen, 
welche der ungarischen Civilrechtspflege den zweifelhaf
ten Ruhm jahrhundertelanger causes celebres verschafft 
haben?? 

Weit entfernt der u n gar i s c h e n Justiz damit nahe 
treten zu wollen, - (denn der Deutsche, welcher sich 
des 11 höchstseligen Reichskammergerichtes in Wetzlar und 
seiner noch längern Processe erinnert, darf wahrlich kei
nen Stein auf die Processdauer in Ungarn werfen!) glau
ben wir doch auch jenseits der Leitha wenig Verehrer 
jener durch 11Rehabilitirungen" der verlierenden Parteien 
in's Unendliche gezogenen Rechtstreite zu finden, und dür
fen zumal in nindustriellen Geschäftssachen" nicht wün
schen, nAbgethanesu 

1
imruer wieder neu auferstehen zu 

sehen. 
Der geschilderte Fall mag etwas anscheinend „ hartes" 

enthalten; - abe1· nicht im Wege eines reactionären Zu
rückgreifens der Gesetzgebung auf die Labyrinthe des 
Restitutionsverfahrens, sondern in der c i g e n e n Hand 
der Gewerken, in weiser Ausübung ihrer Autonom i e 
liegt das Mittel gegen so ex-treme Fälle, deren M ö g 1 ich
k e i t wir nicht bestreiten, zumal wenn man sie erst hinter
h er und nicht schon bei der Bildung von Gesellschaften 
oder der Umbildung derselben - in's Auge fasst. 

Nur noch eine allgemeine Bemerkung: Jedermann 
möchte gern, wenn ihm ein Gesetz unbequem, nur gleich 
ein neues Gesetz - zu seinen Gunsten natürlich! -
Sich s e 1 o s t h e 1 f e n mit den vorhandenen Gesetzen ist 
allerdings minder bequem , aber viel wirksamer. Darum 
sehen wir den Britten mit höchst unvollkommenen Gesetzen 
prosperiren, wiihrend wir - bei weit vollkommeneren Ge
setzen - immer und immer wieder neue Gesetze für jeden 
einzelnen Fall verlangen, und doch von denen, die wir ha
ben, selbst wo sie ausreichen, nicht den gehörigen Gebrauch 
machen. 

Untersuchung der in Oesterreich vorkom
menden und zur Erzeugung feuerfester Ma
terialien benutzten Thone und Kaolinerden. 

Von Ludwig Knaffl, technischer Chemiker iu \Vieu ;.:.). 

Da es mir lehr reich erschien, alle zur Erzeugung feuer
fester Materialien in Oesterreich vorkommenden und be· 
nutzten Thone und Kaolinerden ihrer Zusammensetzung 

*) \Vir miissen anfmcrksmn machen , <lass die hier g1·nau 
nach dem pol,rt .. Journal abgcclrncktcn 8ummcu, denen wir ein 
(?)beifügen, 11 ich t g au z richtig sind. 0 b ein Druckfehler in einem 
der Einzelposte11 oder in dPr 8unnne die Crsache ist, kiinnen wir 
nicht cntsehcidcn, daher \\·ir die Z.itfer J!:ebcn wie wir sie fan
den. Dagegl'll hahcn wir nns crlanbt, die bei den Loealitiiten 
Kri.munnussbaum und Giittwcih, welche in nuserer Quelle nnri chtig 
als in "Oherösterrcich" liegend angegeben sind, die wahre Ilc-
zeichuung der Lage zu substituircn. O. H. 

* 



nach kennen zu lernen, so unternahm ich deren Untersu
chung und theile in Folgendem die Reihe der gemachten 
Analysen mit. 

Eaolinerde bei PaBBau. 
In der Löthrohrfl.amme unschmelzbar; bei Schmelz

hitze von Stabeisen unverändert; sehr plastisch; grauweise. 

Lieferungen von den Jahren: 

1858. 1859. 1860. 
Kieselerde 48.21 51.02 46.59 
Thonerde 31.02 31.11 36.54 
Eisenoxyd 0.91 1.05 0.69 
Kalk 0.47 1.63 3.02 
Magnesia Spur Spur 1.28 
Kali 3.42 0.81 1.32 
Glühverlust 6.01 14.23 9.69 

100.04 ('?) 99.85 99.13 
l. Xaolinerde von Daubrowitz in Mähren. 

In der Löthrohrfiamme unschmelzbar. Bei der Schmelz
hitze von Stabeisen schwach gesintert; plastisch, grau weise; 

II. Kaolinerde von Zettlitz in Ungarn. ',_ 
In der Löthrohrfl.amme unsehmclzbar, Bei der Schmelz

hitze von Stabeisen kaum gesintert ; plastisch, weise. 

In Lieferungen von deu Jahren: 
1. II. 

1858. 1859. 1858. 1859. 
Kieselerde 58.09 61.91 40.89 42.31 
Thon erde 24.22 24.40 39.22 38.67 
Eisenoxyd 0.97 l.56 1.01 1.02 
Kalk 1.58 0.81 1.04 0.45 
Magnesia. 0.31 0.26 1.27 0.43 
Kali 3.96 4.95 1.92 3.52 
Glühverlust 10.56 6.12 13,9;, 13.24 

('?)99.70 100.10(?) 99.30 99.64 
I. Xaolinerde von Feistritz in Steiermark. 

In der Löthrohrfiammc unschmelzbar. Bei der Schmelz
hitze von Stabeisen schwach gesintert; plastisch, grauweiss. 

II. Kaolinerde von Krummnuesbaum in Niederösterreich. 
In der Löthrohrfiammc etwas erweicht. Bei der 

Schmelzhitze von Stabeisen gesintert; kurz, weiss. 

In Lieferungen von den Jahren: 

1. II. 

1860. 1861. 1861. 1862. 
Kieselerde 53.87 50.78 5i.78 58.09 
Thonerde 2s.12 33.05 22.22 21.30 
Eisenoxyd 0.71 1.ljl 2.01 3.22 
Kalk . 0.29 L.77 ~.03 2.41 
Magnesia Spur Spur 1.22 0.96 
Kali 2.72 3.04 3.97 4.51 
Giühverlust 14.14 10.51 11.56 10.34 

99.85 100. 76 100.i9 100.83 
1. Thon von Göttweih in Niederösterreich. 

In der Löthrohrfl.amme unverändert. Bei der Schmelz
hitze von Stabeisen unverändert; sehr plastisch, blaugrau. 

II. Thon von Voitsberg in Steiermark. 
In der Löthrohrfl.amme etwas abgerundet. Bei der 

Schmelzhitze von Stabeisen gesintert; röthlichblau, sehr 
plastisch. 
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In Lieferungen von den Jahren: 
1. II. 

1862. 1863. 1863. 
Kieselerde 47.39 48.39 54.00 
Thon erde 34.92 35.00 20.22 
Eisenoxyd 2.74 3.12 5.72 
Kalk . 1·i2 0.82 1.02 
Magnesia 0.39 0.78 
Kali 2.36 2.54 4.82 
Glühverlust 11.15 11.72 10.11 

100.67 (?) 99.59 Natron 3.43 
100.10 

I. Thon von Olomuczan in Mähren. 
Vor dem Löthrohr unverändert. In der Schmelzhitze 

von Stabeisen schwach gesintert; sehr plastisch, dunkel
blaugrau, röthlichgelb. 

II. Thon von Blansko in Mähren. 
Vor dem Löthrohr unveründert. In der Schmelzhitze 

von Stabeisen unverändert; sehr plastisch, röthlichweiss. 

In Lieferungen von den Jahren: 
1. II. 

Kieselerde 
Thonerde 

1861. 1862. 
50.02 56.35 
30.71 25.76 

1861. 1862. 
48.13 50.75 
29.76 30.52 

Eisenoxyd 
Kalk . 

3.01 5.40 
2.05 1.87 

3.21 2.75 
O.i4 1.23 

Magnesia 
Kali . 
Glühverlust 

1.72 
13.50 

2.21 
7.51 

o,38 t.o·i 
3.26 2.0 l 

1:~.86 11.88 
101.01 99.10 99.34 100.16 

I. Thon von Brüsau in Mähren. 
Vor dem Löthrohr unverändert. In der Schmelzhitze 

von Stabeisen sehr schwach gesintert; plastisch, blaugrau. 
II. Thon von Leoben. 

Vor dem Löthrohr sehr gerundet, Iu der Schmelz
hitze des Stabeisens schwach gesintert; plastisch, röthlich-
grau. 

In Lieferungen von den Jahren: 
1. II. 

1863. 1863. 
Kieselerde 58.82 58.27 
Thonerde 22 14 23.22 
Eisenoxyd 2.87 5.61 
Kalk . 0.81 2.43 
Maguesia 0.::15 Spur 
Kali 3.87 4.12 
Glühverlust 11.86 5.89 

90.72 99.54 
Thon von Melnik in Böhmen. 

Vor dem Löthrohr schwach abgerundet. In der 
Schmelzhitze des Stabeisens schwach gesintert; plastisch, 
blaugrau. 

In Lieferungen von dem Jahre: 
1863. 

Kieselerde 
Thonerde 
Eisenoxyd 
Kalk . 
Magnesia 
Kali • 
Glühverlust 

40.87 
36.22 

2.01 
2.92 
1.21 
4.42 

12.14 

9\J.79 



Um sich von der Feuerbeständigkeit der Thone zu 
überzeugen, gibt das Löthrohr in der kürzesten Zeit Auf
schluss; kleine Kegel, auf deren sehr feine Spitze man die 
Flamme wirken lässt, sind eine sehr geeignete Form. 

Thoue, welche hoch im Thone rdegehalt stehen , sind 
die feuerbeständigeren; sie sind gewöhnlich plastischer, 
da ihre Verwitterung weiter fortgeschritten ist. Ein höhe
rer Kieselerdegehalt ist schädlicher, wenn er von unzer
Jegten Feldspaththeilcben herrührt, als wenn die Kieselerde 
aus der chemischen Verbindung abgesondert mechanisch 
beigemengt i:;t. Deutlich ist diess bei den hessischen 
Schmelztiegeln zu erkennen, wenn man ihre Zusammen
setzung, welche vou der des Feldspathes kaum abweicht, 
in Betrachtung zieht; d<'r Feldspath schmilzt aber im hes
sischen Tiegel mit Leichtigkeit. 
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Bei den Porcellanmassen werden durch sehr geringe 
Quantitäten von Feldspath die Thon erd etheilchen zusam
mengeschweisst, was mechanisch beigemengte Kieselerde 
nicht iu dem Grade thun würde. 

Bei Schmelztiegeln steht die Grösse des Kornes vom 
Sande oder von der Chamotte im innigen Verhältnisse mit 
der Feuerbeständigkeit, sowie auch ihre grössere oder ge
ringere Porosität. Um letztere zu erzeugen, wendet man 
gewöhnlich Holzkohlenpulver , Sägespäne , zerkleinerte 
Coaks, auch Graphit an . .Mit Vortheil benutzte ich hierzu 
den Theer, da er sich sehr gleichmässig vertheilt, gut und 
gleichmässig hiuausbrennt und keine kalireiche Asche zu
rücklässt, 

Unsere Thone stehen aber dl:lu englischen au Güte 
gewiss nach , was wohl daher rühren mag, dass der Thon 
der Engländer ein iilterer ist, da auch ihre Kohle älter ist. 

(Dinglcr's polyt. Jour. 2. Novemberheft 18li4.) 

Electro-magnetische Signalapparate für 
:Bergwerltsschachte. 

Die unschätzbare Erfindung der Telegraphenleitung 
gewinnt umsomehr an Werth, als wir selbe nicht nur zur 
äusserst schnellen schriftlichen Verständigung mit ent 
fernten Orten beuüt:ten, sondern ihr Priucip aui:h dazu 
verwenden können, um unsere Wünsche und Verlangen 
von entlegensten Punkten in fast undenkbar kur:tcr Zeit 
den Betreffenden hörbar mitzutbeilen. Die grosscn Vor
theile solcher Möglichkeit erweisen sich insbesondere dort, 
wo von einem einzigen Signale die Verhinderung bedeu
tender Gefahren für Menschenleben und wichtige Arbeiten 
abhängt, wo, wie in Bergwerksschachten - ein schnell mit
getheiltcs Zeichen von unnennbarem 'Verthc wird. 

Alles, was daher die Zeichensprache erleichtert und 
beschleunigt, müssen wir mit aufrichtigem 'Villkommen 
begrüssen und mit sachlicher Genauigkeit die Möglichkeit 
prüfen, 'die uns eine neue Vorrichtung hierzu bieten soll. 

Im Auslande sind die sogenannten electro-magneti
schen Signalapparate, die auf telegraphischer Leitung be
ruhen, schon häufig in Anwendung gezogen worden, na
mentlich in grossen Fabriken, in Gasthöfen und Privat
häusern, um Aufträge und Anweisungen zwischen entfern
ten Localen zu spediren. Auch bei uns wurden bereits 
derlei Einrichtungen aufgestellt, ihre grosse Verwend
barkeit für Bergwerksschachte ist in neuester Zeit auch bei 
uns durch die Arbeiten der Herren E g g er und Sc h äff 1 er 
in Wien dargethan wordrn. Selbe haben in den Bergwerken 

zu Ostrau die ersten Versuche hier zu Lande mit derlei 
electro-magnetischen Signalapparaten gemacht, welche 
einer weiteren B eachtuug werth sind, so, dass wir unsere 
Leser in Kurzem mit der Construction dieser Glockenwerke 
bekannt machen wollen. 

Die Electrizität nnd der durch diese produeirte .Mag
netismus sind die wesentlichen Factoren eined solchen in 
Rede stehenden Signalwerkes, dessen Endpunkte sich so 
zu einander verhalten, dass der eine, in Gestalt eines 
Knopfes oder sogenannten Tasters dort sich befindet, wo das 
Zeichen - dureh Andrücken au denselben gegeben wer
den soll, z. B. in dem Schachte, während der andere in 
Gestalt einer hellen Glocke dort angebracht werden muss, 
wo das Signal hingeleitet werden, wo man selbes beachten 
soll, wie etwa bei der Werksverwaltung. - Die Leitung 
geschieht durch electrische Ströme, die mittelst einer ein
fachen Batterie erzeugt, von damit verbundenen Metall
clräthen aufgenommen und an einen hufeisenförmigem 
weichen Eisenstflb übertragen werden, welcher sich schon 
dort in einem eigenen Behälter befindet, wohin d•1s Signal 
bestimmt ist. Dieser Eisenstab wird durch die Verbindung 
mit den electrischeu Dräthen nach physicalischen Gese t:1.en 
magnetisch und übt seine Anziehungskraft auf eine an sei
nen freien Enden angebrachtl:lPlatte, den Anker, aus, der 
je nach der fortgeset:1.ten oder unterbrochenen Strömung 
der Electrizität angezogen oder abgestossen wird. Dieser 
Anker hat an seinem oberen Ende einen langen Klöppel, 
der zugleich mit dem •Anker zu einer über dem magne
tischen Hufeisen angebrachten freien metallenen Glocke 
herangezogen oder von ihr entfernt wird und somit iu deut
lich unterbrochener Weise läuten kann. 

Soviel von der Beschreibung des Ganzen und seiner 
Th eile. Der Mechanismus ah<•r ist noch folgender: der 
electrische Strom, welcher die Haupteffecte ausübt, muss 
in die Ha!ld des Signalgebers verlegt werden, damit diese 
ihn nach Bedarf wirken lassen oder unterbrechen könne. 
Die Wirkung aber erneugt sich nur dann, wenn die Leitung 
der .Metalldräthe g es eh 1 o s s e n ist; - diese wieder ist 
erst dann geschlossen, wenn derTaster niedergedrückt ist, 
weil die Enden der Dräthe, die in dem Tastrr eingefügt 
siml, ohne angebrachten Druck durch eine Feder von ein· 
ander getrennt siud, und somit die Leitung uuterbrocheu 
bleibt. 

Es lässt sich das Glockl:lnwerk auch so einrichten, 
dass \"On verschiedenen Horizonten des Schachtes aus, 
derart signalisirtwerden kann, dass man :m dem Orte, dem 
die Zeichen gelten, sofort aui:h das Absendungslocal des 
Signals ersieht, und zwar vermittelst des sogenannten lu
dicateurs, einer T11fel, die jene Ziffern vorsprrni!en lässt, 
welche den einen oder andern Horizont bezeichnet. 

Die Einrichtung des Glockenwerkes speciell für ßerg
werksschachte, bietet keine Schwierigkeiten von Bedeu
tung. Die Hauptsache ist die Legung der Telegraphen
dräthe, bei welchen selbst jene Befü1chtung wegfällt, als 
könnten sie vo11 Wasser oder Gasen angegriffen werden, 
nachdem selbe mit Guttapercha iiberzogeu sind. Die Fiil
lung der Batterie braucht nach der von Egger und Schäff
ler angewandten Zusammensetzung uud Methode dersel
be11, nur alle sechs .Monate eruP.uert zu werden. 

Der ganze Apparat bietet die Vortheile des sichersten 
und des schnellsten Signalisirens, der grössten Einfachheit 
und der verhältnissmässig nicht theueren Herstellung; seine 



Verwendung hat eich auaserordentlich gut erwiesen, und 
ea wird seine Verbreitung immer mehr und mehr zunehmen, 
wenn man eich von der Wichtigkeit und Einfachheit dieser 
Vorrichtung gehörig überzeugen will. Wir glauben, dass 
schon die in grösseren Hotels der Hauptatäd:e befindli
chen ähnlichen Einrichtungen diese Ueberzeugung gewähren 
können, welche für den Bergbau ausgeführt zu haben, den 
Herren Egger und Schäffler in Wien und den Ostraue1· 
Kohlenwerksleitern, welche diese Herren dazu veranlassten, 
ein wahres Verdienst um die Vermehrung der Sicherheit 
des Bergwerksbetriebes erworben haben. 

Wir müssenjedoch derWahrheit gemäss hinzufügen, 
dass wir einen ähnlichenSigaal·Apparat auch in dem Verkanfs
lnden des Mechanikers n W o 1 t er s" in Wien schon vor etwa 
einem Jahre kennen gelernt haben, welcher zwar auf dem 
Schlosse des Freiherrn von Rothschild bei Hultschin, aber un
sere Wissens noch in keinem Bergwerke ausgeführt wurde. 
Durch die Einführung solcher Apparate bei Bergwerken 
ist daher ein neuer Fortschritt gewonnen, welcher hoffent
lich beitragen wird Unglücksfällen vorzubeugen, oder doch 
deren Verbreitung und Folgen zu hindern, so wie rasche 
Rettungsanstalten zu ermöglichen. 

L i t e r a t u r. 
Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde 

in den Jahren lb57, lts58 und 1859 unter dem Befehle des 
Comandcnrs II. v. Wüllcrsdorf-Ur!Jair. Geologischer 
Th eil, 1. Band. 1. Ahtheilung Geologie von Neuseeland; 
2. Ahthcilung l'alliontologie von Keuseeland. Herausgegeben 
im Allerh. Auftrage unter der Leitung der kais. Akademie 
der 'Vissenschaftcn. 'Vicn. Hof- und Staatsdruckerei 1Sö4. 
In Conunissiou hei Carl G u ro 1 d's Sohn. 4. Auch unter 1lem 
hesondereu Titel: Geologie von Neuseeland etc. von Dr. Fer
cliuaml v. Hochstctter, Ritter, Professor etc. etc. 

Haid nach der Rückkehr der österr. \Veltumsegler erschien 
in drei Biiudeu und in einer Volksansgahe der ·R e i s e h c
r ich t derselhen, E:twas später ein specielles Werk über Neu
seeland, von Hochstetter, der \l Monate der geolog. Erfor
schung jener interessanten DoppPlinscl gewi<lmet, und tleren 
bergmännische Schlitze aufzuschlicsseu wesentlich beigetragen 
hatte. Nach diesen mehr allgemein gehaltenen Puhlicationen be
gannen auf Allerh. Befehl die wissenschaftlichen Ausarbeitungen 
des ungemein reichen, mercantilen, nautischen und naturwissen
schaftlichen MatPrials , welches als fruchtbares Resultat <lieser 
grossartigen mul viel zu wenig im Publicnm erkannten iisterr. 
'Vcltfahrt vorliegt. In wahren Prachtansgabcu haben gleichzei
tig die nrschicdcuc11 Fachpnhlicatioueu J)cgo1111eu, 1\'t'lchc unter 
Leitung l'incr bc.~onderuu Commission der kais. Akademie der \Vis
senschaftcu hernmgeko111111C'u, nml der c rs te Hand des g c o 1 o
gi scheu (bergmiiunisehcn) Th eil es derselhen wurde' uns, nls 
dem montanistischen Fachhlatte, zur llusprcchnug iibc11nitt!'lt, 
welche im "ugcn }{ahmen unserer Literatur in Kürze erfolgt, 
,·orhehaltlich wcitPrer Auszüge aus rlem hergmiinuischcu Inhalte 
des "" crkes, welche "·ir im HmtpttheilP 1111seres Blatte.~ nach 
Zulass 1les lfanmes zn bringen hcahsichtigen. 

Der Inhalt des rnrlicgC'ndcu Band!'s zerfällt in eine Ein
leitung mul in zwei Haupt-Ahschuittc. Erster!' umfasst das Histo-
1~schc und <lie LitPrntur nebst einer nllgPmeinen U eh!'rsicht <l<'r 
ncnseeliinrlisdl!'n Fornrntio11cu nnrl FonnationsglicrlPr. Der erRte 
Ahsclmitt hPhmulPlt clie No r rl'-] ns e 1, ihre topographische, oro
graphische nud geologische Schilderung·. Der ZIH'ilc, die Süd-
1nse1, deren gros.~artigc Alpenketten nus hciuahc 11och mehr 
IutcrcssP ciufl1issc11, als 1lic m!'rkwürrligcn v11lka11ischen Erschei
mmgcn der N onlinscl. ll r rg m ä n n i s c h wichtig sind: a) Auf 
r\c'r Kordinsel: <las Coromarnlel-Goldfeld in rlcr ProYiuz Ank
Iaud in primärem (paliioziiischem/ Terrain; din tertiiiren llraun
kohleufcldPr des Drury- und Papaknrn-Districtes ; des unteren 
lllHI des mittlm·en 'Vaikato-Beckeus ; rlic Lignit-Formation am 
Mannkaufluss; der Titan halternlc MagnctPiscnsarnl in miichti
geu Lagern an der Taranaki-Küste. h) Auf der Süd-Insel: die 

22 

Goldfelder der Provinz N elaon , im krystallinischen Schiefergebirge 
der westlichen Ge!Jirgskette; das Steinkohlenfelcl von Palrnwan; 
die Chrom- und Kupfererzlager mn 'Vooded Peak: die tertiären 
Braunkohlen von Nelson und Motupipi; die Goldfelder des Otago
Districtes. (Letztere von Hochstetter nicht persönlich besucht.) 
W ean man den Inhalt dieses ·w erkos iiber!Jlickt, und die Menge von 
geologischen nncl bergmännischen Thatsachen betrachtet, welche 
Hochstctter beobachtet und gesammelt hat, so hebt sich unsere 
ßrnst in stolzem Hochgefühle, da er nicht nur seinen Namen, 
sondern nnch die Ehre unseres Vaterlandes in jenem hoffnungs
vollen "Grossbritaunien der Südsee" verewigt, wo er als Mit(l'lied 
der k. k. geologischen Reichsanstalt den Ruf derselben cI"urch 
gediegen-wissenschaftliche und zugleich praktisch-folgenreiche 
Arbeiten hcwiihrte und den Anstoss zur En·ichtlllJO' eines ähnli
chen Instituts für Neuseeland gah, welches itusdrOcklich schon 
!Jci der Gründung sich rühmen durfte, nach clem l\fustcr der 
\Vieucr Anstalt geschaffen worcleu zu sein; zahlreiche Holz
schnitte, treffliche geologische Karten und Litho„raphien zieren 
und crliintern das priichtig ausgestnttctc 'Verk, als dessen Titel
kupfer eine photographische Ansicht rler neuseeliindischcn Siid
alpeu prangt, unter denen eine der hervorrngendstcn ßer(l'ketten 
von den dortigen Colouial-Geologen Dr. J. 1-laast in d~nk!Ja
rer Verewigung <lcr geologischen Schule, von der die erste geo
logische Hauptdnrchfor:'chww Neuseeland11 ans"ill"' Hai1l iu
g er-Kette genannt wnrde, ~\·iihrend ein an d~~clb~n sich her
ahsenkeudcr Gletscher den Namen Hochstctters triigt. So 
hat. auch der fünfte 'Velttheil bleibende Spuren der Thiitigkcit 
österreichischer Illiimwr jenes wissenschaftlichen Berufes erhitl
tcn, wie sie Rn s s c g g er in Africa und Kl!'inasien, Hoch e der 
und Heimreichen in Siidamerica hintcrliesscn, nnd in neue
ster Zeit der gc11·escnc Hilfsgeologe der geol. Reichsanstalt, 
unser Laudsmnnn l>r. 8to1 ic z k a in Imlien und am Himalaya
Gchirge mit Eifer zu !Jcgriiudcu bcstreht ist. Ans demselben 
Krei.~c der gcol. Heil'hsanstalt ist. anch der nachherige Geologe 

. der prcussischen Jnp:m-Expcdition v. R ich t h o fc u herrnrge
gangeu, der jetzt selhstärnlig die Californischen und \Vashoe
Erzrlistricte in Nordamcrica dnrchforscht, 11n1l dessen treffliche 
Arbeiten iihcr die 'l'rachytc Uugarn's, Hochstctter hei dem Stu
dium der neuseeliinrlischen vnlcanischen llildnng so gut zu Stat
ten lrnmen. (YPrgl. S. 10!1 <lcs N('l!seclarnl-Bnchcs.) 

Doch wir müssen schlil'sscn und auf tlas "' l'rk seihst ,·er
weisen, <!essen Bedeutung auch in unseren Fachkreisen hci
tragcn wird, die Früchte und Resultate der N0Yara-Expeditio1t 
hekannter zu machen. 0. H. 

Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthum Oesterreioh. Nach 
den Vcrwaltungsherichten der k. k. Berghauptmannschaften 
und lllitthcilnngen anderer k. k. Behörden, für das Verwnl
tuugsjahr 1 ilH:i. Herausgegeben von der k. k. statistischen Ccn
tral-Commission. "'ien. 1864. Ans der k. k. Hof- und Staats
druckerei. In Commission hci Pr an d 1 und E w a 1 d. Gr. &. 
158 Seiten stark, mit Tabellen. 

UusPt' im vergangenen Jahre ausgesprochener 'Vuusch 
nal'h rnsdwr Puhlieation tlicscr stntistisclwu l\littlieilnugeu ist 
<lmeh tlas schon Anfang DePember 1864 in rlcn Buchh:uulr•I ge
hrnehtc vorstehende \V crk in nngenelnn iibPrrnschcudcr "'eise 
in Erfüllung gegangen. Nicht einmal ein volles Jahr nach Schluss 
der Yerwaltuugsperiode 1863, (welche von nnu au mit. dC'm 8011-

nenjahrP znsannnunfällt) das reiche statistisch" Elahornt darüher 
schwarz anf wciss vor Augen :'.II haben, um! gedruckt nach 
Hanse trag!'n zn können, ist ein hiichst auerkennenswciihes Re
sultat. Erllöht wird dieses V crdicust dnrch die sorgfältige An
ordnung; und \' ernrbeitung- des Stoffes, welcher \\"ir Beifall zol
len miissen, obidcich wir - die Vertheilung und Anordnung 
dcssdhcn v ic l lcich t nach etwas mHl<'m Einth!'il11ngsgriintlc1i 
\'org;l'nomm!'ll hahen würden, wenn uns die Aufgabe dieser· Zn
smmucnstcllnng gegPben wiire. \Vir sagnn "v i c l le i eh t", weil 
wir in Anhetrncht der l\Iiihe sokher Arbeit und in Unkenutuiss 
rlPs rRohmatl'rials" welches eiern Hearb!'iter vorlag, doch nicht 
wissen kiinncn, oh eine Anordnung, wie sie uns Yorschweht, 
anC'h nusfiihrhar gewesen wäre. Da wir aber dessen gewiss sind, 
rlass wir es in den gegebenen \' erhiilt.nissen auf keinen Fall 
hesscr g<'macht hätten, sind wir \\'eit entfernt, in der }f!'inungs
vcrsehicdenheit iiber die Form eine Kritik des W Piihes rlicscr 
Pnblieation auszusprechen. Im Gegenthcilc haben wir dieselbe 
frisclm·<'g zu einer eigC'ncn Arbeit hcuiitzt, \\·eiche demniichst 
in der österr. Revue erscheinen wird , und eben dadurch die 
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Reichhaltigkeit des gebotenen Stoffes und die U ebersichtlichkeit 
seiner Darlegung dankbar schätzen gelernt. 

'Vas den Inhalt betrifft, so geht allerdings :ms den Ziffern 
desselben hervor, dass Menge und ·w erth der Montanproduction 
im Jalue 1863 leider zurückgegangen sind, dagegen lässt sfoh 
aus den anderweitigen Daten recht klar erkennen , dass der 
technische Fortschritt im Betriebe neuerdings zugenommen 
hat, unser Berufsstand also auch unter minder günstigen Con
stellationcn sich als ein ehrenwerther Kämpe auf dem Schau
platz der grosscn Industriethätigkeit bewährte. - Yir fortis mala 
fortuna compositus ! Wir werden diesen Satz durch Auszüge ans 
diesem Werke in eigenen Artikeln illustriren. Es zerfällt der 
Hauptsache nach iu 10 Abschnitte. A. Allgemeine Verhältnisse. 
B. Räumliche Ausdehnung des Bergbaues. C. 'Vichtigste Ein
richtungen. D. Arbeiterstand. E. Verunglückuugen. F. Bruder
laden. G. Yerhiiltnisse und Ergebnisse der einzelnen Zweige (Gold, 
Silber, Quecksilber, Eisen u. s. w. a - v). H. Verhältnisse und 
Ergebnisse der gcsammteu Bergwerksproduction. 1. Bcrgwerks
Abgaben. K. 'l'abellen ( 10 mit 41 Untertabellen). 

Deutlicher und correcter Druck und anständiges Aeussere 
reihen diese Publication ihren Vorgängern wiirdig an. Das gleich
zeitig publicirte ~Jahrbuch" derselben k. k. Ccntrnl-Commission 
enthiilt einen in der Gruppirung etwas abgeänderten Auszug aus 
den Tabellen d i c s e s ,Specialwerkes über ilie .Montanstatistik 
Oestcrreichs. - 0. H. 

Notizen. 
Ueber da.s Verkitten von Eisen in Stein. Zum Eiu

ldtten von Eisen in Stein verwendet man seit langer Zeit schon 
ansscr Blei, welches aber theils seines höheren Preises wegen, 
theils weil es seiner \Veiehheit wegen einem starken Druck nieht 
p:enügend widersteht, weniger zur Anwendung kommt, haupt
sächlich Schwefel. In nencrer Zeit hat man aher nun die Beoh
achtung gemacht, dass der Schwefel in vielen Fiillen dem beab
sichtigten Zweck nicht mehr so gnt entspricht, namentlich hat 
man wahrgenommen, dass thönerne Telcgraphcnglocken, in wel
che der Lcit1111g~drath mit Schwcf<:'l eingegossen war, nach we
nigen Jahren schon ohne iiussere Ursache zersprengt worden 
sind. 

Viele glauhen nun, dass diese Zerstörung von der Bilclung 
von Schwefelmetallen herriihre, eine Ansicht, rlie ilhrigens nicht 
richtig sein diirftc. Es erklärt sich vielmehr diese Erseheinung 
damit, dass der Schwefel wahrscheinlich unter Einwirk1111~ fort
wiihrender Vibration Molccnlar-V criinderung und daclnrl'h <'ine 
Ausdehnung erleidet, gross genug, um die Steine nuseinander 
zu treiben, oder die 'l'elegraphenglockcn zu zersprengen. Unter 
diesen Umstiinden diirftc es für die Techniker von Interesse 
sein, von einem anderen zu diesem Zwecke vollkommen gceig
ll<'tcn und noch dazu ganz ausserordentlich billigen Material 
Kenntniss zn erhalten. Dieses ~laterial ist eine hcsornlcrs zu 
diesem Zwecke daqrestelltc Mischung von Leube'schcm Port
land- und Roman-Cement. Schon seit .Jahren wurde zwar auch 
Lcube'scher Homan-Cement ohne weitern Beisatz zu clem ge
nannten Zwecke verwendet; seitclcm jedoch clie genannte Firma 
neben ihrem Homau-Ccment auch l'ortland-CPmPnt fabricirt, 
ist eine ans diesen beiclcn Sorten hergestellte Mischung in um
fassender \V eise mal mit . so giiustigem E1folgc zum Einkitten 
von Eisen verwenclet worden , dass dieses .Material hesunders 
seiner Billigkeit wegen allgemein empfohlen wcrrlcn d:uf. 

(Steierm. Inrlnstrie- u. Gcwerlw-ßl.) 
Looomotiv-Eisenbahn von Leibnitz nach Sohwa.n

berg und Eibiswald. Die Grazcr 'l'agespost berichtet: Im vori
gen Jahre hat das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft 
den Herren Ingenieuren von Macicj ovsk i und Demartcau, 
dann dem k. Baumeister in Berlin, Herrn Friedrich Hoffmann, 
<lic Bewilligung zur V ornahmc von V orarbciten für eine Loco
motiv-Eisenbahn von cler Eisenbahnstation Leibnitz ans nach 
Schwanberg und Eibiswald ertheilt. Nachdem die fraglichen Vor
arbeiten nunmehr heendet sind , so hat sich , wie in unserem 
Blatte bereits gemeldet wunle, ein Consortium von steiermiirki
sehen Grossgnmdbesitzern und Industriellen gebildet und ist 
durch den I1lgenicur Herrn Amadec Demarteau bei dem ge
nannten Ministerium die Ertheilung der Concession zum Baue 
und Betriebe der in Hede stehenden Eisenbahn eingeschritten. 
Der projectirte Zug dieser Bahn geht bekanntlich von Leibnitz 
nach Kaindoif dnrch das Snlmthal, bei Heimschuh vorüber nach 

Wippelsbach, Mantrach,-Haslach, Prarach und Pölfing nach Wien 
und Burgstall, von wo eine Abzweigung nach Eibiswald und 
die andere nach Schwanberg stattfinden soll. 

Diese Bahn ist hauptsächlich dazu bestimmt, den Schätzen 
an vorzüglicher Braunkohle älterer Entstehung, welche von Pöl
fing an unterhalb Wies bis nahezu bei Schwanberg in einer 
Ausdehnung von fast 1.25 Meilen lagern und welche in Folge 
des thcuern und unregehnässigen Achsentransportes, dann der 
schlechten Communicationen, trotz ihrer anerkannten au8gczeich
neten Qualität bis nun nur einen geringen Absatz fanden, 
einen enveitcrten Markt zu verschaffen. 

Die Kohlenindustrie hauptsächlich ist es also, durch deren 
Hehung nicht allein das Interesse der zahlreichen Kohlengru
henhesitzer im Wieser Bergre,·iere, sondern auch jenes sämmt
licher Industriellen und Grossgrundbesitzcr der ganzen Gegend 
wesentlich gefördert werden wird. 

D!!s obere Sulmthal ist aber nicht allein reich an fossilen 
Schätzen , es bestehen daselbst auch die verschiedenartigsten 
Industrieunternehmungen, welche alle, 11111 einen reichlichen Er
trag abwerfen zu können, wohlfeile und regelmässige, das Ein
g<>lien bestimmter Lieferungsvcrtriigc ermöglichende Communi
cationen dringend br:111chen. 

Da aber der Verkehr des Suhnthales sammt Umgebung 
mit der Südhalm-Station Leibnitz schon dermalen unter sehr 
ungiinstigen Transportsbedingungcn bedeutend ist, so kann man 
schon jetzt leicht auf den Aufschwung schliessen, den derselbe 
nach Herstellung der Bahn nehmen muss, wenn man liedenkt, 
dass die Kohlengrubenbesitzer allein auf einen Absatz von zwei 
bis dritthalb Millionen Zoll-Cent11er Kohlen jiihrlich rechnen. 

Es würde sich das Consortimu, welches sich als Acticn
gescllschaft unter dem Namen „Sulmthaler Bergbau- und Indu
strie-Eisenbahngesellschaft" zu constituircn die Absicht hat, aber 
nicht ausschlicsslich mit dem Transporte von Steinkohlen, son
dern. auch mit dem Transporte von Erzeugnissen der rler Ge
sellschaft gchCircnden Industrieanlagen und der verschiedenen 
Bodenproclucte, Frachten, Postsendungen und endlich mit rler 
Beförderung von Personen befassen. Da das beabsichtigte Un
ternehmen auf solider Basis ruht, und rlic Ergebnisse der Vor
arbeiten constatircn , dass die iu Rede stehende Eisenbahn mit 
p:eringen Mitteln dem projectirten Zwecke vollkommen entspre
chend ausführbar ist, und hiedurch ein Aufschwung des \Vohl
standes der heimatlichen Industrie, insbesondere der Bewohner 
jener Gerrcnd nicht bezweifelt werden kann , ist sehr zu wün
schen, d:.5S das hohe lllinisterimn den mchrgcuannten Bittstel
lern die auf die Dauer von 60 Jahren nachgesuchte Conces
sion erthcilen möge. 

Stahl- und Eisenwerks -Projeot. Zeitungsnachrichten 
zu Folge soll eine englische Gesellschaft beabsiehtigen, bei Cilli 
in Untersteiermark ein grosses Stahl- uncl Eisenwerk (wahr
scheinlich eine BessemerhiittP) zu erriehten. Fachmiinnische 
Nachrichten sind uns noch nicht bekannt; es wiire aber sehr zu 
wünschen , wenn dortige Fachgenossen uns berichten wollten, 
was es hicmit für Ilewandtniss hat. Dass dem tiefen Druck der 
gegenwiirtigen Periode ein Aufschwung folg<'n miisse, ist, wenn 
man den Bedarf und Y crbranch von Eisen bPriicksichtigt, nicht 
ganz unwahrscheinlich, uncl dass fremdes Capital sich ~iei 
einem auswärts nicdrigerC'n Zinsfusse angelockt linden mag, sH·.h 
lwi uns werthschaffend zu verwenden , ist ganz gut dcnkl1ar. 
Sollte es - wenn es dazu käme - nicht etwa vortheilhafter 
für die einheimische Industrie sein, sich von vorneherein mit 
einem derlei li"ntcrnehmen in Verbindung zu bringen, als p:e
gen dasselbe eine Fehde zu suchen, welche, wie die Geschichte 
des Gra.zer "\Yalzwerks zeigt, zu wenig fruchtbaren Resnltat.cn 
für die Gegner führt'/ Heut zn 'l'age liisst sich frcmclcn Kriiften 
cler Arbeit und des Capitals nicht mit einseitigem Nativismus 
entgegentreten. Dieselben jedoch möglichst unseren V crhältnissen 
nrnl Bedürfnissen zu assimiliren, sich mit zu assocürcn und das 
Fremde - heimisch machen, wenn es nützlich ist - scheint 
uus angezeigt zu sein. Auf diesem \Y cge hat sich zu Ende des 
vorigC'n Jahrhunderts so mancher GC\H'rhszweiir hci uns einge
bürgert, deren heutigE'n - ganz östc11·eichischcn Triigern -
kaum Jemand mehr anmerkt, class deren Yiiter und Grossvii 
ter - als .Fremde" mit "fremdem" Capital jene lJntcmchmun
gcn hcgründeten , die wir heute mit einigC'm Selbstbehagen -
"österreichische" nennen! -
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A d m i n i s t r a t i v e s. 
Ernennnng. 

V o m k. k. F i n a n z m i n i s t e r i 11 m. 
Der provisorische R<'chnnngsrevident der Direzione del 

censo in Venedig Georg ll as ad o n n a zum Ober-Einnehmer, 
der Oeconom des dortigen Münzamtes Carl Franzesehi zum 
ersten Controlor nncl der Controlor der anfznlösenden Venedi
gcr Salzagcmtic Franz Gress ani zum zweiten Controlor bei 
dem in Venedig aufzustellenden Salz- und Tabakmagazine. 

Erledigung. 
D i c Bergschrei h e rs s t c II e bei der Eisen-, llerg- und 

Hüttenverwaltung zu .Jenbach in der XI. Diätenclasse, mit dem 
Gehalte jährlicher 500 fl. oder IUpercentigen Quartiergeldc und 
Cautionsptlicht. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Ge
wandtheit im montanistischen Hechnnngswesen und in den Kanz
leigeschiiften, clcr ·coneeptsfähigkeit m1d der Kenntniss des Gru
benbergdienstes, hinnen vier \Voehen hei der llerg- und 
Salinen-Direction in Hall einzubringen. 

Knndme.chung. 
(Erhalten clcn 11. Jiinner 1 S65.) 

Naclulem auf die riicksichtlich des Massenbesitzes tlcs Szlo
vinkacr Birkcngrundcr Consolation llergwcrkcs erlassenen hei
den Kundmachungen vom 13. Juni 1864, Z. ll 14 und vom 11. 
Octohcr 1864, Z. 1282, wovon die erstere den ihrem Wohnorte 
nach bekannten Thcilhesitzern ad, manus zugestellt, und die 
letztere hcziiglich der ihrem Aufenthalte nach unbekannten Mit
besitzrr clurch clas Amtshlatt der ,Ungarischen Nachrichten", 
Nr. 24:3, 1864 vcriiffentlicht wurde, - in dem festgesetzten Ter
mine keine Antwort eingelaufen ist, so werden die rl.en Szlovin
kacr Hirkcngrnnder Consolation Giuhcntheilhahcrn unter den 
Zahlen 326/5!J:J vom Jahre 1823 und WG/500 vom Jahre 183-1 
auf dem zwC'iten Gange verliehenen zwei oh. ung. Liingenmassc 
im Sinne <ler erwähnten heideu Knu<lmachuugcn als nicht heste
hend un<l nnr die im Jahre 1835 unter Z. 502 auf einem Gange 
vermessenen zw"i oh. ung. Llingcnmassc als bestehend erkannt. 

\Vovon 11in Thcilhaher Paul Kccskcs, Mathias Lerch, Jo
h:mn Giiczel, Kathaiina Polyak, Ludwig Polyak, Jnlic Melczer, 
Karoline ])ohay, Thrresc Polyak verch. Schneider, Alexander 
l'olyak, Hndolph Polyak, Samuel Polyak und Mathi:is 1.'hcisz 
mit dem Beisatze verständigt werden, dass nach eingetretener 
Hechtskraft dieses Erkenntnisses die ßcrichtigung cles Consola
tion Bergwerks Massenbesitzes in der angedeuteten \Veise vorge
nommen werden wird. - Kasehan, am 4. Jiinncr 18()5. 

Von <ler Zips-Igl6cr k. k. Berghauptmannschaft. 

Edict. 
(Erhalt<'n den 9. Jiinucr 1865.) 

Ucher Ansuchen mehrnrer Thcillmber des AvasmojzcsnfaJ
vaer Eisenwerkes wird in Gemiisshcit rles §. 149 a. B. G. Be
hufs Eiucnunng ei1ws Directors, dann der Festsetzung der Zn
hnsscn, unrl wegi:n ßcrathung iiher rlic curcntcn Angclcgcuhcitcn 
hicmit ein Gcwcrkentag auf den 30. ,Jfümer 1865, neunte Vor
mittagsstun<le, im Hanse clcs Mitgewerken Casper \Veisz in 
Szathm:ir angcorrluct. \Vo,·on hilm1it die Thcilhaher a\,q; des 
Avascr Compi1sscssorat, Carl v. 8zciikc, Joseph v. Katona, Jo
hann v, Ternycy, Benerlict v. Konics'schen Erben, Daniel Ju
racsk1\, Dr. )folchior 1'l-siis, die Erben des Joseph Ncmes, 
Georg Gyiingyiisy, August v. Kov;\es, Caspcr Vcisz, Gahriel v. 
Esze, Franz Szirti, Alexander Bereczky, Joseph v. Unncnyi, 
Graf Franz Zicsy, llaron Pani v. Scnyci, Graf Emanuel Au
rlrasy, Nicolaus Gottf'smann, Lll<lwig \". Kov:Lcs, die Erhen des 
Micha(;) Vöriismarty, .Julia und Ladislaus Arany, Csausz .Johann 
d. ii. uncl Fran Carolina Egey in Kcnntniss gesetzt werden. 

Nagyb:inya, am 24. Uecc>mher 1 "l64. 
Von rlor köngl. Berghauptmannschaft. 

Edict. 

(Erhalten den 9. Jänner 1865.) 

Nachdem clas auf Tarnaer Terrain gelegene unter dem 
Namen Jezera Maria der Nagytiirnaer Michael Gewerkschaft 
am 21. August 1854 Z. 373 verliehene Grubenmass laut der 
im \Vege des Stuhlrichteramts jenseit der Theiss hieher ge
langten Anzeige der N. Tarnaer Gemeinde Vorstehung dtte. 
9. August l 8ti4 Z. 166, l.iis zum Jahre 1860 nur zeitweise be
trieben wurde, seitdem aber durch Niemanden bebaut wird 
und ganz verlassen ist, so dass die Zugänge bereits unbefahr
bar geworden sind, das Pochwerk aber zus:unmenatiirzte; und 
nachdem, in Ermanglung eines Directors der hiezu von Amts
wegen aufgestellte Director diese llestcllung nicht annahm: so 
werd11n die Mitbesitzer der ohcrwähntcn Michael Grnhe nämlich: 
Joseph llcncze, .Joseph Ascher, Michael \Veinmeister, Anton, 
Heinrich, Ferdinand, Karl und Johann Hic1ller, dann Almer 
Georg, 11 j. Anna nnd Franz Ahne!", endlich Thercsin Stoll 
hiemit aufgefordert, hinnen 90 Tagen von der Einschaltung 
dieses Edictcs in das Amtsblatt "Siirgöny" gerechnet, das be
nannte Grnhcnwerk in ordentliehen Bßtricb zu nehmen, nach 
Weisung des §. lii8 a. ll. G. die Berichtigung der gesellschaft
lichen llcstimmungen zu bewirken, und den zu wählenden 
Director :mznzcigen, ferner die rückstiindigc i2 fl. 50. kr. Oe. \V. 
betragende l\lassci1gebühr bei dc>m k. k. Stcucramtc Halmi zu ent
richten; endlich iiber die bisherigen Unterlassungen sich stand
haft zn rechtfertigen; wiclrigcns nach §. 244 a. B. G. auf Ent
ziehung dieser Berechtigung erkannt werden würde. 

Nagyli:inya, clen 2. December 1864. 
Von <ler königl. llcrghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

Erhalten clcn 9. Jiinner 1 8ß5. 

Anf Ansuchen der Dircction <lcr Hclczmanoczer Etclka 
Gruben Gewerkschaft vom 26. Deccmher lS64 wird ein Gcwer
kentag unter hcrgbchiirdlicher Intervention anf den 9. Februar 
18G5 Friih nenn Uhr im Hanse lles Herrn Franz Koczany 
Schneiders in Kaschan angcol'(lnct, zu welchem die im Gcwer
kcnhuche vorgctrngcnen Herren Gewerken: August Soos, LIHl
wig Lonkorszky, Mathias Ainzenherger, Edual'(l Esehwig, G<ill
niczcr Stacltgemcindc, Franz Koczany, Johann Humpcller, Su
sanna Jlakos, Johann l•'urinszky, Susanua Keler, K:1tharina 
Gcrhardt, Ladislaus Kosch, Johann Mislinszky, ,Johann Hntflösz, 
Johann Purinszky, August Grundt, Joseph Miskovics, l\lid1acl 
Koncsier und Samuel Meiszncr, - in Person oder durch legal 
llevollmiichtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingelailen 
wcrclcn, class clie Abwesenden den gesetzlich gefassten Be
schliissen der Mehrheit der Abwesenden beitretend angesehen 
wcrtlen müssten, und dass die Erben und sonstigen lfoehtsnach
folgcr der hiicherlichcn Besitzer nur nach vorhergcgang·ener 
Nachweisung ihrer Eigentlnunsrcchte würden zur Schlussfassung 
zugelassen wenlcn können. 

Die lforatbnngsgcgenstiinde sintl: 
!. \Vahl eines Dircctors und Errichtung des Dienstver

trages; 
2. Bestimmungen, oh nnrl welche Grnhcnmassen aufge

lassen werden sollen; 
:i. Anordnungen im currentcn Haushalte. 
Kaschan, am 3 .. Jänner 1865. 

Von der Zips-Iglo01· k. k. Berghauptmannschaft. 

Correspondenz der Expedition. 
Herr W. H .•.. a in G ..... k. Die in Nr. 52 dieser Zeit

schrift, Jahrgang 1 ~64 ausgeschriebene ~telle ist nicht mehr zu 
,-ergehPn. 

Herr P. A. Rieger in A. Fiir den unter Kreuzband ge
sandten Kalender haben wir Sie mit 83 kr. helastct. 

Diese Zeitschrift er;cheint wöchentlich einen llogen stark mit den uöthigen artistischen lleigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 'l fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 60 kr. ö.'\V. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officidlen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmänni scheu Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
s·1mwt Atlas al~ Gratis bei 1 a l! e. Inserate finden gegen S kr. ö. W. oder 11;., N gr. die gespaltene N enpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco ang~nommen werden. 

Druck v. K11.rl \Vh1tcrnilz & Co. iu 'Vicn. 
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Ueber Bergreviere. 
(Vom Redacteur.) 

I. 

Wir haben schon in Nr. 50 v. J. in einem einleiten
den Vorworte zu dem Berichte über Verhandluugen in Joa
chimsthal im September 1864 uns vorbehalten, die dort 
angeregten allgemein wichtigen Gegenstände in diesen 
Blättern fortzuspinnen, und glauben damit im Geiste jener 
Versammlung zu handeln, deren Besprechungen eben nicht 
in den paar Tagen des Beisammenseins abgeschlossen sein, 
sondern als fruchtbnre Anregungen zum Meinungsaustausch 
auch über den Kreis der persönlichen Theilnehmer solcher 
Versammlungen hinaus wirken sollen. Der Wechsel des 
Versammlungsortes hat die sehr natürliche Folge, dass sich 
in solchen Verhandlungen vorwiegend die in der localen 
Umgebung des Ortes herrschenden Meinungen aussprechen. 
Und das ist gut! Denn mögen sie nun theoretisch richtig 
sein oder nicht - so liegt solchen localen Ansichten stets 
ein wirkliches örtliches Bedürfniss, das Gefühl eines em
pfindlichen Mangels, der \Vuusch nach Besserung von Zu
ständen oder Anstalten zu Grunde, und das Aussprechen 
solcher Bedürfnisse , Beschwerden und \Vünsche fördert 
die Selbsterkenntniss, und diese ist die Vorbcdinguug jedes 
wirksamen HandelnR. Weit entfernt daher von der Anmas
sung, gegen derlei berechtigte Aeusserungen intolerant 
auftreten zu wollen, und aus der ungekünstelten freimü
tbigen Ausdrucksweise einer freien Conversation unter 
Fachgenossen Angriffe auf Personen oder Berufsclassen 
herauszufinden, wie das schon leider versucht wurde, möch
ten wir vielmehr den \Vunsch kundgeben, auch beim Aus
sprechen entgegenstehender Ansichten und U eberzeugun
gen die vollste Achtung vor der Freiheit der Rede voran
zustellen und hierüber weiter zu spinnende Discussionen 
ohne Persönlichkeiten auf dem Boden ob j e c t i ver Be
trachtungen zu erhalten. Wir sind genöthigt diess voraus
zusenden, weil s··hon mündlich und schriftlich das Gegen
theil solcher ruhigen Auffassung an uns gelangt ist, und 
weil wir selbst nicht in Allem und Jedem die Meinungen 
mancher Redner der Joachimsthaler Versammlung theilen. 

Wir greifen für heute die Discussion über die Berg
r e vier e heraus (Nr. 51 und 52 v. v. J.), um unsere Mei
nung über die dort aufgeworfene Frage zu entwickeln, Wir 
können nicht umhin, uns vorwiegend der (Nr. 52, S. 41 O 
v. J.) von Herrn Berghauptmann M at i e g ka schriftlich 
eingebrachten Aeusseruag anzuschlicssen, dass eine der 
Hauptursachen der beklagten Einflusslosigkeit der Reviere 
in der Bildung derselben ohne Rücksichtnahme auf das 
Zusammenpassende gesucht werden müsse. 

Die Re v i c r e sind ihrem \Vesen nach eine Art n berg
männische Gemeinde", und als solche können sie der Keim 
einer autonomen Selbstbesorgung gemeinsamer berg
männischer Interessen, und sogar durch einen ihnen zu ge
währenrlcn n übertragenen Wirkungskreis u ein wichtiges 
Mittelglied der staatlichen Pflege des Bergbaues werden. 

Dass aber die ersten Schritte auf der Bahn der Selbst
verwaltung einem davon ziemlich lange entwöhnt gewesenen 
Volke nicht gleich vortretflich von Statten gehen, zeigt sich 
bei uns im Gemeindeleben noch häufig genug, und es kann 
daher nicht befremden , wenn bei einer verhältnissmäs
sig viel neueren Institution, wie die Reviere es sind, nicht 
gleich im ersten Decennium glänzende Resultate zu Tage 
treten. Nehmen wir das Gesetz und dessen Bestimmungen 
über Reviere zur Hand, und un tersucben wir vorerst dies e 
selbst, und dann die Art ihrer Ausführung und die dabei 
beklagten wirklichen oder anscheinenden Gebrechen! -

Die Hauptbedingung, unter welcher Bergwerke zu einem 
Reviere vereinigt werden können, ist, "dass sie durch 
gleiche Besitz-, Betriebs- od1'r andere Verhältnisse (bereits) iu 
einer natürlichen Verbindung stehen". (Vgl.§. 11 des Berg
gesetzes.) 

Das Gesetz bat daher sehr wohl vorausgesehen, dass 
ein künstliches Zusammenpferchen von gros s em und k 1 e i
n e m Besitz, von eigenem Besitz und gescllschaftli
c h e n Unternehmungen , von Bergbaubetrieb für eigenen 
Fabriksbedarf, für bestimmte Raffinirwcrkstätten und unbe
schränktem Betrieb für den Absatz im Grossen, dass Ver
schiedenheiten der Bergbauobjecte, wie Gangbergbau und 
Flötzbergbau, Verschiedenheit der Arbeiter u. dgl. m. keine 
vorzüglichen Früchte bringen würden! R ev i e r e, welche 
in solcher dem Wortlaute und dem Geiste des Gesetzes 



wiedersprechenden Weise zusammengekuppelt wurden -
sind nicht die Berg-Reviere des Gesetzes, und 
die Uebelstände, welche unter solchen Ungleichheiten zum 
Vorscheine kommen, sind keineswegs Mängel der im §. 11 
A. B. G, begründeten Institution, sondern gerade Folgen des 
Nichtverständnisses derselben und des Strebens, nReviere um 
jeden Preisu zu bilden. Das ist auch häufig gelungen. Man 
bat auch aus heterogenen Elementen Reviere zusammen
gebracht- aber um den Preis jener vielfach beklagten Ge
brechen. In solchen Fällen war es noch am besten, wenn so J
e h c Reviere lediglich auf dem P:i.pier blieben; diesen war 
wenigstens Hader und Unfruchtbarkeit erspart, 11n welcher 
andere gegen den Geist des §. 11 entstandene Reviere zu 
leiden hatten. 

Ein zweites Mi s s ver s t ä n d n i s s - welches der 
Wirlr.samkeit der Heviere schaden muHste - waren die 
Ansichten über Reviers s tat u t e, und d11bei ist eine 
höchst unbedeutend scheinende stylistisehe Mangelhaftig
keit des Gesetz"s nicht ganz ohne Schuld. §. 43 sagt: So
fern in einzelnen Bcrgdistricten besondere Verhältnisse es 
unvermeidlich machen, entweder die daselbst bestandenen 
Arten der Grubenmasse auch bei künftigen Verleihungen 
beizubehalten oder von den Bestimmungen des §. 42 ab
weichende erst festzustellen, sind die Bestimmungen dar
über in Reviersstatuten aufzunehmen u. - Es gewinnt den 
Schein, als ob bloss in solchen Fällen eine Gesetzesaus
nahme - Reviersstatuten nöthig seien, und§. 274 sagt: 
Zur Errichtung der Reviersstatuten für diejenigen Re
viere, für welche abweichende Bestimmungen etc. etc. 

Daraus ist hie und da die Meinung entstanden, nur 
wo man Ausnahmen vom Gesetze notbwendigfinde, seien jene 
Reviersstatuten zu machen; ja! man ging mitunter so weit, 
solche Ausnahmen förmlich aufzusuchen, um durch Reviers
statuten dem Hange nach Sonderbestimmungen Rechnung zu 
tragen! Andererseits konnte die oberste Bergbehörde, um 
nicht die A II g e mein h e i t des Gesetzes gleich wieder zu 
vernichten, nur bei wirklicher Nothwendigkeit auf statuta
rische Ausnahmen eingeben, und versagte die Bestättigung 
von Reviersstatuten, in denen Sonderbestimmungen enthal
ten waren, welche ihr nicht absolut notbwendig erschie
nen. Uns ist ein Revier bekannt, dessen Statut aus sol
chem Grunde nicht bestättigt wurde, und welches factisch 
statutenlos blieb - und daher auch zu keiner Wirksam
keit gelangen konnte. Hiesse es im §. 43 nsind die Bestim
mungen darüber in die Reviersstatuten aufzunehmenu so 
wäre klar, dass für jedes Revier überhaupt Statuten vor
ausgesetzt werden, und dass in diese 1 b e n auch die etwa 
nöthigeh Ausnahmen hineiugehören. Jedenfalls wäre das, 
was wir uns freilich kaum anders denken können, klarer 
ausgesprochen! Eine jede Vereinigung überhaupt bedarf 
einer Norm zur Regelung ihrer inneren Verhältnisse, ihrer 
Verwaltung u. s. w., um wie viel mehr eine Vereinigung 
selbstständiger W erksunternebmungen zu gemeinsamen 
Zwecken, die ihrer Natur nach ziemlich complicirt ist. Ohne 
ein - Reviersstatut ist ein wirksames Revier nicht 
denkbar, ja ohne ein solches sollte kein Revier constituirt 
werden können. Die Frage ist eine offene, ob jedes Re
vier ·ein eigenes Statut haben müsse, oder ob, ähnlich 
wie im VI. Hauptstücke des Gesetzes §. 138 u. ff. ein Nor
mal-Statut für Gewerkschaften gegeben ist - ein a 11 g e
m eines Reviersstatut in Grundzügen vorhanden sein 
kann, und nur besondere Geschäftsordnungen die gewöhn-
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liehen Verschiedenheiten berücksichtigen und bei wichti
gen localen Eigenthümlichkeiten S p e c i a 1- S tat u t e ein
zelnen Revieren zukommen sollen. 

Die Gemeinde-Verhältnisse sind auch durch all
g e m eine Grundzüge, durch provinzielle Ge m e i 11 de
o r d nun gen und durch specielle Gemeindestatute 
für Städte und Industrialorte geregelt. 

In solche allgemeine oder besondere .Reviersstatuten 
gehören nuu Bestimmungen über viele der in der Joa
chimsthaler Versammlung aufgeworfenen Frngen hinein, 
und es ist gewiss, dass in verschiedenen Districten natur
ge~ässe grössere Verschiedenheiten angezeigt sein werden. 
n Eines schickt sich nicht für Alle!" 

Wir werden in der Fortsetzung dieser Artikel auf die 
ein:i;elnen Punkte eingehen, die bei Revieren von Wichtig
keit sein können; wir mussten aber den allgemeinen Stand
punkt vorausschicken, weil unserer Ansicht nach uur aus 
diesem sieh in natürlicher Weise so manche Unvollkom
menheiten erklären lassen, an denen die Reviere leiden, ohne 
dass man direct bestimmten Personen oder Classen die 
Schuld zuschieben könnte. - Eine neue Maschine - hat 
oft starke Reibungen zu überwinden, sie stockt und knarrt 
und llchleift. Kleine Appreturen, Einstudiren in das vVesen 
ihrer Construction, und ein Abschleifen mancher Uneben
heiten durch den Gebrauch, stellen den geregelten Gang 
in einiger Zeit her, ohne dass gleich die ganze Maschine 
verurtheilt oder neu gemacht werden müsste! Aus dem Zu· 
staude der Unfreiheit und Bevormundung geht man nicht 
gleich ohne weiteres in das gelobte Land der Autono
mie und Selbstverwaltung ein. Eine kleine Wüstenwande
rung durch Uebergii.nge und Unvollkommenheiten ist kaum 
vermeidlich. Wir stehen noch mitten darin! 0. H. 

Seilförderung *). 

ßei dem bereits fühlbaren Arbeitermangel dürfte es 
von Interesse sein, diejenigen Einrichtungen näher in's 
Auge zu fassen, welche es gestatten, an Stelle der Menschen 
die billigere Ma.1:1cbinenkraft zu verwenden. Zu diesen ge
hören in erster Linie die in den letzten Jahren nach dem 
Beispiele von England eingeführten m a s chi n e II e u F ö r
d er u n gen am S eile auf horizoutalen oder schwach ge
neigten Strecken. 

Die erste derartige Förderung wurde Anfang des Jah· 
res 1862 auf der K. Steinkohlengrube von der He y d t 
bei Saar b r ü e k e n eingerichtet und ist im zehnten Bande 
der ministeriellen Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Sali
nenwesen von Herrn Da eh ausführlich beschrieben. Die
selbe fördert in geschlossenen Zügen 40 bis 50 Wagen, 
und zwar zieht eine über Tage stehende Maschine die vol
len Wagen mit dem hinten angehängten Seile einer unter· 
irdischen Maschine heraus, während die letztere die leeren 
Wagen nach den unterirdischen Anschlagspunkten zurück
holt. Die Bahn ist eingeleisig und gabelt sich vor den Ma
schinen in zwei Geleise. 

Im Monat October desselben Jahres wurde auf den 
fiscalischen Gruben bei I b b ~ n b ü r e n eine ähnliche S~il-

*)Aus der seit 1. Jan. d. J. unter dem Titel: .Glückauf!" 
Berg- und Hüttenzeitung f, d, Niederrhein und Westfalen, er
scheinenden Beilage zur Essener Zeitung. 



förderung eingerichtet, deren Einrichtung in der nEssener 
Zeitungu damals bereits mitgetheilt ist. Sie ist nach dem
selben Principe, - d. h. mit einem Geleise, Förderung in 
geschlossenen Zügen mit Vorder - und Hinterseil - 'linge
richtet, wird aber nur von einer über Tage stehenden Ma
schine betrieben, welche auf 2 Trommeln abwechselnd das 
Vorder- und Hinterseil aufwickelt, während das andere, 
dem Laufe des Wagenzuges folgend, sich von der etwas 
gebremsten, losgekuppelten zweiten Trommel abwickelt. 
Die Förderung ist seit jener Zeit in regelmüssigem, guten 
Betriebe und sind Störungen kaum vorgekommen. Sie ist 
jedenfalls in der Anlage billiger als jene, da hier nur eine 
Maschine uöthig, welche kaum stärker zu sein braucht, als 
jede der obigen zwei; während allerdings die doppelte An
zahl Führungsrollen und das Hinterseil von doppelter Länge 
zu beschaffen ist. Auch die Unterhaltungs- und Betriebs· 
kosten werden sich eher niedriger stellen, da hier eine Ma
schine weniger zu unterhalten und ein Ma:ichinenwärter 
weniger uöthig ist, und die Kosten des Seilverschleisses 
nicht erheblich höher ausfallen werden, 

Im verwichenen Jahre ist nun eine zweite maschinelle 
Anlage zur Wagenförderung im hiesigen Bezirke einge
richtet, die sich in Zweck und Ausführung wesentlich von 
jenen unterscheidet, und die wir, da uns nähere Angaben 
zu Gebote stehen, in Folgendem specieller beschreiben 
wollen. 

Auf der Zeche Louise Tiefbau bei Barop wurde 
auf einer, den Schacht Klausthal mit der Bergisch-Märki
schen Eisenbahn verbindenden Bahn der Kohlentransport 
seit Jahren durch Schlepper, seit :l/4 Jahren aber durch 
Maschinenkraft bewirkt. 

Eine Vergleichung des Effectes und der Kosten beider 
Transportarten stellt sich entschieden zu Gunsten der Ma
schinenförderung heraus , und fordert zu mehrseitiger 
Anwendung der wohlfeileren Dampfkraft auf. 

Die bezeichnete Tagesbahn, früher Doppelbahn, ist 
160 Ltr. lang bei 2 Grad oder 1/2 ~ Neigung. Die beladenen 
8 Scheffel-Wagen sind bergabwärts und zwar grossentheils 
über die ganze Länge der Bahn zu transportiren. Es waren 
drei Zwischenstationen anzuhalten, und für bestimmte Fälle 
war es wünschenswerth, die beladenen Wagen aufwärts 
transportireu zu können. 

'Vegen der Zwischenstationen war eine gewöhnliche 
Bremsvorrichtung nicht anzuwenden, auch Anbringung 
eines Gegengewichtes war nicht practikabel, weil zur Er
zeuguug des nöthigen Uebergewichtes alsdann 20- 24 
Wagen hätten aneinander gekuppelt werden müssen; auch 
hätte, weil die Zwischenstationen zu beiden Seiten der Bahn 
liegen, das Gegengewicht unterlaufen müssen. 

So entschied man sich für eine eingeleisige Bahn, 
bei welcher eine Dampfmaschine die leeren \Vagen und 
zwar ohne Gegenseil und Gegengewicht aufauziehen hat. 

Die Ausführung nun war der Art, dass 4 Förderwagen 
auf einem Gestellwagen von 3 Fuss Spurweite ruhen. Der
selbe besteht, der Hauptconstruction nach, aus 13 1/ 2 Fuss 
langen Winkeleisen von 3 a 1 /) Zoll Stärke, welche quer 
durch zwei Zoll starke, als Leitung dienende Winkeleisen 
und durch zwei Kreuze verbunden sind. Vier Axen von 
1 1/ 2 Zoll St!irke und 8 Räder von 17 Zoll Durchmesser 
tragen das Gestell in der Art, dass unter der Mitte jeder 
Wagenleitung eine Axe liegt. Räder und Axen sind beweg
lich, letztere tragen an ihren Enden das Gestell , gerade 

21 

wie bei den Eisenbahnwaggons, haben auch, wie letztere, 
Schmierkästchen mit Pufferschmierung. Als Bremse dient 
ein nach Art der alten Bremsschuhe bei Landfuhrwerk con
strnirter Schuh, welcher beim Nachlassen des Seiles unter 
ein Räderpaar fällt, also nicht plötzlich hemmt. Das 1/2 zöl
lige Seil von 350 Pfund Schwere läuft auf circa 60 Fuss 
von einander entfernten hölzernen Walzen. 

Die Neigung der Bahn ist im Ganzen gleich 2 Grad, 
oben, zur Hebung der Anfangsgeschwindigkeit, stärker, 
bei den Stationen schächer. Beim Ablassen der vollen Ge
fässe wird nur im untersten Drittel der Bahnlänge gebremst, 
übrigens kein Dampf verbraucht. 

Das complete Gestell wiegt 1750 Pfund, dazu das 
Gewicht von 4 leeren Wagen mit 2000 Pfund, ergibt die 
von der Maschine zu bewältigende Last von 3850 oder 
3800 Pfund. 

Bei 1/ 2 s Neigung und 1/ 100 für Reibungshindernisse 
ist die Zugkraft der Maschine = 174 Pfund und incl. der 
zur Beschleunigung erforderlichen Kraft zu 200 Pfund, 
oder, bei in der Regel 90 Secunden Förderzeit, zu 4 2/ 3 
Pferdekraft zu veranschlagen. Die zugehörige Maschine, 
eine directwirkende oseillirende Zwillingsmas,chine von 17 
Zoll Hub und 8 1/ 4 Zoll Durchmesser, ist übrigens weit 
kräftiger und im Stande, drei volle Wagen aufzuziehen. 

Die bisher grösste Aufgabe für die Maschine war 245 
Wagen in 8stündiger Schicht oder in 62 Zügen auf- und 
abwärts zu befördern. Abzüglich der gewöhnlichen Zeit für 
Hin- und Herfahrt von 90 plus 90 Secuuden, bleiben als
dann für den \Vagenwechsel 4 Minuten 44 Secunden dis
ponibel - eine Zeit, welche bis auf 1 Minute rcducirt 
werden bann. 

Der ökonomische Effect der Anlage, berechnet pro 
Schicht und für nur eine Schicht pro Tag des durchgehen· 
den Transports von im Mittel 1900 Scheffeln ist folgender: 

Für die Schlepper, welche bis zu 25 Wagen befördern 
konnten, stand das frühere Gedinge auf 6 1 /2 Sgr. pro 100 
Scheffel. Dasselbe wiirdejetzt stehen auf mindestens 8 Sgr., 
pro 1900 Scheffel somit auf 152 Sgr. 

Hiergegen kostet die Maschinenförderung: 
1 Maschinenwärter . . . . . . 
1 Zusehlepper und 1 Abschlepper . . . . 
Maschinenzinsen u. Amortisation zu 10 Prozent 
Seilverschleiss höchstens 
Kohlen .... 

20 Sgr. 
28 „ 

8 ,, 

2 " 
4 „ 

Sa. 62 Sgr. 
Somit stellt sich pro Schicht eine Differenz von 3 Thlrn, 

heraus. Hervorzuheben dürfte dabei noch sein, dass der 
Oelverbrauch bei dem Gestellwagen ein möglichst geringer 
ist, dass die Regelmässigkeit der Kohlenabfuhr den Förder
effect des Schachtes um 20-30 Wagen pro Schicht geho
ben hat, dass fast gar keine Koh\en auf dem Transporte 
verloren gehen, nnd dass die Witterung, auch Schnee und 
Eis , ungleich weniger störend einwirken können, als es frü
herhin der Fall war. 

Allgemeine U ebersicht der Montan-Production 
im Jahre 1863. 

II. 

Eins der interessantesten Momente bei der Production 
ist und bleibt immer das Verhältniss der Arbeitskraft zur 
Menge der Producte. Nur darf man sich mit den blossen 
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Division'sexempeln nicht begnügen, sondern muss verschie
dene Nebenumstände dabei berücksichtigen, welche darauf 
Bezug nehmen, und deren Einfluss erst dann genau in An
schlag gebracht werden kann, wenn einmal die Statistik 
auch das Material zur Beantwortung der hiefür massgeben
den Fragen vollständig zu bieten vermag. In dem uns vor
liegenden Werke nder Bergwerksbetrieb im Kaiserthum 
Oesterreich" sind übrigens viele Beiträge dazu bereits zu 
finden. • 

Vergleicht man den Geldwerth der gesammten Mon
tanproduction Oesterreichs im J. 1863 (am Ursprungsorte) 
im Betrage von 46, 771 .664 fl. ö. W. 
mit der Anzahl der Arbeiter 1t;U54 Köpfe, 
so ergibt sich auf 1 Arbeiter ein Productenwerth 
von 413 fl. 36 kr. 

Greift man auf das J. 1862 zurück, in welchem sich 
ein Productionsgcldwerth von 47,957.378 fl. auf 118.945 
ArLeiter vertheilt, so ergibt sich, dass auf l Arbeiter ein 
Productionswerth von 403 fl. 18 kr. entfiel. 

Die relative Productivität der Bergwerksthätigkeit in 
Oesterreich hat daher im J. 1b63 trotz der Vermin
d c r u n g des G e 1 d wert h es der Pro du c t i o n um 
1 O tl. 1 S kr. per Kopf der Arbeitsmannschaft zu g e 11 o m
m e n , oder mit andern Worten : 

Die wenigeren Arbe i t er des J a h r es 1863 
h ab e n v e r h ä 1 t n i s s m ä s s i g m e h r W e r t h e g e
s c h a ff e n 1 als die mehreren des Jahres 1862. 

Dieses V crhältniss würde sich noch klarer herausstel
len, wenn man die Durchschnittspreise der Bergwerkspro
ducte des J. 1863 mit denen vom J. 1862 vergleicht, wo
bei sich fiudcn liessc, dass sie gegen das Vorjahr bei eini
gen wiclitigen Mineralgattungen g cf a 11e11 sind, also eine 
grössere Production von Centnern und Pfunden, mithin ein 
höherer Nutzeffect der Arbeit - jener Wcrthsumme zu 
Grunde liegt. 

Dabei sind die Sa 1 z 1v er k e, deren Product im Mo
nopolspreise eine Steuer enthält, ausser Reelrnung gelas
sen worden. 

Es wäre interessant zu wissen, wie viel von den Ar
beitern mit tauben Vorbauen, Nebenarbeiten, Tagvorrich
tungcn 11. s. w. beschäftigt waren, weil sich hiernat'h das 
Verhiiltniss des wahren Nutzeffectes für den Einzelnen si
cherer herausstellen würde. Da aber die Disposition der 
Arbeiter, die Herstelluug eines zweckmässigen V crhältnis
ses der tauben Arbeiter zur Mineralgewinnung sich indi
rect eben in der Gesammtsumme auch eingerechnet finden, 
so repräsentirt obiger Du r c h schnitt das V crhältniss im 
Allgemeinen in einer ziemlich befriedigenden Weise. 

Ueber manche Einzelnheitcu nach Ländern und Di
stricteu geben nachstehende Erläuterungen Aufschluss, 
welche wir auszugsweise der vorerwähnten ämtliehen Publi
cation n der ßcrgwcrksbetrieb im Kaiserthum Oesterreich u 
t'ntn„hmcn, da sie geeignet sind, zur Charakteristik des 
Bergbaues der einzelnen Bezirke einen wesentlichen Bei
trag zu liefern: 

Oesterreich u. d. Enns. Berghauptmannschaft 
St. Pölten. Der Stand der Arbeiter hat sich gegen 
das Vorjahr um 489 Köpfe oder 21·4 Pereent vermin
dert, von welcher Minderung 2 Köpfe oder 4·4 Percent 
auf das ärarische Eisenwerk in Reichenau, 487 oder 21 ·9 
Percent auf die Privat-Berg baue entfielen. Die Ursache 
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dieser Minderung lag in den allgemeinen ungünstigen 
Verhältnissen, welche im Jahre 1863 auch auf die Montan
industrie naehtheiligen Einfluss übten und Arbeiterentlas
sungen zur Folge hatten. 

Die Leistungsquote des einzelnen Arbeiters ist 
ziemlich unverändert geblieben, da der Minderung der 
Arbeiterzahl eine fast gleichwässige Minderung der Pro
duetion entspricht. 

Oesterreich o. d. Enns. B crgh a uptman ns c haft 
St. P ö 1 t e n. Auch in diesem Lande ist die Z a h 1 der be
schäftigten ßergarbeiter bis zum Schlus8e des Jahres 
1863 um 149 Köpfe oder 16 Perceot herabgegangen 
welche Verminderung fast ausschliesslich den Complex der 
Wolfsegg· Traunthaler Koh!enwerksgesellschaft traf. Allein 
liier ist eine solche Reducirung möglich geworden, weil 
nach Vollendung der in der vorangegangenen Perioden mit 
zahlreicheren Kräften unternommenen Vorrichtungsarbeiten 
der nunmehr verbliebene Rest der l\Iannsehaft genügt, um 
d'e bis auf 2,300.000 Centner gestiegene jährliche Kohlen
gewinnung, welche nunmehr wohl längere Zeit keine wei
tere Steigerung erwarten iässt, nachhaltig zu !ieforn. Aus 
dem Gesagten erhellt, dass die Leistung8quote jedes 
einzelnen Arbeiters bei dem Kohlen baue eine grösscre ge
worden ist. Sie steht, da die Gesammterzeugung gegen das 
Vorjahr wenig differirte, um beinahe eben so viele Percente 
höher, als die Arbeiterzahl abgenommen hat. 

Bemerkenswerth ist noch, dass die genannte Gesell
schaft theils bei Wofrsegg, theils in Thomasroith 30 
Wohngebäude zur Unterbringung der Arbeiter errich
tet, denselben auch 98 1; 2 Joch Grundstücke zu1· ßenützung 
überlassen hat, dass die Einleitung zur Errichtung 
einer Sc h u 1 e für die Kinder der Arbeiter-Colonic in Tho
masroith, wo bisher keine Schule bestand, getroffen, und 
die Begründung einer L c s e s tu b e für die Bergmannschaft 
in Wolfsegg beschlossen worden ist, dass daher für die 
Förderung des geistigen und leiblichen Wohles der Arbei
ter und ihrer Angehörigen eifrig gesorgt wurde. 

Steiermark. ßeq;hauptmannschaft Leoben. 
Der Arbeiter-Personalstand zeigt im Ganzen eine 
V e rm in de run g, welche jedoch nicht als ;\Jassstab der, 
in Folge der grösseren Stockung bei der steiermärkisehen 
Eisenindustri•!, eingetretenen bedeutenden Personalredu
cirungen angesehen werden darf; denn bei den einzelnen 
Werken ist in der Regel die durchsehuittlich während des 
ganzen Jahres beschäftigt gewesene Arbeiterzahl angege
ben, da deren Verminderung vorzugsweise erst iu der zwei
ten Hälfte des Verwaltungajahres eingetreten ist. 

Steiermark. ßerghauptmannscliaft Cilli. Die 
Arbeiterstands-Verminderung im Jahre 1863, um 
821 Mann, wurde bedingt durch den geri11geren Betrieb 
der Kohlenwerke des Grafen von Meran und der k. k. priv. 
Graz-Köflacher Eisenbahn - und Bergbau- Gesellschaft im 
Bezirke Voitsberg, des Montan-Aerars und des Franz Stey
rer im Bezirke Tüffer. 

Kärnten. ß er gha upt man nschaft K 1 a ge nfurt. 
Im Jahre 1862 waren 8.005 Arbeiter, im Jahre 1863 
nur i .160 beschäftigt, daher ,im letzteren Jahre um 845 
weniger. Der Grund dieser bedeutenden Reduction des 
Arbeiter-Personales liegt in dem Mangel an Absatz für 
Roheisen und für Eisenwaaren, wodurch die Eisenwerks· 
besitzer zu Arbeiterentlassungen genöthigt wurden; das-



selbe war bei dem KohlenwPrke Liescha der Fall, welches 
den Brennstoff zu dem Pudlings- und Walzwerke in Pre
vali liefert. 

Auch bei den Bleibergwerken sind in Folge der nie
deren Bleipreise theilweise Reductionen in der Arbeiterz1<hl 
eingetreten, weil der Betrieb mancher unter den gegenwär
tigen Verhältnissen nicht mehr abbauwürdigen Feldörter 
eingestellt werden musste. 

Krain. Berghauptmannschaft Laib ach. Einen 
auffallenden Beweis der abgenommenen Thätigkeit im Berg
werksbetriebe liefert für Krain die durch Red u c ir u ng 
des Arbeiterstandes bei mehreren grösseren Werken 
im Jahre 1863 entstandene Minderung in der Zahl der 
Bergarbeiter, welche gegen das Jahr 1862 um 358 Köpfe 
oder 11 ·S Percent nachgewiesen erscheint. 

Tirol. Berghauptmannschaft Hall. Die Zahl 
der bei den Berg- und Hüttenwerken (mit Ausschluss der 
RaffinirwerkP) verwendeten Individuen hat in Ti
rol bei den Acrarialwerken 11icl1t bedeutend (um 10 Köpfe), 
bei den Privatwerken um 50 Köpfe gegPn das Vo1jllhr zu
g e n o mm e n, bei welcher Zunahme der Schwatzer Berg
werks-Verein und die noch nicl1t lange bestehende Gewerk
schaft in Val ßreguzzo (Bezirk Tione) am hervorragend
sten betheiligt sind. 

Salzburg. Berghauptmannschaft Hall. In Salz
burg zeigte sieb im Jahre 1863 gegen das Vorjahr bei den 
Privat w e i· k e n eine, obschon nicht bedeutende Zn
n ahme im Arbeiterstnnde, bei den Aerarialwerken hin
gegen, wo bereits in den Vorjahren eine stetige Abnahme 
stattfand, auch im Jahre 18ü3 wieder eine erheblichere 
Ab n ab m e, und es findet dieser Umstand in der Thatsache 
der Auflassung einP.s Theiles des ärarischen Bergbaubesit
zes seine Erklä1·ung. 

Kroatien und Slavonien. Berghauptmannschaft 
Ag r am. In Folge weuig regsamer montanistischer Thätig
keit, welche sieh in Kroatien grösstentheils nur auf das Auf
schliessrn und Ausrichten <ler zur Freifahrung yorzubcrei
tenden Kohlenflötze besc hriinkte, hat sich de1· Arbeiter
s tan d im Jahre if:.G3 gegen das Vo1jahr 18ü2 um 43 
Percent vermindert. 

Militärgränze, kroat.-slavon. Berghauptmann
s c h af t A gram, Im kroatisch-slavonisehen Militärgriinzlande 
hat die Arbcitcrauzah 1 im Jahre 1863 aus dC'n glei
chen l.Jrsaehen und nahezu in demselben Verhältnisse, wie 
in Kroatien, abgenommen. 

Militärgränze, banat.-serb. 13 er g hau p t man n
s ch a ft Oravicza. Gleich der Ausdehnung dem Raume 
nach, hat der Bergbau der Banater Militärgränze im Jahre 
1863auchim Stande der Arbeiter um 10 Percent zuge
nommen. 

Lomb. - venet. Königreich. B er g hau p t m an n-
s c h uft Be 11 u n o. Die Gesammtarbeiterzahl stellte 
sich im Jahre 1863 um 13G Köpfe niedriger, uls im Vor
jahre. Dieser Unterschied trifft grösseren Theiles, nämlich 
mit 89 Köpfen, das l\f o n t an ä rar, beziehungsweise das 
Bergwerks-lnspectorat in Agordo, wo eine Anzahl der vor 
zwei Jahren aufgenommenen Arb~iter im Verlaufe des Ver
waltungsjahres 181i3 wieder entlassen wurde. 

Die Minderzahl der Arbeiter bei den Privat-Berg
b au e n beläuft sich im GPgenha.it zu 1 SG2 auf 4 7 Indivi
duen, und entfällt fast aussehliesslich auf die Provinz Vieenza 
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und namentlich auf die Kohlengrube von Valdagno, wo des pe
riodisch stockenden Absatzes wegen die Erzeugung auch 
verhältnissmässig vermindert wurde. 

(Schluss folgt.) 

Das Bessemem in Oesterreich. 
Wir erhalten vom k. k. Ministerium für Handel und Volks

wirthschaft zwei unmittelbar an dasselbe gerichtete Berichte über 
die in dem eben abgelaufenen Jahre durchgefül1rte Bessemer
Eisen-Erzeugung und Bearbeitung in den Eisenwerken zu Heft 
in Kärnthen und zu Store in Steiermark. Ungeachtet der Aus
führlichkeit dieser Berichte, welche im theoretischen Thcile Man
ches schon Bekannte berühren, glaubten wir hauptsächlich des
wegen dieselben möglichst voll~tändig mittheilen zn sollen, weil 
es Original-Berichte von den ausführenden 'V erken selbst sind, 
und sprechen <lern k. k. Handelsministerium unsern Dank für 
deren Ueberlassung ans. Um die Publication rascher zu bewerk
stelligen, werden wir den Raum unseres nächsten Blattes durch 
<'inc Beilage verstärkrn, um so den Text in grösseren Partien auf 
einmal bringen zn können. 0. H. 

I. 

Die Erzeugung von Bessemerstahl am Comp. 
Rauscher'schen Eisenwerke zu Heft in Kärnthen. 
Mitgetheilt von Friedrich Münichsdorfcr, Berg- und Hütten

verweser zu Heft. 

Wenige Jahre sind es, seit sich der Ruf einer neuen 
Stahlbereitungs-Methode, n das Bessemern "•nach seinem Er
finJcr Georg Bes s e m er so benannt, bei uus in Oester
reich verbreitete. 

Wie gewöhnlich selbst die höhere Intelligenz die Erfolge 
einer grossartigcn Erfindung Anfangs misstrauisch beobach
tet, je. sogar als Schwindelei ansieht, so war •'S lange Zeit mit. 
der ::itahlbereitung nach der Methode des Herrn ße~semer. 
Kaum glaublich schien es, dass, um das zu verfrischende 
Roheisen, wie es vom Hochofen kömmt, im flüssigen Zu
stande zu erhalten, und während des ganzen Proeesses die 
uöthige Temperatur beizubehalten, kein besonderes ßrenn
material hiezu erfurderlich sei, und das gefrischte Product, 
sei es Eisen oder Stahl, jene Dünnflüssigkeit besitze, um 
sich von der Schlacke zu trennen und aus dem Ofen abzu
B.iessen. 

Doch Gott sei Dank, ist jetzt auch in Ocsterreich das 
Bessernern dne vollendete Thatsachc. · 

Die ersten Nachrichten dureh die Jahrbücher der k. k. 
Montanlehranstalten, IX. 13and 1560 und X. Bund 1861, 
Seite 201, lüfteten das Dunkel dieser Sache; man schenkte 
der Ausbildung dieses Procc~ses grössere Aufmerksamkeit. 

Alle diese Beriehte, so schiitzbar sie für die Wissen
schaft zu nennen sind, erlaubten keine genügende Einsicht 
in das practisehe Wesen des Besscmerns, bis Herr Hofrath 
Peter Ritter von Tun n er nach ßcr.ugenscheinung der 
Sache an Ort und Stelle in der Besscmerhütte des Herrn 
ßrown & Comp. zu Sheffield, in seinem zu Anfang des 
JaJ1rcs 18ü3 erschicnen"n Werke n Bericht über die Lon
doner Industrie-Ausstellung 1 ~ö2 und das Bessemern in 
Englandu eiue mit Z1·ichn1111gen belegte, so klare, deutli
che und umfassende Beschreibun~ veröffentlichtr, dass je
dem Fachmanne hiedurch gcnügeude Aufklärung uud prak
tische Einsicht über das noch schwebende Dunkel des 
Bessemerns nach englischer Manier gegeben ward. 

In Schweden erlaugte das ßessernern kurz nach sei
nem Bekanntwerden allsogleicb Eingang und grössere Aus-



debnung; man schenkte der Erfindung mehr Aufmerksam
keit. Mit grosser Beharrlichkeit führte man in Schweden 
die verschiedenartigsten Versuche durch, und dieser Be
harrlichkeit ist es zu danken, dass diese für das Eisenhütten
wesen so hochwichtige Erfiuduug gerettet und ausgebildet 
wurde. Die dort angewendeten Oefen untencheiden sich 
aber wesentlich von denen iu England. In Oesterreich wurde 
der Stand des Bessemerns in Schweden erst durcli das 
Werk ndas ßcssemern in Schweden in seiner jetzigen Pra
xis, von L. E. Boman, Hütteningenieur des schwedischen 
Gewerkenvereins nJern contoretu, versehen mit einem Vor
worte von dem uw die Einführung dieses Precesses in 
Oesterreich so hochverdienten Herrn Hofrath Peter Ritter 
von Tunner, genau bekannt*). 

In Oesterreich ist dae Bessemern bereits an zwei Or
ten mit dem besten Erfolge durchgeführt. Das fürstlich 
l:fohwarzenberg'sche Werk zu Turrach in Steiermark, des
sen Betriebsorgane das ßessemern bei Brown zu Sheffield 
zu sehen Gelegenheit hatten, begann im Laufe des Jahres 
1862 mit dem Bane einer Bessemcrhütte und erzielte nach 
einigen Versuchen am 21. November 1863 unter speciel
ler Leitung des Herrn Hofrathes Peter Ritter von Tunner 
das erste glückliche Resultat, hat bis heute über hundert 
Chargen durchgeführt, von denen in letzterer Zeit alle voll
kommen gelangen. 

Das zweite \'V erk, welches das Bessemern einführte, 
war das Comp. Rauscher'sche Radwerk zu Heft in Kärn
then; dieses Werk ist übrigens das erste in Oesterreich, 
welches zuerst nach schwedischer Manier bessemerte und 
einen schwedischen und englischen Ofen erbaute. 

Nachstehende Zeilen sollen eine kurze Beschreibung 
der Hefter ßessemeraulage bilden und die Darstellung des 
heutigen Standpunktes und der Erfolge des ßessemerns 
von Heft angeben. 

Bevor ich nun an diese Darstellung schreite, kann 
ich nicht umhin des Fortschrittes und der hoben Verdienste 
zu erwähnen, die sich die löbliche Camp. Rauscher durch 
den grossartigen, nach dem Standpunkte der neuesten tech
nischen Wissenschaft angelegten Werksumbau und durch 
Einführung des Bessemerprocesses um die gesammte Ei
senindustrie des Landes erwarb. Diese Verdienste müssen 
um so höher angeschlagen werden, als die Ausführu~g der 
Bessemerhütte, im Vertrauen auf die ausgezeichnete Roh· 
eisen-Qualität einzig und allein auf Grundlage der durch 
Herrn Hofrath Peter Ritter von Tunner veröffentlichten Mit
theilungen, ohne anschauliche Erfahrung (also in der Kind
heit der Erfindung), weiters zur Zeit des gänzlichen Dar
niederliegens der Eisenindustrie , einer gänzlichen Ver
kehrs- und Absatzstockung unternommen wurde, und die 
löbliche Compagnie sich von den riesigen, für bezeichneten 
Werksumbau gebrachten Geldopfern noch nicht erholen 
konnte. 

Um den Bedürfnissen damaliger Zeitverhältnisse au 
entsprechen, unternahm Comp. Rauscher im Jahre 1857 
den Bau einer Hochofenanlage mit zwei Hochöfen von 42' 
Höhe, 6 Formen für eine Jahreserzeugung von 300.000 
Centner Hoheisen. Während dieses Baues trat ebenfalls 
eine drückende Verkehrsstockung ein. Im Jahre 1860 kam 

·•-; Tunner hat friiher schon ziemlich ausführliche Nach
richten gegeben, namentlich auch in diesen llfüttem. 
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diese Anlage in Betrieb , und es wurden damit Resultate 
erreicht, wie sie in Oesterreich selten ein Holzkohlen-Hoch
ofen aufzuweisen vermag. So lieferte die letzte Campagne 
mit dem Pulcheria-Ofen in 370 Schmelztagen die riesen
hafte Erzeugung von 169.120 Ctr. 74 Pfd. bei einem 
Schmelzkohlverbrauch von 8·63 e' per Centner, 48·53% 
Ausbringen und der Durchschnittserzeugung von 457 Ctr. 
per 24 Stunden, die öfters in besagter Zeit bei gutem 
Gange des Ofens auf 580 Ctr. stieg. 

Zur Hochofenunlage wurden alle zugehörigen Neben
gebäude, Betriebsmaschinen, wie z. B. ein Kohlbarreu von 
35 ° Länge, Gebläse, Quetsche u. s. w. neu erbaut. 

Im Jahre 1860 erfolgte die Anlage einer Erzförder
bahn vom Bergbaue und dem tiefsten Abbauhorizonte 
Barbarastollen zu d· r Hütte in einer Länge von 1180 Wr. 
Klftr. mit einer schiefen Ebene 1·on 450 Klftr. unter vie
len variablen Steigungswinkeln von 14 bis 20 Graden; 1861 
wurde diese Eisenbahn zur Erzförderung zum höchsten 
Andreaskreuz er Horizonte verlängert, mit einer L 80 Klftr. 
langen schiefen Ebene, so dass gegenwärtig die mit Rails 
belegten 1''örderbahnen die Länge von 1730 Klftr. aus
machen. 1862 kam eine Erzvorrathshalde mit zwei Paralell
stollen nach eigenem Principe für 80.0llO Ctr. Erze bei der 
Grube zur Vollendung, mit dem Baue einer ähnlichen Vor
rathshalde bei der Hütte für 150.000 Ctr, Erze, sowie einer 
schwedischen Gasröstungsanlage wurde begonnen, und beide 
letztere Objecte 1863 dem Betriebe übergeben; zugleich 
in diesem Jahre die Ausführung der Bessemerhütte in An
griff genommen. 1864 wurde ein grossartiges Arbeiterhaus 
erbaut, so dass flieh jetzt Heft zu einem der grössten Roh
eisenwerke Oesterreichs emporgeschwungen hat. 

Schon im J alll'" J 861 hatte die Cotnp. Rauscher dem 
Bcssemerhüttenprocesse alle Aufmerksamkeit zugewendet, 
zugleich den Beschluss gefasst, dass ßessemern dann zu 
versuchen und einzuführen, wenn die eben im ßaue befindli
chen W erksobjecte sich ihrer Vollendung nahen, welcher 
Beschluss zu Anfang 1863 zur Reife gedieh. 

Im Jänner 1863 reiste Schreiber dieser Zeilen nach 
Leoben zu einer Besprechung mit Herrn Peter Ritter von 
Tunner; nach selber erfolgte der Entwurf der Pläne für die 
Anlage zur Bessemer-Stahlber1·itung und der Beginn des 
Baues nach den nöthigen Erdarbeiten mit Anfang Juli 1863. 

Den Hauptfactor des Processes für dio erforclerlichen 
Windspannungen von 1 bis 1 1/ 2 Atmosphären bildet ein 
vorzüglich gut construirtes Gebläse, wozu man an roher 
Betriebskraft 120 bis 180 Pferdekräfte oder bei der in 
Heft erzielten Totalgefallshöhe von 33', 27 bis 40 c' Was
ser per Secunde erforderlich hat. Die Anwendung von Dampf
kraft zur Erreichung dieses Effectes mag sich nur dort loh
nen, wo man die Dampferzeugung ohne Anwendung eige
nen Brennstoffes durch Ueberhitze bewerkstelligen kann; 
in Heft hat man die Concentration der vom Hochofenge
bläse überschüssigen Wassermenge in ciuem Reservoir als 
billiger vorgezogen, was um so leichter angeht, als der 
Bessemerprozess temporär ist und abgeführt wird, wenn 
das nöthige Roheisenquantum im Hochofen angesammelt 
ist. 

Nach mehreren Messungen ergab sich von der für 
den Hochofenbetrieb erforderlichen Wassermenge ein 
Ueberschuss von circa 5 c' per Secunde; dieser Ueberschuss 
fliesst in ein Reservoir von 152.000 c' Fassungsraum. Bei 



dem Verbrauche von 27 bis 40 c' Wasser per Secunde und 
dem stetigen Zulaufe von 5 c', bei Aunahme einer mittle
ren Chargendauer von 18 Minuten, könnte man daher l 0 
bis 15 Chargen per 24 Stunden abführen, allein da erfah
rungsgemliss zum Anwärmen der Oefen mit dem Bessemer
gebläse die Hälfte jener Wassermenge verzehrt wird, die 
man zu einer Charge verbraucht, so können in Heft den
noch 6 bis 1 0 Chargen per 24 Stunden abgeführt werden. 

An das Wasserreservoir schliesst sich ein 50 Klflr. 
langPs, nahezu horizontales Holzßuther von 16CJ' Quer
schnitt mit einer gusseisernen Schützenvorricbtung und 
dazu gehörigem doppeltem Vorgelege und nöthigen Sperr
klinken. Zur Erreichung der grösstmöglichsten Gefällshöhe 
bekam das Gebläsehaus eine solche Lage, dass man das 
Wasser durch den Hochofenraum zu leiten gezwungen war, 
daher sich vom bezeichneten Fluther eine 18° lange, guss· 
eiserne Röhrenleitung von 4fi" Durchmesser auf Eisen
trägern an die senkrechten Einfallsröhren einer 140 pferde
kräftil!en Jonvalischen Turbine vom Gusswerke Maria Zell 
mit 42" Raddurchmesser, anschlicsst. Diese Turbine bil
det den Motor des Bessemergebläses nach dem Patente 
der Herren Civilingenieure Leyser & Stiehler in \Vien. 
Die erzeugte Gebläseluft gelangt zu einem Trockenregula
tor aus Kesselblech mit 600 c' Fassungsraum und einem 
Sicherheitsventile und durch eine 20° lange gusseiserne 
12zöllige Röhrenleitung zu den Bessemeröfen. Die ßesse
merhütte selbst wurde der grösseren Bequemlichkeit und 
kürzesten Roheisenleitung halber, unmittelbar vor den bei
den Höchöfen um 8 1// vertieft mit 1152'.J' Flächeninhalt 
angebracht und hat in Kürze bedeutende Vergrösserung zu 
erwarten. 

(1',ortsetzung folgt.) 

Literatur. 

Revue universelle des Mines, de la metallnrgic des tra
vaux pnb!ics ~tc. scienccs et des arts appliquc's a l'iudustrie, 
sous la direcbon de M. M. de Cuyper, Professeur etc. 8-emc. 
aruule 1864. Paris et Liege, Noblct & Baudry. 

Da es uns an Raum fehlt, um auch die periodischen Schrif
ten regehnässig nach ihrem Erscheinen in unsere LitPratur
Uebersicht einzubeziehen, RO können wir doch nicht unterlas
sen, von Zeit zu Zeit mehrere Hefte solcher Fachhliitter hier 
kurz anzuzeigen und auf Einzelnes in denselben aufmerksam 
zu machen. 

Der Jahrgang 1 il64 der obigen werthvollen uml reichhal
tigen Zeitschrift brnchte in den uns vorliegenden 5 bis October 
jenes .Jahres reichenden Heften, nachstehende bedeutendere Ar
beiten: Ucber Geologie und Ackerbau, von dem riihmlichst bo 
kannten Bergbau - Professor Bur a t in Paris. - Ein II o c h
o f e n neuer Construction, vom Ingenieur ßussius in 
Braunschweig. (Dürfte einer kritischen Bcurthcilung eines Eisen
hüttenmannes werth sein.) Von demselben: nEin Thermome
ter zur Messung der Temperatur der erhitzten Gebläseluft in 
den Hoch11fen". - Heide Artikel mit Zeichnungen. - .Eine Be
merkung über M. Co in g t's Gichtenapparat und Gasfang, von 
Bergingenieur A. Habets. - Ueber die Gasfabriken von Lon
don, vom Ingenieur J o r cl an in Paris. - U eber die Anwendung 
comprimirter Luft zu Ticfbohrun~en, (nach einem Artikel von 
Althans in der preuss. ministerll. Zeitschrift, XL Bd.) - Ucber 
die Ausbeutung Wld Zugutebringung der silbcrhaltigen Kupfer
schiefer im Mannsfeld'schen. Eiu Reisebericht der Lütticher In
genieur-Eleven A.PelzerundA. Greiner. - Der Salzbergbau 
in den Salzburgischen Alpen, vom Ingenieur-Eleven Leo Ge
rard (ebenfalls ein Reisebericht, dessen wir bereits in Nr. :~8 
vom v. Jahre Erwähnung gethan). - Die Erzmühle der Gebrü
der Merkelbagh, beschrieben von B e au p r e z, Bergingenieur. -
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Bcschreilmng und Würdigung neuer Laborato1ium-Apparatc, von 
Ha v r e z, Bergingenieur und Gewerbesehul-Director in Verviers. -
Erfahrungen über die Poncelet'schen Räder, von M. de Fran ce, 
Bergdirector in Dillingen. - Eisenbrücken für Eisenbahnen in 
Alluvial-Gegenden von Oberstlieutenant Kennedy. - Ein 
Flamm-Ofen, von Parry. - Neuer Kupol-Ofen von Priee. 
- Notiz iiber ein patentirtes Verfahren von Minary und Soudry 
zur Nutzbarmachung der Frischsehlacken, von P ica r d. (Besteht 
wesentlich auch in der Pulvcrisirung der Schlacken und Men
gung derselben mit Kohlen , welche m i t diesem Schlackenpul
ver verkokt werden.) - Uebcr, Fahrkiinste mit besonderer Rück
sicht auf die Fahrkunst bei Angleur, von Bergingenieur A. 
Hab cts. (Diese Fahrkunst wird mittelst einer nach Rittin
g e r's Princip construirten Dampfmaschine, ähnlich ·derjenigen 
betrieben, welche in der Zeitschrift des iistcrr. Ingenie•Hvereins 
v .. J. !85'l und im Berichte der I. Wiener Versammlung von 
Berg- und Hiit.tcnmännern v. J. 1858 beschrieben und abgebil
det ist, und deren \Virkung in dieser Abhandlung gerühmt und 
dabei ihres Urhebers ausdriicklich gedacht wird. ·Die Abhand
lung ist überhaupt melnfach interessant.) - Lcmut's mechani
scher Pndcllcr (von uns in Nr. 44 von 18G4 dieser Zeitschrift 
Lir Berg- und Hüttc11wcscn übersetzt.). Ausserdcm läuft durch 
vier Hefte dieses Jahrgang~ eine Biographie des belgischen 
Geologen Dumont, an sich reich an interessanten Daten uud 
zugleich ein Beweis von der Hochschätzung, welche hclgischc und 
franziisische Bergmänner für die Geologie hegen, deren Pflege 
allerdings mit dem Aufschwunge <lcs <lortigen ßergbaues enge 
verbunden ist! - Ebenso bilden hcrgrcchtlich- administra
tive Uehersichten von Jordan - tinc halbjährige Ucbersicht 
bcrg- und hiittenmännischer Fortschritte von Gratcau - ße
richtc aus den Verhandhmgcn des franziisischen Ingenieur-Ver
eins und Auszüge aus den Sitzungen gelehrter Gesellschaften, 
eine fortlaufende Reihe stehender Artikel mit zahlreichen , oft 
direct für unser Fach interessanten Notizen, auf deren Inhalt 
wir nicht eingehen können. Wir bedauern lebhaft, dass wir nicht 
mehr aus dem reichen Inhalt dieser Zeitschrift in Uehcrsetzun
gen mittheilen k11nnen; aber tbeils fohlt uns bei der Menge ein
heimischer Fragen, welche Besprechung verlangen, der Rauw, 
thcils die Zeit, um seihst die llMrbeitung zu iibcrnehmen, die, 
eben weil es keine eigentliche Uebersctzung, sondern eine mnt
zugsweise Einfügung in den Rahmen und Zweck unseres Blat
tes sein miisstc, nur von der Redaction selbst , oder im unmit
telbaren Einvernehmen mit ihr geschehen kiinnte. - Die Tafeln 
sind deutlich - oft selbst bei einem ziemlich kleinen Massstabe 
und von einfacher, aber dem Zweck ganz entsprechender Li-
ncar-Ausfühnmg. O. H. 

Notizen. 
Die Clausthaler Bergsohule im hannoverschen Ober

harze ist, wie der "Berggeistu berichtet, zur "BergakadcmieM 
erhoben worden, und hat die feierliche Eröffnung derselben als 
solche am 10. Jänner stattgefunden. Thatsächlich war dieses 
Institut wohl längst schon eine h11here Ansbilduugsanstalt für 
Bergmänner, und es ist diese auch von allen Besuchern des 
Harzes, und in neuester Zeit auch bei der Emst-August-Stollcn
feier erkannt und öffentlich ausgesprochen worden. Wir nehmen 
aus der Feme herzlichen Antheil an dieser Feier, und begrüs
sen die neue "Akademie" mit unsern besten Wünschen für ihr 
ferneres Gedeihen und für den Segen des Harzer Bergbaues, 
dem sie gewidmet ist. O. H. 

Eine Anfrage in Betreff eiserner Förderwaggons. 
Es ist eine Anfrage an uns gerichtet worden, ob sich auf Tag
und Grubeneisenhalmen von Kohlenwerken, welche starke und 
schwere Stückkohlen zu fördern haben, \Vaggons, die statt aus 
Holzwänden aus starkem Eisenblech construirt sind, mit Vor
theil anwenden lassen? Erfahrungen darüber von Werken, wo 
derlei Waggons in Anwendung sind, könnten allein eine solche 
Frage erledigen; doch wäre immerhin dabei von Belang, auch 
zu wissen, welchen Fassungsraum solche Förderwagen haben, 
wie gross und schwer die darauf verladenen Sti!ckkohlen zu 
sein pflegen, wie hoch sie in dieselben herabgestürzt werden, 
wie lange solche Waggons gedauert und was einer derselben 
kosten mag? - Dass kleinere Förderwagen aus Blechwänden, 
für mittlere und Klein-Kohle empfehlemwerth seien, dürf1e kaum 
bezweifelt werden; ob auch in obigen grösseren Verhältnissen, 



darüber stehen uns bis nun keine Mittheilungen zu Gebote, 
daher wir die Anfrage zur öffentlichen Besprechung vorlegen. 

W. Lorenz, Bergdirector der Wolfsegg-Traunthaler Koh 
Jenwerks-Gesellschaft, ist, wie wir nachträglich erfahren, gleich
zeitin- mit dem Vorsitzernlcn jener Gesellschaft*) zum Ehren
bürger der Gemeinde Wolfsegg gcwäl1lt worden. 

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

Auszeichnungen. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom S. Jänner d. J. den allerunterthänigsten 
Vortrair des Ministeriwns für Handel und Volkswirthschaft über 
die bisherigen Erfolge des volkswirthschaftlich wichtigen Eisen
wid Stahler~eugungs-Verfahrcn~ nach Bcsscmer, mit Befriedigung 
zur Allerhöchsten Kenntniss zu nehmen und allergnädigst zu 
genehmigen geruht, dass dem Adolph Fiirsten zu Schwar
zenberg der Rauscher'schcn Eisenwcrks-Compaguie 
zu Heft i~ Kärntheu, dann dem Dircctor der ßcrgakadcmie zu 
Leoben Ministcrialrathe Peter Ritter von Tunner in huld
reichste~ Anerkennung ihrer Verdienste um die Einführung, Ver
breitung und Vervollkommnung des Bessemer - Verfahrens in 
Ocsterreich das Allerhöchste W ohlgefalleu ausgeclriickt werde. 

Ferner haben Se. k. k. Apostolische Majestät den Eiscn
industriellen, welche sich um Einführung des Bcsscmcr-Proces
scs in Ocsterroich besonders verdient gemacht haben, u. zw. 
dem Director der fürstl. SchwRrzenberg'schen Eisenwerke zu 
Mn rau in Steiermark, J o so p h Kor z in e k, nnd dem Berg- und 
Hiittenverwalter der Rauscher'schen Eisenwerks - Compagnie 
Friedrich Münichsdorfcr zu Heft clas goldene Verdienst
kreuz mit cler Krone, dann dem Berg- und Hiittenvcrwalter 
des Fiirstcn Schwarzenberg 1''ranz Swoboda in Turrach das 
goldene Verdienstkreuz allergnädigst zu vel"!eihen gcmht. 

Ernennungen. 

V o m k. k. F i n au z m i n i s t e r i u m. 

Der Assistent an der Leobner Bergakademie .Joseph H r a
b a k zum Kunst- m1d Bauwesens-Adjuneten bei dem Przihra
mer Hauptwerke. 

Der Kremnitzcr Schichtenmeister Franz S u 1 z er zum 
Schichtenmeister, zugleich Berg-Ingenieur bei der Herrngrnnder 
ßcrg"''Crwaltung. 

Der Kreuzberger llergmeister Wilhelm Thierry unter 
Ilelassung seines Titels und Characters zum Ingrossisten der 
referirendcn Rechnungsabtheilung bei der Berg- , Forst- und 
Güter-Direction in Nagybanya. 

. Erledigungen. 

Die Ein n eh m er s s t c ll e bei dem Salzverschlciss- und 
'fransportsamte in Turowka in der X. Diätenclasse, mit dem 
Gt-halto jährl. 735 fl., freier Wohnung, dem Salzbczuge von 15 
Pfund pr. Familienkopf und Cautionspfticht. 

Gesuche sind, inshesondere unter Nachweisnng der Kennt
niss <ler deutschen und polnischen Sprache, sowie der Salzver
schleiss- und Magazinirungs-Manipulation und V crrcclmung, dann 
der körperlichen Tauglichkeit, binnen sechs Wochen bei 
der Berg- und Salincm-Direction in Wieliczka einzubringen. 

Die Bergmeisters.gtelle bei der Salinen-Verwaltung 
in Aussee in der X. Diätenclasse mit dem Gehalte jährl. 630 fl., 
15 Klaftern harten un<l 15 Klaftern weichen Brennholzes im an
rechenharcn Betrage von 5i H. 75 kr., Naturalquartier, dem Ge
nusse von 11 Joch 1329 Quadratklaftern Deputat-Grumlstiicken, 

*) Siehe Nr. 52 v. J. 1864. 
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einem fixen Liefergelde von 54 fl. 60 kr„ dem Sehiengelde von 
35 kr. pr. verwendeten Tag, dem unentgeltlichen Salzbezug und 
gegen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt
niss im Salzberghaue und in rlen einzelnen Betriebs-Abtheilun
gcn sowie in der Markscheidcrei und im Rechnungswesen, dann 
der'Conceptsfähigkeit, binnen vier Wochen bei der Sali
nen- und Forst-Direction in Gmunden einzubringen. 

Eine sistemi rte Assistentenstell o an der Berg
akademie zu Leoben in der X. Diätcnclasse mit dem Gehalte 
jii.hrl. 525 fl., Naturalquartier oder 10perccntigem Quartiergelde. 

Da die Bestimmung dieses Assistenten zunächst in der 
Unterstützung beim Unterrichte i.ibcr Mathematik, Mechanik 
und Maschinenbau mit den dazu gehtirigen Zeichnungsfächern 
besteht, so wird besonders auf die Nachweisung der dicssfälli
gen Kenntnisse mit dem Beifügen Riicksicht genommen , dass 
k. k. Bergwesens-Expectanten für diesen Dienst sich vorzugs
weise eignen. Bei besonders lobenswerthor Dienstleistung kann 
am Ende des Studienjahres eine entsprechende Remuneration 
bewilligt werden. - Gesuche sincl binnen ,. i er \V o c h e n bei 
der Direction dieser Bergakademie einzubringen. 

Correspondenz der Redaotion. 

B. in Dubnik. Dank für das freuucllichc Gliick auf! nach 
so langer Zeit. - Der fragliche Gegenstand ist in dieser Zeit
schrift schon wiederholt behandelt worden, daher nur ganz 
Neues dariiber, weuu es mtiglichst kurz gehalten ist, verwend
bar wäre. 

Von k. k. Aemteru an die Redaction bestimmte Zu
schriften sind, wenn deren dienstlich a r Inhalt nicht aus
drücldich ersichtlich gemacht ist, durch den einfachen Beisatz 
ex offo keineswegs portofrei, und sincl in cler Regel nach Ver
ordnung vom 5. Decembcr 185G, Z. 7li4 (Veror<lnungsblatt des 
Finanzministeriums) im 'Vege des Finanzministeriums einzu
senden. 'Vir bitten um Beachtung dieser h. Vorschrift. - Recla
mationen von Nummern sin•l portofrei, wenn sie unversiegelt 
sind. 

ANKÜNDIGUNGEN. 

Mlneralien-Sammlun,;. 
(l-

3
] · · 1 ·· d tl II M' l" In Klagenfw·t ist eme sc 1011e un wer ivo e mera ien-

Sammlung, worunter besonders viele Doubletten, billig zu ver
kaufen. Auf frank.i..rte Zuschriften wird schnellstens Auskunft 
ertheilt von Herrn Ludwig Loetsch, k. k. Notar in Gurk in 
Kärnthen. 

(4-5] 200 fl. 
demjenigen, der einem Bcrg-Ingeniem auf kommenden 1\1 a i 
eine Stelle von 700 fl. per Jahr bei einem rentablen 'Verke 
verschafft. 

Derselbe, 2S Jahre alt und verehelicht, hat eine gut renom
mirte Montan-Lehranstalt mit Erfolg aLsolvirt, stand demnächst 
bis jetzt einem Kohlcnwerko als Werksleiter vor, und hat sich 
sehr o-uter Reverenzen zu erfreuen. Er hält sich zur Verwen
dung 'im Leder wie in cler Feder qualilicirt, und ist cautions
fähig. - Franco-Offerten sub Chiffre X Nr. 4 werden durch 
die Expedition dieser Zeitschrift erbeten. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen ßeig:1;ben. Der Prä.numerationepreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen ~asehine n-, Bau- und A_ufber.eitungswesen 
~ammt Atlas als Gratisbeila~e. Iaserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpare1llezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Wiuternitz; & Co. in Wien. 
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Comp. 
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Rauscher'schen Eisenwerke zu 

in Kärnthen. 
Heft 

Mitgetheilt von Friedrich Miinichsdorfer, llerg- und Hiitten
vcrweser zu Heft. 

(Fortsetzung und Schlus~.) 

Bei dem ersten Entwurfe der Pläne kannte man nur 
näher ans Herrn Ritter vou Tunners Bericht die Arbeit 
und Manipulation mit dem englischen Ofen, daher man 
auch die Absicht hatt<', zwei euglischc Oefen (Retorten) ne
beneinander aufzustellen. Diese Bestimmung erhielt dadurch 
ihre Abänderung, dass Herr Hofrath Peter Hitter von Tunner 
den Schreiber dieser Zeilen zu Anfang November 1863 
nach Leoben berief, mit grosser Liberalität ihm, die eben 
aus Schweden erhaltenen, später in Druck gegebenen Nach
richten über das Besscmern in Schweden \'Oll C. E. Boman 
zur Einsicht und Copirung vorlegte, sich hiedurch für För
derung dieser Sache ein neues hohes Verdienst erwarb, und 
wesentlich beitrug, dass in Oestcrreich das Bessemern nach 
schwediBcher l\Ia11ier so sclmell zur Ausführung kam. 

Die in ßomans Bericht enthaltene praktische Darstellung 
bestimmte die Comp. Rauscher, den ursprünglichen Plan ab
zuändern, und neben dem euglischeuOfen einen schwedischen 
aufzustellen. Diese Abänderung hatte eine Verzögerung 
vou ein paar Monaten bis zur Abführuug des ersten Ver
suches zur Folge. Mit Anfang November 1863 war das rohe 
Mauerwerk für die Bessemerhütte und Gebläsebaus so weit 
hergestellt, dass mit Aufstellung der Turbine, des Gebläses, 
eines Hcbekrahnes von Gusseisen, der Wind- und Wasser
leitung u. s. w. bcgounen werden konnte, und ungeachtet 
des so strengen \Vinters und der dadurch erhöhten Bau
kosten, arbeitete man rüstig weiter, um chemöglichst zu den 
ersten Versuchen zu gelangen. 

Die ersteu Gebläseproben in Anwesenheit des Herrn 
Civilingenicurs Leyser zu Ende Februar 1864 gaben das 
erfreuliche Resultat, dass dieses so sinnreiche Gebläse voll
kommen den Anforderungen entspreche. Bei 3·50" Aus-

strömungsqucrsehnittund 80 bis 85 Doppelhübeu pr. Minute, 
Ausströmen des \V-indes in die Athmosphäre, wurden 15 r/t 
= 1 ·25 Athmosplüireu Pressung erreicht. Hie bei wurde nur 
etwa 3/ der disponiblen \Vasserkraft verwendet. Das Ge-/5 
bläse, dessen Construction aus der von den Herrn Patent-
inhabern veröffentlichten Broschüre zu entnehmen ist, hat 
2 licgende Cylinder von 2' Durchmesser und 2' Hub. ist aus
s~rordcntlieh fest und mit ungemeiner Genauigkeit construirt. 
Die Ringe aus Kautschuck bei den Saug- und Drucköffuun
gen, die cigcnthümlichc Kolbenliederung, habeu sich vor
züglich bewährt. Nicht der mindeste Anstand ergab sich 
bis jetzt, ungeachtet 196 abgeführter Chargeu, und erst 
nach der 11 O. Charge wurde ein Ka.utschuckriug ausge
wechselt. Der Regulator hat die erforderliche Grösse. Das 
Manometer schwankt nicht um eine Viertelliuie. Zwar tritt 
unmittelbar an der Ausströmöffuuug des Gebläses eine Er
wärrnuug der Luft ein, die nach den abgeführten Proben 
bei 90 W echscl per .Minute, eine Dauer des Ganges von 
20 .Minurcn, gegen Ende des V ersuch es bis auf 77 ° C. stieg; 
am Eude der Windleitung zeigte aber das Thermometer 
wieder nur 15 ° C. bei einer iiussercn Temperatur von 8 ° C. 

Dem Priuzipc nach ist der chemische Vorgang iu 
einem englischen uud schwedischen Ofen der gleiche; der 
Coustructiou nach unterscheiden sich beide, wie aus den 
erwähnten W crken ersichtlich, dadurch von einander, dass 
der englische Ofeu die Form einer Retorte besitzt, die auf 
Achsen iu Lagern ruht, uud entsprccheud durch Vorgelege 
im Kreise gedreht werden kann .. Der schwedische Ofen 
ist stationär. Bei der Ausführung und Anordnung für Heft 
hidt man sich ganz au die von Herrn Tunner und Boman 
ihren bezüglicbcn Broschüren beigefügten Zeichnungen. 
Die Windzuströmung im englischen Ofen geschieht durch 
einsteckbarc Thondüscn (J<'crcn) am Boden der Retorte. 
Jede dieser Feren hat mehrere Oeffnuugeu, in Heft 6 i\ 
4"' weit, so dass der Wind durch 42 solcher Oeffnungen 
zuzuströmeu hat, uud der Ausströmungsquerschnitt 3 ·50" 
ausmacht. Die Wände der Retorte sind von Kesselblech, 
mit feuerfester Masse 6" dick ausgefüttert. Am Boden hat 
der englische Ofen 24" Durchmesser, in der Mitte 4', die 
Oeffnung der Kehle ist 8", die Höhe vom Boden bis Be
ginn der Kehle 62", Höbe der Feren 1 S". Die Anfertiguug 
derselben bietet grosse Schwierigkeiten; sie müssen gut 



eingestampft, geprcs~t und sorgfäl!.ig gebrannt sein, sonst 
werden sie durch die hohe Windpressung abgehoben. Die 
dermalen im Gebrauche stehenden Feren sind aus der 
k. k. Porzellanfabrik in Wien, und halten durch 8 bis 10 
Chargen. Die hier angefertigten bestehen aus 1/ 2 Theil 
Quarz und 1/1. Thcil feuerfestem Thone von Blansko; die 
iw Kessel eingestampfte Masse aus 1./1 Quarz und 1/ 1 
feuerfestem Blanskoer Thone. Damit der Wind nicht frü
her eintreten kann, bevor der Ofen nach dem Rohciscn
eingusse aufgedreht wird, ist an einer hohlen Achse des 
Ofens, durch die der Wind strömt, ein Exzentrik, welches 
das im Windständer steckende Ventil mittelst eines H<Jbele 
hebt, und dadurch dem \Vind11 Zutritt zur Achse und dem 
llessemerofen gestattet. 

Der schwedische Ofen besteht, aus 2 Thcilen, dem 
Untertheil mit dem \Vindkastcn von Gusseisen, durch wel
chen die Feren eint:uschieben sind, und dem vom Unter
thcile abhebbarenObcrtheil, d. i. einem mit feuerfestenZiegeln 
ausgefütterten und oben eiugewölbtcu Blechcylindcr. Von 
19 Fcrcn ;\ 6'" Durchmesser geschieht die Windzuström
mung durch die Seitenwände, die Richtung dnr Windach
sen ist tangential auf einen mittleron Kreis. Am ßoden hat 
der Ofen 3' ß", in 6" Höhe 4" geht von da an cyliudrisch; 
die Höhe vom Boden bis zum Scheitel des Gewölbes ist 
46". lu der Mitte des Gewölbes i~t eine quadratische 
Oelfnung für die schiefstehendo Kehle. Die angewandten 
Ziegel und Feren eigener Erzeugung von % bis 111. Quarz 
und 1/ 4 bis 1/ 2 feuerfestem Tone sind in gusseisernen 
Chablonen gepresst und gut gebrannt. Nachdem längere 
Zeit die Arbeiter bei kaltem Ofen eingeschult und densel
ben die nothwendigen Handgriffe beigebracht waren, wurde 
zu Heft der erste Versuch, ßcssemerstabl zu erzeugen, 
am 4. Juni 1864 unter spezieller Leitung des Herrn Hof
rathcs P. R. v. Tunncr und in Anwesenheit der Herren 
\Verksinhaber und einer Anzahl vou Gästen, in dem 
schwedi~chen Ofen mit glänzendem Erfolge durchgeführt. 
Aus dem Einsatze von 25 Ctr. grauem Roheisen wurden 
18 Ctr. 89 Pfd. = 74·26% harter, gut schmiedbarer 
Gussstahl nach 18 Minuten Blasezeit erzeugt; hiervon an 
Blöcken 1588 Pfd., an Abfällen 301 Pfd. 

Leider konnte der zweite V ersuch wegen nothwcudi
ger Reparaturen am \Vasserreservoir erst am 27. untl der 
:-1. am 28. Juni unter Anwesenheit des Herrn Hofrathcs 
von Tunner mit den Hütteneleven von Leoben und ciucr 
sehr grosscn Anzahl von Gästen, sogar vom Auslunde, 
durchgeführt werdeu. Auch diese Versuche gelangen voll
kommen und krönten das von d"r Comp. Rauscher so 
rasch durchgeführte Unternehmen. Vorzügliches Lob ver
dient dabei die Liberaliti\t, mit d„,. von Seite der Werks
iuhubung allen Fachleuten freier ll.:utritt in die Hütte und 
Theilnahme an einer bis zwei Chargen gestattet wird. 

Von dieser Zeit an wurden die Chargen unter meiner 
persönlichen Leitung fortgesetzt, und es fällt der conti
nuirliche Betrieb von Heft so ziemlich mit dem stetigen 
Betriebe von Turrach zusammen. Den ersten Versuch mit 
dem englischen Ofen unternahm ich am 5. September 1864. 
Auch dieser gelang vollkommen. Aus 2700 Pfd. Rf>heisen
satz wurde aus schwach balbirtcm Eisen 2235 Pfd. = 
8"1·77% harter, gut schmiedbarer Gussstahl nach 14 Mi
nuten Blasezeit erreicht; hicvon an Blöcken 58· 14 % aus
gebracht. 

Der Vorgang beim Bessemern mit dem schwedischen 
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Ofen in Heft ist folgender: Wenn der Ofen je nach Um
ständen mit 7 bis 10 ° Holzkohle angewärmt, dabei das 
Gebläse mit 1/ 1 bis 1/ 2 Pfund Pressung etw11 durch eine 
halbe Stunde zur bes;eren Um wärmung angelassen wu rdc, 
wird die im Hochofen angesammelt<! Eisenmasse von 2 5 
bis 30 Ctr. in eine mit Lehm ausgeschmierte, vorgewärmte 
Pfanne abgelassen, die allfällige Schlacke abgezogen, mit 
dem Krahne gehoben und zum Eingusstrichter des Ofens 
gedreht. Dns Gebläse wird indessen auf 8 bis 9 Pfd. 
Pressung angelassen, um die im Ofen noch vorhandene 
Kohle auszublasen. Hat die Ruheisenpfanue die richtige 
Stellung über dem Eingusstrichter, so wird durch einfaches 
Hebelwerk die Bodenöffnung der Roheisenpfanne gelüftet, 
und das Roheisen fliesst in ein bis zwei Minuten durch be
zeichneten Trichter in den Ofen. Zu Anfang des Ein
giesseus wird die Windpressung mit 5 Pfd. genommen, 
steigt aber allmälig während desselben, so dass man am 
Ende schon die normale Pressung von 9 bis l 0 Pfd. er
reicht. Die Oelfnung des Eingusstrichters wird mit einem 
Lehmpfropfen verstopft, Sand dariiber gebracht und mit 
einer Gusseisenplatte beschwert. 

Schon während des Eiugiesscns entströmt die Flawme 
aus der Kehle cles Ofens kegelförmig mit schmutzig gel•ier 
Farbe, am obern Ri1nde des Kegels zeigt sich ein langer 
kometartigcr Funkcnschwdf; rlie einzelnen Funken sind 
hell, lang und dünn, gehen nicht selten an der äusscrcn 
Spitze gabelförmig auseinander. Kurze Zeit darauf, je 
nach der verwendeten Rohei~enqualität nach 1/, bis 4 Mi
nuten, wird die Flamme des Flammenkegels h~ller, geht 
mitunter zuerst vom ge:bt!n in'8 blassröthliche über, wird 
an den Rändern schmutzig weiss, in der Mitte bleiüt ein 
dunkler Kegel; oft zeigen sich an den Rändern und in der 
Flamme selbst violette Streifen. Auch diese ßrscheinungen 
dauern nur 1-4 Minuten, die violetten Str~ifen verschwin
den, die Flamme wird blassgelb, intensiver, dichter und 
stärker, verlängert sich bedeutend, schlägt an die gegen
überliegende mit Gusseisenplatten bedeckte Hüttenwand 
und geht strahlenförmig auseinander. Bis zum Eintritte 
dieser Erscheinung, als dem Vorläufer der beginnen Jen 
Kochperiode, verfliessen, je uach der Roheisen-Qualität, bei 
normalem Gange 2-16 Minuten. Diese erste Periode selbst 
bis zum Beginn des Kochens wird die Schlackenbildungs
periode genannt; das Manometer steigt, wahrscheinlich in 
Folge des v. rlcgens von einigen Ferenöfföungcn 1 auf 
11-14 Pfd., hei grauem Eisen höher als l.Jei weissem, 
sinkt aber bei Eintritt des Kochens um 1 -2 Pfd. Bei 
übergraneru Roheisen mit grosser Grafitausscheidung findet 
ein starkes Verlc>gen der Feren statt, die Flamme zieht 
sich ganz gegen die Kehle zurfü·k, wird ruhig, etwas rau
chend mit wenigen aber starken Funken; in Folge dieses 
Verlegens der Fcren dauert natürlich die erste Periode 
sehr lang, dafür ist die Kochperiode sehr kurz, 5 -8 Mi
nuten. Wir hatten einen Prozess mit übergrauem Roheisen, 
wo nach 5 Minuten Blasczeit das V erlegen der Feren ein
trat, durch 40 .Minuten anhielt; nach 45 ~li.nuten endlich 
wurde dieFlamme wieder lebhaft, mit Funken und violetten 
Streifen, und es dauerte die Schlackenbildungsperiode 50 
Minuten; das .Manometer stieg auf 16 Pfd. 

Die Flamme wird immer heftiger und intensiver, oft 
unruhig flackernd; der Funkenschweif am obern Flam
menrande dauert zwar fort, ist jedoch nicht mehr so dicht; 
die einzelnen Funken sind kürzer, dünner und weniger 



hell; endlich fallen einzelne gelbe Sehlackenkugeln aus 
dem Ofen, auch von hellen sternförmigen Eisenfunken mit 
etwas Rauch begleitet, bogenförmig nieder. Im Ofen selbst 
entsteht ein Getöse mit hörbaren Detonationen, bis der 
erste stürmische Auswurf von Schlack<'n mit nur wenig 
Eisen, begleitl!t von dichtem braunem Rauche, erfolgt. Bei 
hitzigem Ofl'ngang-e wiederholen sich diese Auswürfe stark 
und schnell nacheinander, nnd es wird bald mehr, bald we
niger Schlacke aus de1· Ofenkt>hle g:•sclileudert. Im erkal
teten Zustande ist diese Schlacke blassgriin, bouteillen
grün und schwarz, sehr porös, und schliesst viele Eisen
körner ein. Sobald der erste Auswurf kömmt, wird mit 
der Pressung zurückgegangen, und während der Koch
periode mit 7-S Pfd. Pressung gearbeitet, um das zu 
stürmische Aufkochen und zn starke Auswürfe, mithin 
grösseren Calo zu vermeiden. l3ei jedem erneuerten Aus
wurfe, dem immer ein steigendes Getöse im Ofen vorgeht, 
schwächt man übrigens aus gleichen Gründen die V{ind
pressung auf 5 bis -1 1,/2 Pfd.; diess geschieht durch den 
an einer geeigneten ::Hellt~ der \Vindleitung angebrachten 
Regulirhahn, der so gedreht wird, dass ein Theil des 
Windes durch ein stcllbares Auslassventil ausströmt, die 
Pressung jedoch nie unter 4 1;~ Pfd. herabsinken kann. 
Nach erfolgtem Auswurfe schliesst mau den Rei:;ulirhahn 
und das Manometer steigt wieder auf 7-S Pfd. Die 
Flamme während der Kochperiode bleibt immP.t· hell leuch
tend, aber 1-4 Minuten nach Beginn derselben, wird sie 
unmittelbar am Rande der Kehle auf I/~ bis 1/ 1 ihrer 
Länge heller und weisslich, mit einzelnen blassblaucn 
Streifen, ja manchmal ganz blassblau; diess ist das Zei
chen <lcs beginnenden Frischens. Diese Et·,cheinnng tritt 
bR.ld früher, bald später ein, und es nimmt die Länge die
ser Färbung gegen Ende der Kochperiode zu; dabei wer
den in Zwischenräumen Eisen- und Schlackentheile büschel
förmig mit einiger Heftigkeit an die Hiittenwand geworfen 
und spritzen in tausenden von kugel- und stemförmigcu 
Funken auseinander. Das stürmische Auswerfen nachein
ander nimmt alhnälig ab, erfolgt nur iu grösseren Zwi
scheuräumen, hört auf einmal ganz auf, die Flamme wird 
ruhiger, senkt sich etwas, wird kürzer, breiter und durch
sichtiger, schmutzig weiss mit blass blauer Färbung. Diese 
Frscheinung ist die eigentliche Prischperiode, obwohl die 
Entkohlung auch schon während dem Kochen stattfindet, 
und wir arbeit,•n während selber mit 7 bis 10 Pfd. Pressung. 

Die Kochperiode dauert je nach Umständen und der 
Roheisenqualität 4-16 Minuten. Würde man bei Beginn 
der Frischperiode also bei Eintritt der beschriebenen Flam
menerscheinungen abstechen, so würde man noch Roheisen 
erhalten. 

Die Entkohlung während dieser Periode geht rasch 
vor sich, und die eigenthiimlichc Färbung der Flamme 
dabei, die Zeitdauer und Höhe der Pressung, sind die wich
tigsten Anhaltspunkte für Beendigung des Processes; um 
immer nahezu gleich harten Stahl zu bekommen, dazu 
gehört also genaue Beobachtung und U ebung. 

In Heft hat man es in kurzer Zeit dahin gebracht, 
harte und weiche Stahlsorten nach Belieben zu erzeugen. 

Die Frischperiode dauert je nach dem Härtegrad des 
Stahles 1-4 Minuten. Bei übergrauem Roheisen oder 
Brucheisen bleibt die Flamme nach Eintritt der Kochperiode 
bis an das Ende des Processes hell ohne blaue Färbung, 
und das Erkennen der Frischperiode wird ungemein schwie-
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rig, weil der Uebergang von der Kochperiode zu derselben 
fast ohne wesentliche Merkmale stattfindet. 

Bei der Stahlerzeugung mit dem schwedischen Ofen 
wird das Produkt in eine vorgesetzte Pfanne abgestochen. 
Das Abstichloch von 160" Grössc ist mit einem 1" 
dicken gebrannten feuerfesten Steine geschlossen und da.r
auf wird ein mit Lehm beschlagener gusseiscmer, mit einem 
Oehre versehener Stöpsel eingeschoben. Sobald das Zei
chen zum Abstich gegeben ist, wird dieser Stöpsel heraus
geschlagen, der Stein P.ingestossen und es fliesst der Stahl 
in die vorgestellte, zum Vermeiden von Schalen rothglü
hend angewärmte Pfanne, in welche unmittelbar vor dem 
Abstiche 1 °/0 vom Einsatze flüssiges Roheisen vom Hoch
ofen gegebPn wird. Man soll porenfrcic Eingüsse erhalten 
und Kürze des Stahles vermeiden. 

. Die gefüllte Stahlpfanne wird mit dem Krahne geho
ben, übe1· die mit Grafit beschmierten, gut angewärmten, 
gusseisernen Formen (Coquillcn) gebracht, und in selbe 
entleert. Der Stahl fliesst durch eine Bodenöffnung der 
Stahlpfanne, die durch ein Hebezeug gl'öffnet und ge
schlossen werden kann, in die Coquillen. Die Coquille wird 
bis auf einige Zoll unterm Rande allrniilig durch Lüften 
des HebezcngPs gefüllt, darauf kömmt ein mit Gmfit be
schmierter gusseiserner Deckel, der durch einen Keil in an 
den Formt'n angebrachten Ochren festgehalten und so das 
Heben und Aufotl!igen des Stahles vermieden wird. So 
wird die 8tahlpfaunc von einer Coquille zur andern ge
schoben. Zu Anfang de~ Betriebes hatten wir die Coqnil
leu 11uf einer Drehscheibe ruhend, und die Stahlpfanne 
fix. Die Coquillen wurden nacheinander vor die ßoden
öffnung d,,r Pfanne gedreht. Diese Vorrichtung hat sich 
aber als eine zu langsame Operation bewährt, w1d es steht 
mit der bald auszuführenden Hüttenerweiterung auch die 
Eimichtnug einer vollkommeneren Gussvorrichtung bevor. 
N'ach dt~m Entleeren des Ofens wird noch ein schwacher 
Windstrom von 3 bis 4 Pfd. Pressung in den Ofen gebla
sen, damit sich die Fcren nicht verlegen, dann schnell der 
Deckel des 'Vindkastcns abgenommen, die Fcren gerciui
get und auf ihre Länge untersucht. 'Venn sie sich bis auf 
3" ausgebrannt haben, müssen sie ausgewechselt werden, 
Die Stahlblöcke werden etwas erkalten gelassen, dann die 
Coquillen mittelst des Krahnes von den Blöcken abgeho
ben. In Heft erzeugt man Blöcke von G bis 12" im Qua
drat, 36 bis 40" Höhe, im Gewichte von 2 bis 12 Ctr. 

Das Gicsscn des Stahles durch die Bodenöffnung ist 
unerliisslieh, um schlackenfreie ßlöckl! (Eingüsse, Ingots) 
zu bekommen, jedoch schwierig, wenn der Stahl 11icht 
sehr flüssig ist, weil somt ein Verlegen der Bodenöffnung 
stattfindet. 

Der Vorgang beim Bessemern mit dem englischen 
Ofen ist ähnlich; die Retorte wird nach guter Anwiirmung 
durch Schwenken vom Kohle gerciniget, in horizontale 
Lage gebracht, das Roheisen durch die Kehle eingegossen, 
hierauf das Gebläse angelassen und die Retorte aufgedreht. 

Am Ende des Processes wird sie wieder in die Hori
zontale gesenkt, der Wind abgestellt und das Metall durch 
die Kehle iu die Stahlpfanne ausgegossen, hierauf wieder 
ein schwacher 'Vindstrom aus schon angegebenen Gründen 
durchgelassen, der Bodendeckel des Windkastens abgeho
ben, die Feren gereiniget und auf ihre Länge untersucht. 

Die Flammenerscheinungen beim englischen Ofen 
sind ähnlich, wie beim schwedischen, nur noch intensiver; 
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der Process selbst ist viel stürmischer, insbesondere wäh
rend der Kochperiode ; die Au8würfe äusserst heftig 1 und 
ist während des Kochens ein heftiges trommelartiges Ge
töse wahrnehmbar. Das Gebläse mit 12 Pfd. angelassen, 
steigt bis 1G Pfd. Pressung während der Schlackenbildungs
periode ; während der Kochperiode arbeiten wir mit 9 Pfd. 
und gehen bei deu Auswürfen bis auf 5 Pfd. zurück; wäh
rend der Frischperiode strömt der Wind mit 8 bis 10 1/, 
Pfd. zu. Bei der Schlackenbilduug entströmt der Kehle oft 
gar keine Flamme, sondern nur Funken, und die Flamme 
entsteht erst mit Beginn des Kochens, wo sie oft kurze 
Zeit intensiv blau wird. 

Die früher beschriebenen Flammenerscheinungen sind 
normal; allein nach der Roheisensorte, bei mehr weniger 
angewärmtem Ofen, grössere Ahschmelzung der Ofen
wände, bei Zurückbleiben von mehr weniger Schlacke im 
Ofen von den vorigen Chargen, weichen diese Erfahrungen 
hie und da beziiglich ihrer Intensivität etwas ab, und der 
Proeess wird bald länger bald kürzer. 

Die Eisensäule hat im englischen Ofen bei 30 Ctr. 
Einsatz 14", im schwedischen bei 8" Höhe. 

Bezüglich des gegenseitigen W erthes und der Vor
theile beid<!r Oefen kann man bis jetzt noch keinen V H

gleich anstellen, da man mit dem englischen Ofen erst 
24 Chargen, wegen Mangel an Düsen, von denen erst in 
Kürze eine grössere Anzahl gebrauut wird, durchführen 
konnte, und meistens ohne Nachtragen von Roheisen ge
arbeitet wurde. Für schlechte Roheisensorten, wie in Eng
land, wo man vernünftiger Weise imme1· ganz entkohlt 
und reines Eisen zur Carbonisirung nachträgt, mögrn die 
beweglichen Retorten den schwedischen Ofen vorzuziehen 
sein. 

Das Ausbringen scheint im englischen Ofen etwas 
kleiner zu sein, die Anlagekosten höher, doch gewährt 
der englische Ofen den Vortheil, dass man bei Unfällen 
während des Processes, selben augenblicklich unterbrechen 
kann, während man beim schwedischen Gefahr läuft, dass 
sich Feren und Windkasteu verlegen. Die mechanische 
Arbeit ist etwas einfacher beim schwedischen Ofen. Bei 
übergrauem Hoheisen findet das Verlegen der Feren weni
ger statt durch die Zuströrnung des Windes von unten, 
der Pro,·ess, insbesondere die Schlackenbilduugsperiorle 
ist kärzer, als im schwedischen Ofen, und für solches Roh
eisen möchte ich den englischen Ofon vorziehen. 

Wie bekannt bei allen Frisrhproccssen durch Ein
wirkung der flüssigen Frischsehlacke auf das geschmolzene 
Roheisen dessen Kohlenstoff und Silicium oxidirt und 
Kohlenoxydgas gebildet wird, weld1es Pntweicht, während 
die entstandene Kies!'lsäure in die ~ehlacke geht, so dürfte 
auch bei dem Bessemerprocesse eiu ähnlicher Vorgang 
stattfinden, nur uuterscheidet sich dieser wie Eingangs schon 
bemerkt, vor allen audern Frischprocessen dadurch, dass 
kein eigenes Brennmaterial zum Einschmelzen des Roh
eisens erforderlich wird, dass das erh:iltene Product durch 
die Dauer des ganzen Processes so flüssig bleibt, dass es 
sich von der Schiaeke trennen, rein abfliessen und in For
men gegossen werden kann, und durch diese wichtigen 
Eigenschaften erlangt das Bessemern jenen hohen W erth, 
der ihn vor allen bisherigen Frischprocessen so sehr aus
zeichnet. 

Bei der Schlaclr.enbildungsperiode entstehet aus den 
Besta ndtheilen des,Roheisens und feuerfesten Zustellungs-
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mn.terials, durch die oxydirende Einwirkuug des Gebläse
windes Frischsehlacke; es wird die Dauer dieser Periode 
von dem Siliciuwgehalte und der Menge des eingesetzten 
Roheisens abhängig sein, daher das weisse an Silicium 
ärmere Roheisen schneller in's Kochen gerathen muss. 
So hatten wir in Heft beim Bessemern mit weissem Roh
eisen Fälle, wo diese Periode nur 1 bis 2 Minuten dauerte, 
ja das Kochen schon beim Roheisen -Eingiessen begann, 
während bei stark grauem Roheisen die Schlackenbildungs
periode 6 bis 40 Minuten anhält, bei gleichem Stande des 
Manometers. In diesem ersten Stadiuw verbrennt auch 
Eisen. 

Der Sauerstoff des Gebläsewindes bleibt bei seiner 
Verbindung mit Eisen in der Schlacke, und wenn diese 
hinreichend eisenreich geworden ist, um entkohlend auf 
das Roheiseu einzuwirken, wird die Eisenmasse qurch die 
in allen Theilen stattfindende heftige Koh\enoxydgasent
wicklung in das mit Explosionen verbundene, heftige Ko
chen versetzt, und diess hält so lauge an, bis die Schlacke 
zu eisenarm wurde, oder der grösste Theil vom Kohlen
stoffgehalte des Roheisens abgeschieden ist. Schon aus 
der, der Kehle entströmenden, eigeuthümlich blauen Fär
bung der Flamme ist die Kohlenoxydgascntwicklung be
merkbar. 

Ist der grösste Theil des Kohlenstoffgehaltes abge
schieden, so strömt dann die Flamme rein, hell und ruhig 
mit bläulicher Färbung aus der Kehle; das ist die eigent
liche Frischperiode; in dieser geht das weitere Entkohlen 
rasch vor sich uud man lliuft bei zu langer Dauer Gefahr, 
einen '!'heil oder alles Eisen in Schlacke zu verwandeln, 
wie diess bei der zehnten Charge der Fall war, als wir 
mit weissem Roheisen bei Rohgang unter abnormalen 
Flammenerscheinungen bessemerten. 

Zu Heft unterscheiden wir fünf Roheisensorten, stark 
grau, schwach grau, schwach halbirt, gut halbirt bis ein
gesprengt, und weiss. 

Das weisse Roheisen enthält nach vorgenommenen 
Analysen 4·20°/0 gebundenen Kohlenstoff, 0·44°fo Grafit, 
0·64 % Silicium, 1 ·87% Mangun, 92·851l/o Eisen. Das 
graue Roheisen 1 '53% gebundenen Kohlenstoff, 2·63% 
Grafit, 1 '79°/0 Silicium, 4· 24% Mangan, 89·81 % Eisen, 
Mit allen diesen Roheisensorten wurden Versuche abge
führtund von 1. Juli bis 30. November v. J. 186 Chargen ge
macht. Das Roheisen zum Bessemern wurde vom Hoch· 
ofen genommen, wie es eben abfiel, Unter diesen 1 SG 
Chargen ist nur eine einzige misslungen, wie erwähnt die 
zehnte Charge mit weissem Roheisen unter abnormalen 
Flammenerscheinungen. Das Ausbringen war 60°/
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verbranntcs Schmiedeisen, der Rest eiue schwere metal
lische Schlacke. 

Vorzugsweise sind es weiche Sorten von Bessemer
stahl, die wegen ihrer leichten Bearbeitung und weil sie 
die saftigsten Schweisshitzen ertragen, gesucht werden; 
die Erzeugung ist insoferne schwieriger, als man gerade 
den geeigneten Moment zur Unterbrechung des Processes 
treffen muss, und diess liegt in den engen Grenzen von 
1 bis 4 Minuten; demungeachtet hat man es in Heft schnell 
dahin gebracht, vorzugsweise diese Sorten zu erzeugen. 

Eine feruere Schwierigkeit der Erzeugung weicher 
Stahlsorten liegt in dem Umstande, dass der aus dem Ofen 
fliessende weiche Stahl nicht so dünnflüssig, als der här
tere ist, schneller breiartig wird, und durch die in Folge 



dessen beim Abfliessen an den Rändern der Stahlpfanne 
erfolgte Schalcnbildung und Verlegen der Bodenöffnung 
nach dem Gusse von 3 bis 4 Coquillen, Rückstände (Ab
fälle) entstehen, welche, obwohl an sich dasselbe Product 
wie die Blöcke, doch nur, bis durch Versuche eine pas
sende Verwendung dafür gefunden wird, von geringerem 
Werthe sind. Durch Anwärmen des Stahlgusskessels bis 
zur Roth- und Weissglühbitze kann diesem Uebclstande 
nur zum Theilc abgeholfen werden. Der Stahl fliesst schon 
aus dem Ofen dick. Diese Erscheinung tritt nicht allein, 
bei weniger hitzigem Ofengange, sondern vorzugsweise 
bei stark halbirtcm und weissem Roheisen, und auch öfter 
bei schwach halbirtem ein, wenn das Roheisen zähE' und 
dickfliissig ist, während bei grauem Roheisen selbst bei 
grosser Weichheit des Bessemerproductcs dasselbe sehr 
dünnflüssig ist und stark aufquillt, uud in Folge dessen 
wenig oder keine Abfälle entstehen. Die fortgc,;etzten Ver
suche, geeignete 'Vindföhrung, genaue Beobachtung des 
Hochofenganges und Bessemerprocesses, werden noch 
besseren Aufschluss über diese Erscheinung geben, und 
auf Grundlage derselben hat Abhilfe zu erfolgen. Von 
gut grauem Roheisen und auch schwach halbirtem dünn
flüssigem Roheisen, erzielte man bisher die braten Char
gen, daher der Hochofenprocess mit grosscr Vorsicht zu 
leiten und insbesondere eine richtige Erzgattung zu treffen 
ist, wenn man, WRS znm wahren 'Verthc des Bcsscmerns 
gehört, das Roheisen directe vom Hochofen nimmt. Die 
ErschPinung, welche Boman mit Kürze des Stahles bezeich
net, kommt selten vor, meistens aber bei aus weissem 
Roheisen erzeugtem Stahle. 

Das Sortiren des 8tahlcs nach seinem Härtegrade ge
schieht vor der Hand, bis zur baldigen Einführung der 
Eggertz'schen Probirmcthode, noch auf empirischem Wege, 
indem aus Abfällen Stäbe ausgezogen werden, aus dem 
Bruchansehen, der leichten Schmied- und Schweissbarkcit, 
ihre Härte bcurthcilt und in 7 Härtegrade gebracht wird; 
Nr. 1 und 2 sind bei vorsichtiger Glühhitze gut schmicd
aber unschweissbar, 3 ist etwas schweissbar, 4 und 5 
vollkommen, 6 präsentirt ein Feinkorn, i Schmiedeisen. 
Nr. 6 und 7 ist schon beim Ausfliessen aus dem Ofen er
kennbar, indem beim Aufquillcn der Schlacke in der 
Stahlpfanne eigP,nthümliche Ringe entstehen; bei Stahl 
schlagen durch die über selben stehende Schlacke Kohlen
oxydgas-Fliimmehen. 

Die in letzterer Zeit erzeugten Blöcke sind rein und 
tadellos, ohne Boden- und selten mit Qucrriss<·n , was nur 
durch vorsichtiges Giesscn zu erzielrn ist. Schon aus den 
von Abfallen in der Schmiede ausgezogenen Stäben er
langten wir die vollkommene Uebcrzeugung, dass aus dem 
Hefter Roheisen ein Stahl von überraschender Güte, der 
bei entsprechender Härte, grosse Festigkeit und Zähigkeit 
als vorzügliche Eigenschaften des Bessemerstah!C's besitzt, 
erzeugt werden könne. 

Weiche, vollkommen schweissbare Sorten ritzen abge
härtet noch Glas, das Korn bei Verwendung von grauem 
Roheisen ist lichtgrau, ganz gleichartig, uud übertrifft an 
Gleichartigkeit Gussstahlsortc11. Die Farbe des Kornes bei 
Stahl von gut halbirtem oder weissem Roheisen erzeugt, 
ist nahezu silberweiss, das Korn ungemein fein und gleich
artig. 

Alle Anwürfe, die noch theilweise dem Bessemerstahle 
gemacht werden, müssen schon durch die bisher in Heft 

3; 

erzielten Resultate schwinden. Die Porösität, entstanden 
durch die nach dem Eingiessen fortdauernde Gasentwick
lung, schadet keineswE>gs der Güte des Metalls, denn die 
einzelnen Poren schwcissen gut zusammen und der Bruch 
zeigt eine Homogenität, wie sie kaum durch einen andern 
Process zu erreichen stehet. 

Je weicher der Stahl, desto weniger porös scheinen 
die Blöcke. Ein abgeschlagener Schmiedeeisenblock von 
12" im Quadrat zeigte sich ganz porenfrei. Aus Abfällen, 
Härte i ausgeschmiedet, zeigte der Bruch sehnige Textur, 
während l\US Blöcken ausgeschmiedete Stangen bei der 
grossen Weichheit noch körnige Textur zeigen. 

Höchst beachtenswerth sind die Momente, die die 
Bes semerstahlbereitnngs-1\Iethode vor allen übrigen Stahl
processcn auszeichnet. Schon dadurch, dass man das 
Roheisen directe vom Hochofen nimmt, das Brennmaterial 
für den reinen Frischproccss beim Besscmcrn sich nur auf 
den geringen Bedarf zum Auswärmen des Ofens, der Co
quillen und Kessel erstreckt, erlangt das Bessemern natio
nalöconomische Wichtigkeit; vermöge der Diinnflüssig
keit des Productes ist die billigste Massenfabrication er
reichbar (in Schweden und England soll man bereits Roh
eiseneinsätze von 100 Ctr. pr. Charge machen); in Heft 
wurden im November Versuche mit Einsätzen von 40 bis 
45 Ctr. abgeführt., bei gleicher Ofenconstruction. Die Güte 
des Productes von ausgezeichneten Roheisen-Sorten und 
vollkommene Homogenität wird manche Gussstahl-, die 
vollkommene Schweissbarkeit und Zähigkeit die meisten 
Schmiedeeisen-Sorten, verJrängen. 

Vergleicht man den Bessemerprocess mit den übrigen 
Frisch- und Puddlingsproccsscn, so muss man einsehen, 
dass letztere zur Erreichung eines immerwährend gleich
artigen Produetes unzuverlässiger sind; man hat sich 
dabei der rohE>n Kraft des Arbeiters zu überlassen; die 
Stelle der rohen Kraft beim Bessemern vertritt das Ge
bläse, der Process selbst ist und bleibt ein Process der 
Intelligenz. 

Vom 1. Juli bis 30. November, in dem Zeitraume von 
5 l\lonaten, wurden 186 Chargen abgeführt, dabei fol
gende Durchschnittsresultate erzielt: 

Die Roheiscn-Einwage betrug 527.590 Pfd. oder 
durchschnittlich pr. Charge 2S3:1 Pfd.; höchster Einsatz 
pr. Charge 4500 Pfd„ kleinster 2200 Pf,J. Das Stahlaus
bringen betrug: 432 443 Pfö., hievon in Blöcken 305.345 
Pfd„ an Kesselschalen oder Abfällen 12i .108 Pfd. Nach 
Procenten ausgedrückt, wurde von rler Roheiseneinwage 
gerechnet, ausgebracht: an Blöcken 57·88°/0 , an Abfällen 
24·0SOfo, in Summa 8 t ·96%. Am hö~hsten war das Aus
bringt~n im Monate September mit 89°/0 weil vorzugsweise 
mit halbirtem und wcissem Roheisen gearbeitet wurde, 
denn von 40 Chargen wurden nur 11 mit grauem Eisen 
abgeführt; am niedrigsten im Monate November mit 
73·25°/

0
, weil wir erstlicb von 47 Chargen 28 mit grauem 

Eisen durchführten und Einsätze mit 4500 Pfd. machten, 
bei welcher Einwage ein sehr heftiger und viel Auswurf, 
und daher geringeres Ausbringen stattfand. Die dermaligen 
Oefen erweisen sich für hohe Einsätze daher zu klein und 
genügen nur für 30 Ctr. Einwage. Die Abfälle haben sich 
in letzterer Zeit vermindert und betrugen im Monate Oc
tober und November nur mehr 19·5llfo. 

Vom erhaltenen Stahle kommen auf Blöcke 70·i3°/0 , 

auf Abfälle 2G·2i 0 / 0 , Kohlenverwendung zum Anwärmen.. 



des Ofens, der Pfanne, Coquillen etc. l ·2c' pr. Centner 
Stahl. 
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Das verwendete Roheisen war stark grau bei 22, 
sehwach grau bei (i3, schwach halbirt bei 53, stark hal
birt bis eingespreugt bei 28, und weiss bei 20 Chargen. 
Von den abgeführten Chargen hatten Härtegrad 1 : 2, 
Härte II : 13, Härte III : 31. Härte IV : 4 7, Härte V : 45, 
Härte VI : 24 uud Härte VII: 24 Chargen. Die Schmied
und Schweissbarkeit des Stahles war sehr gut bei 112 
Chargen, gut bei 49, mittelmässig bei 14, schlecht bei 
t 1 Chargen. Kürzeste Chargendauer betrug 9, die längste 
71 Minuten. Mehr als 5/li Chargen wechselten aber in d(•m 
Zeitraume von nur 15 bis 19 Minuteu, und nur ausnahms
weise bei sehr grafitischem Roheisen betrugen einige Char
gen bei 30 uud eine sogar 71 Minuten, Ferenverbrauch 
pr. Charge belief sich im Durchschnitt pr. Charge auf 
3·5 Stück, hat sich in letzterer Zeit schon auf 2 Stück p1·. 
Charge vermindert. 

Mit einer Zustellung des Untertheils wurden 200 Ctr. 
8tahl erzeugt. 

Aus den durchgeführten Cliargen und den vorstehen
den, für die kurze Zeit des Betriebes umsomehr erfreulichen 
Resultaten, als alle Chargen bis auf eine gelungen sind, 
haben wir die vollkommene Ueberzeuguug erlangt, dass 
aus dem Hefter Roheisen ein Product erzeugt werden 
könne, welches vollkommen für alle Zwecke genüge, wel
ches sogar das t;chmiedeciscn seiner Zeit verdrängen muss. 

In wie ferne diess ,·om Bessemerstahl aus Roheisen 
anderer W crke zu gelten habe, wird die nächste Zukuuft 
lehren; gewiss ist, dass durch den Bcssemerprocess <las 
Eisenhüttenwesen eine vollkommene Umstaltung erleidt:11 1 

alle andern Frischprocease zum grössten Tlieile verdr;ingcn 
muss. Alles was man mühsam und mit grossem Kosten
aufwande aus Eisen herstellte, wird man relativ billiger 
aus Besseruerstahl herstellen. Diese Behauptung erlangt 
ihre vollkommene Bestätigung durch die Resultate, welche 
Raffinirwcrke bei V crarbeitung des Hefter Bessemerstah
les erzielten. Zu Prävali walzte man Rails von 9 1; 1 Pfd. 
Profil, Achsen, Bleche, Rund-, Flach- und Quadrateisen; 
alle Stücke zeigten im Bruche ein Korn, wie der feinste 
Gussstahl, vollkommen Lomogcn, ohne Schlackentheilchcn, 
und die vorgenommenen Belastungsproben ergaben die 
doppelte Festigkeit gegenüber von Puddlingscisen. Meisscl, 
Dreh- und Bohreisen, die vom Gusswerke St. Johann am 
Brücke! aus Abfällen erzeugt wurden, haben sich nach 
Ausspruch so vorzüglich, als vom l\layr'schcn Gusstahlc zu 
Leoben angefertigte, erwiesen. 

Buchscheiden führte viele V ersuche auf Festigkeit, 
Zähigkeit und Güte des l\Ietalls durch, erzeugte eine 
Waggon-Achse, die unter dem 90 Ctr. schweren Dampf
hammer nach sieben Schläg•·n nur dadurch gebrochen wer· 
den konnte, dass eine Stelle der Achse früher gehärtet 
wurde. Der Bruch war fein und vollkommen gleichartig. 
Die verschiedenartigsten Proben hat namentlich Store 
durchgeführt; es wurden Stücke abgebogen, geschlizt ge
locht, die erzeugten Bleche um- und aufgebogen, in Zwi
schenräumen von 1/ 1 Linien gelocht, Stäbe von verschie· 
dcnartigsten Dimensionen gewalzt und gehämmert, Sensen 
und Sicheln versucht; alle Stücke erwiesen sich bei Unter
swchung mit der Loupe vollkommen tadellos und rein, 
licssen sich gut schmieden und schweissen; die Bruch· 
proben zeigten einen feinkörnigen 1 gleichmässigen, metal-

lisch glänzenden Bruch, wie der beste Gussstahl. Meissel 
und Drehmesser erwiesen sich vollkommen brauchbar. 
Handmeissel, wenig gehärtet, zuerst auf blau, dann auf gelb 
zurückgel!!.ssen, hielten die Schneitle beim Bearbeiten von 
Gusseisen vorzüglich und konnten nicht ohne weiters an der 
Schneide abgegesehlagen werden. Diese l\leissel wurden au 
der gehärteten Schneide aufgebogen und im kalten Zu
stande zusammengelegt. Der versuchte Stahl war dabei 
vollkommen schweissbar. Nach dem Ausspruche des Herrn 
Dircctors Frey von Store zeigte der Stahl eine Härte nnd 
Zähigkeit, wie er sie in seiner langjährigen Praxis weder an 
Stahl noch Eisen beobachten konnt1•. Im Schicncn-\\'alz
werke zu Graz schwcisste man Hefter Bcssemerstahl auf 
Schieneu, und die daraus erzeugten Hails mit Stahlköpfen 
habe11 vorzügliches Aussehen. 

Die vielen Abfäll1! und deren geringerer Werth sind 
es, mit denen wir hisherin technischer Beziehung zu kämpfen 
hatten, und wir g..Jangte11 nach den vielen V ersuchen zur 
Ueberzcugung, da"s zur Vermeidung der Abfälle graues 
oder schwach halbirtes Roheisen unerlässlich sei. 

Naeh Versuchen zu Freudenberg gaben diese Abfälle 
im Puddlingsofcn eingeschmolzen, zu Kuppen gcdriick t und 
ausgewalzt zwar ein s1·hr guteB zähes Material, doch ist 
natürlicher Weise das Endproduct ein kostspieligeres, und 
der \Verth der Ahfii.lle kann nur den Roheisenpreis errei
chen. Ueber die beste und günstigste Vcrwerthung dcr
sPlben, so wie iiber hcsscre Feuerf, stigkcit des Zustel
lungsmaterialcs miis:;en noch V crs11 ehe angc8tell t werden. 

Fiir den vollkommeuen fabribmäs~igen und gross
artigen Betrieb bt. die Erweiterung unserer ßcssemerhlitte 
uud Aufstellung von 3 bis 4 Oefen nebst zugehörigen Vor
richtungen, und Eimichtung einer vollkommenen Stahl
gussvorrichtung erfordcrlil'h, und es siud die dicssbeziig
lichcn Umstaltungsproj ectc bereits genehmiget, wofür frei
lich wieder grösscre Auslagen bevorstehen. 

Der Bessemerhiittenprocess zu Heft ist der höchsten 
Entwicklung fähig, uu<l diese nur durch zahlreiche Bestel
lungen für die verschiedenartigsten Zwecke möglich. Höchst 
befriedigend ist es, dass auch die hohe Staatsregierung 
diesem wichtigen Processe ihre volle Aufmerksamkeit zu
wandte; wiinschcnswcrth ist es, und im Interesse der hohen 
R"gierung muss es auch liegen, von dem neuen Stahle in 
ehester Klirzc Versuche über die Güte des Pro<luctes an
zustellen, Festigkeits- und Zähigkeitsproben vornehmen zu 
lassen, alle Baubehörden zu solchen Versuchen zu bcwe· 
gen, um auf solche Weise dem neuen Prodncte ehestens 
Eingang und vollkommene Würdigung zu verschaffen, und 
die noch vorhandenen Feinde des Bessemerstahles durch 
Thatsachen zu bekehren. 

Eine grosse Anzahl von Fachleuten des In- und Aus
landes hatten Gelegenheit, sich von dem in vorstehenden 
Zeilen angegebenen Standpuncte des Bcssemcrns in Heft 
zu überzeugen. Um so befremdender erscheint ein Artikel 
im Abendblatte Nr. 77 der neuen freien Presse vom 
16. November 1864, und beweiset, dass der Herr Verfasser 
ohne Kenntniss des Standpunctes der Betriebsresultate und 
Erzeugnisse der heutigen zwei Bess emerstahlwcrke Oester
reichs, nämlich Heft in Kärntbtm und Turrach in Steier
mark, als Agent des Herrn Bessemer in specnla.tiver Ab
sicht den Artikel verfasst und veröffentlicht habe. *) 

*) Der "Volkswirthu und nach diesem Dr. Stamm's "Neue
ste E.1findungen• in Nr. 3 vom 2-1. Jiinncr ISG5 euthaltene, eine 



Jede Roheiscusorte zeigt ciu bestimmtes V erhalten 
im Bessemcrofen; die Art der Behandlung bleibt Sache des 
genaueu Studiums, Sache der Erfahrung, und selbst Herr 
Bessemcr würde nach seinem reichen Schatze von Erfah
rungen in der Behandlung einer ibm unbekannten Roh
eisensorte hie und da auf Schwierigkeiten stosseu. Die 
Richtigkeit dieser Behauptung basirt sich auf <lic Erfahrun
gen, die bei <lem Bessemem mit <len verschiedenartigen 
Sorten unseres eigenen, des Roheisens von der l\farien
bütte zu Sachsen gesammelt habe, und auf die Beobachtung 
des Processes zu Turrach. 

'Vcnn sich auch beide \Verke nach <lcr Zeit ihres Be
stehens in dem Stadium der Kindheit befinden, so haben 
doch beide \Verke in dieser kurzen Zeit Eelbst ohne Bei
hilfe des Herrn ßcsscmcr einen Stand eingenommen, den 
man in Schweden und England erst nach Jahren erreichte, 
und wer die Erzeugnisse von Heft kennt und prüft, wird 
trotz der angegebenen auffallcnclcn aber natürlichen Aehn
lichkeit mit den ersten Erzeugnissen Bessemcrs, ja sogar 
bei einem Vergleiche mit den heutigen englischen Bessemer
productcu, eingestehen müssen, dass dieselben an Güte 
alle englischen Pabrikate in Folge des ausgezeichneten 
Rohmaterials bei weitem übertreffen, mithin für den heuti
gen Standpunct des Bc~semerns nur zu massgebend sind; 
zur Hebung <ler kleinen mechanischen Schwierigkeiten aber 
dürfte gewiss die Intelligenz österreichischer Fachleute ge
nügen. Die meisten der im bezeichneten Artikel d. X. fr. Pr. an
gegebenen Verbesserungen sind uns nicht mehr neu. So wissen 
wir aus Herrn Hofrnth H.itter von Tunners zu Anfang l 863 
erschienener Broschüre, dass man nach giinzlicher Ent
kohlung des Roheisens durch :'ll"achtrngcn einer bestimmten 
Quantität fliis~igen sehr reinen Roheisens den erforderlichen 
Härtegrad zu erreichen sucht. Diese Manipulation haben 
wir in Oestcrreich schon versucht, und ich halte sie nur 
für schlechte Hoheiscnoortcn vortheilhaft. Den Moment der 
gänzlichen Entkohlung zu erkennen, <lie Untcr!Jn~chung 

des Processcs so schnell zu veranlassen, dass nicht auch 
schon ein Theil Eiscu verschlackt werde, durch Zusatz von 
reinem Roheisen die Härte, genau zu erreichen, mag eben 
so schwierig sein, als die Unterbrechung des Proccsscs 
während der Frischperiode im geeigneten :\Iomcnt(). He1i· 
Hofrath von Tunner und viele anwesende Fachleute haben 
sich übrigens überzeugt, dass man zu Heft <len Härt,~grad 
des zu erzeugenden Productes schon ziemlich in seiner 
Hand habe. Dass Sehmiedceisen und Stahl aller Art in der 
ausserordcntlichcn Hitze, die im lfossemcrapparate erreicht 
wird, in wenigen Minuten schmilzt und sich mit der ll arin 
enthaltenen :\Jasse zu einem homogenen Ganzen vereiniget, 
haben wir zu Heft schon im Monate Juli const:ttirt uud 
verschiedene wcrtlivollc V ersuche i~1 dieser Richtung abge
führt, mithin war uns auch diese Sache nicht mehr neu. 

Sehr zähes ~cbmiccleiscn, geeignet für Kessel- und 
Schitfsblcchc, PanzPrplatteu, haben wir zu Heft bei der 
fünften Charge des Monates Juli schon erzeugt, müssen 

:msfiihrliche Beleuchtung dies<'s .gelinde gesagt" un~eschickteu 
Angriffes, welcher wohl nicht geeignet ist, die iisterr. Eisenwerke 
von dem Betreten der neuen Bahn abzuhalten, die von den 
"rerken .Heft• und" Turrach• so energisch und erfolgreich be
treten wurde. \Vir freuen uns daher recht herzlich iiber die 
wohlverdiente Allerhöchste Anerkennuug, welche den Besitzern 
und Beamten dieser \Y crke vor Kurzem zu Theil geworden ist. 
Sie haben sich fürwahr ein bleibendes Verdiewit um das Y a
terland erworben! Die Red. d. öst. Ztschr. f. ßrg.- u. lltittcnw. 
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jetzt häufig auf diese Gattung Bcssemcrmctall, die übrigens 
ziemlich leicht zu erzeugen ist, hinarbeiteu. 

Nachdem nun diese im Artikel angeführten Verbesse
rungen bereits in Ocsterre ich versucht wurden, können sie 
wohl nicht mehr der Gegenst aud eines Patentes sein. Die 
neuerlich auch an verschied ene 'V crke Käruthcns von 
Herrn Kohn (dem Verfasser jenes Artikels) ergangenen Zu
schriften mit dem Anbote, gegen eine Summe von 12.000 :fl. 
österr. Währ. bei Bessemer in England an Ort und Stelle 
sich sehr genau im Besscmem informircn uud alle diese 
Neuerungen erfahren zu können, beweisen die rein specu
lative Absicht, und ich will m'.ch auch am Schlusse meines 
Berichtes nicht mehr hierüber auslassen, weil bereits in 
einem Gegenartikel der neuen freien Presse diess ge
schehen ist. Nur so viel will ich jenen, die au die Errich
tung von Bcssemerhütteu denken, bekannt geben, dass nach 
Aussage eines mir befre undcten, soeben von England zu
rtickgckehrten Herrn, derselbe dort seit 1862, als seinem 
vorletzten Besuche, keine oder nur unwesentliche Verbes
serungen bei Herrn Bcssemer selbst angetroffen habe. 

Die weitere V crarbci tung des Hefter Bessemerstables 
zu Store, die V ersuche iibcr seine Festigkeit, Zähigkeit 
und Güte, wird Herr Dircctor Frey als Anliang zu meinem 
vorstehendeu llcdchte in Kürze veröff cutlichcu. 

Heft, am 6. Deccmber 1864. 

II. 

Bericht des Werksdirectors Frey in Store über 
die Verarbeitung des von Heft bezogenen Eisens. 

Die schönen und überra sehenden Erfolge, welche in 
Heft im Monate Juli 1864 m:t der Dmchfübruug des Bes
semcr-Proccsses erzielt wurden, wie hauptsächlich die be
stimmte Aussicht, an die Stelle der Versuche sofort einen 
regelmässigen rationellen Betrieb der eben fertig geworde
nen Bessemer-Oefen tl'eten lassen zu können, nahmen meine 
vollste Aufmerksamkeit in zwei Richtungen in Anspruch; 
ci111nal konnten j-Hw glücklichen, uud gegenüber der opfer
willigen strebsamen Hefter Unternehmung mit Recht so dank
baren Erfolge meine rein fachmännische Anschauung nur 
im vollsten ~fasse befriedigen, ja mich mit Freude erfüllen, 
und dann konnten meiner gcschäftsmännischen Erwägung 
weder die günstigen ökonomischen Chanc:;en entgehen, 
welche die erfolgreiche Durchführung des Bessemcr-Frisch
processes für die gernmmtc heimische, vorzugsweise für die 
innerösterreic hiscLe Eisen-Industrie - im concreten Falle 
für die Gewc rkschaft Heft und für eineli eventuellen - die 
Rohproductc ver arbeitenden Gesellschafter ders~lbcn im 
Gefolge haben w ür<len, noch konut,~ ich die grossc \Yich
tigkcit verkennen, welche eine rasche, richtige und umsich
tige Einführung des neuen Productes in die Werkstätten 
der neuen Cousumtion -beziebuugsweise in den Handel ha
Len miisste. 

Dass der Gewerkschaft Heft selbst die l\Iittel fürVer
arbeituug des rohen Bcsserner- Productes, - der Rohblöcke, 
nicht zu Gebote stehen, wusste ich; dass die Einrichtun· 
gen des meiner Leitung anvertrauten Eisenwerkes Store 
vorzugsweise für jene Verarbeitung geeignet und die bei
derseitigen situellen Verhältnisse d~r Werke einer Combi
nation günstig seien, war meine Ueberzeugung; desshalb 
richtete ich - nachdem einige Versuche das Hefter Pro
duct in Store zu verarbeiten - vollständig geglückt waren, 
mein ganzes Bestreben dahin , zwischeu deu beiden \Ver-
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ken ein Societäts-Verhältniss herbeizuführen, in welchem 
dem Werke Store die Aufgabe zufiele - das Hefter Roh
product auf die mannigfaltigsten Verbrauchsartikel, zu 
denen speciell das Bessemer-Metall geeignet wäre, zu ver
arbeiten und demselben den umfassendsten Eingang iu die 
Consumtiou zu verschaffen. 

Ein längerer Aufenthalt in Heft , wo ich einer Reihe 
Chargen angewohnt und mich dabei von der vollständigen 
Reife des dortigen Betriebes überzeugt habe, die gleich· 
zeitig gebotene Gelegenheit, iu engeren persönlichen Ver· 
kehr mit den intelligenten und strebsamen Vertretern der 
Hefter Besitzer - der verdienstvollen Compagnie Rauscher 
zu treten, das dabei erzielte Verständuiss der beiderseitigen 
Interessen - brachten dann auch in der That das ange
strebte Verhältniss zu Stande, in Folge dessen es die Auf
gabe des hiesigen Werkes und damit die meinige gewor
den ist - das Bessemer-Metall zu verarbeiten, in Formen 
zu bringen, wie sie die Consumtion benöthiget. 

Ich glaubte diese Bemerkungen voraus schicken zu 
müssen, damit es motivirt erscheine, wie mir die Ehre zu 
Theil wurde - den zweiten Theil jenes Berichtes verfas
sen zu dürfen, der - die Erzeugung des Bessemer-Metal
les zu Heft und die Verarbeitung desselben betreffend -
von einem k. k. hohen Handels-Ministerium der löblichen 
Compagnie Rauscher abverlangt wurde. 

Die Aufstellung eines Betriebsplanes sowohl als 
einer definitiven ·wahl der Betriebsmittel musste eine ge
naue Untersuchung der Eigenschaften der Rohblöcke und 
des auf die eine oder andere Weise bearbeiteten Bessemer
Metalles vorausgehen , und ebenso konnte diese Unter
suchung allein den Hinweis auf die relative Brauchbarkeit 
des Fabrikates gegeuüber dem gewöhnlichen Eisen und den 
verschiedcncu Stahlarten bieten, was Alles noch besondera. 
wichtig erschien, um die Formen, Dimensionen u. s. w. 
feststellen zu können, in denen das Fabricat in den Han
del zu bringen wäre. 

Da ich dem Bessemer-Metall überhaupt - ganz be
sonders aber jenem, aus reinen manganhältigen Erzen des 
Kärnthner Erzberges hergestellten Roheisen gewonnenen -
ganz specifischc Eigenschaften zumuthete, so hielt ich mich 
keineswegs an die in England, Schweden nnd anderwärts 
bezüglich der Eigenschaften des Besscmer-1\Ietallcs gewon · 
ncneu Erfahrungen, abstrahirte ganz von diesen und führte 
meine Untersuchungen ganz unabl1ängig und selbstständig 
durch - mich zu Anfang nur erinnernd, dass man ander
wärts vorzugsweise vou Besscmer - n Stahl" spreche, dass 
daher auch das Hefter Product wahrscheinlich hervorra
gend Stahleigenschaften haben, und dass ich desshalb gut 
thun werde , bei der Ertheilnng der nötbigen Arbeits
hitzen, bei Ausübung des mechanischen Druckes auf die 
lllöckc u. dgl., auf jene Stahlnatur Rücksicht zu nehmen. 

Den rohen Blöcken - in Coquillen gegossen -
wurde anfänglich ein Querschnitt von uur ß" im Quadrat 
gegeben; sie hatten dabei ein Gewicht von 250 bis 300 
Pfd. und weniger - später erschien es mit Rücksicht auf 
die Manipulation des Ausgiessens gerathener - grössen' 
Blöcke herzustellen, und steigPrte man die normale Quer
schnitts-Dimension successive bis auf 12"; die Kopf- un~ 
Fussri2se , die sich an den Blöcken anfänglich zeigten, 
wurden durch zweckmässigc Massnahmen beseitiget und 
haben jetzt nahezu alle von Heft abgegebenen Blöcke re
gclmässige, achteckige Formen mit ziemlich glattem Fuss 

und mehr oder weniger ebenem Kopfe. Die Kanten der 
Blöcke sind gebrochen. 

Wenn schon im Allgemeinen rissfreie Blöcke mit 
glatten - also möglichst porenfreien Oberflächen als ngut" 
declarirt werden können und eine fehlerlose \V 11.are ab
zugeben versprechen, so kann doch nur auf wenige Eigen
schaften des Materiales aus dem äussercn Ansehen geschlos
sen werden; massgebend ist hier das Bruchansehen, und 
war ich desshalb besorgt, mir Bruchflächen von Blöcken zu 
verschaffen, von denen ein Theil weiter verarbeitet und so 
auf seine Eigenschaften untersucht werden konnte. 

Auf diese Weise verschaffte ich mir die Mittel , um 
umgekehrt vom Bruchansehen auf die Eigenschaften, vor
zugsweise auf die Härte schliessen zu können. 

Die einzelnen Härtegrade unter~cheiden sich genau 
durch grössere oder geringere Feinheit des Kornes- durch 
Farbe und Glanz. llD Allgemeinen zeigt die Bruchfläche 
grösscre oder kleinere Poren, deren Zahl bei härteren Sor
ten eine grösserc ist, während weichere Blöcke ein nahezu 
homogenes Gefüge vom schönsten metallischen Glanze 
zeigen. 

Die Poren sind an ihren \11/andungen entweder rein 
oder sie zeigen au diesen eine Oxydation, gewöhnlich An
lauffarben, wie das nlukige" Roheisen aus den Vorderuber
ger oder Eisenerzer Hochöfen; selten fiuden sich Schlacken 
in den Poren eingeschlossen, deren Zahl vom Inneren des 
Blockes uach Aussen zunehmen, und die an der Oberfläche 
eine gewisse Rauheit verursachen. 

Von dem Grade, bis zu welchem das Frischen getrieben 
wurde, von einer tüchtigen oder zu geringen V onvär
mung der Coquillen, von der grösseren oder geringeren 
Rauheit der inneren Flächen de11!clben, von dem mehr oder 
weniger hitzigen Zustande des in die Coquillen flicssenden 
Stahles und von der Art und Weise, wie nach beendigtem 
Einguss die Coquillen oben abgeschlossen und der flüssige 
Stahl beschwert - beziehungsweise unter Ausübung eines 
mechanischen Druckes erkalten gelassen wird, endlich auch 
von allerlei Zufälligkeiten, wird es abhängen, ob der ln
guss mehr oder weniger Poren sowohl an der Oberfläche 
als im Bruche, ob er andere Ungänzen oder Unebenheiten 
hat, ob sieh Scharen, Randen, Kaltgüsse an demselben 
zeigeu, und kann diessfalls nur als Regel aufgestellt werden: 

Ein unter normalen Verhältnissen und uutcr Anwen· 
dung richtiger mechanischer Mittel gcgosseuer ßlock wird bei 
ziemlich glatter Oberfläche, bei glattem Boden und ebenem 
Kopfe im Bruche um so compactcr erscheinen - dagegen 
sich um so grobkörniger - ich möchte sagen krystallini
scher - zeigen, je weiter der Entkohlungsproccss inner
halb des richtigen l\lasses getrieben worden ist , und es 
werden bei nahezu gleicher äusserlicher Beschaffenheit die 
Blöcke um so mehr und beziehungsweise umso grössere Po
ren an den Bruchflächen, ein um so feineres Korn und die
ses von je dunklerer Farbe zeigen, je früher der Process 
unterbrochen, ein je härteres Product erzielt worden ist. 

Ich erlaube mir hier zu erinnern, dass ich bisher nur 
\"On Farbe und Glanz der Bruchflächen der unbearbeiteten 
Blöcke gesprochen babe; denn während an solchen Blöcken 
der weichste Stahl - das „ßessemer·Eisen~ - die hellste 
Farbe und den meisten Glan.1 (Metallglanz) zeigen, verhält es 
sich bei den Bruchflächen gehörig durchgearbeiteter Blöcke, 
beziehungsweise Stäbe, umgekehrt. 

Der härteste S~ahl zeigt das feinste, hellste, glänzendste 



Korn, während der weicl1ste Stahl mehr grnue, mat
tere Bruchflächen von gröberem Korn aufweist - immer 
vorausgesetzt, dass man es mit Stücken, die auf gleiche 
Weise und gleichen Querschnitt gebracht worden sind , zu 
thun hat. 

Diese Beobachtung ist wohl bPi allen Stahlgattu11-
gen gemacht worden, und die beim Sortiren solch anderen 
Stahles giltigen Regeln für das Erkennen der grösseren 
oder geringeren Härte , können desshalb auch für das 
Sortiren des Bessemer-Stahles beibehalten werden. 

Das weichste Product des Bessemer-Processes ist bei 
einer unvergleichlichen Dehnbarkeit im Bruche gleichwohl 
nicht seimig, sondern es ist trotz seiner eminenten Eisen
eigenschaft immer noch körnig. 
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Ich habe oben bemerkt, dass zu beriicksichtigen sei, 
ob der gleiche Querschnitt verschiedener Stahlstücke auf 
„gleiche" Weise hergestellt worden sei, und weiter oben 
habe ich von .richtigPn" mechanischen l\litteln, die bei der 
Bearbeituug anzuwenden seien, gesprochen, und gestatte 
mir nun, hier auf das Capitcl der mechanisc:hen Bearbei
tung zurück zu kommen. 

Es ist einleuchtend, dass die Porosität des rohen Guss
blockes eine tüchtige Durcharbeitung desselben uöthig macht, 
und ist ebenso evident, dass diese Durcharbeitung in der richti
gen Temperatur vorgenommen werden müsse. Je mehr der 
ursprüngliche Querschnitt des rohen Blocks reducirt worden 
ist, um so dichter uud um so feinkörniger wird das Fabri
kat und um so homogener wird es sein. 

Dieses erkenn.end, habe ich sPhr bald von der Bear
beitung der Rohblöcke unter leichteren Häuunern und von 
dem Auswalzen von Blöcken , bevor diese überschmie Jet 
worden sind, abgesehen - ebenso habe ich auf die Ver
wendung von leichten dünnen Blöken sehr bald verzichtet, 
womit übrigens nicht gesagt seiu soll, dass man nicht auch 
bei dirtctem Auswalze11 oder beim Schmied(•n uuter leich
teren Hämmern ein für manche Zwecke brauchbares Fa
brikat bekommen könne; aber es wird bei \Veitem so vor
züglich uicht sein, wie das nach der von mir eingeführten 
Methode erzeugte. 

Hier kommen 11ämlich vorzugsweise schwere lllöcke 
(1 O und 12 Centncr von einem Querschnitte von 10 und 12 
Zoll im Quadrat) zur Vcrwenduug, selbst dann, wenn es 
sich um die Erzeugung sch\\ ächerer Stal1lstäbe oder Bleche 
u. dgl. handelt. 

Diese werden in der entsprechenden Temperatur un
ter eiuem 220 Centner schweren Hammer - auf schmalem 
Ambosse - entweder dirccte auf die gewünschte Dimen
sion oder auf 1\Iaterialstücke ausgeschmiedet, die dann 
nach abermaligem Anwärmen er~t uuter die leichteren Häm
mer oder unter die \Valzen kommen. 

Auf diese Weise erhalte ich, mag der Gussblock noch 
so porös gewesen sein, immer Schmiedestücke, die voll
ständig homogcuen llruch ohne jede Ungänze zeigen, ob
gleich die Temperatur , in der geschmiedet oder gewalzt 
worden ist, noch lange keine Sehweisshitze war. 

1\Ian muss sich da unwillkiirlich fragen, wo die Poren 
hingekommen seien, und ist versucht, zu schliessen: 

Konnte es im Schweisscn uicht stattfiuden, so muss die 
am Bruche des rohen Blockes sichtbar gewesene Pore -
wenn sie auch noch so zusammengedrängt worden ist, 
gleichwohl auch am Bruche des bearbeitdeu Stückes er
kenntlich sein. 

Dem ist aber in der That nicht so: Die Bruchflächeu 
fertig gearbeiteter Stücke lassen keinerlei Poren oder Un
gänzeu (selbst mit bewaffneteru Auge nicht) erkennen -
den Fall natürlich ausgenommen, wo iu den Poren Schlak
ken u. dgl. Uureinheiten eingeschlossen waren. 

Da uun durch blosses ZusammPndrückPn der Poren
wände ein Cohäriren der einze!Hen getrenut gewesenen 
Molecüle nicht stnttfinden konnte, und nur vou Herstellung 
einer äuaserst innigen Adhäsion die Rede sein kann , so 
ist man versucht, zu fragen: 

Wo hört in der Masse der fraglichen Stahlstücke die 
Cohärcnz der Molecülc auf und wo fängt die iunigste Ad
häsion derstlben an, und welchen Abbruch thut der Man
gel an vollständiger Cohii.renz der Festigkeit und der Dichte 
des Materiales? 

Ich darf mir hier nicht erlauben, hierauf durch 
Reproducirnng meiner diessfallsigen theoretischen Anschau
ungen zu antworten ; aber Thatsache ist es, dass eine 
mässige Porosität der Gussblöcke - wenn anders diese 
richtig bearbeitet worden sind - der Qualität der daraus her
gestellten Fabrikate einen wesentlichen Eintrag nicht zu thuu 
scheint - denn die Eigenschaften solcher Fabrikate sind 
solche, so excellente, wie sie bei einem anderen Eisen- oder 
Stahlmaterial kaum je zu finden seiu werden, und wie man 
sie nicht besser wünschen kann. 

Bevor ich von diesen Eigenschaften spreche, erlaube 
ich mir 11ur noch kurz zu erwähnen, wie wichtig es sei, 
die Rohblöcke langsam und glcichmässig anzuwärmen 1111d 
die Bearbeituug der härtesten Stahlsorten in eiuer Tempe
ratur kaum iiber der Rothglühhitze und die der mittelharten 
Sorten i11 der Gelbhitze vorzunehmen, während es angeht, 
bei den weicheren Arten die Weissglüh- oder gar die 
Schweisshitze auzuwende11, was letzteres aber um so mehr 
vermieden wird, als es in der That unnütz wäre , solche 
Hitzgradc zu wählen, deren Herstellung grösseren Brenn
stoff-Verbrauch, mehr Zeit erheischen, und die einen 
grösseren Material-Calo verursachen. 

Es ist einleuchtend, dass das Erhitzeu der Blöcke mit 
grosser Aufmerksamkeit schou desshalb vorgenommen wer
den müsse, damit die gauze Masse gleicl1förmig durchwärmt, 
dass sie im Kerue so warm werJe, wie an der Oberfläche 
- was nur unter Anwendung richtig construirter Ocfcn 
oder Herde bei sorgfältigem Ritzen zu erzielen ist. 

Aus dem Gesagten erhellt übrigens, dass die weiche
ren Sorten ganz anstandlos geschweisst, also auch mit ge
wöhnlichem Eisen zusammengeschweisst - mithin auch 
in den gewöh11lichen Schwcissöfen behandelt werdeu können. 

Was nun tlie Eigenschaften des hier bearbeiteten lles
Sl'mer-Fabrikates betrifft., so war schon wiederholt von ver
schiedenen Härtegraden die Rede; diese Yerschieclenhcit 
war anfä11glich meist das Product allerlei beim Bessemer
Proccss unterlaufener Zufälligkeiten oder die Folge der 
aufä11glicl1en , erklärlichen Unerfahrenheit mit den Er
scheinungen während desselben; heute , wo der Betriebs
leiter in Heft den Process schon mit grosser Sicherheit 
führt, sind sie, in der Regel wenigstens, in ihreu grösseren 
Abstufungen das Resultat einer motivirtcn Willkür. 

Die V erschiedenartigkeit der Yerwendung uud Ver
wendbarkeit des Bessemer-Materiales, mithiu die Wahr
scheinlichkeit einer Nachfrage nach verschieden hartem 
Stahle einersdts, und dann die Analogie auf schwedischen 
und englischen Bcssemerhiitten, waren der Beweggrund, 



dass man in Heft i Härtegrade zu unterscheiden anfing; 
die Erscheinungen während des Processes sowohl , wie 
die Experimente, welche nach jeder Charge mit einem klei
nen Probestücke vorgenommen werden, geben die An· 
haltspunkte für die ßcstiwmung der Härtenummer. 

Nr. l gilt als der härteste , Nr. VII gilt als der 
weichste Stahl oder als Eisen; die zwischen I und VII lie· 
genden Nummern bezeichnen die zwischen den Extremen 
vorkommenden Härteabstufungen. 

Bei der Verarbeitung hier wird sieh anfänglich an 
diese, auf den Blöcken in Heft ersiclitlich gemachte Num
merirung gehalten, diese wird aber dann während der 
Arbeit und später uach dem Bruchansehen des Fabrika
tes, beziehungsweise des Zwischenproductes verificirt, und 
wo es Noth thut, rectificirt. 

Alle Sorten ßessemer-Stahl - die harten und die 
weichen - haben eine, wie es scheint, nur diPser Stahlart 
specifisch eigene Eigenschaft, nämlich die, dass sie bei 
gleichem Härtrgrad die Sprödigkeit nicht besitzen, wie Stahl 
von and"rer Erzeugungsa1·t, dass sie hicghar und dehnbar 
sind wie Eisen, dass sie mithin gleichsam ein Material vor
stellen, das die Eigenschaften des Stahles hat , ohne jene 
(wenigstens die meisten) des Eisl}ns nicht zu besitzen. Die 
weichsten Sorten zeigen bei absolutem Mangel an Sprödig
keit bei eminenter ßiegbarkeit gleichwohl noch eine Steife, 
wie sie dem Stahle entspricht. 

Das Vorhandensein dieser specifischen Eigenschaft 
hat mich \"eranlasst, dem Bessemer-Fabrika.tc generaliter 
iu Preis-Couranten u. dgl. den Namen nßcssemer-Metallu 
zu geben, und erst in den Unterabtlicilungen von n Bes· 
semer-StahJu und nBeseemer-Eisen zu sprechen. 

Es ist gewiss wichtig, dass diese specifischen Eigen
schaften 1 zu denen auch das grosse specifische Gewicht 
und die hervorragend gröesere Festigkeit gehören , ent
sprechend reepectirt werden, da eine Beachtung derselben 
dem Metalle eine Verwendung gerade zu den geeignetsten 
Zwecken sichert. 

Bei mehreren von mir vorgenommenen Zerreiesungs
versuchen hat sich ht>rausgestellt, dass der Festigkeits
M oduluR der härteren Sorten jenen des feinsten Gussstah
les erreicht und beziehungsweise übertrifft, während er in 
den allerweichsten SortPn immer noch grösser ist, als bei 
den besten Eisengattungen; es versteht sich hie bei von 
selbst, dass geschmiedete Stücke mehr Festigkeit zeigen, 
als gewalzte, sowie sich auch das Korn im Bruche des ge
walzten Bessemer Stahles nie so fein zeigt, wie das des 
geschmiedeten. 

Ich lasse hier die Resultate einiger hier vorgenomme
nen Zerreissuugs· Versuche folgen und bemerke, dass die 
Experimrute in Gege11wart ciuer k. k. Marine-Commission 
vorgenommen worden sind. 

Hiirtenumrner 

ID. 
V. 
m. 
V. 

QuerRchnitt / ßebl~tung 
e1m 

des e~probten Zerreissen 
Stuckes iio Wiener Pfd. 

16"' 
16"' 
lö;" 

14·06'" 

13\187 
13:127 
1158i 
11887 

Absolute 
l<'llstigkeit pe1 

Quadratzoll 
in Wiener Pfd. 

117783 
119!!43 
104263 
12HUI 
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Die Proben bezüglich der rückwirkeudeu Festigkeit 
ergeben ebenfalls eine ausserordentliche Vorziiglichkeit ge
gen über dem gewöhnlichen Schwiedeisen und beziehuugs
weise anderen Stahlsorten. 

Diese Erscheinungen, wie namentlich die Wahrneh
mung bezüglich der enormen Steifigkeit, !:essen mich zu 
dem Schlusse gclaugeo, da~s das Besscmcr-Mctall ein be
sondere hohes specifisches Gewicht haben müs5e Während 
ich nun dieses Gcwil'ht mit den rohen Mitteln, die mir hier 
zu Gebote stauden - bei einigen besonders feinen, IH1rten 
Sorten sogar mit 8.05 constatirte - untcrliess ich nicht, 
den Herrn Hofrath v. Tuuner in Leoben unter Einbändigung 
eines entsprech(•nd adjustirtcn Stahl-Cylinders auf jene 
muthmassliche Eigenschaft aufmerksam zu machen. 

Herr Hofrath v. Tunncr bestimmte das Gewicht dieses 
Stahlstückes (Härte Nr. VI) mit 7.865 und constatirte 
so, dass sclb8t bei dieser weicheren Sorte ein weitaus grös· 
seres specifisches Gewicht vorhanden sei, als bei anderem 
Stahl (i·7 bis i·S) oder bei Schmiedeeisen (i·5 bis i 8). 

Bezüglich der Schwcissbarkeit des Besscmer-Sti1hles 
bemerke ich, dass mir noch kein Stück vorgekommen ist, 
das absolut unsehwcissbar gewesen wäre , während die 
Nummern IV, V, VI und VII ohne allen Anstand - wenn 
auch mit der nöthigen Vorsicht - geschweisst werden 
können. 

Um zu zeigen, wie das Vorhandensein der beschrie
benen Eigenschaften, zu denen ich auch noch eine grosse 
Elastidtät hinzunehmen kann, coustatirt wurde, erlaube 
ich mir einige der Experimente zu beschreiben, wie sie 
hier mit einer Anzahl von Stahlstäben wiederholt, meist im 
Beisein von Fachmännern, die zur eigenen lustruirun;; hier• 
hergekommen waren, und wie sie insbesondere im Beisein 
des Herrn Hofraths v. Tunner, des hochverehrten nnd ver
dienstvollen Förderers der Epoche machenden Neuerung, 
abgeführt worden sind: 

Ein Block Nr. V von 10" Querschnitt wurde in einer 
gelinden Gclbglühhitze auf eine Stange von 2 1/ 2 " im Qua
drat unter dem 220 Ch". schweren Hammer ausgeschmiedet, 
wobei sich nicht die geringsten Ungänzen oJer Kantenrisse 
ergaben; ebenso blieben Kanten und Flächen ganz rein, 
als ein Theil der Stange nach wiederholter Anwärmung auf 
t" Breite und 6"' Dicke ausgeschmicdct wurde. Von dem 
so gewonnenen Flachstabe wurden Flachmcisseln. angefer
tiget, welche, nachdem sie „ganze Härtung" in der Schmiede 
bekommen hatten, zur Bemei~slung eines Gusseisenstückes 
verwendet wurueu, wobei der Stahl nach längerer Beniitzung 
sich vollkommen hart und schneidhältig erwies. 

Der ungehärtete Theil der Meissel wurde sodann im 
kalten Zustande umgebogen und kalt so zusammengeschla
gen, dass die beiden Flächen der beiden Flügel sich voll
ständig beriihrten, wobei auch nicht das geringste Ausprin· 
gen des Stahles am Buge odfiir sonst wo ersichtlich wurde. 
Ein anderer Theil des Flachstabes wurde sodann in der 
Gelbglühhitze gelocht - eine Spur von Rothbrüchigkeit 
kam hier uicht zum Vorschein - wurde dann kalt eingebo
gen, die zusammengreifenden Stab enden erhielten hierauf 
eine gute Schweisshitze, wurden zusammengeschweisst und 
der geschweisete Theil in eine feiue Nagelspitze ausge
schmiedet, wobei sich die Schweissung als vollkommen 
ganz erwies. 

Die Spitze liess sich kalt um-, und hiu- und herbiegen, 
ohne zu brechen. 



Ein Stück desselben Stabes wurde hierauf im roth
warmen Zustande gesclilitzt und wurden die beiden getrenn
ten Theile nach rückwärts an die schmale Kante des Stabes 
getrieben. ohne dass sich irgendwo ein Riss ergeben hätte, 

Ein Theil der ursprünglichen Dimension (Stange mit 
2 1/ 2 

11 im Quadrat) wurde auf Blerhffammen ausgeschmie
det, und diese wurden sodann auf Blech von 1 1h'" Dicke 
ausgewalzt, ohne an den Rändern anzuspringen. Das Blech 
wurde hierauf 1h,"' vom Rande, und Loch von Loch eben
falls nur 1/ 2 '" entfernt, gelocht, ohne dass irgend ein Aus
reissen des Materials vorgekommen wäre; bei dem hierauf 
vorgenommc1H·n Zusammenfalzen des Bleches ergab sich 
nicht der geringste Riss. 

Aus demselben Stücke wurde eine Flachfeder geschmie
det, die, nachdem sie einige Zeit mit 90 Centncr belastet 
war, wobei sie ganz platt gedrückt wurde, vollständig in 
ihre frühere Form zurückkehrte, 

Alle diese Experimente wurden, wie gesagt, aus einem 
Stahlstück (V) und ebenso früher und später mit gleichem 
Erfolge mit vielen anderen Stäben in ähnlicher Weise vor
genommen. 

Ein und dasselbe Stück gab vorzüglich brauchbare 
Meissel , N'ägel 1 Bleche von unvergleichlicher Qualität, 
Federn, und zeigte sich bei der Verarbeitung für gar 
alle Zwecke brauch bar, da es sich biegen 1 lochen und 
schwcissen liesH, wie man nur wollte. 

Ein aus Nr. VII ausgewalztes Kesselblech von 36"/21" 
und ß'" Dicke wurde im kaltPn Zustande gebogen und dann 
so unter dem schweren H11mmer zusammengeschlagen, d11ss 
die Flächen der beiden Theile sich deckten, ohne auch nur 
den geringsten Sprung zu bekommen. Bei einem solchen 
Vorgehen hält kein Kesselblech von dieser Dicke aus, wenn 
es auch aus dem besten gewöhnlichen Eisen hergestellt ist. 

Eine Achse von 30"' im 0 nm Mittelstück wurde 
unter dem Hammer gebogen und wurden beide Tlwilc ganz 
zusammengeschlagen , ohne einen Bruch zu zcigr·n; die 
Enden der Stummeln wurden eingesetzt und gebrochen; 
sie zeigten vol:kommen schönen Stahlbru~h, mithin hatte 
die Achse vollständig harte Laufstöcke. 

Eine Rundwelle (VI) von 7" Durchmesser wurde auf 
der Drehbank 9'" tief eingestochen und sonacb unter <lem 
Hammer gebrochrn. Die Bruchfläche war vollkommen ganz, 
vom feinsten muscheligen Ansehen, wie es nur je bei dem 
besten Massen-Gussstahl grtroffcn worden ist. 

Das Ende einer Kolbenstange (VI) von 30"' Durch
messer und nur 8" Länge wurde abgedreht; beim Ucber
schroppen ergab sich nur ein einziger zusammenhängen
der Drehspann, der sich regelmässig aufrolltr, und der eine 
Länge von 67 Fuss erreichte. 

Stahl Nr. II und IIl wurde mit dE'm besten Erfolge 
auf Dre h-MeissPl, Eisenbohrer, Stein-Pillen, Steinbohrer 
u. s. w. aufgearbeitet. 

Endlich sei noch E'ines Experimentes erwähnt, das in 
Gegenwart einer k. k, Marine-Commission am 26. v. M. mit 
einer aus Bessemer-Stahl Nr. V hergestellten Panzer-Platte 
abgeführt wurde. 

Diese Platte, zu deren Fabricatiou eben die Ueber
zeugung vom Vorhandensein drr erwä hntl'n specifischen 
Eigenschaften '\es Bessemer·Stahles und die Meinung Ver
anlassung gab, dass die beste Panzer - Platte diejenige 
sein werde , welche aus einem Material besteht 1 das bei 
grösster Dichtigkeit und Härte am wenigsten S{>rödigkeit 

43 

besitze, wurde auf 100 Klafter Distanz aus einem glatten 
48 Pfündcr beschossen. 

Die Platte war nur 6' ß 11 lang, 21 11 breit und 4 11 dick, 
und wog 20 Ctr. - Die für die Beschiessung 4"iger Plat
ten normirte Pulverladung beträgt 10 Pfund. 

Die Platte erhielt jedoch uur einen Schuss mit 10 Pfun
den und 3 mit 14 Pfunden Pulver - unter Lezteren einen 
mit einem Gussstahl-Projectile. 

Lezteres zerschellte, wie die Gusseisen- Geschosse, 
ohne einen merklich tieferen Eindruck in die Platten-M11sse 
zu machen, als diese, während ein anderes Gussstahl-Ge
schoss eine gewöhnliche Eisenplatte von 4 1/2 

11 Dicke 
durch schlug, ohne zu zerschelleu. 

Während skh nun die ßessemer-Platte in der That 
viel resistenter (gegen das Durchschiessen) zeigte, a!s die 
Eisenplatten, bekam sie gleichwohl einige grössere Sprünge; 
(Puddel- und Guss s ta h 1 platten von verschiedener Prove
nienz wur•Jen bei ähnlichen Beschiessungen ganz und gar 
zerschmettert); und zeigte sich 1>omit noch etwas zu spröde, 
daher es gerathen erschien, zu einem zweiten demnächst 
vorzunehu1ende11 Versuche - statt Nr. V, Nr. VII zu 
wählen. 

Ich kann übrigens nicht aufhören, von den vorzügli
chen E:genschaften des hier verarbeiteten ßessemer-Metal
les zu erwähnen, ohne zuzugehen, dass, wenn auch sehr 
ausnahmsweise, auch schon Blöcke vorgekommen sind, 
welche die Schmiedung weniger leicht ertrugen. 

Solche Blöcke sind weniger roh, als nübergaaru, sie 
haben die sogenannte 11Kürzeu, die auf schwedischen lles
semerhütten so oft beobachtet ww·de; sie zeigt sich bei Stahl 
Nr. VII natürlich am meisten, und wir<l häufiger vorkom 
ken, wenn weisses1 als wcnu graues Roheisen zum Besse
mcr-Process verwendet worden ist. 

Je erfahrener der Betriebsleiter werden wird 1 um so 
weniger wird sich dieser Fall ereignen. 

So BP.hr es meine Ueberzeugung ist, dass das ßesse
mer-Metall zunächst berufen und vorzüglich tauglich sei, 
als nMassen-Stahlu 1 und für alle jene Zwecke verwendet 
zu werden, wo es sich um eine vorzügliche Eisen-Qulllität 
oder um gros~e Gewichte der einzrlnen - also ohne schwie
rige und precaire Schweissung herstellbare Stücke handelt, 
so steht doch fest, dass dieses Mt'tall in den betreffenden 
:Nummern und richtig und vorsichtig aussortirt, ein Material 
gibt für nahezu alle Zwecke, zu denen bisher Stahl jeder 
Erzeugungsart und Eisen verwend<'t wurden. 

Aus Nr. I und II wird mnn Stücke aussortiren können, 
die den bPsten Gussstahl ersetzen - Nr. JII, IV und V 
werden jeden anderen Stahl, insbesondere auch den G!irb
stahl vertreten können, während Nr. VI und VII für Zwecke 
dienen, zu deuen sonst Eisen genommen worden ist. 

Die Mannigfaltigkeit, in der das hier bearbeitete Beese
mer-Metall verwendet werden kann, mag übrig~ns nicht wenig 
auf Rechnung der vorzüglichen Beschaffenheit der Hefter
Erze zu setzen sein, und glaube ich nicht voreilig zu handeln, 
wenn ieh die Ansicht ausspreche, d11ss speciell das Hefter 
Bessemer - Metall weitaus besser sei, ale die Producte der 
meisten fremden Bessemerhütten 1 insbesondere derer in 
England. 

Ich war de.rauf bedacht, die Verwendbarkeit des Bee
eemer ·Metalles zu den mehrgedal'hten verschiedenen Zwe
cken pre.ctisch nachzuweisen, und habe desshalb eine Reihe 



von Artikeln a.us diesem Metalle herstellen la.ssen1 die zu 
Jederma.nns Einsicht vorliegen. 

Ausser verschiedenen Wellen und anderen Maschinen
stücken liegen vor: ein ganzes Sortiment von Wa.Izwa.aren, 
als Flach-, Rund- und Quadratstahl, Meissel- und Bohrer
sta.hl, Kesselbleche, Zeugstahl, wie Tannenbaum und !lfühl
sta.hl zugerichtet, Holländer-Messer, 'Vagen-Achsen, Feilen, 
Sensen, Sligeblätter, Gewehr- und Pistolenläufe, Säbelklingen, 
Messer, Wagenfedern, Hauen, Haken, Krampen, Berg-Eisen, 
Ketten u, s. w. 

Ca.liber- Walzen für Eisenwalzwerke, schwere Piston
stangen (30 Ctr. pr. Stück) u. s. w. sind in Arbeit, ebenso 
Materie.! für Tyres, Waggon- und Locomotiv-Achsen u. A. 

Wegen Anfertigung von Kanonen sind die erforder
lichen Einleitungen getroffen. 

W a.s nun die Verarbeitungskosten betrifft, so werden 
<liese natürlich in verschiedenen Localitäten verschieden 
sein; das Umw!irmen der Blöcke und Zwischenproducte er
heischt bei einer einigerma.sscn rationellen Fen<'rungs-Ein
richtung einen geringen Kohlenverbrauch und ist die ärmste 
Braunkohle hierzu verwendbar. 

Gleichwohl kommt der Brennmaterialspreis, und dieses 
um so mehrin jenen Localitäten in Betracht, wo die Betriebs
kraft durch separate Dampfkesselheitzung geschaffen werden 
muss. 'Vas den Brennstoff-Aufwand betrifft, so ist er hier 
- in Geld umgerechnet - wohl nicht höher , als in den 
meisten Localitätcn des In- und Auslandes, und letzteres ist 
es insbesondere, was den relativen Vortheil der neuen Frisch
methode mit so evident erscheinen lässt. Es handelt sich 
nicht mehr, wie beim Puddeln und Schweissen, die Con
currenz zu bestehen gegen Hütten, die einen brennkräf
tigeren und relativ wohlfeileren Brennstoff haben, als in 
Oestcrreich in der Regel der Fall ist. - Die Brennstoff
frage hat die grosse Wichtigkeit nicht, wie bei den alten 
Raffinir-Processen. 

Der eigentliche Calo oder Abbrand ist ein geringer 
- er beträgt zwischen 2 und 5 Procenten - eine Schlak
kenbildung kommt natürlich uicht vor. 

Der Aufwand an Arbeitslöhnen ist ein geringerer, als 
beim Betriebe von Puddel- und Schweissöfen; dagegen ist 
nicht weniger Intelligenz und Aufmerksamkeit vou Seite 
der Arbeiter und Betriebsleiter erforderlich, als bei der 
alten Eisen- und Stahltabrication, und hedarf es nament
lich beim Sortiren des Materiaics und des Fab1 ikatcs der 
gründlichsten Cmsicht und Sachkenntuiss, sollen nicht durch 
unrichtige 'Wahlen widrige Felilgriffe gemacht werden. 

Was rnn Seite des hiesigPn \Verkes bisl.er bezüglich 
der Erzielung eines schwunghaften Absatzes erreicht wurde, 
ist crmuthigcud; es geschieht diessfalls mit rastlosem Eifer 
A lies, was irgend wie raisona bcl erscheint, und dem neuen 
Fabrikate Eingang in die Consumtion verschaffen kann. 

Es wird mehr auf die Absatzbarkeit grosser Quanti
täten als auf die Erzielung hoher Preise reßcctirt, welch 
leztere zwischen 11 fl. und 25 fl. für den Wiener-Centner 
der verschiedenen Fabrikate (loco Hütte) gestellt wurden. 
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Hätten wir in Oesterreich dieselben günstigen Ver
hältnisse bezüglich des Capitales, der Communication -
bezüglich der Massen-Production und eines geregelten Han
dels, Verkehres, wie die concurrirenden Industrieländer, so 
könnten wir uns wohl heute schon mit den Besscmer-Fab
rikaten in jeder Beziehung für concurrcnziähig ansehen. 
Die Verwendbarkeit des vorzüglichen inner-österreichischen 
Roheisens directe vom Hochofen weg, gegenüber der theil
weisen Nothwendigkeit, anderwärts das Roheisen vorerst 
durch Umschmelzung vorzubereiten - ist einigermassen 
geeignet, den Unterschied in den Ge;,tehungskostcn dieses 
Roheisens, der immer zu Lasten des hierländischcn bestehen 
wird, auszugleichen. Dass eiu wesentlicher Ausfall bei der 
Verarbeitung sich zu Gunsten frcm<ler Hütten ergeben werde, 
wenn man von den oben angeführten Momenten absieht, ist, 
wie bereits gesagt, nicht anzuuehmen, und so wäre mit Ein
führung des Bessem<•r-Processcs in Oesterreich eine N•,ue
rung von ausserordentlicber Tragweite, es wäre eine schöne 
Hoffnung für die damiederliegende vaterländische Eisen
industrie geschaffen. 

Die herriiche Erfindung des Herren Bessemer kommt 
unscrl'r Holzkohlen- Eisen-Industrie hervorragend zu Gute; 
das hier erzielte Bcssemer-Fabrikat wird qualitativ immer 
excelliren' die v„rkaufspreise können proportional mäs
sige sein, und so werden wir den Markt nicht nur im eige
nen Lande behaup1en, sondern einen solchen im Auslande 
uns verschaffen können, wenn ander~ die oben berührten 
Verhältnisse sich zu Gunsten der inländischen Fabrication 
gestellt haben werden. 

Durch die Eiuführuug des Ilessemer-Processes ist zwar 
in Oestcrreich ein ungeheurer Schritt vorwärts, es ist ein 
Fortschritt von vo!kswirthschaftlicher Bedeutung gemacht 
worden, aber diese hoffuungsrciche Neuerung kann und wird 
erst ihre Früchte im voll••n Masse tragen, weuu sich die be
riihrten Verhältnisse im Allgemeinen gebessert und denen 
fremder Länder gleichgestellt, wenn wir wohlfeileres 
Capital, wenn wir eine durch stabile politische 
und handelswirthschaftliche Zustände ermu
thigte Unternehmungslust, wcun wir Associa
t i o n c n, b i 11 i g e 1111 cl a t! s g e dehnte Ver k c h r s -Ver
h ä ltu iss e, sowie einen kriiftigen uud geregelten 
Ha 11 d e 1 , h ab e n ,,. erd c n. 

Su lauge Hiclit auf diese Weise eine Gleichstellung 
der Bedinguugen enielt ist, unter denen wir fabriciren, ver
senden und verkaufen müssen - gegenüber jenen, unter 
welcheu die fremde Concurrenz arbeitet, so lange bedürfen 
wir wuhl eines ausgiebigen Schutzes; unter diesen aber wird 
sich die iuländisch e Eisen· Industrie, durch die Einführung 
der segensreichen Neuerung gekräftigct - neu aufschwin
gen, und wird, wP1m einmal die erwähnte Gleichstellung 
durchgeführt sein wird, gar bald so dastehen, dass sie jedes 
Schutzes wird entbehren, und dass sie dem Vaterlande das 
wird sein können, was die Industrie anderwärts ist - eine 
Quelle des Wohlstandes und die ergibigstc Steuerkraft für den 
Staat. -Store, 9. Dez. 1864. E. A. Fre y, Werkdirector. 

Diese Zeilschrift er>elieiut wöchentlich einen Bogen stark mit deu nöthigen artistisch eu Beigaben. Der Prä11umeratio11spreis 
ist jälnlich loco Wien'> fl. ö. W. od,,r 5 Thlr. 10 l'lgr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jal1res11bonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im her~- uud hiitteumänni~chen Maschinen-, Bau- nnrl Anfbereitungswesen 
aammt Atlas als Gratis bei l a ~ e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder t 1/2 Ngr. die gespaltene Nonpa.reillcz eile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
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Ein neues Berggesetz für Preussen. 
Die Thronrede des Königs von Preussen bei der Er

öffnung des Landtages enthielt nachstehende, das Bergwe
sen betretfende Stelle: 

. »D?r ß~rgbau, bcfrcit·von Histigen Beschriinknngcn, er-
lcichtcrt m scmen Abgaben, und gefördert durch die Vermeh
rung der Absatzwege ;c.) , entwickelt sich zu einem c1frenlichen 
Aufschwung. Sie werden den Entwurf eines a 11 g e m c i u e 11 

Berggesetzes zur Priifung <'mpfangcn, welches die l{echts
vcrhiiltnisse cles Bergbaues zu ordnen bestimmt ist." 

Es ist für das ganze Bergwesen überhaupt erfreulich, 
wenn dessen Bedeutung an oberster Stelle öffentlich her
vorgehoben und durch die Behandlung in den verfassungsmäs
sigen legislativen V ersammhmgen zu einer allgemeinen 
Angelegenheit gemacht wird. Bei der innern Verwandt
schaft des deutschen und österreichischen Bergrechts nnd 
der Verfassung des ganzen Bergwesens hat ein solcher 
Schritt eines grossen - ja des bedeutendsteu Bergwerks
staates in Mitteleuropa, eine Bedeutung, welche über die 
Gränzen dieses Staats hinausreicht. Als vor 1 O J ahrcn 
das neue österreichische Berggesetz erschien , begegnete 
demselben in allen Theilen Deutschlands lebhaftes Inter
esse und es wurde allgemein als ein gelungener Fortschritt 
auf der llahn der Bergrechtsreform begrüsst ; selbst die 
kritische Discussion über einzelne Partien desselben ver
mochte nicht den günstigen Eindruck zu schwächen, den 
jenes Gesetz als Ganzes aut alle deutschen Bergrechtsken
ner gemacht hatte, und wir können diess aus dem Umstande 
entnehmen, dass von jener Zeit an eine erhöhte Regsamkeit 
auf diesem Gebiete sich zeigte, und uns persönlich erblühte 
aus dieser Tbatsache eine rege und lebendige literarische 
Verbindung mit den Berg-Juristen Deutschlands, deren an
regenden und belehrenden Einfluss wir Ursache haben mit 
grösstem Danke anzuerkennen. 

In ~reussen waren zwar die im J. 1849 wiederaufge
nommenen Entwürfe zu einer Cotlification des preussiscben 
Bergrechts aus mannigfachen Ursachen wieder in's Stocken 

*) 'Vir würden cliese drei BedingmJ<Ten des Aufschwuno-es 
noch viel freudiger als wahr und richti: ·erkennen wenn ~vir 
endlich einmal die "Probe davon~ auch ~n unserm Ustcrr. Bcrcr
baue machen könnten, der dieser drei Vortheilc sich nicht 
riihmen kann! ....:.. 

gek_om~en, und es. wi~re bei der_ausserordentlichen Mannig
falt1gke1t des provmz1ellen Particular-Bergrechts in Preus
sen eine alsogleiche Umwandlung desselben in ein einheit
liches Berggesetz, damals fast unüberwindlichen Schwierig
keiten begegnet. Der mächtige Aufschwung des preuss. 
Bergbaues aber liess andererseits nicht zn , auf dem nun 
einmal für, nothwendig erkannten Wege der Bergrcchts
Reform gänzlich stehen zu bleiben. Die Regierung fand da 
einen seh}· practischen Ausweg. Sie begann mit der Zu
standebringung einzelner „Novellenu - nämlich einzelner 
neuer gesetzlicher Bestimmungen über jene Partien des 
Berg~echts, welche am dringendsten eii;ier Verbesserung 
und emer Versclnnclzung der darüber bestehenden verschie
denen und zum Thcil veralteten Bestimmungen bedurften. 

So wurden in den letzten 10 Jahren auf verfassungs
mässigem 'Vege, die Stellung der Bergbehörden. zum Pri
vatbergbau, der Umfang des bergbchördliehen Aufsichts
rechtes, das Rechtsverhältniss zwischen Bergwerksbesitzern 
ihren Beamten und Arbeitern , das Knappschafts-Institu; 
die R~chte der mit dem Bergbau zusammenhängenden ge~ 
werblichen Anlagen, dus gewerkschaftliche V erh!iltniss, und 
endlich die Besteuerung des Bergbaues durch eine Reihe 
von Einzel-Gesetzen geregelt, und zwar nicht nur im Sinne 
einer Annäherung der bisher getrennten Grundprincipien 
der östlichen und westlichen Landest heile, und einer V er
schmelzung der V erschicdcnheiten in den Ersteren sondern 
auch im Geiste tler Bcct iirfuisse und Fortschritte 'der Neu
zeit, und in stetem Hinblick auf die legislatorischen Erfah
rungen, welche mit der Cod.ification des Bergrechtes voran· 
gegangen waren (Sachsen, Ocstcrreich) ! Inzwischen wurden 

. hauptsächlich durch Herrn Br a s s er t die bestehenden 
alten Bergordnungen neu herausgegeben und der V cr
gleich mit denselben Jedermann erleichtert, die Grundfra
gen der Legislation in der auch wieder von Brasse r t im 
Vereine mit Ach e n b ach b egründcten Zeitschrift für Berg
recht erörtert, die Gesetzgebungen fremder Staaten d;;.rin 
beleuchtet, und im Vv ege wissenschaftlicher Discussion an 
welcher sich nicht mehr bloss preussische Bergmännc: be
thciligten, die controversen Partien beleuchtet. 

l\lit ?o gründlich durchgearbeitetem Material, unterstützt 
von den Resultaten unabhängiger wissenschaftlicher For-
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schung auf dem binnen wenigen Jahren zu einem der best
studirten Gebiete der Rechtskunde gewordenen Boden des 
Bergrechtes, war es vor zwei J ahreu möglich, einen ueueu 
Entwurf zu einem allgemeinen Berggesetze für 
Preusscn zu unternehmen, welcher gemeinsame Grundsätze 
aufstellen, und das in der Einz11lgesctzgebung Bewährte und 
Erprobte in ein einheitliches Ganze aufzuuehmen, die Auf. 
gabe hatte. - Er kam zu Stande - wurde aber, so wie 
es im J. 1849 beim ersten österreichischeu Entwurfe der 
Fall war - uicht sogleich in das Stadium der Legislation 
eingebracht, sondern veröffentlicht, uud au Rechtscollegieu, 
Gewerken und einzelne Fachautoritäten zur Begutachtung 
versendet, um aus deren Bemerkungen kritisches Material 
zur Feile und Schlussrcdaction zu gewinnen. 

Wir -haben mit grosser Befriedigung diesen Entwurf. 
begrüsst, der die gediegensten Elemente einer gründlichen 
Reform des Bergrechtes enthielt, und haben· untP,r vollster 
A1icrkminung seiner principicl!en Vorzüglichkeit in der 
Zeitschrift für Bergrecht unsere abweichenden Ansichten 
in Betreff einzelner Partien, sowie manche Bemerkungen 
in bcrgbau-teehnischer Hinsicht ebenso unumwunden aus
gesprochen, als es von mehreren anderen Seiten geschah, die 
wir wohl als in noch höherem Grade berufen ansehen durf
ten, weil sie dem Lande selbst angehörten, für welches der 
Entwurf bestimmt war. Uns schwebte eine allgemeine· 
Reform des gesammten deutschen Bergrechtes 
\'or, und wir betonten in unseren l\Ionitis insbesondere jene 
Partien, in welchen wir eine Behinderung jener höheren 
Einheit erblickten , welcher auch die p r e u s s i s c h e Co
dificatiou des Bergrechtes Rechnung tragen sollte, um sei
ner Zeit - Hand in Hand mit einer Revision des neuen 
österr. Bergrechts - zu einem neuen gemeinen deutschen 
Bergrechte erwachsen zu können. Alle Elemente dazu waren 
im Entwurfe vorhanden , und dessen Ueberarbeitung im 
engeren Kreise der ministerielleu Schlussrcdaetion hat jenen 
neuesten nE n twu r feines allgemein cn B crgge8 etzcs 
für die preussisehcn Staatenu hervorgebracht, wel
cher im Auftrage des Königs vom 4. Jänner 1865 den n bei
den Häusern des Landtages zur vcrfassungsmässigen Be
schlussnahme vorgelegt worden ist. 

Wir finden in der That fast alle gewichtigem Monita 
gegen den publieirten Entwurf berücksichtigt, alle Erfahrun
gen aus der Periode der Berggesetz-Novellen benützt, die 
Verschiedenheiteu der östlichen und westlichen Landesge
setzgebung harmonisch verschmolzen und in den Prineipieu 
so glücklich in die Bahn .einer allgemeinen Brrgreehtsreform 
eingelenkt, dass wir trotz anscheinend weseutlich differiren
der Bestimmungen der einzelnen Abschnitte und Paragraphe 
doch nicht einen Augenblick anstehen zu behaupten, dass 
eine wahre innere Verwandtschaft selbst mit dem neuen 
österreichischen Bergrechte vorhanden ist, und in solcher 
Art jener Zusammenhang in der Reform erhalten 
wurde , welcher in den alten Bergordnungen vorhanden 
war, und welcher bei dem Beschreiten des Weges der Par
tieular-Gesetzgebung so leicht hätte verloren gehen können. 

Die innige Verbindung, welche den ganzen Bergbau 
Deutschlands und Oesterreiehs solidarisch verknüpft, die 
mannigfachen Wechselbeziehungen, die Untcrnehmung,'{-:a
pit11l, Arbeitskräfte und Wissenschaft zwischen denselben 
geschaffen, hätten nothwendig leiden müssen, wenn ene in
nere Verwandtschaft zerstört worden wäre! -

Wir leugnen nicht, dass auch bei dieser legislativen 

Vorlage immer noch Einzelnes kritisch besprochen, eine 
oder die andere Aenderung vorgesehlageu werden könp.te ! 
Wo fände sieh ein Entwurf, dessen Inhalt bis ins kleinste 
Detail - Jedermanns Ansichten entspräche?! Wenu aber 
irgendwo und irgendwann der Satz „das Bessere ist 
des Guten Feind!u Wahrheit enthält, so ist es hier 
der Fall. 

Es liegt ein aus gründlichsten Vorarbeiten, aus zehn· 
jährigen Erfahrungen probeweiser Einzelgesetze, uud aus 
den Gutachten der ersten einheimischen und fremden Fach
männer hervorgegangener Gesetzentwurf vor, redigirt mit 
Umsicht und jener Allgemeinheit, welche eine Fortcntwiek
lung nach den Bedürfnissen der Zeit zulässt , als ein 
Ganzes:..._ logisch gegliedert und gewissermasscn in ei
n cm Guss erneuert vor; so dass unseret· unmassgeblichen 
Ansieht nach, selbst wirkliche Verbesserungen im Einzelnen, 
des s halb aufhören würden Verbesserungen zu sein, weil 
sie die Homogeneität des Ganzen aufheben würden! 
Weiter gehende Modifieationen aber müijsten die so schwer 
errungenen Vorzüge dieser Codifieation im Principe gefähr
den, und man käme in Gefahr, neuerdings auf die Anfänge 
zurückgeworfen zu werden, statt die seit ungefähr vier
z i g Jahren sieh hinziehende Reform des Hergreehtes in 
Preussen endlich einmal zum Abschluss zu bringen! 
. Wir wünschten daher sehr, dass der in s•rengen Fach
sachen meist vortheilhafteste Ausweg, einer Annahme 
im Gau ze n, von den legislativen Faetoren des preussischen 
Staats einer mehr oder minder unfruchtbaren Diseussion 
vorgezogen werden möge, welche die gewonnene Codifiea
tion neuerdings in Frage stellen, und eine Unsicherheit 
und Zersplitterung permanent machen könnte, die der 
preussisehe Bergbau in legislativer Beziehung oft schwer 
empfunden hat. - Da der Entwurf bestehende Parlieular
Rechte, z. B. die Niehtregalität der Steinkohlen in gewissen 
Landestheilen, Privatregal-Rechte, eivilrechtliehe Sonder
gesetze u. dgl. ohnehin theils ganz unberührt lässt, theils 
mit Schonung deren Uebergang vorbereitet, so bleibt immer 
noch einige Mannigfaltigkeit übrig, und manche Gelegen
heit zu entwickelnder Reform, wo dann in Einzelfragen die 
Diseussion am rechten Platze sein wird. - ' 

Auch für Oesterrcieh wird das Zustandekommen die
s es pl'eussischen Berggesetzes nicht ohne Bedeutung sein. 
Denn wenn es, nachdem nun ein Decennium voll Erfahrun
gen über unser Berggesetz vorliegt, das dadurch sich er
gebende Bedürfniss zur Revision einzelner Partien führen 
wird, so kann eben die innere Verwandtschaft zwischen 
Beiden es wesentlich erleiehtem , von solchen Bestimmun
gen des Nachbarstaates Gebrauch zu machen, welche dort 
sieh bewähren 1 und - da heut ztt Tage 10 Jahre eine 
an Fortschritten reichhaltige Epoche bilden - jetzt schon 
eben solchen Fortschritten nähet· stehen. \Vir bezeichnen 
als solche Partien unserer Gesetzgebung, für welche der 
preussisehe Entwurf Lehrreiches enthält: die Verleihung, 
die Feldesgrösse, die Consolidation mehrerer Bergwerke, . 
während wir in Bezug auf Betrieb und Verwaltung jetzt 
schon uns einer Freiheit und Selbstbestimmung erfreuen 
welche vielleicht in Preussen , wo die Bevormundung 

- des Bergbaues - eben nicht mit ungünstigem Erfolge 
- bis in die neuere Zeit hinein gedauert hat, erst noch 
einer späteren Erweiterung ".Orbehalten bleiben mag. Dass 
die - schon in der Periode der Novellen-Gesetzgebung in 
Preussen aufgestellten Principien 1 welche wir im Gesetz-



entwurfe wiederfinden - practisch keine verfehlten sein 
diirften, beweist am schlagendsten der ausserordentliche 
Aufschwung, den der preussische Bergbau seit 1 O Jahren 
genommen hat. Wir werden ihm dazu mit cameradschaft
licher Freude Glück wünschen , wenn er auch noch dazu 
die Vortheile erlangt, welC'he ihm eine rasche und mög
lichst unverkürzte Annahme des jetzt der Legislation vor
liegenden Berggesetz-Entwurfes zu gewähren vermag. 

0. H. 

Allgemeine U ebersicht der Montan-Production 
im Jahre 1863. 

II. 

(Schluss.) 

Böhmen. Berghauptmannschaft Prag. Die 
Arbeiterzahl hat im Jahre 1863 keine so bedeu
tende Zunahme erfahren, wie in früheren Jahren; sie 
stieg von 14.142 auf 14.188, also bloss um 46 Köpfe. 
Männer waren 89, Kinder 7 mehr, dagegen 50 Weiber 
weniger beschäftigt. - Bei der bedeutenden Anzahl grös
serer Werks-Complexe im Prager Berghauptmannschafts
bezirke, welche in Berücksichtigung ihres eigenen Interes
ses für eine bessere Subsistenz der Arbeiter entsprechende 
Sorge tragen, können die Lebensverhältnisse derAr
beiter als befriedigend bezeichnet werden. 

Böhmen. Berghauptmannschaft Elbogen. 
Die Verminderung der Arbeiterzahl im Jahre 1863 
ist hauptsächlich eine Folge der Betriebseinschränkungen 
einiger Eisen - und Mineralwerke und des Braunstein
bergbaues. 

Böhmen. Berghauptmannschaft Komm o tau. 
Bei dem gesammten Bergbaue des ganzen Berghauptmann
schaftsbezirkes waren mit Einschluss der Weiber und Kin
der im Verwaltungsjahre 1863 ... 4.014 Individuen, 
sonach gegen das Jahr 1862 mit . . . 4.027 „ 

weniger um 13 Individuen 
beschäftigt. 

Von diesen im Jahre 1863 beim Bergbaue be
schäftigten Arbeitern waren im Berghauptmannschafts
bezirke . . . . . . . . . . . . . 1.444 Individuen, 
im Teplitzer Bergeommissariatsbezirke . 2.5 70 „ 
daher gegen das Jahr 1862 im ersteren um 55 Arbeiter 
weniger, im letzteren aber um 42 Arbeiter mehr beschäftigt. 

Wird dieser Arbeiterzahl der Werth der Gesammt. 
erzeugung mit 1,037. 764 fl. entgegengehalten, so entfällt 
auf einen Arbeiter eine Quote von 258·5 fl., sonach 
gegen das Verwaltungsjahr 1862 mit 258 fl. mehr um 0.5 fl. 

Eigenthümlich ist die Erscheinung im unmittel
baren Berghauptmannschaftsbezirke, dass im Jahre 1863 
bei einem geringeren Stande der Bergarbeiter 
gegen das Vorjahr 1862 doch eine namhaft höhere 
Bergbau-Pro d ucti o n stattfand; denn während im 
Jahre 1862 in runder Ziffer 3,536.000 Centner von 1.499 
Bergarbeitern producirt wurden, betrug die Production im 
Jahre 1863 bei nur 1.444 Bergarbeitern in abgerundeter 
Summe 3, 723.000 Centner. Diese Erhöhung der Production 
trifft fast ausschliesslich die Braunkoblenbergbaue, und 
findet ihre Begründung darin, dass durch die Einführung 
der Bergrevier-Bruderladen und die damii verbundene Ver-
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pflichtung der Bergarbeiter zur Einzahlung der Büchsen
gelder die Arbeiter in Anbetracht der ihnen in Aussicht 
stehenden Unterstützung und Versorgung bei der Berg
arbeit verblieben, sich hierdurch grössere Fertigkeit und 
Erfahrung in der Bergarbeit erwarben, und so befähigt 
wurden, in derselben Frist mehr zu leisten. 

Was die Arbeit erv er h äl tnis se anbelangt, so sind 
jene im unmittelbaren Bergbauptmannschaftsbe
zirke von denen im Tepl i tzerB ergcommissariats
bezirke wesentlich unterschieden. 

Im unmittelbareuRayon derBerghauptma.nn
schaft gibt es wenige ßergbaue, wekhe auf einen festen 
Absatz ihrer Producte (vorzugsweise Braunkohlen) rechnen 
können; es sind diess nur die Bergbaue der einzelnen Do
mänenbesitzer und Fabriken, welche die Kohle bei deren 
Zuckerfabriken, Brauereien, Brennereien und Ziegelhütten 
verwenden. Die Mehrzahl der Besitzer, und zwar nament
lich die Kleiubergbaubesitzer, sind auf den Absatz der 
Kohle zum täglichen Bedarfe der nachbarlichen Orte be
schränkt. Hieraus folgt, dass auf einen bestimmten Absatz 
nie zu rechnen ist, und dass diesem gemäss, im Zusammen
hange mit dem Umstande, dass die Kohle beim längeren 
Liegen auf der Halde zerfällt, der Bergbaubetrieb diesen 
Verschleissverhältnissen angemessen erfolgen muss. Aus 
diesem Grunde aber haben die angelegten Bergarbeiter, 
welche für den Centner Kohle je nach der Lage und Tiefe 
des Bergbaues 3 1h. bis 5 kr. ö W. inclusive des Förder
lohnes beziehen, beim Stocken des Absatzes gar keinen 
Verdienst, da aufVorräthe nicht gearbeitet wird. Bei dieser 
Sachlage kann dann auch auf einen soliden Arbeiterstand 
nicht gerechnet werden, um so weniger, wenn man noch 
weiter berücksichtigt, dass der Betrieb in vielen Bergbauen 
während der Sommermonate wegen gänzlichen Mangels an 
Absatz eingestellt wird, und die Arbeiter durch diese Zeit 
ihren Erwerb bei der Landwirtbschaft oder bei anderen 
Industriezweigen suchen müssen. Eine Besserung dieser 
Verhältnisse wird von der Fortsetzung des Eisenbahnbaues 
von Teplitz bis Kommotau angehofft, weil hierdurch 
mehrere industrielle Unternehmungen ins Leben. gerufen 
werden dürften, welche auf einen stetigen und erhöhten 
Kohlenabsatz einzuwirken geeignet wären. 

Günstiger gestalten sich die Ver h ä 1 tu iss e 
i n d e m T e p l i t z e r B e r g c o m m i s s a r i a t s b e z i r k e. 
Die grösseren Bergbauunternehmungen liegen an der Aussig
Teplitzer Eisenbahn oder sind mit dieser durch besondere 
Eisenbahnflügel verbunden. Diese Bahn vermittelt den 
Transport der Kohle bis nach Aussig zur Elbe, von wo 
aus die Verfrachtung derselben zumeist auf der 'Vasser
strasse in das Ausland erfolgt. Dieser der Erfahrung gemäss 
stetige Absatz lässt eine genaue Reguiirung der Arbeit und 
sohiu auch der Arbeiterverhältnisse zu, und gestattet eine 
für die Einheit der Erzeugung gestellte stabile Entlohnung 
des Arbeiters, welcher weiter von dem Absatze nicht ab
hängig ist. Allerdings lässt sieb der Uebelstand nicht ver
kennen, dass bei einem geringen Wasserstande der Elbe 
die Ausfuhr der Kohle in das Ausland für diese Zeitdauer 
unterbleibt, indem die Kähne (Zillen), auf welchen die 
Kohle verschifft wird, und welche einen Fassungsraum von 
800 bis 1.400 Berliner Tonnen = 2.666 bis 4.666 Ctr. 
Zollgewicht haben, zu günstiger Fahrt einen Wasserstand 
von 40 bis 50 Zoll benöthigen. Allein die grösseren Berg
werksbesitzer dieses Bezirkes, welche die Gewissheit des 
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Absatzes bei Eintritt des geeigneten Wasserstandes haben, 
unterhalten in Aussig geschlossene Kohleumagaziue, und 
hierdurch wird es auch möglich, die Production fortwährend 
so ziemlich auf gleichem Niveau zu erhalten. Ungeachtet 
dieser günstigeren Umstände können auch im Teplitzer 
Bergcommissariatsbezirke bei längerem Anhalten eines 
niedrigen Wasserstandes der Elbe theilweise Reducirungen 
des Arbeiterpersonales und die traurigen Folgen derselben 
nicht ganz vermieden werden. Im Teplitzer Bergcommis
sariats bezirke beträgt der Tagesverdienst eines Häuers 
1 fl. bis 1 fl. 50 kr., eines Förderers 60 bis 80 kr. ö. W., 
während im unmittelbaren Berghauptwannschaftsbezirke 
als mittlerer Verdienstlohn eines Bergarbeiters 80 kr. re
sultiren. 

Böhmbn. Berghauptmannschaft Pilsen. Die 
bei den Berg- und Hüttenwerken mit Ausschluss der Raf
finirwerke beschäftigte Arbeiter an z ah 1 betrug iw Jahre 
1 b63 im Ganzen um 135 Köpfe weniger als im V 01jahre. 

Mähren. B er g h au p t m an u s c h a f t 0 1 m ü t z. Die 
auffallende Abnahme der Arbeiteranzahl im 
Jahre 1863 resultirt insbesondere aus der Reduetion der 
Arbeiter bei den Eisenberg- und Hütten werken, deren 
Production iu der Menge um 63.022 Ctr. und im Werthe 
um 164.282 ß. gefallen iet. 

Schlesien. ß er g hau p t man n s c h a ft 0 1 m ü t z. Die 
Vermehrung des Arbeiterstandes im Jahre 1863 
kann, bei der Abnahme der dortigen Kohlen-Production 
und bei der kaum beachtenswerthen Erhöhung der Eisen
production um 3.690 Ctr., nur durch den forcirten Be
trieb der 7 in Bau stehenden Schächte erklärt werden; von 
diesen werden2 in Karwin, ] in Peterswald und 4 in Pol
nisch-Ostrau abgeteuft, während 1 Schacht in Kanviu auf 
64 Klaftt!rTicfe gewältigt wird. 

West-Galizien. B c r g h au p t m a n n s c h a f t K ra kau. 
Zu demfür dasJahr 1863 ausgewi·esenen Arbeiterstande muss 
bemerkt werden, dass derselbe nicht die streng richtige An· 
zahl der beim Bergbaue beschäftigten Individuen nach
weist, und jedenfalls zu hohe Ziffern enthält; hiernach 
kann auch aus diesem Arbeiterstande auf den Umfang der 
bergmännischen Thätigkeit in diesem Berghauptmannschafts
bezirke ein sicherer Schluss nicht gezogen werden. Denn 
wenige, vielleicht nur die ärarischen Werke, beschäf
tigen stabile Bergarbeiter im strengen Sinne 
des Wortes. Die meisten Werke müssen sich mit eigent
lichen Taglöhnern behelfeu, welche bloss zeitweilig die 
Bergarbeit verrichten, und daher einerseits, je nach ihrem 
Wiedereintritte, auch mehrmals in der Ziffer der Arbeiter 
aufgeführt sein mögen, auderseits wohl nur so kurze Zeit 
bei der Bergarbeit sich verwendet haben, dass die Ziffer 
des Arbeiterstandes durch sie zwar eine grössere wurde, 
während doch ihre Leistung eine ganz unerhebHche war. 

Bei diesem Anlasse muss hervorgehoben werden, 
dass es der eben bemerkte Umstand hauptsächlich auch 
ist, welcher den Montan-Unternehmungen im Bezirke der 
Krakauer Berghauptmannschaft sehr hemmend in den Weg 
tritt. Denn die Bergarbeit, welche einer mechanischen 
Ausbildung von. Jugend auf benöthigt, viele Schwierig
keiten und Gefahren bietet, ist an sich wenig verlockend 
und wird wohl nur an jenen Orten aufgesucht und stetig 
ausgeübt, wo der Bergbaubetrieb vereinzelt dasteht oder 
jede andere Industrie bedeutend überbietet, oder wo der 
günstige Stand der Bergbauunternehmungen eine entspre-
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chende Entlohnung zulässt. Keine von diesen Bedingungen 
trittin Galizien und in dem Grossherzogthume Krakau auf; als 
vorzugsweises Ackerbauland nimmt es vorwaltend für den 
Ackerbau die Arbeitskräfte in Anspruch, welche sich auch 
um S-O eher diesem zuwenden, als sie in altgewohnter, 
nicht sehr anstrengender \Veise dabei beschäftigt werden. 
Nur Mangel an sonstigem Verdienste treibt in der Regel 
den Arbeiter zur Bergbauarbeit, bei welcher seine Leistung 
nnter diesen Umständen nicht eben die ergiebigste werden 
kann. Und in diesem Falle wird auch noch die Arbeit häufig 
unterbrochen, indem diese Arbeiter, welche zumeist in der 
Nähe ansässig und im Besitze einill'.er Grundstücke sind, 
sich in grosscr Anzahl zu gewissen Zeiten behufs Bestel
lung ihrer Grund stücke entfcmen und auf' längere Dauer 
ausbleiben; hierdurch erwachsen für die Bergbau- und Hüt
tenunternehmungen, we leben ein constanter l3etrieb von 
hoher Wiehtigkeit sein muss, weitere grosse Schwierig
keiten. 

Aus diesen Umständen erklärt sich grösstentheils 
auch, warum die Bergb1tnunterucbmungen in Galizien und 
dem Grossherzo gthnme Krakau, ungeachtet sie wegen Billig
keit der Lcbensm ittel in Bezug der Höhe der Arbeitslöhne 
viel günstiger gestellt sind, dennoch die Concurrenz mit 
den gleichartigen Unternehmungen des benachbarten preus
sischen Staates nicht halten können, weil nämlich die 
Leistungen der Berg'arbeitcr unverhältnissmäs
s i g geringere sind. Da zu' diesen Schwierigkeiten über
diess noch andere, bereits in dem Jahrcsbcr:chte für 1862 
erwähnte und auch in den früheren Berichten hervorge
hobene Missstände, dann der im Laude überhaupt man
gelnde Unternehmungsgeist und die gedrückten finanziellen 
Ve~·hältnisse hin zu treten, so kann nicht geleugnet werden, 
dass der Emporbringung der Montan-Industrie im Krakauer 
Berghauptmannschaftsbczi rke grossc Hindernisse entgegen
stehen, und mit wahrhaftem Bedauern muss der grosse Ab
stand dieser Montan-Industrie, namentlich jener im Krakauer 
Gebiete, bei sonst nicht viel ungünstigeren natürlichen Ver
hältnissen gegen jene des nächsten Nachbarlandes, Preus
sisch· Schlesien, anerkannt. werden. 

Im Allgemeinen bestehen zwar Dienst o r d nun gen 
nur bei wenigen Werken und aucli erst seit kurzer Zeit in 
K1·aft, und vermochten noch um so weniger ihren vollen 
Einfluss zu üben, als die mit denselben in innigster Verbin
dung nn d W cchsclwirkung stehenden llruderladcn-Iustitute 
gleichfalls noch nicht feste Wurzel zu fassen vermochten; 
es wird darum in Anbetracht dessen, dass denn doch eine 
endliche günstige, wenn auch langsam durchgreifende Ein
wirkung auf die arbeitende Classc anzuhoffeu bleibt, unaus
gesetzt dahin zu wirken sein, dass, wo nur möglich, eine 
Dienstordnung für den ganzen Bezirk oder doch 
f ü ~ die ein ze 1 n en Reviere geltende Dienstordnungen 
zu Stande gebracht und in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Ost-Galizien und Bukowina. Berghauptmann
schaft Lemberg. Die Zahl der beim Bergbaue und 
bei1n Hüttenbetriebe ~eschäftigten Arbeiter zeigt für 
das Jahr 1863 eine nicht unbedeutende Verminderung. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Ofen. Der 
Arbeiterstand hat sich im Jahre 1863 um 95 Köpfe 
vermehrt. Diese Vermehrung hat hauptsächlich bei der 
M atr,aer Bergwerks-Union, bei den Braunkohlenberg
bauen in Edeleny, bei der Segen -Gottesberger Ge
w er k s c h a f t im Eisenbnrger Comi.tate, bei der Steinkoh-



lenbergbauunternehmung der Donau-Dampfschifffahrtsge
sellschaft in Fünfkirchen, dann bei der Szaparer 
Ko'hlenschürfungsgesellschaft stattgefunden; wo
gegen bei dem Braunkoblenbergbaue in Brennberg unge
achtet der erhöhten Erzeugung eine V ~rminderung des Ar
beiterpersonal es um 90 Köpfß, bei den Privat-Bergbaube
sitzern in und nächst Fünfkirchen aber wegen der sehr ge · 
sunkenen Erzeugung eine Verminderung um 83 Köpfe ein
getreten ist. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Neusohl. Im 
Jahre 1863 sind im Amtsbezirke der Neusohler Berghaupt
mannschaft gegen das V 01jahr bloss 661 n d i vi du e n mehr 
bes c h ä ft i g t gewesen. 

In Vergleichung zu dem Voh1jahre 1862 hat die Ar
beiterzahl bei den Aerarial- und i.i.rarial-mitgewerkschaft
lichen Werken um 340 Individuen zugenommen, bei 
den rein privaten 'Verken aber nur um 277 Individuen 
abgenommen. Die Abnahme der Arbeiterzahl bei 
den einzelnen Werken trifft beinahe nur die Privat-Berg
baue auf Antimon im Liptauer Comitate und auf Steinkohle 
im Neograder Comitate, und ist diese Abnahme durch die 
bestandenen ungünstigen Ab sa t zv er h ä 1 tn is se -
für Antimonium Regulus, Schwefelsäure und Steinkohle -
und die hierdmch hervorgerufene Beschränkung im Berg
baubetriebe v er anlasst worden. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Kaschau. 
Wenn man von den 711 Arbeitern, welche im Jahre 1862 
in den drei seither aus dem Kaschauer Berghauptmann
schaftsbezirke ausg~schiedenen Comitaten beschäftigt wa
ren, absieht, so hat sich im Jahre 1863 eine V e rm eh
rnng um 490 Individuen ergeben. Bei einzelnen 'Verken, 
welche durch ungünstige Verhältnisse zur Betriebseinschrän
kung genöthigt waren, trat zw.ar eine Verminderung des 
Arbeiter-Personales ein, bei anderen wurde es dagegen 
vermehrt, und trifft diese Vermehrung sämmtliche Zweige 
des Bergwerksbetriebes. 

Nicht unerwähnt kann hierbei gelassen .werden, dass 
ein gros s e 1· Th e i 1 d er Bergarbeiter nicht das 
ganze Jahr und ausschliessend beim Bergbaue 
beschäftigt ist, sondern, da derselbe zugleich einen 
kleinen Grundbesitz hat, zur Zeit 1 wo dieser Grundbesitz 
vermehrte Arbeitskraft verlangt, die Bergarbeit verlässt, in 
welche er wieder zurücktritt, wenn ihm die Feldarbeiten 
Zeit dazu gönnen. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Nagyb anya. 
Der Arbeiterstand betrug im Berghauptmannschaftsbezirke, 
nach seiner früheren Ausdehnung , im Jahre 1863 beim 
Aerar 1.693 Männer, 39 Weiber, 459 Kinder, zusammen 
2.191 Köpfe, und bei den Privaten 836 Köpfe, nämlich 
61 7 Männer, 4 2 Weiher und 1 7 7 Kin der. Gegen das Vor
j ahr hat sich bei den Aerarialwerken Kreutzberg, Veres· 
viz, Sajor und bei den Unterlehen der Felsöbanyaer k. k. 
Grossgrube eine Vermehrung von 78 Köpfen ergeben; weil 
jedoch andererseits bei dem letzteren Aerarialwerke in 
eigener Regie die Arbeiter um 34, und bei dem Rezban
yaer Aerarialwerke um 28 Köpfe sich vermindert haben, 
so ergibt sich beim Aerar nur ein Zuwachs von 16 Köpfen. 
Ebenso hat bei den P;ivat-Bergwerken des Nagybanyaer 
Bezirkes die Arbeiterzahl um 76 Köpfe zugenommen ; da 
aber bei den Eisenwerken des Arader und Biharer Comi
tates ein Abfall von 102 Köpfen stattgefunden hat, so ist 
bei den Privatwerken eine Verminderung um 35 Köpfe zu 

verzeichnen; folglich hat im Allgemeinen bei den Arbeits
kräften ein Abfall von 10 Köpfen sich ergeben. Der 
Abfall bei der Felsöbanyaer k. k. Grossgrube und den ge
nannten Eisenwerken ist zumeist dem in Folge der gros
s e n Dürre eingeschränkten Betriebe und bei dem Rez
banyaer Werke der rückgängigen Ergiebigkeit des
selben zuzuschreiben. 

Ungarn. Berg haup tm an n s cha ft 0 r avicza. Der 
Arbeiterstand hat sich im Jahre 1863 gegen das Vor
jahr um 41 Percent vermindert, an welcher Verminde
rung theils einzelne Reductionen bei Eisenstein- und Koh
lenbergwerken, theils aber auch der Stillstand der kaum 
angelassenen Hochöfen des neuen staatsbahngesellschaft
lichen Eisenwerkes in der Anina die Schuld tragen, indess 
eben die sogenannten Metallwerke ihren früheren Arbeiter-· 
stand nahezu beibehielten. 

Siebenbürgen. B er g h a u p t m an n s c h a f t Z a· 
lathna. Der :Arbeiterstand hat im Jahre 1863 in 
jenen Gebietstheilen, welche bei der Zalathnaer Berghaupt
mannschaft verblieben sind, gegen das Vorjahr um 220 
Köpfe zu genommen. 

Ein Beitrag zur Theorie der Extraction 
des Goldes aus Erzen und Hütten-Producten 

mittelst unterschwe:ft.igsaurer Salze. 
Bekanntlich gründet sich die vom Hüttencontrollor 

Franz K iss vorgeschlagene Gold-Extrac tions-1\lethode auf 
die Löslichkeit der in chlorirend gerösteten Geschicken 
enthaltenen Goldverbindungen in einer Lauge von unter
schwefligsaurem Kalk. Dass auch das unterschwefligsaure 
Natron dieses Löslichkeits-Vermögen besitzt, wurde schon 
früher von John Per c y beobachtet*). 

*) Es ist uns nicht bekannt, ob von dieser Beobachtung 
John Per c.y's in England selbst so vielfach practischer Gebrauch 
gemacht wird, als diess seit dem letzten Dezennium auf dem Con
tinente stattfindet, zuerst in Anwendung auf die Extraction des 
Silbers, nun auch des Goldes. Bei uns haben Patera und 
Hauch, zwischen welchen sogar Prioritätsansprüche zur Rede 
kamen ( 1851 und 1 ~53 .Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt) 
das unterschwefiigsaure Na t r o n bei der Extraction anzuwen
den begonnen. K iss hat die analoge \Virkung des unterschwef
Ji""saurcn Kalkes zu benutzen vorgeschlagen, auf welchen auch 
b~reits J. Percy im J. 1850 als ein wohlfeileres Surrogat des von 
ihm empfohlenen unterschwefligsauren Natrons hingewiesen hat. 
(Vgl. Ur. Kerl, I. Aufl.) Mit Recht gcueralisirt daher unser hochver
ehrter Freund, welchem wir obigenlleitra~ verdanken, diese Theo
rie durch die Anwendung des Ausdruckes "unterschwcfligsaure 
Salze• ohne eines derselben speciell in der Aufschrift zu benen
nen. Die Schwefc\verbimlungen der Alkalien finden sich auch 
im Bequ erel'schen VerfahrPn benützt; dass sich aber beim 
Studiun1 dieser Processc immer noch neue Fragen ergeben, und 
zu weiteren Forschungen auffordern, zeigt der obige Beitrag, ~er 
am Schlusse eine Thatsache zu erkliiren versucht, welche schem· 
bar anderen beobachteten Thatsachen zu widersprechen schien, 
und darum zu neuen Studien und Versuchen aufforderte. - Eben 
kommt uns ein 5S doppelspaltige Quartseiten starker Bericht un
seres verehrten Freundes Ferdinand Baron Richthofen zu, 
welchen derselbe im 14. Ergänzungshefte der nPetermann'
schen Mittheilungen ausJ. Perthes gcogr. Anstalt über 
die Metallproduction der Califomischen Länderu. ver?ffentli_ch~, 
in welchem wir bei der Beschreibung der noch ziemlich pnm1-
tiven dortigen Zugutebrirnruugs-Anstalten auch erwähnt finden, 
dass ein Deutscher , Herr "De et k e n i11 Washoe, das Gold aus 
göldischen Kiesen mittelst des P Ja t tn er'schen Proc~sses ex1!a
hirt während ein amerikanischer Zimmermann - Sm lt h - ewo 
Art' Pfannen-Amalgamation mit Zusatz ngeheimer Chemikalienic 



· Es ist nun die Frage aufgeworfen worden, in welchem 
Zustande sich das durch diese Agentien extrahirbare Gold 
in den gerösteten Geschicken befindet? 

Es ist als sicher nnzunehmen, dass beim chlorirendcn 
Rösten aus dem Golde in den Mehlen durch das, in Folge der 
Einwirkung leicht zcrsetzbarer schwcfclsaurer Metalloxyde 
auf das Kochsalz entstehende Chlorgas bei entsprechen
der Tcmperatui: zuerst Goldchlorid (Au C13) gebildet wird, 
welches sehr leicht einen Theil des Chlors abgibt, und sich 
in Goldchlorür (Au CI) verwandelt, das bei höherem Hitz
gradc in metallisches Gold übergeht. 

Plattner sagt in seinem \Verke „die metallurgischen 
Röstprocesse": „Man kann bei einer chlorirendcn Röstung, 
nsclbst wenn dieselbe nur bei einer angehenden Rothglüh
n hitze ausgeführt wird, nicht annehmen, dass das im Erze 
„oder Productc enthaltene Gold nach der Röstung vollstän
n dig als C h 1 o r g o 1 d vorhanden sei." 

Dass aber das Gold bei einer vorsichtigen ch!oriren
den Röstung, wenn auch nicht vollständig, so doch in dem 
Maasse, als es durch unterschwcfiigsaurc Verbindungen 
extrahirbar ist1 wirklich im Röstproducte als Goldcblorür vor
handen ist, dürfte sich aus folgender Betrachtung ergeben: 

Dass das Gold unter den in Rede stehenden Umstän
den nicht, oder wenigstens nicht gänzlich im metnllischen 
Zustande zurückbleibt , zeigt einfach seine Lösbarkeit im 
Extractionsmittcl, welches auf metallisches Gold ganz und 
gar nicht einwirkt. Die höhere Chlor-Verbindung kann auch 
nu'r in Spuren vorhanden sein, weil Wasser (und Kochsalz
lauge) das Gold ebenfalls nur in Spuren extrahirt, 

Es hat sonach die bereits von Kiss ausgesprochene 
Ansich't, dass das Gold bei seiner Meth~de als Ch 1 o r ü r 
im Röstgute enthalten sei, die höchste Wahrscheinliehkeit, 
und es tragt sich nur, wie die Erfahrungen der Chemie be
züglich des Verhaltens des Goldchlorürs gegen Lösungs
mittel mit dieser Annahme übereinstimmen. 

Was wan hierüber in chemischen Werken findet, be
schränkt sich darauf, dass das aus trockenem Goldchlorid 
durch Erhitzen bei circa 150 ° bis 200 ° C. entstehende und 
darüber hinaus sich in metal1ischcs Gold und Chlor um
wandelnde Goldchlorür im kalten Wasser unlöslich sei, durch 
kaltes Wasser im Dunkeln langsam, durch heisses sogleich 
in sich lösendes Goldchlorid und zurückbleibendes mstalli-
sches Gold zersetzt wird. / 

Von den bekannten V crbindungeu des Goldes ist für 
den Gegenstand der' Frage besonders bemerkcnswcrth, das 
von Ford o s und Ge 1 i s entdeckte untcrschwefligsaure 
Goldoxydul-~atron(AuO. H2 0 2 + 3 (NaO. S2 0 2 ) + tHO). 
Dieses Doppelsalz entsteht, wenn zu einer Lösung von 
unterschwefligsaurem Natron eine wässerige Lösung von 
Goldchlorid allmählig tropfenweise unter Schütteln und 
Umrühren zugesetzt wird, Aus der zuletzt farblosen 
Flüssigkeit lässt sich das genannte Salz durch Alkohol 
als weisse krystallinische Substanz abscheiden. Aus der 
wässerigen Lösung des Doppelrnlzes fällt Eiseuviti-iol kein 
Gold. Wird bei der Bereitung <las Goldchlorid im grossen 
Ueberschussc zur Lösung des untcrschwefligsauren Na-

erfolgreich anwendet. Unter diesen angeblich ngeheimen" Chemi
kalien spielen nebst Eisen- und Kupfervitriol, auch Kochsalz, 
Glaubersalz, Kalisalpeter u. dgl. eine grosse Rolle. Dass dabei 
Schwcfch·erbinrlungen von Alkalien mit thäti" sind - wenn auch 
die Anwendung höchst empirsch stattfindet - diirfte wahr-
scheinlich sein. D. Red. 
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trons zugesetzt, so erfolgt eine Zersetzung unter Abschei
dung des Goldes. 

Da unterschwefligsaurc11 Kalk ~ich gegen Goldverbin
dungen ganz gewiss analog dem untcrschwefligsauren Na
tron verhält, fenicr die nach dem V erfahren des Kiss durch 
Behandlung der Mehle mit un terschwe fligsaurem Kalk er
haltene Lösung ein conformes Verhalten mit der Lösung 
des oben erwähnten Doppelsalzes zeigt, so liegt es nahe, 
anzunehmen, dass das Gold in Ersterer ebenfalls als Dop
pelsalz, sonach als unterschwefligsaurer Goldoxydul-Kalk 
enthalten sei, und war nur noch die Löslichkeit des Gold
chlorürs in unterscbwefligsaurcm Kalke, oder, was für die 
Lösung der Frage gleichviel ist, im unterschwefligsauren 
Natron nachzuweisen. 

Zu diesem Zwecke wurde von mir eine Partie Gold
chlorür dargestellt, und in Pulverform in kleinen Mengen 
einer wässerigen Lösung von unterschwcfligsaurem Natron 
zugesetzt. Obwohl sichtbar eine theilweise Auflösung statt
fand, schied sich doch eine nicht unbedeutende l\Ienge Gold 
aus; es geschah hiebei dasselbe, als wenn Goldchlorid-Lö
sung in grösscrer Menge dem unterschwefligsaurcn Natron 
zugesetzt wird. Das vorige Mengen des Goldchlorürs mit 
feinem Quarzpulver, sowie mit trockenem Chlorsilber (be
hufs besserer V ertheilung) hatte auch keinen besse1 en 
Erfolg. 

Endlich wurde die feine Verthcilung des Goldchlorürs 
auf diese Art erreicht, dass man <lasse lbc pulverförmig im 
'11/asser suspendirte, und dem untersch wefligsauren Natron 
in kleinen Mengen zusetzte, wobei sich die Goldverbindung 
nahezu vollständig löste. Die kleinen Mengen Goldes, wel
che sich am Boden des Gefässes absetzten , kann me.n auf 
Rechnung des metallischen Goldes setzen, von welchem 
das Präparat nicht ganz frei war. 

Nachdem derart constatirt ist, dass sich das feste 
Goldchlorür in unterschwefligsanrem Natron (oder Kalk) 
löse, sobald der Zusatz in sehr fein zertheiltem Zustande 
geschieht, d. h. wenn auf Einmal nur sehr geringe Mengen 
des Goldchlorürs mit einem Ueberschusse des Lösungsmit
tels in Berührung kommen, kaun wohl kaum an dem Be
stehen von Goldchlorür in dem chlorirend gerösteten Erz
mehle gezweifelt werden. Die Bedingung der äusserst fei
nen Vertheilung des Goldes, wie sie durch mechanische Ver
mengung im Laboratorium nie hervorgebracht werden kunn 1 

wird hier in vollem Masse erfüllt. Zugleich ist aber auch 
ersichtlich, wie vorsichtig die Röstung geleitet werden 
müssi>, wenn die Goldchlorürbildun g und sonach die Extra
ction vollständigen Erfolg haben soH. Insbesondere ist ein· 
leuchtend, dass die Röstung in der letzten Periode bei n:iög
lichst geringer Temperatur und bei Vorbandsein von über
schüssigem, aus Kochsalz und leicht zersetzbaren schwefel
sauren Metalloxyden sich entwickelndem Chlorgase, statt
finden müsse. 

Uebrigens ist bezüglich der Zersetzung des während 
der Röstung gebildeten Goldchlorürd zu bemerken, dass 
dieselbe möglicherweise durch die äusserst feine Verthei
lung des Goldes in den Erzpartikelchcn und in der Gang· 
art, welche gleichsam eine Hülle um die einzelnen Gold
theile bilden, bis zu einem gewissen Grade hintangehalten 
werden kann. Auch kann gedacht werden, dass das gebil
dete Goldchlorür mit übe~schüssigem Kochsalze eine Ver
bindung zu einem Doppelsalze eingehe (Na Cl, Au CI), 
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von welchem bekauut ist, dass es (uawentlich bei Abschluss 
von Luft) anhaltendes Rothglüheu ohne Zersetzung aushält. 

Noch muss des Umstandes gedacht werden, dass bei 
der von Kiss beschriebenen Extr11ction dass geröstete Mehl 
vor der Behandluug mit uuterscbwefligsaurem Kalk mit 
Wassi;r ausgewaschen 'Yird. Nun wird1 wie bereits erwähnt 
wurde, Goldchlorür durch Wasser (im kalten Zustande), wenu 
auch langsam, zersetzt. Wenn sonach durch das Wasser 
die Extractionsfähigkeit der Mehle d c n n o eh nicht beein
trächtigt wird, so muss dieser Umstand ebenfalls dadurch 
erklärt werden, das" die im Erzmehle in vcrhältnissmässig 
geringer Menge vorhandenen Goldchlorürthcilchen gleich
sam durch Umhüllung vor der Zersetzung geschützt werden. 

lax "· Lill. 

N o t i z. 
Unglücksfall. Die "Grnzcr Tagespost" berichtet ans Eisenerz, 

t 9. Jänner. Gestern Nnchts zwischen 10 und 11 Uhr hnt sich heim 
hiesigen Grubenbaue ein höchst beklagenswerthes U n g 1 ii c k ereig
net, welchem ein Menschenleben als ü1ifer fiel. Schon seit längerer 
Zeit wird an einem Punkte der Grube ein Stollen im festen Kalke 
vorgetrieben, um die Abförderung der an höheren Pnnktcngewonnc
non Erze nach kiirzester Linie einzuleiten. llei diesem Betriebe ste
hen<! Mann in Verwendung, von denen sich nach 12stiindiger Schicht
dauer je zwei Mann rcgelmässig für die Tag- und Naehtarbeit 
nm li Uhr abwechseln. Anch gestern faml dieser gewöhnliche 
Vorgang statt, welcher für den als l\lilitärurlauhcr zeitweilig be
diensteten Jacob Forstcr zur letzten Grubenfahrt werden sollte. 
Dieser sowohl als sein Genosse der Hauer Alrxandcr Miiller, 
verfügten sich zur vorgeschriebenen Zeit des Schichtenwechsels 
zu der ihnen zugewiesenen Arbeit, und dachten an eine Gefahr 
umsoweniger, als die Festigkeit des Gesteines zu keiner llcsorg
niss Veranlassung gab; sie freuten sich vielmehr ilcs Umstandes, 
dass eben erst eine Gestciusablösung durch Sprengarbeit bloss
gelegt wurdr, welche, diagonal gegen die rechte Seih' des Stol
lenhiebcs abweichend, nun mit einer ähnlichen Ablösung am 
liuken Ulm einen \Vinkel hildctc, der ihnen Arbeitsvortheile hot. 
Den Vorthcil, welchen die Natur ihnen gewährte, bcniitzend, bohr
ten sie das für den Sprengschuss ausersehene Bohrloch. vPrluden 
und cntziindeten den Schuss und freuten sich der guten \Y irkung, 
als sie die . <lurch die Explosion des Pulvers hcn·orgcrufene 
Zerklüftung des anstehenden Gesteins sahen, \\·eiche ihnen ein 
rasches Vordringen, und somit die Anwartschaft auf erhöhte 
Leistung und gesteigerten Lohnsausfall in Aussicht stellte. 
Doch ebrn das, was sie mit Freude eifüllte, sollte ihnen zum 
Verhängniss werden. Jacob Forster ergriff die Stcngstan::?,'<', wie es 
nach Sprcngschiisscn gcbriinchlich ist, um sie als Hebel zur Hcr
einarheitung der angekliiftetcn Triimmer zu verwenden, und als 
er bereits ein Nachgeben der gelockerten Stiickc bemerkte, hiess 
er seinen Kameraden die Lampe erheben, um die Sran:;-c vor
sichtig einsetzen zu könucn. Doch anstatt des vermutheten Her
eingleitens von Brnchstiicken des vom Schusse zcrkliifteten Ge· 
steines brach nun bei leiser Spannung mit der Stcngstangc die 
ganze Frist herein, - ein dumpfer Schlag, - ein augenblickliches, 
doch eben so schnell verhallendes Stöhnen war Alles, was die 
Katastrophe" begleitete. Die Grubenlampe war verlöscht. Im 
Finstern tappend zwischen den niedergegangenen Trümmern 
wollte l\lilllcr nun zur nächsten, etwa SO Schritt cntfemteu 
Haucrbelegung eilen, um Licht und Hilfe zu bringen; doch jetzt 
erst ward er gewahr, da.es er nicht fort konnte, sondern von 
den herabgestiirztcn Gesteinsmassen festgehalten werde. Schnell 
besonnen entledigte er sich uun seines Schu11es, dessen ver
klemmte Hiille den Fuss selbst vor Zerquetschen geschützt hatte, 
und ein kräftiger Riss, dem sein eingekeiltes Kleid nachgeben 
musste, befreite seinen festgehaltenen Arm. Erst als er sich bei 
seinen Kameraden befand, wurde er es gewahr, dass er am.. 
Kopfe eine Verwundul!g hatte, und dass in Folge der Streifung 
des V crbruches ihm der eine Arlll anzuschwellen begann. Zwn 
Glücke sind die Verletz1mgen nur leichte. Die Hilfe, welche 
Miiller mit andern 4 Mann dem Jacob Forstet bringen wollte, 
musste nun gleichwohl als ein vergebliches Unternehmen er
kannt werden, als das Licht den Ort der Katastrophe belcuch-

tete. Es hatte sich. dort nach natürlichen Ablösungen an der 
Stollenfirst ein GcstcinskUrper von ungefähr 5 Fuss Liinge, 2 
Fuss durchschnittlicher Breite und 3 Fuss Hiihc im Gewichte 
von beil1iufig 45 Ctr. ahgetrcnnt. Diese Masse bedeckte den 
Yerungliickten, der augpn!Jlicklich zerquetscht den Tod gefun
den hatte. Da die erwähnten Ablösungen ausserhalh des Stol
Ienhiebes, und namentlich 3' höher waren, als die Stollenfirst 
gehalten wurcle, so konnten sie weder Yernmthet, noch weniger 
gesehen werden, es war daher aach eine Vorkehrung von Vor
sichtsmassrcgcln nicht möglich. Mit vieler l\liihe gelang es den 
vereinten Kräften noch zur Nachtzeit den erschlagenen Kamera
den ans den Triimmern herauszuziehen, um ihn zu Tage zu 
schaffen. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Ernennung. 

V 6 m k. k. F i n a n z m i n i s t c r i u m. 

Der llrixlcgger Hüttenmristcr Sebastian S trimm er zum 
Controlor bei clcr Berg- und Hiittcnvcrwaltung in Brixlegg (Z. 
li:.!063-1779, ddo. li. Jänner 1865). 

Erledigungen. 
D ic H ii t tc n meis tc rss tc l le bei der Berg- und Hiitten

verwaltung zu Brixlegg in der IX. Diiitenclasse, mit dem Ge
halte · jiihrl. 800 ft., freier \Vohnung sammt Garten, und Cau
tionspfticht. 

Gesuche sind, inGbcsonderc unter Nachwcisung der Bcrg
akadcmischcn S~uclien, der Kenntnisse im Kupfer-, Hiitten-, 
Hammer- und Walzwerks-lletriehe, des :!\Iontan-Rechnungs- und 
Cassawesens, dann der Gewandtheit im Conceptsfache, binnen 
vier \Vo eben bei cler Berg- und Salincn-Dircction in Hall 
einzubringen. . 

Eine Bergmeistcrsstellc bei dem Kreuzbergcr Gru
benwerke in Nagyb1inia in der IX. Diiitenclasse mit dem Ge
halte jährl. i35 fi, 12. Wiener Klaftern Brennholz, und Natural
qnartier nehst Garten. 

Gesuche sind, inshcsondere unter Nachweisung der znriick
gelegten bergakademisehen Studien und practischen Ausbildung 
im Berg-, Pochwerks- und Markschcidsfachc, dann der Kennt
niss der deutschen und ungarischen Sprache, hin n n c n v i c r 
\Voch en bei der Berg-, Forst- und Giitcr-Dircction in Nagy
biinya einzubringen. 

Die H ii tten- nn d Fa b ri ks-Ve rw al tcrsstelle bei 
dem Bergamte Idria in Krain in der X. Diätenclasse, mit dem 
Gehalte jähr. 945 fi., Naturalwohnung oder einem Quartier
gclde jähr. 94 fi. 50 kr., dann der lleniitzung eines Gartens 
und Krautßcckes. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der 4crg
akademischen Studien und practischen Kentnisse im Hütten
wesen, dann in der Quccksilber-Hiittenmanipulatiou und Zin
nober-Erzeugung, binnen vier 'Voehcn bei der llcrg- und 
Forst-Dircction in Graz einzubringen. 

Eine Schichtcnmcistcrsstellc bei der Krcmnitzer 
Bergverwaltung in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 
1\30 ß., 10 \\'icner Klaftcm tl.reischuhigen Brennholzes und 
Naturalqnarticr. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachwcisung der berg
akadcmischeu Studien und practischen Kenntnisse im Gruben· 
baue und der :!lfarkscheiderei, dann der Kenntniss der deu
schen und slavischen Sprache, binnen v i c r Wochen bei der 
Berg-, Forst- und Giitcr-Dircction in Scheumitz einzubringen. 

Eine Försterstelle im Bereiche der Berg-, Salinen-, 
Forst- und Giiter-Direction in Marmaros-Szigeth in der XI. 
Diätenclasse, mit dem Gehalte jäl1rl. 600, eventuel 500 fi., 12 
Wr. Klaftern Brennholzes, 120 Pfund Salzdeputat, 12 Metzen 
Getreide zum Gestehungspreisc, Deputatgründcn zur Erhaltung 
zweier Kühe, dem Deputate für ein Dienstpferd, Naturalwoh
nung oder IOpercentigem Quartiergelde, und mit der Verpflich
tung zur Cautionslcistung im Gehaltsbetragc und zur Haltung 
eines Dienstpferdes. . 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisnng der an 
einer Forstlehranstalt zuriickgelegten Studien, der Staatsprüfung 
für Forsh\irthe, der V crtrautheit mit der Forstwirthschaft im 
Hochgebirge, der Kenntniss der Volkssprachen (ungarisch und 
ruthenisch), sowie der körperlichen Tiiehtigkeit, binnen v i c r 
\V o c h e n bei obiger Direction einzubringen. 
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Concursaueschreibung. 
(Erhalten clen 25. Jänner 1865.) 

Bei der Kremnitzer k. k. Bergverwaltnng ist die Stelle 
eines Schichtenmeisters zu besetzen. 

Mit dieser in der X. Diiitenclasse eingereihten Stelle sind 
verlmnden: ein Jahresgehalt von 630 fl„ ein Natmal-Depntat 
mit jährlichen 10 Wiener Klaftern dreischuhigen Brennholzes 
und ein N aturnlquartier. 

Gesuche sind, unterNachweisung der mit gutem Eetfolgc ab
sol virtcn bergakademischcn Studien, der praktischen Kenntnisse 
im Grubenbau und Markscheiderei, der bisherigen Dienstleistung 
in diesem Fache und der Kenuntiss der deutschen und slavi
schcn Sprache binnen vier \Vochen bei der k. k. Berg-, Forst
und Giiter-Direction einzubringen. 

Schemnitz am 15. Jänner 1865. 

Aufforderung. 
(Erhalten den 23. Jiinncr 1562.) 

Nachdem Ludwig Zwarnik das Amt als Dircctor ·des 
Szlovinkaer Paulovczer Robert - Bergwerkes mit Eingabe vom 
6. 1. Mts. niedergelegt hat, werden die bergbiicherlichen Theil
hahcr dieses Bergwerkes, namentlich die Hm. Daniel Fuchs, 
Amalia Schafcsak, Michael Leszniczky, Amalia Schrcter, Carl 
Kirchmajer, Cnrl v. Horv:i.th, Snmucl Linkcsch, .Johmm Ordcl, 
Samuel Dimer, Mathias Manyovszky, Susette Götzy, Carl Koch, 
Johann Simenszk_v, Frnnz Simcnszky, und Johanna Spacsek im 
Sinne des a. 11. G. §. lb8 aufgefordert, binncm \JO Tagen vom 
Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in dem Amts
blatte der Ungarischen Nac·hrichtcn grrcchnct, einen gemein
schnftlichen Bcvollmächtigtrn zn bestellen und hierhm· anzu
zeigen, wiclrigens nnch §. 23!) a. H. G. auf eine Strafe von 5 fl. 
erkanut werden wird. 

ßis zum Ausgange der obigen Frist wird der hisherige 
Director zur F011fühnmg der Leituug gleichzeitig beauftragt. 

Kaschan, am 16 .. Jänner 1865. 
Von clcr Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 
(F .• rhnlten den 25. Jänner 1865.) 

Laut eingelaugter Anzeige ist dm· Grubenbau des im Zipscr 
Comitntc, Gemeinde Szlovinkn, Gegenei T1inkl, gelegenen Mathaci
Bcrgwerkes verbrochen uud unfahrbar, clas Bergwerk selbst aber 
seit einem Jnhre ausser Betrieb. Es werden daher die hcrgbücher
lich vorgemerkten Theilbesitzer Herren Johann Regensbogen, 
Antonia Seide, Joharm Seide, Eduard Seide, Maria Mosel und 
Otto \Volfram nnd deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit auf· 
gefordert, binnen \JO Tagen vom Tage der ersten Einschaltung 
dieser Kundmachung in das Amt~blatt dci• Ungarischen Nnch
richten gerechnet, llieses Bergwerlt nach Vorschrift des a. ß. 
G. §. 1 i4 in Betrieb zu setzen, einen gemeinschaftlichen Bevoll
mächtigten zu bestellen und hierher anzuzeigen, unrl iiber die 
bisherige Unterlassung des steten Betriebes sich standhaft zu 
rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift rles a. B. G. §. 243 und 
244 vorgegangen werden wird. 

Kaschan, nm 19. Jiinncr l 'lli5.' 
Vnn rlcr Zips-IglrScr k. k. Berg-Ifanptmnnnschaft. 

Concurs-Ausschreibung. 
(Erhalten den 25. Jänner 1865.) 

An <ler k. k. Berg· und Forst-Akademie zu Schemnitz ist 
die Assistcntenstclle der Lehrkanzel für clarstellcndc Geometrie, 
Baukunst nnd den Zeichnungsunterricht zu besetzen. 

:\Iit dieser in der X. Diiitenclasse stehenden Stelle sind 
verbunden: Ein Jahresgehalt von 420 fl. Oe. ,V., ein Qnnrtiergeld 
von 42 fl. Oe. \V„ ein Deputat von li \\'icner Klaftern Brennholz, 
encllich eine Zulage von 15i fl. 50 kr. Oe. W. oder eventuel 
VOii ( 05 fl. 

Bewerber um diese Stelle haben sich iiber die mit vorziig
lichem Erfolge ahsolvirten hergakademischen oder sonstigen 

Fachstudien und ihre bisherige practische Verwendung beim 
Bau- und Zeichnungsfache, Eignung zum Lehrfache, ferner über 
clie vollkommene Kenntniss dei· deutschen Sprache und über die 
sonstigen Sprachkenntnisse, sowie iiber ihr Alter, Moralität und 
allfällige Verwnndtschaft mit den Professoren der k. k. Berg- und 
Forst-Akademie legal nusznweisen, und ihre eigenhändig geschrie
benen Gesuche binnen 4 \Vochen an die k. k. Berg- und Forst
Akademie-Direction in Schemnitz einzusenden. 

Schemnitz, am 13 .• Jänner 1865. 

Erledigung. 
Die Forstraths- und Forstreferentenstelle. bei der 

Eisenwerks-Directiou zu Eisenerz in der VIII. Diiitenclasse, mit dem 
Gehalte jährl. 121i0 fl„ einem Holzdeputate jährl. 40 Wiener 
Klaftern a 2 fl. ti2 1h kr„ freier ·w ohnung sammt Garten, 104 
Centner Heu und Grnmet zur Erhaltung zweier Kiil1e, und jähr• 
lieh 124 Strichmctzen Hafer, 74 Centnem Heu und einen Knecht
untcrhalts- und Hufbe~chlagsbeitrag von i5 fl. ()0 kr. zur Haltung 
zweier Pferde. 

Gesuche sincl, insbesondere unter Nachweisung der an einer 
Forstlehranstnlt zuriickgelegten Stnclien und einer höheren ad
ministrativen Ausbildung, binnen vier ·wochen bei dem Prii
sidium der Eisenwcrks-Direction zu }~isenerz einzubringen. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Mlnerallen-Sammlon,;. 

In Klagenfurt ist eine schöne und werthvolle lllineralien
Sammlung, wonmtcr besonders viele Doubletten, billig zu ver
kaufen. Auf frnnkirte Zuschriften wircl schnellstens Auskunft 
ertheilt von Herrn Lnclwig Loetsch, k. k. Notar in Gurk in 
Klirnthen. (I-3] 

In den nächsten Tagen erscheint im Y erlage von Adolph 
Dlarous in Bonn, und ist zu beziehen durch die Buch.hnnd
lung von F. lllanz 1: Comp. in Wien, Kohlmarkt Nr. 7 
gegenüber clcr Wallnerstrasse: 

B e 
Zeitschrift 

für 

r g r e c 
Redigirt und herausgegeben 

H. Brassert, 

h 
von 

Be rghnuptm;in n zn Bonn 
nn<I 

Dr. H. Aehenbaeh, 

t. 

Oherbergrnth und Professor der Rechte zu Bonn. 

VI. Jahrgang: 1865. 
1. Heft. 

(Preis für clen Jahrgang: 4 II. 80 kr. iisterr. Wlihr.) 

Das t. Heft enthält clen clem Lllncltage vorgelegten 

Entwurf eines allgemeinen Berggesetzes für 
die Preuss. Staaten, nebst den Motiven. 

Gleichzeitig erscheint in demselben Verlage eine Separat
Ausgabe clieses 

Entwurfes nebst den Motiven. 
Preis 1 fl. 50 kr. listen·. Währ. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bog·en stark mit den nöthigen a r ti s t i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien b fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und A~fbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 'l kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpare1llezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl \Vint.eruitz. & Co, in Wien. 



N~ 7. 
XIII. Jahrgang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
13. F e b r u a r. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberl.Jergrath, a. o. Professor an der Universität zu Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Uchcr Bergreviere. II. - lieber eine neue MPtho'.lc zur (}old~_ewinmmg m~s golil~1altig<'n, ~rzen. - Hai~iI~-
ger's sichPnzigster c mr s„ag. G l t " - D1"c ,,.·11·tl1s(•h:1ftliche Lao-„e der Blc1-lndnstric Karntens. - L1teratm. - ::-lobzen. - Admnn-
strativC's. - Ankündigung. 

Ueber Bergreviere. 
(Vom Retlacteur.) 

II. 
Die Reviersverbindung ist ihrem Zwecke und ihrer 

Form nach eine vorwiegend s ach l i c lH'; denn nicht gl c ich
gesinnte Pers o 11 e n, sondern in gleichartigen Vcrhäl_t
nissen befindliche Bergwerke sind es, welche durch die 
Bildung eines Reviers mit einander verkniipft, und zur äusse
ren Gemeinsamkeit verbunden werden sollen. Darin liegt 
ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Reviers -
Institute und den bergmännischen Genossenschaften 
oder bergmännischen Vertretungskörpern (z.B. Gewerken
kammern), welche Letzteren ihrem"\\' esen nach Verbindungen 
von Personen sind, die der bergmännischen Berufsthä
tigkeit angehören. 

In diesem Unterschiede wurzeln auch manche Eigeu
thümlicbkeiten welche nicht selten verkannt werden, weil 
das Reviersba~d in der Regel nur durch die Thätigkcit \"On 
Person e n - den Reviers genossen uud Re\'iersausschüs
sen - zu äusserer Geltung gelangt, und dadurcl1 manl!hes 
rein Genossenschaftliche und Repräsentative im Reviers
leben zum Ausdruck kommt. Da~s aber beide Begriffe nicht 
identisch sind, zeigt schon der Umstand, dass die PflPge 
des Genossenschaftswesens und eine bergmännische Stan
desvertretung wohl sich in dem Reviere und mittelst des
selben entwickeln k „ n 11, aber eben nicht muss, sondern 
auchganz ohne sachlicheVerbindungder Bergwerke 
zu Stande zu bringen ist!·:·:·) 

Fasst man diesen Unterschied richtig auf, so wird man 
es erklärlich finden, dass die Realunion eines Reviers 
nicht in einem aus b e lieb i gen bergmännischen Intelligen
zen bestehenden Auss,•husse ihr leitendes Orgim finden kann, 
nnd dass die Basis der Theilnahllle an einelll Revier nicht 
die abstracte Bergmannseigenschaft, sondern die innige 
Beziehung einer Person zu einem der, wegen Gleichartig
keit der Verhältnisse mit einander verbundenen Berg
w er k e (montanistischen Realitäten) sein kann. Wo es 
sich um eine derlei r e a 1 e Verbindung handelt, deren Zweck 

*) Wie z. B. der Verein der Eisenindustriellen oder wie 
die Handels- und Gewerbekammern ! -

null Umfanrr zunä1·hst durch die Gemeinsamkeit sä c h 1 i
ch c r und ~ r t 1 ich er V erl>ä.ltnisse gegeben ist, werden 
daher zunäl!hst die Il e sitze r, und erst in zweiter Linie 
sonstige zu ein Pm bestimmten Bergwerke in einer dauern
d e u Verbindung stehende, (demselben verbu;Hleue) 
Personen stehen miiss!'n, während zu einem n Bergwl·rks
verei n~, einer „Ges..Jlschaft zur Förderung des Bergbaues" 
- ja vielleicht sPlbst zu einer politischen Vertretung des 
Bergbaues in (bis jetzt noch uicht bestehenden) Gewerken
kammern den p er s ö n 1 ich e n Eigenschaften ein grösseres 
Gewicht zugestanueu werden kann. 

Es wird daher nicht nur kein F c h l er, sondern viel
mehr ein ganz richtiger Ausdruck des Wes ci n s e i 11 es 
Reviers sein, wenn in einer solchen Verbindung r e a 1 en 
Bergbaubesitzes - f'h"n die Besitzer z un äc h s t berufen 
sind, die Träger dieses Verbandes zu sein, J,•,;sen 
ganze Natur geiindert würde, wenn das rein per s ö n l i
ch e Element zufälligen Aufenihaltes oder lediglich theoreti
scher Intelligenz dabei ma:-;sgcbencl sein wollte. Es dürfte nicht 
immer leicht seiu, die Griinze zu bestimmen, wo die 11 In
telligenz" als so 1 c h c auföugt, noch wenig<·r aber dürfte 
es zulässig sein, nBesitz" nud nlntelligenz" als stehende 
,,Gegensätze" anzusehen. wozu mau in einzelnen von klei
nen Gewerken oder Eigenlöhnen bewohnten Districten allen
falls verleitet werden mag! 

"\Vo ein derlei .Missverhältniss eintritt, dass in einer 
Reviersversammlung eine entschiedene Spaltung zwischen 
minder gebildeten Kleingewerken und industriellen Gross
gewerken oJer Gesellschafts-Repräsentanten sich dauernd 
herausstellt, fehlt eben eine w c s entliehe vom Gesetz 
geforderte Be d in gu n g einesReviers-nämlich G 1 eich
a rti g k e i t der Besitzverhältnisse, und es bedarf 
zur Lösung solcher Differenzen nicht eines neuen Gesetzes, -
sondern nur der Um k e b r zur Beobachtung des bestehen
den Gesetzes, d. i. -· Auflösung eines solchen Reviers 
welches nach §. 11 gar nicht hätte gebildet werden sollen, 
und allenfalls Neubildung eines so 1 c h e n, welches den 
Bedingungen des §. 11 entspricht, und zugleich die Wahr
scheinlichkeit seiner geistigen Lebensfähigkeit besitzt. Wo 
die nöthige Reife zu einer Reviers bild ung (als Re a !-Union) 
weE;en Verschiedenheit der Verhält n~se nicht vorhanden· 



ist, wird auch am besten dieReviersbildungselbstvor der Hand 
noch unterbleiben; jedoch durch eine frei e per s ö n 1 i
ch e Verbindung vou Ilergwerksverwandten in Gestalt 
eines n Vereinesu einem Theile des schon vorhandenen 
Bedürfnisses Rechnung getragen, und vielleicht eben da
durch einer späteren vollberechtigten Reviers.bildung im 
Sinne des §. 1 1 all. Berggesetzes vorgearbeitet werden 
können. Qui bene distinguit, bene docet ! So wird auch 
durch eine richtige Unterscheidung der realen, sachli
e h e n Natur des Reviersinstitutes von dem persönlichen 
Wesen der freien Vereinsbildung, sich der Conflict zwi
schen Intelligenz und Besitz lösen lassen, der unserer An
sicht nach stets ein mehr künstlicher ist, und nicht bloss 
P.ine gehässige , sondern auch eine bedenkliche Seite hat, 
indem daraus Zwietracht und andere Uebel entkeimen, 
welches demBergbau ohnehin schon mehr, als wünschens
werth ist, in der öffentlichen Meinung geschadet haben. 

Wir glauben daher, dass Reviersstatuten mög
lichst daran festhalten sollten, die Rechte der eigentlichen 
Reviersgenossenschaft an dauernde B e zieh u n gen 
zumBergbauobjecte zu knüpfen. Darunter wäre zu
nächst ein seit einer gewissen Zeit (2-3 Jahre etwa?) nach
gewiesener Besitz und allenfalls eine durch längere Zeit 
(etwa 5 Jahre) ausgeübte Repräsentanz eines Bergwerkes 
zu verstehen. - Wo so 1 c h e Elemente zur Lebensfähig
keit eines Reviers nicht genügend vorhanden sind, vertritt 
weit zweckmlissiger ein ,, freier V e rein u die Stelle , dem 
wohl nicht die vollen Rechte und nicht die materielle Com
pactheit eines Reviers zukommt , welcher aber immerhin 
manche Zwecke zu fördern vermag, die _sonst in das Be
reich der Revicrsthlitigkeit fielen; aber wo kein Revier noch 
besteht - ohne einen solchen freien Verein ganz unbe
achtet bleiben würden. 

Nichts könnte das Reviers-Institut gründlicher ruini
ren und untergraben, als ein Versuch, der besitzlosen berg
männischen l,ntelligenz, welche bei ihrer cosmopolitischen 
Natur nicht au örtliche Interessen des Reviers gebunden, 
sondern freizügig im vollsten Sinne des Wortes ist, die 
Oberhand im Reviersleben zuzuwenden! 

Die echten Rcviersgenossen (Besitzer und deren Ar
beiter) würden sehr bald die speciellen undl<>calen Interessen 
des Reviers, die in den s ach 1 ich e n Eigenthümlichkeiten 
und im Laufe der Z.eit ausgebildeten Verhältnissen wurzeln, 
verletzt glauben, und selbst dem i d ca 1 B c s s er n, wel
ches von derlei Iutelligenzen angestrebt werden mag , die 
billige Anerkennung versagen, welche bei einer ruhigen Ent
wicklung aus sich sei bst früher oder später nicht ausgeblieben 
wäre·! Durch Verfolgung a 11 gemeiner Interessen kön
nen momentan s p ec i e 11 e Bedürfnisse scheinbar oder 
wirklich verletzt werden; Streit und Hader gewinnen Bo
den, denn der durch seinen Besitz und dessen Verhältnisse 
gebundene, wird niemals gleichen Schrittes (oder Fluges) 
gehen können mit der nfrcien" (auch B c sitz freien) In
telligenz, welche nicht gebunden an den Ort, weder Sachen 
noch Menschen zu schonen braucht, sondern heute da und 
morgen dort ihr mobiles Vermögen (Talent und Kenntnisse) 
verwerthen kann, ausrufend: Uhi bcne, ibi patria ! Das ist 
das npersönliche Elementu in seiner abstractesten Entfal
tung, in welcher es mit dem n sachlichen u Elemente, 
w e 1 c h c s dem Reviere zur Basis dient, nicht leicht 
als h om o gen wird betrachtet werden können! Es sind, 
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aber auch noch andere Fragen dabei zu beleuchten! -
Darüber ein anderes Mal! 

Ueber eine neue Methode 
zur Goldgewinnung aus goldhaltigen Erzen. 

Von Dr. Grace Clavert. 
Vorgetragen In der British Associalion zu Bath. - Aus der Chemie& 1 

News, October 1861, Nr. 252. - Durch Dingler's polyt. Journal. 

Da die in Grossbritannien '\"Orkommenden Golderze 
in der neuesten Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen haben , so dürfte es für die beim Goldberg
bau Betheiligten von Interesse sein , eine neue , einfache 
Methode zur Extraction des Goldes ans solchen Erzen ken
nen zu lernen, durch welche nicht allein die Anwendung 
des kostspieligen Quecksilbers vermieden, sondern gleich
zeitig mit dem Golde auch ein etwaiger Silber- und Kupfer
gehalt jener Erze zugutegebracht werden kann. Die Praxis 
hat ferner gezeigt, dass dieses Verfahren auch noch bei 
einem geringen Goldgehalte, zu dessen Zugutemachung die 
Amalgamation zu hoch zu stehen kommen würde, mit Vor
theil anzuwenden ist. 

Ohne hier auf die Einzelheiten der zahlreichen Versu
che (über hundert) einzugehen , welche ich seit einigen 
Jahren anstellte, bevor ich auf die neue im Folgenden mit
getheilte Goldextractionsmethode kam , erlaube ich mir 
einige Thatsachen vorauszuschicken, welche für eine allge
meine Uebersicht des Gegenstandes erforderlich sind. 

Werden 2. 2 Thcile reinen, fein zertheilten, durch 
Reduction eines Goldsalzes erhaltenen metallischen Gol
des mit 100 Theilen reinen Sandes gemengt und in einer 
Flasche mit gesättigtem Chlorwasser 24 Stunden lang sich 
selbst überlassen, so löseu sich nur 0·5 Theile des Goldes 
auf. Bei Wiederholung dieses Versuches mit einem Ge
misch von Chlorwasser und Chlorwasserstofl'säure', an
statt mit Chlorwasser allein, werden 0-6 Theile Gold auf. 
gelöst. Wendet man anstatt Chlorwasserstofl'säure und Chlor 
ein Gemenge von Sand, metallischem Gold und Mangan
superoxyd mit Chlorwasserstoffsäure an, so werden 1 ·4 
Theile Gold aufgelöst, so dass das letztere allem Anschein 
nach durch die Einwirkung von nascirendem Chlor leichter 
aufgelöst wird, als wenn dieses Gas in wässeriger Lösung, 
bevor es mit dem goldhaltigen Sande in Berührung kommt, 
mit Chlorwasserstoffsäure gemischi wird. Indessen lassen 
diese Verfahrungsweisen bei ihrer Anwendung im Grosseu 
noch viel zu wünschen übrig, da über ein Drittel des Gol
des ungelöst zurückbleibt; au eh ergeben sich dieselben 
Resultate, wenn das Chlorgas auf andere \V eise, z. B. 
durch Zusatz eines Gemenges von Chlornatrinm, Schwefel
säure und Mangansuperoxyd zum Sande, entwickelt wird. 

Von der Ueberzeugung ausgehend, dasa Chlorgas im 
na;cirenden Zustande ein vortheilhaftes Agens zur billigen 
Zugutemachung des Goldes aus Erzen abgebe, und dass 
das Verfahren nur einer geeigneten Modificirung bedürfe, 
liess ich das Gemenge von Schwefelsäure und Braunstein, 
oder von Schwefelsäure, Braunstein und Kochsalz mit dem 
goldhaltigen Sande zwölf Stunden lang in Berührung; dann 
setzte ich, anstatt die Goldlösung auszuwaschen, eine ge
ringe Menge Wasser hinzu, durch welches ein Theil des 
wirksamen Reagens entfernt wurde. Diese Flüssigkeit 
wurde hernach zu wiederholtenmalen auf den Sand gegos-



sen und wieder gesammelt; auf diese Weise gelang es mir, 
den ganzen Goldgehalt des Sandes, bis auf einen kleinen 
Bruchtheil, wieder zu gewinnen. Darauf wiederholte ich das 
Verfahren mit natürlichem goldhaltigem Quarz und es ge
lang mir auch, aus 1 Tonne desselben die in dieser Quan
tität enthaltenen 2 Unzen Gold vollständig zu extrahiren. 

Demnach empfehle ich folgendes Verfahren zur Gold
extraction im Grossen: - Der fein gepulverte goldhaltige 

' Quarz wird zunächst mit etwa 1 Proc. Mangansnperoxyd 
anf's Innigste gemengt; wenn Chlornatrium angewendet 
werden soll, muss dasselbe dem Erze gleichzeitig mit dem 
Braunstein zugesetzt werden, und zwar im Verhältnisse 
von 3 Theilen Salz auf 2 Theile Braunstein. Das Ganze 
wird dann in verschliessbare, mit D-0ppelböden versehene 
Kufen gebracht, deren falscher Boden erst mit Reisig und 
darüber mit Stroh belegt ist, so dass das Quarzpulver die 
Löcher des Siebbodens nicht verstJpfen kann. Wird Braun
stein allein angewendet, so wird nach zwölfstündigem Ste
hen so vie~ Wasser hinzugefügt, dass der ganze zwischen 
beiden Böden befindliche Ra um mit Flüssigkeit gefüllt ist. 

Die letztere wird ausgepumpt und wieder auf das zu 
extrabirende Erz gegossen; nachdem diess mehreremale 
wiederholt worden, wird die Flüss4;keit in besondere Gc
fässe (Fässer) geleitet, in denen das Gold und etwa \'Orhan
denes Kupfer ausgeschieden wird, 

Zn diesem Zwecke wird altes Eisen in die Fässer ge
bracht, wodurch das Kupfer gefällt wird; nach Beseitigung 
des Cementknpfers und des nicht aufgelösten Eisens wird 
die Flüssigkeit zur Vertreibung des überschüssigen freien 
Chlors erhitzt , und mit einer concentrirten tösung von 
ech1-.efelsanrem Eisenoxydul (Eisenvih·iol) versetzt, durch 
welche das Gold in metallischem Zustande niedergeschla
gen wird. Mittelst dieser Methode erhält man sowohl das 
Gold als das Kupfer in marktfertigem Zustande. 

Bei silberhaltigeu Erzen bedarf das Verfahren, damit 
auch der Silbergehalt zngutegemacht werden kann, einer 
geringen Modific irnug. Das Chlor muss durch Au wendnng 
von Schwefelsäure , Mangansupcroxyd und Chlornatrium 
entwickelt werden, wobei ein Ueberschuss des letzteren 
gewonnen werden muss, d. h. 6 Theile desselben anstatt 
3 Theile anzuwenden sind, Durch das überschüssige Chlor
natrium soll nämlich alles durch Einwirkung des Chlors auf 
den Silbergehalt des behandelten Erzes gebildete Chlorsil· 
her in Lösung gehalten werden. Zur Gewinnung del:I Sil
bers selbst muss die F ällung insofern modificirt werden, 
als in die Flüssigkeit erst Kupferplatten gestellt werden, 
durch welche metallisches Silber ausgefällt wird; dann erst 
wird das Kupfer mittelst Eisen niedergeschlagen und das 
Gold auf die vorhin angegebene ·weise·gewonncn. 

Die mit diesem Verfahren verknüpften Vortheile sind: 
1. Billigkeit; 2. Unschädlichkeit für die Gesundheit der 
Arbeiter; 3. Gewinnung nicht allein der im gediegenen 
(metallischen) Zustande vorhandenen Goldtheile (wie bei 
der Anwendung von Quecksilber), sondern des sämmtlichen, 
auch in gebundenem (vererztern) Zustande im Erze vorhan
denen Goldes, und gleichzeitige Zugntcmachnug eines et· 
waigen Silber· und Kupfergehalts der Erze. • 

Schliesslich muss ich an einen Punkt erinnern, des
sen Bedeutung allgemein unterschätzt zu werden pflegt: 
ich meine die beträchtlichen Kosten, welche durch die 
Förderung, die mechanische Scheidung und die Aufberei-

tung der Erze, sowie durch die Vorbereitung derselben 
zur Behandlung mit Quecksilber oder irgend einem andern 
Extractionsmittel, verursacht werden. 

Haidinger's siebenzigster Geburtstag*). 
Der auf den 5. Februar d. J. fallende 70. Geburts

tag Wilhelm Haiding e r's gab Anregung zu dem Gedan
ken, den 11Altmeisteru in einer Büste zu verewigen und die 
Aufstellung derselben mit der Peier jenes 70. Geburtsfestes 
zu verbinden. Ein Comitc, bestehend aus den Herren: Dr. 
A. E. Re u s s, Mitglied der kaisrrl. Academie der Wissen
schaften und Professor der l\lineralogie an der Wiener 
Universität, Dr. M. Hörne s, Director des Hof-Mineralien
cabinets, Dr. l<'erd. v. Hochstetter, Professor der Mine
ralogie und Geologie am "Wiener polytechnischen Institutl', 
und Franz von Hauer, Bergrath und ersten Geologen 
an der gPolog. Reichsanstalt, dem Kohlenwerksbesitzer und 
Industriellen Herrn Heinrich Dr a s c h e, und dem Reducteur 
dieser Zeitschrift Oberbergrath und Professor Freiherrn ...-. 
Hingen au, constituirte sich als Organ zur Ausführung die
ses Gedankens und eröffnete die Subscription für freie llei
triige zu diesem Zwecke. Der Anklang, den diese 
fand, zeigte sich sowohl durch die Anzahl der Orte, aus 
w e 1 c h e n, sowie durch die Bedeutung der Namen, von w e l
c h e n die Anmeldungen zur Theilnahme ausgingen. 

Mehr als 300 Subscribenten yertheilten sich auf über 
100 Orte, fast aller Welttheile **),und eine bunte Reihe \'Oll 
Namen aus allenKreisen der ge bildetenGesellschaft, Gelehrte 
und Indu8trielle, Prirate und Staatsmänner, Aebte, Diplo
maten, ßr.rgmänner, Aerzte, öffeutliche Institute - an der 
S p i t z e A l 1 e r, d r e i k a i s c r 1 i c h e P r i n z e n (E r z h e r
z o g e Ludwig, Stephan und Joseph) füllen die Sub
scriptionsliste. 

Diese "Namens- und 0 rtslistc der Subscribenten, wel
che mitdemRechenschaftsbe richte desComitC's pnblicirt wird, 
bietet ein eigenthümliches Interesse, und zeigt wie 
a 1 l g e mein die Verehrung für den greisen Forscher, wel
chen wir mit gerechtem Stolz den Unser u nennen , ver
breitet ist! -

*) Da unser ßlatt mn Sonnabrnd geschlossC'n wir1l , war 
es uns nicht nwhr mliglich, in der l!'tzten Nummer vom Montag, 
ü. Februar über ein F.hrenfcst zu hC'richten, wekhl's Sonntag 
den 5. Februar, stattfan<l. \Vir tragen 1laher hcntc einen llerid1t 
dariiher nach, können jccloch <les Raunws wegen den \Vort
Iantclcr gehaltenen Heden nicht \"Ollstiindig bringen. wC'lchc ausführ
lich in dem demnächst zn wriiffentlichmulen Berichte des Comites 
enthalten ~ein werden. , 

'-·*) Altculmrg (Stift), Athen, Atzgcrs<lorf, Aussc1', Hasel, 
· ßclluno, llerlin, llerns<lorf, Bonn, llologna, Braunau (ßlihmcn), 

Braunschweig, Briinn. Briisgc), Calcntta, Cambridge, l'hrist
chnrch (Neuseeland), l'arlsruhc, Clansthal, Colmrg, Csakova, 
Dlibling, Dresden, Dunedi1\ (Neuseeland), Esslingcu, Eibiswald, Ell
bogcu,Florenz, Forni-Avoltri, Frankfurt a. !IL, Frck, FrcilJl'rg, Fried
land, Gasteiu, Gotha, Uilttin gen, Gratz, Grosswardciu, Gyalu, 
Hall, Halle, Hallein, Hcrmaunseifrn, Hermanusta.dt, IIrusd1au. 
ldria, Innsbruck, Jaworzno, Kaschan, Krcmsmün•t.P1-, Knttenhcrg, 
Laibach , Leipzig, Lemhl'l"g, Lc·obcn, Linz , Lu!lllon , Liilliup;, 
Lüttich, !llauchcster, !lleiningcu, !lliinchcn, !lkl11ournc (AnsJra
lien 1 Xan-yh;\nya, Xcusta<lt, NPw-York, Olwr-Schützen. Ofen, 
Olh;1fitz, J>adu:~, Paris, PC'st, Petersburg, Prag, Pressburg, Przi
brrun, lfüonitz, Reichraming, Hom, Salzbmg, SL'hloss Schaum
burg, Schatzlar, Schcmnitz • Schlindmi', Schischka, Srnttgart, 
Tirl~mont, Thorda, Triest, Tm·in, Yenetlig, \Y l'llington 1X<'nsee
land\ 'Verfen, \Vieliczka, Wien, \Vittkowitz, \Yiirzhurg, Ziiric!J. 
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Am Vorabende des 5. Februar begab sich dasComitc 
in die Wohnung desGefeicrten, um seineGlüekwünsehc darzu
bringen und denselben zum Feste des nächsten Tages ein
zuladen. Er empfing am selben Abende noch die Glück
wünsche der bei der geolog. Reichsanstalt angestellten und 
verwendeten Geologen und Berg-Ingenieure, so wie Glück· 
wunscb-Deputationen von der geographischen Gesellschaft, 
dem Alpenverein, eine Adresse aus Neuseeland, Ehrendepu
tationen und Glückwunschschreiben von 13 verschiedenen 
Orten. 

Am 5. Februar Mittag füllte sich schon vor der an
beraumten Stunde ( 12 Uhr .Mittag) der grQsse Saal der 
geolog. Reichsanstalt mit einer zahlreichen und auserwiihl-. 
ten Menge von Festtheilnehmern, darunter zwischen den 
Säulen auf kleinen Tribünen ein Kranz von Damen, die 
Familie Haidiugers umgebend. Wir bem1!rkteu unter den 
Anwesenden: den Staatsminister Ritter v. Schmer l i u g 
und den Kriegsminister Ritter v. Frank, den Präsidenten 
des Unterrichtsrathes und des Abgeordnetenhauses Ritter 
v. Has n er, den Statthalter von Niederösterreich Grafen 
Chorinsky, den Bürgermeister von Wien·Dr. Zclinka, 
Se. Durchlaucht den Fürsten zu Salm, den Präsidenten 
Freiherrn vo~ He 1 fe r t, den Sectionschcf Freiherrn L e
v ins ky, den greisen Abt von Strahow, Hieronymus v. 
Z e i d 1 er und andere Reichsrathsmitglieder, darunter den 
Chef des Pribramer Bergoberamtes A. v. Li II. Ausserdem 
beehrten nebst den jüngeren bei der Reichsanstalt einbe
rufenen Bergbeamten noch die Herren: Hauptmünzamts
director Hassenbauer von 8ehiller, Gencral-Probir
amts-Dirccter M. v. Lill, F. Hillebrandt, Berghaupt· 
mann F. M. Friese, Fabriks-Dircctor A. Löwe, Ministc
rial-Secretär Hum m e 1, Bergrath Pa t c ra, der Vicedirecto1· 
der Staatseisenbahn-Gesellschaft v. Enger t h und andere 
Fach-Verwandte , nebst den Akademie-Mitgliedern Berg
m ann, Bou c, Fenz 1, Ku er, Su css*) die Feier mit ihror 
Anwesenheit. 

Nach dem Eintritte Haiding c r s eröffnete eine von 
dem Geologen Guido St o. c h e gedichtete und von Herrn 
Capell meister K 1 e er in Musik gesetzte Cantate, ausge
führt vom Techniker-Gesangvereine, die Festfeier. 

Nach der Cantate folgte die Festrede , gehalten von 
Oberbergrath Freiherrn von H in genau , welche als den 
Zweck der Feier aussprach nin die volle Gegenwart hinein, 
das Reis dankbarer Anerkennung für langjährige und fort
dauernde Geistesarbeit zu pflauzcn l• und sich dabei auf 
das voranleuchtcude Beispiel der vom Monarchen dem Gefei
erten zu Theil gewordenen Anerkennungen berief. Der 
Redner führte seine Zuhörerin das Jahr 1786 zurück, wo C ar 1 
Haiding er(der Vater) mit andern Gelehrten seiner Zeit eine 
Societät der Bergwerks- und Naturwiss•mschaft zu gründen 
versuchte, und durch mannigfaltige Arbeiten auf dem Gebiete 
der .Mineralogie, Geologie, l\letallurgie, Physik, Krystallo
graphic und wissenschaftlichen As$ociation jene Wissens
gebiete betreten hatte, deren geistiger Erbe und l\lehrcr der 
beim frühen Tode des Vaters erst zweijährige Sohn- W i 1-
h e l m zu werden bestimmt war; er schilderte die Jugend
jahre desselben: n Zeiten hochgehender politischer Fluthund 
tiefer wissenschaftlicher Ebbeu, in welche die Lehr-Wander
jahre unseres „1\1 eiste r s W i l h el ml• fielen, berichtete über 

*) Die Acauemiker Rcu.'l.'l, Hauer und Hörnes sind schon 
m Comite aufgeführt. 
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sein Verhältniss zu Mohr, sein erstes wbseuscbaftliches 
Auftreten zur Zeit eines mehrjährigen Aufenthaltes in 
Schottland, seine Reisen und den Abschluss der W ander
jahrc auf dem Gebiete der praetischen Industrie, 
wo Haidinger 13 J 11hrc bctheiligt an der Porccllan-Fabrik 
zu Ellbogen, dem höhern Gewerbeleben seine Kräfte weihte, 
nicht ohne die Mussestunden zu wissenschaftlichen Arbeiten 
zu benützen, die in verschiedenen Abhandlungen erschienen. 
Im J. 1840, als nicht ganz unvermittelt nder gelehrte Fabri
cantu zum Nachfolger Mohr's berufen, die Leitung des mon
tanistischen Museums in Wien iibernahm, begannen die M c i
s terj ahre. Nun berührte die Rede die neu erwachte wissen
schaftliche Regsamkeit - Wien - die Freunde der Natur
wissenschaften, und wurde der Abschluss dieser Periode des 
Werdens und Vorbereitens in der Organisirung der kais. Aka
demie und der Gründung der geolog. Reichsanstalt (1849) 
hervorgehoben, um welche feste Puncte sich die längst 
disponirte geistige Thätigkeit krystallisiren konnte. 

Nun wurde kurz die Sommer- und Winterarbeit der 
Geologen geschildert, ihre Verbindung mit der Bevölkerung 
der bereisten Gegenden, der Einfluss des Leiters auf die 
bei aller Freiheit und Selbstständigkeit der Forschung doch 
harmonisch geordnetenPublicationen der Anstalt; danu auf di~ 
Wirksamkeit Haidingers nach Aussen übergehend, wurde die 
Förderung provinzieller wissenschaftlicher Mittelproduete, 
Anregung zur geographischen Gesellschaft, zur botanisch
zoologischen Gesellschaft, der Arbeiten in der Akademie 
und für die Novarareise, und den Zusammenhang der Ar
beiten seiner Jünger mit practischeu Zwecken, der Resi
denzstadt (\Vasserfrage) und des Bergwesens hervorgelio
bcn. Den Schluss bildete die Hindeutung auf die in allen 
W eltthcilen ausgesprochene Verehrung Haidingcrs , nach 
dcsseu Namen sogar eine Alpenkette in Neuseeland be
nannt wird - und damit ein glücklicher Ausdruck für 
seine Wirksamkeit gefunden ist, indem seine Schüler und 
·Jünger eine nlebendige Haidiugcr-Kette um die ganze Erdeu 
bilden. Ganz kurz werden noch die bestandenen Gefahren 
der von Haidiuger geleiteten Anstalt und ihre U eber
windung durch die allseitige Theilnahme und Vertheidi
gung des In- und Auslandes, sowie rles neuen Emporhlü
hens unter der Aegidc eines wissenschaftlichen Staatsman
nes, gedacht, und mit einer Hinweisung auf die den 
Patriarchen der 'Vissenschaft und Altmeister geistio-er Ar-
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be1t umgebenden dankbaren Verehrer, die ein Denkmal 
seiner Züge als Anerkennung seiner Verdienste aufzustel
len beschlossen hatten, schloss die Rede. 

Nach diesen \V orten enthüllte der Kiinstler Hans Gas. 
s c r die wohlgclungcne lliiste, und der Staatsminister Rit
ter von Schmerling erhob sich zu nachstehender An
sprache: 

11Das Fest, das die geologische Reichsanstalt heute 
begeht, ist nicht ein Fest für sie, nicht ein Fest für \Vien, 
es ist ein Fest, an welchem alle Männer der 'Vissenschaft 
freudig Thcil nehmen. Die Feier des Tages gilt einem 
Manne, dessen bescheidenem, ausgezeichnetem und tief
eingreifendem Wirken soPben durch einen beredten Mund 
unter freudiger Zustimmung die Vv orte des Dankes und der 
Anerkennung gezollt wurden. U1;d blicke ich auf diese Ver
sammlung, so sehe ich wahrlich die Repräsentanten unse
res geliebten Vate~landes : es sind die Pfleger der Wis
senschaft 1 die Krieger, die Priester und Vertreter drs Rei
ches gekommen, um ihre Huldigung dem Manne dariubrin-



gen, deu wir mit'Stolz den unseren, den Oesterreieher nen
nen. In allen Erdtheilen, wohin die Wissenschaft reicht, 
wird der Name Haiding er mit Verehrung genannt, und 
mit Recht wurde bemerkt , dass sein Name allen Zonen 
angehört. Nicht allein der Kreis, der heute sich um ihn 
reiht, nicht allein diejenigen, welche der Wissenschaft ihren 
Tribut zollen, haben ihre Dankbarkeit ihm dargebracht. 
Aueh'zahlreiehe Fürsten haben mit dem Zeichen ihrer Huld 
seine Brust geziert, und insbesondere hat unser erhabener 
Monarch freudig zweimal die Gelegenheit ergriffen, Beweise 
seiner Anerkennung ihm zu verleihen. Mir gereicht es zu 
hoher Befriedigung, an dieser Feier Theil nehmen zu kön
nen, und zur grossen Freude, den l1eutigen Geburtstag zu 
benützen, um ihm das Diplom, geziert mit d"m Namenszug 
unseres Monarchen, zu überreichen, wodurch er unter die 
Ritter des Reiches aufgenommen wird. Zur grossen Freurle 
gereicht es mir, dieses Diplom dem Ordensbruder überµ:e
ben zu können, denn ich bekenne, dass ich doppelt erfreut 
ein ähnliches Ordenszcichen trage, wie es auch seine Br•1st 
zi~rt (lebhafter Beifall); so begrüsse ich den Ritter Wilhelm 
Haiding er, wirk lieh den Ritter und Kämpfer für die Wis
senschaft, der seinen Namen eitigetragen hat in die Anna
len Oesterreichs, und der in unseren Herzen sich für immer 
ein Denkmal gesetzt. Es wird eine Zeit kommen, wo die 
geologische ReiehsanstRlt die J ubelfcier ihrer Begründung 
begeht! Keiner von uus, nur unsere Enkel, sind berufen, 
an di<iser Peier Theil zu nehmen. Aber das· weiss ich, auf 
sie wird das Vermäehtniss unserer Verehrung für den Grün
der überkommen und dessen bin ich gewiss, dass aueh bei 
dieser Jubelfeier die Blicke mit derselben Verehrung die
sem Bilde sich zuwenden werden, wie wir es heute gethan." 

Lehhafter Beifall begleitete die Schlussworte des Mi
nisters, nach welcher Dr. L. A. Frank 1 ein Festgedicht 
sprach. Bei einer passenden Stelle der Schlussstrophe wurde 
die Büste mit Lorbeer bekränzt. 

Tief ergriffen bestieg Wilhelm Haiding er die Red
nerbühne und begann mit von Rührung zitternder Stimme: 
nSein erster Gedanke sei geweiht dem Schöpfer seines Da
seins, der ihn so wunderbar geleitet zu diesem glänzenden 
Ziele, l!nd er spricht seinen Dank an alle Jene aus, welche 
vom Beginne seines Lebens an seine Entwicklung gefördert, 
seine Wirksamkeit \'Orbereitet, seine Bestrebungen unter
stützt haben. Die ihm zu Theil gewordenen Ehrenbezeu
gungen seien überschwänglich , wenn man sie ihm selbst 
zolle, sie seien gerechtfertigt, wenn sie dem seit 25 Jahren 
begonnenen Aufschwunge·der Naturwissenschaften, nament
lich der Geologie in Oesterreich gelten; er erblicke in dem 
heutigen Fe~te den Ausdruck des Beifalls, ausgesprochen 
in der Reichshauptstadt Wien , gehalten durch die Theil
nahme des ganzen grossen Vaterlandes und durch die Freunde 
und Faehgenosseu über die ganze Erde; überall sehe man 
mit Freude auf den Portschritt der Wissenschaft in Oestcr
reich, dessen neueste Wendung durch freiwillige Arbeit 
der Einzelnen und freiwillige Anerkennung des W ertbes 
der Arbeit gekennzeichnet worden." 

Mit Nachdruck hebt Haidinger „die gegenwärtige 
gesicherte Stellung der geologischen Reichsanstalt unter 
ihrem obersten Chef Ritter v. Se h m er 1 in g" hervor, und 
schliesst mit folgenden Worten: „ Gewiss wird auch die 
Thatsache 1 das grosse, glänzende, überwältigende Ereig
niss der heutigen Feier, nicht ohne tiefen Eindruck für die 
Zukunft bleiben. Es wäre wohl nur gar zu wenig gesagt, 
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so tief sie mich bewegt, wenn ich auf Anregung zu fernerer 
Bestrebung und Anregung für mich selbst <leu;en sollte. D(e 
Kraft fehlt nach dem Schlusse des· 70. Lebensjahres nur 
allzu gewiss, aber der Eindruck bleibt als Anregung , als 
wahrer Sporn unberührt; er wird wirken, aber auf Genera
tionen an gegenwärtigen und künftigen Forschern in un
serem Oesterreieh und an grossen Erfolgen wird es nicht 
fehlen. Uns wird alle der Gedanke der Befriedigung aus 
erfolgreicher That , das Gefühl der Pflichterfüllung, auch 
fortan beleben für unser grosses Vaterland, für unseren 
glorreichen Kaiser und Herrn Franz Joseph den Ersten." 

In diese 'Vorte fiel der Teebniker-Gesangs,·erein mit 
der Volkshymne ein, mit deren Klängen das schöne Fest 
endete. 

Die wirthschaftliche Lage der ~lei-Industrie 
Kärntens. 

Vor bemerk u n g. In einer 'Vochen-Vcrs:unmlung des 
nieder-österreichischen Gcwerbe-Vercius am 3. Februar d, J. 
hielt der Herr Profosser an der H1mdelsakademic Dr. Franz 
Neumann einen interessanten Yortrag unter obigem Titel. Ob
wohl sich der Redner von Vorne herein als Nichtfachmann (d. 
h. Nicht-~lontanist) PinflihrtP~ so enthält der ans Anschauung an 
Ort und Stelle geschiipfte Y ortrag doch so viel des für unsere 
Fachgenossen Bcachtenswerthen , und verdient weitere Erörtc
rimg , dass wir mit Zustimmung des Herrn Redners ihn hier 
mit \Veglassung der historischen Einleitung wieder abdrucken. 
'Venn auch vielleicht Entgegnungen erfolg,·n sollten (bei denen 
wir. aber ersuchen miissen, sich ehcnsö objectiv zn halten, als 
es dieser Redner thut) so dient es doch zur Beleuchtung einer 
Nothfrage, üher welche leider noch viel zu wenig bekannt ist. Wir 
werden uns selbst erlauben·, am Schlusse Einiges heizufög611.. 

0. H. 
Nach den mir zugiinglichen Quellen belief sieb die 

kärntnerische Rohblei-Erzeugung im J. 1855 auf 64.802 
Ctr.; dieselbe stieg im J. 1859 auf 73.113 Ctr. und be
wegte sieh seither ·in folgenden Ziffern: sie belief sich im 
Jahre 1860 auf 69.858 Ctr„ 1861 auf 67.456 Ctr., 1862 
auf 62.537 Ctr. und 1863 auf 59.337 Ctr. 

Im Vergleiche mit der gesammten Blei-Productiou der 
österreichischen l\Ionarehie, welche im J. 1863 95.626 Ctr. 
Blei und 40.453 Ctr, Glätte betrug, hat also das einzige 
Kronland Kärnten nahezu die Hälfte, nämlich 4-1 Procent 
dem Gewichte nach in den Verkehr gebracht. Nimmt mau 
vollends auf die Marktpreise Rücksicht, so ergibt sich ein noch 
bedeutenderer Antheil wegen der vorzüglichen Qualität und 
des hohen W erthes des kämtnerisehen Bleies. Die Durch· 
sehnittspreise des leti1teren waren im J. 1 Sü3 14 fl.. 52 kr. 
ö. W. für einenCentner ärarisches und 14 ft. 20 kr. ö. W. 
für einen Centner PrivatbleL; der Wertb der Rohblei -Er
zeugung Kärntens beziffert sich dcmgcmäss auf 84 7 .685 fi. 
ö. ·w. Dagegen bewegten sieh die Preise des Bleies der 
übrigen Kronländer zwi:;ehen 10 und 13 fi. ü. W. (nur aus
nahmsweise in Siebenbürgen 16 fl..), die Preise der Glätte 
zwischen 11 fl.. 10 kr. und 11 ft. 70 kr., und nach den in 
solcher Weise gebildeten Durchschnittsziffern liefert Kärn
ten dem \Verthe nach mehr als die Hälfte der Gesammt
Blei-Erzeugung der Monarchie. 

Zieht man diejenige Werthserböhung in Betracht, wel
che durch die Verfeinerung des Rohb:eies zu Bleiweiss, 
Glätte, Mennige, Sehrotten und Bleiwaaren in den kärur
nerischeu Fabriken herbeigeführt wird, so ist nach einer 
fachkundigen Berechnung, deren einzelne Pvsitioneu hier 
wiederzugeben überfl.ü:;sig wäre, die Totalsumme der durch 



die Blei-Industrie von Kärnten jährlich geschaffenen 
Werthe mehr als eine Million Gulden*). 

Ebenso, wie aus dieser Ziffer, ersieht man die Bedeu
tung des Bleies für das klein.e und arme Alpenland Ruch 
aus der statistischen Erhebung, dass bei den Blei-Bergbauen 
und den zugehörigen Fabricationszweigen beiläufig 4000 
Menschen regelmässige Beschäftigung finden. 

Endlich dürfte es für die Zukunft der kärntnerischen 
Blei-Industrie einigen Trost geben, wenn man beobachtet, 
dass alle Bleisorten, die in so grossen Massen seit der Ent
deckung Amerika's und seit der Eröffnung des Bergwerk
betriebes in Australien, sowie aus den englischen Blei
minen in Wales,Durham, Yorkshire, Derbyshire u. s. f., dann 
aus den spanischen Gruben Asturiens gewonnen werden, 
das Blei von Kärnten trotz dem Preissunterschiede nicht 
verdrängen konnten. Das Villacher Blei ist eben seit Jahr
hunderten wegen seiner vorzüglichen Qualitiit bekannt und 
wird als Rohstoff für die Bleipräparate stets unerreicht 
bleiben. 

Aus dieser Betrachtung dürfte es sich nun rechtferti
gen lassen, v•enn ich mir heute die Aufmerksamkeit der ge· 
ehrten Versammlung erbitte, um die wirthschaftlichc Lage 
der Blei-Industrie Kärntens zu schildern. Zuerst möge es 
mir gestattet 'ein, ciuige einleitende Worte iiber das Vor
kommen der ßlej-Erze, die Gewinnung des Rohbleies und 
die sich daran reihenden Blciverfeinerungs-Fabriken zu 
sagen. 

Die Blei- Erze fü;den sich bekanntlich in der ganzen 
Knlk-Alpeukcttc, welche die südliche Hälfte Kiirntcns durch
zieht, uncl zwar ebe1180 in den sogenanntqn Karawanken, 
als in den eigentlichen karnischen Alpen; obwohl nun alle 
zu diesen Alpenstöcken gehörigen Gebirge am rechten Drau
Ufer ausnahmslos mehr oder weniger blcierzführend sind, 
kann mau doch mit Hücksicht auf gewisse geognostische 
und minernlogische Unterschiede und auch aus topographi
schen Gründen die kärntnerischen Bleibergbaue in drei 
grosse Gruppen theilen. Zur ersten gehören die Bergwerke 
von Deutsch-Bleiberg in Ober-Kärnten; zur zweiten jene. 
von R ai b 1, zur dritten jene von B 1 e i b ur g, Obir, Petzen 
und die kleineren Baue in Unter-Kärnten. 

1. In <lern Revier von B 1 e i b er g befinden sich- die 
weitaus grossartigsten Erzlagerstätten; sie kommen im 
Kalksteine vor, dessen einzelne Theile dem untersteu Lias, 
andere dagegen der Trias-Gruppe angehören. Die Baue lie
gen am südlichen Abhange <les dortigen Erzberges und nur 
ein kleiner Theil derselben ist auf der Nordostseite des 
Dobratsch (der sog. Villacher Alpe) gelegen; durch eine 
im J. 1854 ganz willkürlich. erfolgte Abgränzung wurde 
nämlich cler Umfaug des Bergreviers Bleiberg mit dem 
Kamme des Erzberges und des Dobratsch angenommen, 
und so gehören die am nördlichen Abhange des Erzberges 
gelegenen Baue, obwohl sie nach natürlichen Grenzen in 
das Bleiberger Revier einbezogen werden sollten, zu dem 
Reviere von Paternion. Das Bleiberger Revier wird in acht 
Abschnitte eingetheilt; der dortige Bleibergbau umfasst 
459 selbstständige und besondere Namen führende Gruben, 
welche zusammen i6 I Baml;>erger Grubenmassen, darunter 

* J 8. B c r ich t cles Conrnite für )fontan-Industrie cler 
kärntuerischcn Hanclels- uml Gewerbe-Kammer über die kärnt
nerische Eisen- und Blci-lndnstrie nncl ihr Verhältniss zum Zoll
vereine, verfasst von J. J. ~ cl1c1 i es s n i g g (Klagenfurt, Jnni 
l&G4J. 
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700 Stollen und 61 Sehachtmassen, dann 660 Ueberschaa
ren mit einemGesammt-Flächeninhalte von 1.272.3060Klft. 
bestehen. 

Die hier vorkommenden Erze sind Bleiglanz, welcher 
sich durch seine Armuth an Silber auszeichnet und daher 
ein ungemein reines Blei liefert; auch Gelbb lei-Erzc und 
Weissblei-Erze treten hier auf. Die ganze Thal bevölkerung 
von Kreuth und Bleiberg nährt sich vom B ergbaue; es 
sind 1408 Männer, 542 Weiber und 182 Kinder unmittel
bar dabei beschiiftigt. 

2. Die BergQaue von Raibl enthalten ein dem ßlei
berger ähnliches Erzvorkommen, indem die Erze dem Trias
kalke, und zwar dem Dolomit angehöreu. Auch hier finden 
sich Bleiglanz-Erze; dieselben sind ab!lr äusserlieh von den 
Bleiberg.er Erzrn verschieden, indem sie stets in Dolomit
Breecicn eingesprengt und mit Dolomit innig vermengt 
sind. Die ßergbaue umfassen 31 rcgelmässige Gruben
massen, 1 unrPgelmässiges Grubenmass mit t 8.4S9 OKlft. 
und 1 Tagmass. 

3. Die Bergbaue in Unter-Kärnten, besondersjene 
von Bleiburg, Mies~, Schwarzenbach, Unterort, von \'Vin
diseh-Bleiberg, am Obir, au der Petzen, dann auf der Gra
fensteiner, Untersteiner und Schäflcr Alpe bei Kappel u. s. w. 
werden gerade in letzter Zeit wieder mehr beachtet. Die 
Erze, welche ebenfalls Bleiglanz sind, finden sich in einem 
Kalksteine, der durch Lagerungsverhältnisse und dio ge
führten Versteinerungen als Hallstädter Kalk gekennzeich
net ist. Die in Unter-Kärnten im Betriebe stehenden Berg
baue beziffern sich auf einen Complex \'On 216 einfachen 
Grubenmassen und 5 Doppelmassen nebst 12 Ueberscha-.\\
rcn im Gesammt-Flächeniuhalte von 1,229.007 OKlft. 

Bei diesen Bergbauen - deren summarische Auf
ziil1lung genügen mag, um eine allgemeine Orientirung zu 
verschaffen - befinden sich auch alle dazu gehörigci1 H ü t
t e n anlagen; so sind in dem Revier Bleiberg 14 Poch
werke und 5 Aufmachstätten ohne Pochwerke, dabei 15 
Erzmühlen, 14 Erzquctsehmaschinen, 31 Stoss- und 15 
Schlemmherde; ferner 17 Bleischmelzhütten mit ~H ge
wöhnlichen Flamm- und 2 nordamerikanischen (Rozic'schen) 
Gebläseöfen, 1 Doppel-, 1 Stich- und 1 Halbhochofen 
u. s. w. ; eben~o bestehen die nöthigen Aufbereitungs-V orrich· 
tungen und Illei-Schmelzhütteu zu Reibl, dann zu Feistritz 
bei Bleiburg, zu i\Iioss, zu Rain, zu Schwarirnnbach, Topla, 
Unterpetzen, Windisch-füciberg, Zauchen u. s. w. 

Ucber clcn hüttenmännischen Process der Gewinnung 
des Rohblcies mein Urtheil auszusprechen, muss ich leider 
unterlassen, weil mir die technischen und metallurgischen 
Kenntnisse dazu mangeln; nur im Vorübergehen bemerke 
ich, dass nach dem unparteiischen Urtheile von Fachmän
nern in diesem Belange in Kärnten Viele;; in der Kindheit 
liegt. Ich seihst habe beobachtet, dass man beispielsweise 
in Bleiberg bisher nur Hand-Siebsetzen (366 Stück) an
wendet, und dass erst jetzt ein junger, höchst intelligen
ter Gewerke im Begriffe steht, eine patentirtc Siebsetz
maschine aufzustellen und auf diese Art die kostspielige 
Handarbeit bei diesem wichtigen Theile der Erzaufberei
tung entbehrlich zu machen. Ebenso dürfte der Hüttenmann 
an der Construction der Schmelzöfen Vieles auszusetzen 
haben. In ganz Kärnten worden noch durchweg Flammöfen 
verwendet; nur probeweise sind von Seite des Aerars zwei 
amerikanische Gebläseöfen aufgestellt worden; bei densel
ben soll, nach den mir erthe.ilten Auskünften, im Verglei-



ehe mit den Flammöfen nur der dritte Theil von Brennstoff 
verbraucht werden; freilich ist das C11.lo etwas grösser, d. 
h. das Ausbringen geringer, dennoch dürfte sich durch Ver
wendung dieser und anderer technischer Fortschritte viel 
ersparen lassen. Es kann aber, wie gesagt, durchaus nicht 
in der Absicht meiner heutigen Mittheilungen liegen, eine 
Kritik über diese mir sehr wenig geläufigen Dinge zu liefern. 

(Fortsetzung folgt.) 

Literatur. 

Die Braunkohle und ihre Verwendung, von C. J. Zincken 
in Halle an der Saale. 1. Thl. die Physiographie der Braun
kohle. 1. Heft. 176 Seiten mit 3 Tafeln. 8. Hannover. Carl 
Rümpler. 181i5. 

Dem mit diesem ersten Hefte ausgegebenen Prospectus 
gewäss, haben wir unter obigem Titel eine ausführliche Mono
graphie der Braunkohle zu erwarten, welche 5-6 Lieferung<'n 
umfassen und die Eigenschaften , die Entstehung, das relative 
Alter, die Arten und die Begleiter der Braunkohle enthalten, 
ferner die Braunkohlenßötze und die Tektonik der grösseren 
Kohlcubahneu Europas, die Fund- m1d Gewinnuno-spunete und 
endlich die Verwendung derselben besprechen soll. (Das' erste 
Heft bricht mitten in den „Arten der Braunkohle" ab.) Aus
führlichkeit und Griindlichkeit in der Aufzählung der gewählten 
Thatsacheu und der Beschreibung der voro-eftihrtcu Versul)he 
ist schon. in diesem ersten Hefte zu erkennen," und gibt ein gutes 
Prognostikon des Buches. Minder geneigt fühlen wir uns noch 
den vorliegenden 276 Seiten eine genügende Vo II s tä nd i gkei t 
zuzuerkennen , was wir desshalb hervorheben miissen, weil in 
den folgenden Heften noch Gelegenheit geboten ist, das Feh
lende nachzuholen. Indem wir Manches davon hier auffiihren 
verbinden wir damit den Wunsch, dass. theilnehmende Freund~ 
dieser verdienstlichen Arbeit die Vervollständio-un"' derselben 
dadurch unterstützen mögen, dass sie dem Verf:Sse;' minder be
k.annte oder zugängliche Schriften, Broschd ; 51cul:t · ? be
nchtc, Separatabdriicke von Zeitschriften mittheilen oder an
deuten , da es demselben für sich allein, zumal an keinem 
wissenschaftlichen ~entralpuncte wohnend , schwer sein dürfte, 
von Allem Kenntmss zu erlangen, was ftir seine Arbeit ver
wendbar wiire. 

Zur Ergänzung der auf S. 3 aufgeführten Literatur erlau
ben '~ir uns denselben auf nachstehende, speciell Oesterreich 
betreffende \Verke aufmerksam zu machen: Unter den von ihm 
c i t i r t e n Zeitschriften fehlt z. B. diese unsere ö s t. Zeit s c h r i f t 
für Berg- und Hilttenwesen, welche in ihren 13 Jahrgä1wen 
sehr viel über Braunkohlen enthält. Da der Verf. die Jahrbüc"her 
der geolog. Reichsanstalt kennt, „deren Verdienste um die physi
calischen 'Vissenschaften iiberhaupt und um die Industrie" auf 
S. 2 in freundlichster 'Veise hervorgehoben werden, und auf 
S. 4 auch Franz v. Hauer's und Fötterle's Uebersicht der 
österreichischen Bcrgbaue citirt werden , so wollen wir als Er
gänzung dazu, auf Carl v.Hauer's\Verk „Untersuchungeniibcr 
die österreichischen Stein- und Brauukohlenu, 'Vicn, 1862. \V. 
Brauruiill<;r*), und auf N end tvic h's (\n Pest) Analysen ungari
scher Sternkohlen aufmerksam machen, nicht minder auch als 
ein Gegenstück der von ihm gekannten „M i II cr'schen Schrift 
die stcierschen llcrgbaue", auf Ros siwall's: „die Eisenindu~ 
stiie in Kärnten , Krain und Steiermarku, welche Schriften er 
indess. nach einer Andeutung auf S. 151 zu kennen scheint, je
doch m der Literatur nicht erwähnt, in welcher doch die nspa
nischecc Revista minera Platz gefunden hat! 

Das unternommene "Werk versp1icht ein wirklich nützli
ches zu werden, und es verdient haher dessen Verfasser jede 
Unterst ii t zu n g, um es so vollständi"' als möcrlich ma• 
.cheu zu köonen. Dazu aufzufordern ~t der z,~eck die
ser Bemerkungen, denn als Ta de 1 wären sie schon beim ersten 
Hefte n \'erfrüht" und unbillig. 'Yir ersparen uns auch ein Ur
theil ers~ auf di.e Vollendung wenigstens des ersten Theils; da 
der zweite Theil, .Venvendung der Braunkohle", gewissermas
.sen als ein selbstständiges Ganze betrachtet werden dürfte. 

*) Eben erscheint eine zweite Auflage. 
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Die Ausstattung ist gut. Bei den Ortsnamen wäre eine 
sor\tältige Correctur wünschenswerth. Die Tafeln sind gut aus
geführt und enthalten 1. und. II. Abbildungen von fossilen Pflan-
zen, die III. ein Bild Europas zur Miocän-Zeit. O. H. 

Notizen. 
Martin Glowaoki, k. k. Zinnober-Fabriks-Verwalter io 

Idria, ist 47 Jahre alt, am l!J. d. M. daselbst mit Tod abge
ga~1gen. Seine Fachkenntnisse waren anerkannt. Unseres 
'Vissens wurde derselbe bald nach absolvirten Studien dem 
Quecksilberwerke in Idria zuo-etheilt dem er sein ganzes Dienst
leben widmete. Der Redaeteu~ diese; Blätter, der kurz vor dem 
Abgang~ GI.owacki's von Schemnitz als .Fuchs" an der Berg
a~ademie emtraf (September 1840), verdankt ihm die Rettung 
semes. Lebens.; denn als er bei seiner ersten Grubenbefahnmg 
eben 1m Begriffe stand, einen Schritt iiber den Rand eines offe
nen Abteufeus zu machen, riss ihn Glowacki noch rechtzeitig 
am Bergleder zuriick ! ! - 8it ei terra levis ! - O. H. 

Ra.schatte - Ofen. U eber die zweit e Campagne des 
Raschette'schen Bleiofens zur Altenauer Hütte am 
Oberharz m~ldet, die Berg- und Hüttenm. Ztg. und nach ihr 
der „Berggeist" Folgendes: Der Hauptübelstand welcher sich 
bei dem ersten Versuche herausgestellt hatte, ~ar die durch 
'~egf~essen des Ofengemäuers herbeigeführte Nothwendigkeit, 
die 1' ormen öfters auszuwechseln. 'V eil der Rasche t te'sehe 
Ofe~ l'.~nsichtlich der Productionsfähigkeit 2-3 gewöhnliche 
Schhegofrn ersetzen sollte, so musste dessen Aufbau um mit 
der Production nicht in Riickstand zu komlßcn thunlichst be
s~hleunigt werdPn, u.nd man bediente sich desshalb des gewöhn
lichen Ofcnbaumatrnals , Sandstein fürs Gestell und ßarnsteine' 
fiir de~ o bereu .~'heil des ~ernschachtes , da es nicht möglich 
war , in der Kurze feuerfestes Material zu beschaffen. Gleich 
heim ersten Versuche 'Vasserformen anzuwenden hielt man 
fiir nicht räthlich, weil di c Möglichkeit vorl1ande~ war, dass 
cr~tere durch den Schwefelgehalt der rohen Bleiglanzbeschickung 
bei der fehlenden Nasenführung leicht zerstört werden konnten. 

Auch bei dem am 6. Nov. v. J. für die zweite Campa=e 
angeblasenen Ofen hat man aus demselben Grunde und ;eil 
a.usserdem die Anwendung von Wasserformen complicirtere Ein
ric~tuugen erfordert, keine solche eingesetzt, wohl aber nebeo 
gcrmgen Verändenmgen in den Ofendimensionen den unteren 
Theil des Kernschachtcs ans feuc1festen Steinen von Uslar her
g_estellt. Aber auch diese wurden so stark angegriffen, dass öfters 
E ormen ausgewechselt und der Ofen nach etwa 7wöchentlichem 
Gange ausgeblasen werden musste. Als Resultate der zweiten 
Campagne stellten sich im Vergleich zu de11 gewöhnlichen Schlieg
öfen heraus: eine dnrchgiingig 21/2-, bisweilen 3fache Produc
tion, ärmere Schlacken, wesentliche Ersparung an Bremunaterial 
und Entstehung fast gar keines Flugstaubes. Bis auf ganz kurze 
Unterbrechungen nach dem HerdmachC'n war der Ofen fortwäh
rend im besten Gange und die Gicht bleibt stets dunkel so dass 
die Erfolge der zweiten Campagne als sehr befriedigend

1

hezeich
nc~ werden können. - Auch bei der in llälde beginnenden 
dritte 11 Campagne wird man die Anwendung von \Vasserfor
men noch umgehen und zuvor versuchen, durch eine l\lodifica
tion beim Chargircn das zu rasche \Vegfrcssen des Ofengemäuers 
zu verhüten. Das Chargiren geschah bisher auf die Weise, dass 
man die Besc~ickung an die beiden langen Seiten des Ofens 
und das Brennmaterial in die Mitte setzte. 

Neue Kohlenbergbaue. Aus einem ausführlichen Be
richte des Herrn Bergingenieur Si m et ti n g er iiber die techni-· 
sehen Erhebungen Betreffs des Betriebes und rentabler Ausbeute 
der Poscheganer Kohlenwerke der Herren An g _e 1 i, 8 t einer 
und P o p o v i t s c h in Slavonien und der k. k. l\lilitärgränzc 
entnehmen wir nachstehende Daten. 

a) Der eine , unter dem Namen: Bogdan-Grubcnreld verlie
hene l\Iassen-Coruplex liegt 212 Stunden von der königl. Frei
stadt Poschega, im Oberstuhlrichteramts-ßezirke Velika (mit 
dem Sitze in Poschcga), 'entfernt, am N. Oestl. Abhange ei
nes südlichen Ausläufers des von 0. nach W. ziehenden Haupt
gebirges in der Nähe der nördlichen Militärgränzo des k. Gra
diskaner Grenz-Regimentes Nr. 8 . 

Gegenwärtig führt ein ziemlich unzweckmässio- angeleo-ter 
Verbindungs-Fahrweg von Poschega nach Pavlovcf in der "~li
litärgränze, nahe an obiger Grube voriiber, und ist mit ihr durch 
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~ine eil!'ens angelegte Ahzweignng sehr zweckmässig verbunden. 
Mittelst Uescliluss der Comitatsbehörcle von Poschel!'a in 

der 1-o:itzung am 15. Juli d. J. wurde jedoch definitiv beschlos
sen, die Verhindnng von Poschega und Pavlovci zur Bezirks· 
iitrassc zu crh<•ben, mit Riicksicht auf die \Vichtigkeit der Koh
lenbergbane dieselben mit dieser Strasse unmittelbar zu beriih
reu und sie kommendes Jahr in Angriff zu nehmen. 

Die Entfcrmmg df's Berghanes von der Dampfschiff-La
dungs- und Kohlen-Station Pritschac :m der Sa,·e beträgt cl)('Il· 
falls 2 1/2 Stunden, zumeist ebener, wohlerhaltener Strasse, die 
direete von Pritschac nach llcktesch führt, ohne 'l'crrnins
Schwierigkciten neben sich die Anlage einer Eisenhalm zulässt 
und bei Gradac niichst Plcternitscha (der von den belgischen• 
Eisenhalm-Ing« nicurs bestimmten Kohlenstation <ler Scmlin-Fiu
maner l:lalrnJ deren 'l'race <lurchsclrneidet. 

Der zweite Bergbau, unter dem Namen: Boschldar- und ßar
bara-Gruhrnfl'ld brlclrnt, befindet sich im Stuhlrichteramts-Bezirln• 
Bektesch, l'omit;it J'oschega, am sii<llichen Ahh;mge des die 
nördliche Poschq!":mcr Comitat•griinzc hildPrnlcn, von W. nach 
0. ziehrn1IP11 Gchiqres, Nameus Bilo mul Krstovi, in tler Stu
dienfolHls-Domiinc Kutjcvo, vom Dorfe Gra<liste eine kleine 
hallw Gehstuuile , \'Oll lkkteseh 3;~ GPhstmuleu entfemt und 
mit diesem Ortr ilurrh 1•i111• 1 fiir gr1is,Prc lleniitz1111g leicht hcr
stellh:ire, z1un Ileq;hauc hin sanft ansteigende Gemeindestrasse 
verburnkn. 

llie Distanz der \Verke von der nächst zu liegen kom
menden Eisenhahustation Latinovac und der projcctirtrn Koh
len-Hauptstatiou Gradaz beträgt hezichungswrisc 1 und 2 Fahr
stunden , von dc·m llampfächiff-Larnlnngsplatze Pritschae hin
gegen 5 1/ 1 l\lci!Pn. 

J.) ll<'i hciilen Bf'rgbaucn g<'h1irt das kohlcnfiilircndo Ge
birge d<'ll ohercn Tertiiir-Schicht<'n au, die man mit dem Namen 
Con,l!;erien-Srbirhfrn bczrichnet; die Kohle seihst hat zum unmit
telbaren Han,!!;t•nd gelhlich-grancn 'l'honmcrgcl-Sand unrl mehr -
weniger grohk1irnige Conglom<'rate - vorhrrrsclwnd kalkige 
Kfüuer, die in der Niihc der im llogchin-Gruhenfelde vorkom
mc11<kn PruptivPu Erscheinungen gcLraunt sind. 

Das . l.lt•;:rnde Im Ongd:in-GrnhrnMde bildcu zunächst <1er 
Kohle griinc, <lunkelgefiirhte, mit Linscu- his Eigrosscn Quarz
körn<'rn grspiektP Grnhsan<lst!'inP, dir Z<'r.~t1inrngsproductc der 
das Gnm<lgeliirge hildcrn\cn krystallinischcn Schiefer zu sein 
scheitll'n. 

DN l~mfang der B~reehtigungcn besteht aus 4 Doppel
massen 1111<1 mehreren Freischiirfon des B ogdan-Bergbaues 
und aus 4 Dopp<'lmass und 2 einfachen Massen des Bosch i
rlar -ßergbaues. Auch siud die erforderlichen \Verksgebäude 
bereit~ vurhaJHlcn. 

EiJH· ausführliche Jlrschreihung der bisherigen Ausrichtung 
eines Berriehsplanes für diese Gruben lässt den uns vorliegen
den Uericht zugleich als ein Programm einer rationellen Erwci
tenmg <les Uutcrnehmens erscheinen, welches nur geniigende 
Kräfte zu be11iirfrn scheint, um zu solclwr Erweiterung zu schreiten. 
Da wir (die Redaetion) jedoch in einr. kritische Zergliederung der 
in Jie~e.m Programme cnthalt1rnen Zilforansiitze, wegen mangelnder 
eigener Localkenntniss nicht ringehcn kiinnen , und ohne ein
geheudcrc Priitimg uns iiher rliesPlhen kein Urtlwil erlauben kön
nen , so liegniigen wir uns mit obigen Angaben und mit der 
Bemerkung, dass es uns frrurn wiinlc, in jenen Gegenden ein 
hoffnungsvolles l;ntcmehme11 sich entwiekcln zu sehen, voraus
gesetzt, dass es mit <lern hinreichenden Capital aug<'griffen wird; 
diess ist für den Anfang unausweich1ich nothwendig, um kiinftige 
Erfolge vorzubereiten! Die Bildung eiuer Ge s e 11 s c h a f t als 
Gewerkschaft dürfte wohl das geeignetste l\littel sein, wobei 
Herr ~imettingcr (Disponent in Gros sau in Niederösterreich), der 
uns rlas Programm zusendete, wohl die weitem Auskiinfte ge
ben diirfte. Nur rathcn wir, alle Berechnungen sorgfältigst zu 
prüfen , da llergbau-Schiitzungen oft sehr Vf'l'schiedene Rrsul
tate geben, je nach der l\letho<Je, die m~•1 anwendet, und Uebcr
schläge, welche später sich ungenügend erweisen, weit schiid-

lieber sind, als solche, die hinterher zu hoch befunden werden, 
und im letzteren Falle hiichstcns ei11<' a 11 g<' nehme C ehcrra
schunir bereitf'u. 

Schmöllnitzer Bergschule. Im .J. 1 Sfi.1 befan<lrn sich 
an dereclhen 22 Ziiglinire, wovon 1 beim gewerkschaftlichen 
Bergbau, die andern 2 L theils als Aufseher (5 ), theils als Arbei
ter ( Lli) dem Knappschaftssuu1<le der 8!'hmiillnitzcr uud Ar:'my
i1lk:icr Acrarial-,Verk" ang"11iirtf'n. \'on <liesen w1mlc 1 wäh
rend des Cm·•f's zum Oberhutmann eines cntfrrnteren Uergbau<'s 
hefiirclcrt, 1 zum Krirg-sdienste einhcrnfen, 1 <lmch Erkrnnkung 
verhiudrrt, sieh den l'riifuug-c·n zu unterzic·heu. l)p1· Fleiss 1md 
der Priifnng-scrfolg- siu<l al• vurziil!'lich dassiticirt, was auch von 
Hcite des k. k. Finnnzminisrcriums mit B<'friPdig-nng anerkanut, und 
siud den mit dPm l:ntf'frichtc an <1"1· Bcr'.!Rclmle hetrantru Beam
ten, als Hiittcnm<'istPr v. 8 zolesillly, C'nntrolor 8 tiikl, Berg
meister K a s z an i tz k y, Hchicht<'nmcistcr F i 11 a und llt•rg-prac
tikanten K o s m a c entsprcl'hernlc Hemnn<>rat;oucn bewilligt. 

A d m i n i s t i· a t i v e s. 
Auszeichnung. 

Sc. k. k. Apostolische :\lajcstiit haben mit Allcrhöchst 
unterzeichnetem Diplome den Director <lcr gcologisd1en Reichs
anstalt Hofrath Wilhelm Haid in gp r als Hittcr des Lcopold
Ordens den Ordrnsst:itnten gcmiiss in clen Rittc•rstarnl des öster
reichischen Kaiserstaates allcrguiidigst zu erheben geruht. 

Edict. 

(Erhalten den 4. Fhnrnr 18ß5.) 

Von der k. k. Bergl1auphn:mnschaft zu Oravicza wird die, 
unbekannt wo, abwesm1de Uerghau-Ucsitzci'in Frau Alhcrtine 
Szüllöry de Nagyszöllös in Gemässheit des §. l~' :1llg. B. G. 
aufgefordert, binnen vier "' ochcn vom 'l'agc dt>r crs:,·u Ein
schaltung dieses Edictes iu den iimtlichcn Kuudmachungen der 
"Ungarischen Nachrichten« an gerechnet, einen im hirrortigen 
Bezirke wohnhaften Bcvollmiichtigten zu ernenucn, wi~rig-cnfalls 
ein solcher in der Person eiues 8aehverständigcu auf ihre Ge
fahr.ffi112\Yif\1,'1Wil J:fä.lil'' ; """"8 bestellt werden wiinle. 

l>rav1cza, am :rn. Jiinncr 1 %5. 

Concursaus schreibung. 
(Erhalten den 10. Fehrnar 1865.) 

Bei der mit dem Berggerichte vereinigten Oravitzacr Berg
hauptmannschaft, ist die Berghauptruanns- und gleichzeitig Berg
gerichts-Priisidentcnstelle mit der YII. Diätenclassc, 1680 fl. Jah
resgehalte, Natur:il-Quarticr, sowie mit dem Vorriickungsrechte 
in die höheren Gehaltsstufen zn hesd:r.en. 

Uewerher haben ihre gehiirig instrnirten Gesuche bis 15. 
l\Iärn 1. J. diesem kiinigl. nug. 8t:1tthaltereirathc einzusenden .. 

Ausser den zur V crsehung des Berghauptmanuspostcn er
forderlichen bergmiinnischcn Fachkl'nntnissen ist auch die zur 
Leitung des ·llerggrrichtcs niithige richterliche Befähigung, sowie 
die Kcuntniss der ungarischen, deutschen und mmänischen Spra
che nachzuwciseu. 

Ofen, am 4. Februar 1865. 

ANKÜNDIGUNG. 

1Dlnerallen-Sam1nl11n,;. 
In Klagenfurt ist eine schöne und werthvolle )Iineralien

Sammlung, wonmter besonders viele DouLktten, billig zu ver
kaufen. Auf frankirte Zuschriften wird sclmcllstcns Auskunft 
ertheilt von Herrn Ludwig Loetsch, k. k. Notm· in Gurk in 
Kärnten. [1-3] 

Diese Zeitschrift er"cheint wöchentlich -einen Bogen stark mit den nöthigen a rti s t is c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Tblr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung S fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hüttenmännisehen Maschinen-, ßau- un<l Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 ag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 t/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile ,Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden.· 

Druck v. Karl Winlernits &. Co. in Wien. 



N~ 8. 
1111. Jahrgang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
20. Februar. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k, Oberbergrath, a. o, Professor an der Universität zu Wien, 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Die Montanindustrie und rlie Bau-Vorschriften. - Zngutebringung der Frischsehlacken. - Die wirthschaftliche 
Lage der Blei-Industrie Kämtens. (Fortsetzung.) - Feststellung von Typen für gewalzte Eisenträger und deren Anwendung im 
Baufache. - Literatur. - Notiz. - Admiuistrath·es. 

Die Montanindustrie und die Bau-Vorschrüten. 

Die Handels- und Gewerbekammer zu Leoben hat in 
ihrer Sitzung vom 30. December v. J. einen Gegenstand 
besprochen, welcher von grosser Wichtigkeit für die Con
currenzfähigkeit unserer Bergwerksproduction ist. Wir brin
gen nach dem gcdrnckten Protocoll jener Sitzung, die dort 
geäusserten Wiinsche und Anträge zur Kenntniss unserer 
Leser, und ersuchen, diessfalls aufzustellende anderweitige 
Ansichten und Anträge auch kund zu geben, um diese 
Angelegenheit mehrseitig zu beleuchten. 

Der steiermärkische LandeE-Ausschuss hatte die An
frage gestellt, ob die bestehenden Bau-Vorschriften 
die Interessen der Industrie becintrachtigen uncl im zu
stimmenden Falle um Bezeichnuug jeuer Bestimmungen 
der bestehenden Bauordnungen ersucht, die den iudustr.el
len Bedürfnissen nicht entsprechen, und um Beifügung der 
betreffenden Abänderungs-Anträge. 

Hierüber wurde der Bericht des eingesetzten Corni
te's vorgetragen, geprüft und nach einigen uu~veseutlichen 
Aenderungen in nachstehender Form angenommen: 

Die Landesbauordnung für Steiermark vom 9. Februar 
1857 ist mit zu wenig Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse 
der Industrie verfasst, und ist durch eine in Tielen Fällen zu 
weit gehende Bevormundung ein getreues Spiegelbild der 
Zeit, in welcher sie entstanden ist. 

Der österreichischen Industrie im Allgemeinen wird 
der Vorwurf gemacht , dass sie nicht zu bauen verstehe, 
grosse Capitalien in die Werksanlagen stecke, und dort, 
wo der Ausliinder eine hölzerne Hütte mit Bretterverseha
lung aufstelle, festgemauerte Gebäude mit feuersicherer 
Bedachung aufführe. 

Allein bei dieser Anschuldigung der Industriellen wird 
darauf keine Rücksicht genommen, dass z. B. die steierm. 
Bauordnung jedes hölzerne Werksgebäude verbietet, Rie
gelwand- oder Fachwerksbauten gar nicht gestattet, für 
jedes Magazin die Wölbung, so wie die Pflasterung der 
Fussböden mit Ziegeln oder Steinen vorschreibt, jede wie 
immer geartete Bauführung, also auch von einer Hütten,an
lage, Puddl- oder Schweissöfen, unter die Leitung eines be-

fugten Bau-, Maurer- ode1· Zimmermeisters stellt, kein Bau
plan ohne Fertigung durch eine solche Persönlichkeit in 
Verhandlung genommen werden darf, und selbst für Fälle, 
wo gar nichts zu erheben ist, eine äusserst eomplicirte, und 
wenn di~ Entfernung des Bauplatzes vom Sitze des k. k. 
Bau- und Bezirksamtes eine bedeutende ist, auch sehr kost
spielige Commission anordnet. 

Wären die Vollzugsorgane im Durchschnitte nicht 
einsichtsvoller und humaner gewesen, unsere Landes-Bau
ordnung hätte Htirten zu Tage gefördert, die in vielen Fäl
len die Ausführung jeden Baues geradezu gehindert hätten. 
Diese Uebelstände bewogen die Kammer bereits in ihrem 
Hauptberichte für die Jahre 185 7 bis 1859 auf die Noth
wendigkeit der Revision dPr Bau-Ordnung hinzuweisen und 
bestimmt sie dermalen, sich auf das Entschiedeuste für 
eine vollständige Umarbeitung derselben auszusprechen. 

Ohne uns in theoretische Erörterungen über Präven
tiv-Polizei und über die Priucipien einzulassen, die einer 
guten Bau-Ordnung zu Grunde gelegt werclen sollen, glau
ben wir doch die unbe.! i ngtestc Freiheit für jene Bauten for
dern zu können, bei welchen durch ein Elernentar-Ereigniss 
weder fremdes Eigenthum beschädiget werden kann, noch 
l\lenschenlebeu offenbar in Gefahr gestellt wircl. 

Uns strenge an die Bedürfuisse der Eisen- und Stahl
Industrie und des Bergbaues halteud, be\'orworteu wir in 
Entsprethnng des obigen Grundsatzes die Aenderung nach
stehender Paragraphen der dermaligeu Bau-Ordnung bei 
der nothwendigen Verfassuug einer neuen Bau-Ordnung, 

§. 13. Die Zulässigkeit hölzerner Ilüttenanlagen dort, 
wo kein nachbarliches Gebäude einer Feuersgefahr ausge
setzt erscheint, wäre ausdrücklich zu gestatten, weil mit 
feuersicheren festen Bauten die Anlagekosten uuverhli.lt
nissmässig vertheuert werden, durch dieselben gar nichts 
Erspriessliches erreicht 1 ja in vielen Fällen selbst die Ge
fahren vergrössert werclen. Z. B. bei Explosionen von ge
schmolzenen Schlacken und Metallen, Entzündungen von 
Kohlenvorräthen, wodurch der gewöhnliche Eingang oft unzu
gänglich wird, und es sich wesentlich darum handelt, von 
allen Seiten schnell in das Gebäude einbrechen, dem Feuer 
zu Leibe geben und allenfalls Verunglückte retten zu 
können. 



Hüttenanlagen jeder Art fordern· Geräumigkeit und 
frisches Durchströmen der Luft, um die sich entwickelnde 
Hitze , Dämpfe etc. schnell zu beseitigen; desshalb be
stehen auch die bedeutendsten ausländischen Hüttenwerke 
aus einem oder mehreren Dächern, ruhend auf hölzernen, 
geu11rnerten oder gusseisernen Säulen , gegen Wind und 
Wetter geschützt durch Bretter ·oder höchstens durch Rie
gel wände. Diese Bauart gewährt uoch den Vortheil, sich 
auf allen Seiten des Werkes, ohne zum kostspieligen Nie
derreissen festen Mauerwerkes gezwungen zu sein, ausdeh
nen und erweitern zu können. 

§. 18. Bevorworten wir die Aufnahme der Gestattung 
der sogenannten Riegelwand-oder Fachwerksbauten sowohl 
für W obnhäuser des Arbeiter-Personals bei Hüttenanlagen 
und insbesondere bei Berghauen, als auch zu allen eigent
lichen Werksanlagen , indem sich gerade diese Bauart für 
alle Hilfawerkslitten, als: Schlossereien, Drehereieu, Tisch
lereien etc. am meisteu eignet. 

Bei Wohnungen ist diese Bauart dort besonders an
gezeigt, wo ein Etablissement nur auf kurze Dauer geg1·ün
det wird, und bei Bergwerken in Gegenden, die durch die 
in Folge des Abbaues eintretenden Verbrüche keine feste 
Grundlage haben. 

§. 19. Die Vorschrift dieses Paragraph es, dass Bau
führungen nur der Leitung befugter Bau-, Maurer- oder 
Zimmermeister anvertraut werden dürfen , war für Hütten
werke und ßergbaue auch dermalen gänzlich unausführbar, 
weil selbst die geschicktesten Meister von Schweiss- und 
Puddl-Cement und Flammöfen, von Gruben-Mauerung etc. 
kein richtiges Verst!indniss haben. Allein es ist auch nicht 
abzusehen, warum selbst bei den .U ebrigen bei einer Hütte 
oder Grube vorkommcndcu Bauten, die durch die Werks
arbeiter ausgeführt werden, ein Bau-, Ma.ure1·- oder Zim
mermeister dort beigezogen werden soll, wo ein technisch 
gebildeter Berg- oder Hüttenbeamter oder G~uben-lngeuieur 
ang„stellt ist. Kann man von solchen Männern nicht mehr 
verlangen , als von einem einfachen Landmaurer- ode1· 
Zimmermeister ? 

§. 107. Magazine sind zu wölben 1 und deren Fuss
böden mit Ziegeln oder Steinen zu pflastern, 

Weiche Härte liegt in diesem Paragraph für jeden 
Geschäftsmann, der sich auf freiem Felde fü1· irgend einen 
Zweck ein Magazin, vielleicht auf kurze Dauer erbauen will. 

Für die Eisen-Industrie liegt dessen Unausführbarkeit 
auf der Hand, weil ein t!O gewölbter Holzkohlenbarren ein 
Ding der grössten Lächerlichkeit wäre. Und welchen Zweck 
sollen gewölbte Eisen- und Flossenmagazine oder Stein
kohlen-Magazine bei Bergbauen haben"? 

§. 1 40. Die Bestimmung, dass Pläne von Hüttenwer
ken und dazu gehörigen Gebäuden, von Grubengebäuden 
etc., sie mögen von wem immr.r verfasst sein, von einem 
Bau- oder Maurermeister unterschrieben sein müssen, ist 
ebenso ungerechtfertigt, wie die Bestimmung, dass derlei 
Bauten nur einem befugten Bau- oder Maurermeister an
vertraut werden dürfen, 

§. 144. A.uf dem flachen Lande , dort , wo keine in 
ihren Interessen berührten Nachbarn vorb;inden sind, oder 
dieselben durch die Unterschrift des Bauplanes ihre Zu
etimmung abgaben, scheint uns die Abhaltung kostspieli
ger Baucommissionen mit Zuziebung einer so bedeutenden 
Anzahl Commissionsgliedern ganz unnöthig und zweck· 
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widrig zu sein, weil eben nichts zu erbeben un d auszuglei
chen ist. 

Was und wie gebaut werden soll, sieht das Bauamt 
aus dem Plane, wo der Bau ausgeführt werden soll, und 
ob allenfalls betheiligte Nachbarn vorhanden sind, aus dem 
Situationsplane, 

Sollte übrigens irgend Jemand eine Einwendung zu 
erheben haben, so kann man sicher sein , dass er nichts 
Eiligeres zu tbun habe, als seine Beschwerde sogleich bei 
Beginn des Baues anzubringen. 

Diess sind unsere Hauptbedenken mit Rücksicht auf 
die Erfordernisse der Industrie und des Bergbaues, und 
wir bemerken noch, dass mehrere Anordnungen mit der 
dermaligen Gewerbeordnung nicht im Einklange stehen, 
und dass bei vielen Verfügungen eine Kostspieligkeit Platz 
greift, die ganz zwecklos ist. 

Zum Schlusse wiederholen wir, dass viele unserer Be
schwerden in der Praxis durch die Nichtanwendung des 
Gesetzes gemildert wurden , z. B. erinnern wir uns nicht, 
je einen gewölbten oder gepflasterten Kohlenbarren gese
h<in zu haben, allein es scheint uns eine solche Fassung 
der Gesetze nothwendig zu sein , die deren Anwendung in 
allen Fällen ermöglicht. 

In derselben Sitzung referirte der Kammersecretär auch 
über das bestehende Markengesetz, welches besonders 
unter den Sensenfabrikanten eine allgemeine Unzufriedenheit 
errege, weil durch dasselbe jene Werke, welche Sensen besse
rer Qualität erzeugen, in keiner Be-ziehuugeinen hinlänglichen 
Markenschutz erlangen. Ein diessbezügliches Schreiben des 
Sensenfabrikanten Christof Weinmeister führt acht Sensen
werke in Tirol namentlich auf, die sich mit der Nachscbla
gung von Marken renommirter Sensenwerke befasse~, und 
zeigt die Uebelstände, die die unbeschränkten l\fark.enpro
tocollimngen im Gefolge haben. Zugleich legte der Kammer
secretär seine Ansichten über die Nothwendigkeit der Aen
derung des Markengesetzes und die ihm zur Aufnahme in 
dasselbe nothwendig scheinenden Bestimmungen in Form 
eines Berichtes an das h. k. k. Ministerium vor. Beriehts
Entwurf wurde eingehend beratben, in der vorgeschlagenen 
Fassung angenommen und die Absendung desselben an das 
h. k. k. Handelsministerium und an den Herrn Reichsraths
abgeordneten Schlegel zur Vorlage au den h. Reichsrath 
beschlossen, 

Zugutebringung der Frischsehlacken. 
Die Zugutebringung der Frischsehlacken auf dem 

ärarischen Eisenwerke Kiefer in Baiern geschieht seit einer 
Reihe von Jahren im Hochofen des Werkes. Jedoch be
schränkte sieh die Verwendung derselben nur bei Erzeu
gung eines weissen 1 harten Eisens, für besondere Gussbe
standtheile, da der gewöhnliche Hochofengang auf graues 
Roheisen arbeitete. 

Die regelmässige Verwendung der Frischsehlacke 
aus den Tiroler Hart- und Weichzerennfeuern des Werkes, 
begann in der Schmelzcampagne derJahre 1860 und 1861, 
die 68 Wochen dauerte. Im Durchschnitte bestand eine 
Gicht aus 450 Pfd. Erzen, 50 Pfd. Frischsehlacken, 2 Pfd. 
Wascheisen und 120 Pfd. Kalkzuschlag, bei 20 Cub.-Fuss 
Kohlen. Die Temperatur des Windes betrug 250° bei einer 
Pressung von 10"' Quecksilöer. Die 27-30°/o bältigen 
Eisenerze sind Spatheisensteine, aus den ärarischen Berg-
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bauen von Schwaz und Schwader in Tirol. Die Hälfte der 
Erzgicht bestand aus ungerösteten Erzen. Es wurden in 
Verlauf der Campagne in 17634 Gichten 83.400 Ctr. Erze, 
7423 Ctr. Frischsehlacken, 383 Ctr. Wascheisen und 
21. 779 Ctr. Kalksteine verhüttet , mit einem Kohlenauf
wande yon 352.680 Cub.-Fuss. Erzeugt wurden 27 .649 Ctr. 
Roh- und Gusseisen. Berechnet man die Erzeugung nur 
aus den Erzen, so würde dieselbe 23.935 Ctr. betragen. 
Es bleiben somit 3.714 Ctr. Roheisen aufConto der Frisch· 
schlacken, die somit einen Eisen-Gehalt von 50 Pfd. per 
Ctr. enthalten. Iu der letzten Campagne vom Jahre 1862-
63, die 75 Wochen dauerte, blieb die Begichtung eine 
gleiche, nur mit kleinen Ausnahmen, wo der Frischschlacken
satz sich auf 70-80 Pfd. per Gicht erhöhte, während der 
Erzsatz durchschnittlich 350 Pfd. betrug. Der Frischschlak
kensatz war daher 1/ 7 des Erzsatzes. In der 73. Schmelz
woche stieg der Frischschlackensatz auf 100-200 Pfd., 
während der Erzsatz in dem V crhli.ltnisse fiel, da die Vor
räthe zu Ende gingen, und nur mehr die während der frü
heren Campagnen ausgeschiedenen schwerspathhältigen 
Erze zur Verhüttung kameu. In der 74. Woche gichtete 
man nur Frischsehlacken. Der Satz betrug 230 Pfd. bei 
sonst gleichen Verhli.ltnissen. In der 75., der Schlusswoche 
der Campagne, gichtete man 2/ 1 Erze und 11:1 Frischschlak
ken. In dieser Schmelzcampagne wurden in 20.i05 Gich
ten 72.197 Ctr. Erze, 12.637 Ctr. Frischsehlacken, 480 
Ctr, Wascheisen und 18.437 Ctr. Kalksteine gegichtet, mit 
einem Kohlenaufwande von 414.100 Cub.-Fuss. Erzeugt 
wurden 27.776 Ctr. Roheisen. Es entfallen nach Berech
nung wieder 21.660 Ctr. Roheisen auf Erze und 6116 Ctr. 
auf die Frischsehlacken. Mithin ein Eisen-Gehalt der Schlak
ken von 490/o. Das erblasene RoheisPn war bei gewölmli
cher Beschickung grau, und nur in den letzten Wochen, 
wo überwiegend Frischsehlacken gegichtet wurden, durch
gehends stark halbirt, klein, luckicht bis weise strahlig. 

Der Hochofen wurde durch 3 Campagnen hindurch 
nie neu zugestellt, sondern nur an den ausgebranntesten 
Stellen reparirt, Derselbe hatte am Boden 32", im Kohl
sack 72" und an der Gicht 34". Gesammt-Höhe 32' uud 
der Kohlsack 113 der Höhe. Kurze Zeit wurden auch Ver
suche gemacht, Frischsehlacken mit Kohlenklein und Kalk 
iu Ziegelform zu binden und so zu gichten , wegen Kost
spieligkeit jedoch aufgegeben. 

Das erblasene Roheisen wird in den Hämmern des 
Werkes durch die Tiroler Frischmethode zu Grobstahl und 
Eisen weiter verarbeitet. Es wurden mehrere Chargen mit 
dem aus Frischsehlacken erblasenen Roheisen gemacht, 
und lieferten ein ganz gleiches gutes Product, wie das aus 
Erzen erblasene Roheisen lieferte. 

Dieser kurze summarische Auszug aus den Schmelz
Journalen des Werkes diene als weiterer Beitrag zur Zu
gutebringung der Frischsehlacken. 

Fran1 !leblnger, 
k. k. Berg-Practicant. 

Die wirthschaftliche Lage der Blei-Industrie 
Kärntens. 
(Fortsetzung.) 

Es erübrigt noch, einen eben so gedrängten Ueber
blick über die jetzt in Kärnten im Betriebe stehenden Blei
Raffi nirwer ke zu liefern. Dieselben befassen sich mit 

der Fabrication der Glätte, Mennige, des Bleiweiss, der 
Schrotte und aller Arten von Compressionswaaren. 

Was zunächst die Glli.tte betrifft, so ist dieselbe 
nicht zu verwechseln mit der Treibberdglli.tte, die aus Böh
men, Ungarn und Siebenbürgen in den Verkehr gebracht 
wird, und lediglich ein Nebenproduct des Silberbütten
Processes ist, sondern sie wird als Hauptproduct in solcher 
Weise gewonnen, dass Blei im Calcinir-Ofen bei ;;chwacher 
Rothglühhitze geschmolzen und fortwährend gerührt wird. 
Das bei offenem Luftzutritte an der Oberfläche sich bil
dende Blei-Suboxyd, die sogenannte Bleiasche, wird be
ständig vom Herde abgezogen. Dieses Zwischenproduct 
dient nun als M"aterial zur Glätte-Erzeugung; es wird in 
einen Flammofen gebra.ibt und unter steigender Hitze und 
fleissigem Umrühren bis zu einem gleichförmigen röthlich
gelben Pulver verbrannt, das nun von dem vierprocentigen 
Oxydationszuwachse des Suboxydes auf 6 Procent de~sel
ben gesteigert wurde*). Die kärutnerische Glätte i8t be
rühmt wegen ihrer vorzüglichen Verwendbarkeit zur Fabri
cation von Flint- und Crystallglas, dann zu Glasuren, Fir
nissen, Cementen und weiteren chemischen Fabricationen. 
Mit der Erzeugung von Glätte beschäftigen sich die be
deutenden und renommirten Etablissements der Firma J. 
Rainer' zu Gurlitscb und Saag (bei Klagenfurt), dann R. 
Tscheligi in Villach, Anton L. Moritsch in Villach und 
Job. Bapt. Egger ebenfalls in Villach. Die Menge der in 
diesen Fabriken erzeugten Glätte wurde im Jahre 18 22 
bei Gelegenheit der ersten Catastral-Erhcbung mit 14.420 
Ctr. angegeben; sie soll im Jahre 1846 auf 23.36:-1 Ctr. 
gestiegen sein und dürfte nach meinen eigcuen Nachfor
schungen gegenwärtig zwischen 16.000 und 18.000 Ctr. 
jährlich schwanken. 

Die Erzeugung der Mennige (Minium, rothes Blei
oxyd) geschieht bekanntlich durch sorgfältiges Rösten des 
fein gepulverten und geschlli.mmten Blei-Suboxydes in be
sonderen Oefen, in welchen jede directe Einwirkung der 
Flam~c während des Processes unmöglich ist. Die kiirnt
nerische Mennige geht auf die Märkte der ganzen Welt, 
weil sie in der Qualität unerreicht ist, und sich zu feinen 
Glasuren, Anstrichen, zur Darstellung des Flintglases 1 der 
künstlichen Edelsteine, der Glasperlen u. s. f. ganz beson
ders eignet. Gegenwärtig i8t in K!irnten die Fabrik der 
Firma J. Rainer zu Gnrlitsch nach Quantität und Quali
tät der Producte entschieden die erste; nächst ihr sind die 
Etablissements von Moritsch, Eggcr und Tscheligi in 
Villach zu nennen. Die Erzeugungs menge wurde im An
fange unseres Jahrhunderts nur auf 500 Ctr. jährlich an
gegeben; zur Zeit der oben erwähnten Catastrirung belief 
sie sich auf 5.290 Ctr. und soll sich in Folge des grossen 
Bedarfes der Zündhölzchen-Fabriken bis auf 20.000 Ctr. 
gehoben haben. Gegenwärtig dürfte sie, nach den mir 
gemachten Mittheilungen der betreffenden Industriellen, 
unter diese Ziffer gesunken sein. 

Die Bleiweise-Industrie Kärntens ist älter als ein 
Jahrhundert; die erste Herbert' sehe Fabrik zu Klagenfurt, 
wurde schon im Jahre 17 59, eine zweite zu Wolfsberg 
wurde im Jahre 1802 gegründet. Die ursprüngliche Fabri
cation war eben sowohl auf den Reichthum des Landes an 

*) Vgl. die vorzüglichen, nach fachmännischen Angaben 
verfassten Artikel in der „Zeitung für Kärnten• 1861 Nr. 
38, 39 und·41, nnd 1862 Nr. 21. 

* 
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Blei, als auf die Fülle des Obstes im Lavantthale basirt, 
indem die zur Bleiweise-Erzeugung nöthige Essigsäure aus
echliesslicb aus Obstmost gewonnen wurde. Seit einigen 
Jahren bat der gründlich gebildete und in weiteren Kreisen 
bekannte Director Prettnerdie Erzeugung der Essigsäure 
auf dem Wege der trockenen Destillation aus Holz einge
führt und dadurch sich von den schwankenden: Obstpreisen 
unabhängig gestellt, eine beträchtliche Ersparniss erzielt 
und einen regelmli.ssigen Geschäftsbetrieb ermöglicht. 

Auseer den eben genannten Herbe rt'schenFabriken, 
die sich eines europäischen Rufes erfreuen, bestehen noch 
kleine!'e Etablissements von Ernst D i c z zu Villach und 
Franz Puntschart zu St. Veit. 

Die gesammte jährliche Productionsmenge wurde vor 
zwei Jahren auf 30- bis 35.000 Ctr. geschätzt, dürfte aber 
nach meinen Erhebungen jetzt kaum mehr als 25.000 Ctr. 
betragen. 

Die Fabrication der Schrotte wird in der allgemein 
bekannten Weise i11 den Schrott-Thürmen von J. Rainer 1 

zu Gurlitsch und Miese, dann von A. L. Mo r i ts c h zu 
Födcraun, von J. ß. Egge r zu Villach und in der unbe
deutenden Schrottgiesserei der A. Kries c h man n zu 
Gailitz betrieben; fast in die ganze Monarchie werden 
Schrotte von Kärnten versendet und es zeichnen sich die
selben vor den englichen Fabricaten besonders durch die 
vorzügliche Glätte und Gleichmässigkeit aus. Die jähl'liche 
Productionsmenge betrug zur Zeit der Catastral-Erhebung 
12. 200 Ctr., stieg im Jahre 1846 auf 17 .000 Ctr. und be
läuft sich nach den mir gegebenen Daten gegenwärtig auf 
höchstens 20.000 Ctr. 

Minder bedeutend als die bisher genannten Blei-In
dustrien ist die Fabrication von Co m p re s s i o n s - W a a
r e n; zwar eignet eich das ganz eilberfreie Kärntner Illei 
ganz vorzüglich zu diesen Artikeln, allein einerseits ist der 
Bedarf zu gering, andererseits scheint man in den techni
schen Einrichtungen nicht allen AnforJerungen unserer 
Zeit zu entsprechen. In der einzigen Compressions-Waaren
Fabrik von J. B. Egger zu Villach werden gewalzte Blei
platten, Bleidrähti:, Folien und Bleiröhren erzeugt ; die 
Quantität der Production wurde im Jahre 1846 mit 1.548 
Ctr. Blechen und Drähten und 452 Ctr. Röhren angegeben; 
sie soll jetzt auf die Hälfte herabgesunken sein. 

Die Total-Productiou der Kärntnerischen Blei-Raffi. 
nir-Werke beziffert eich also auf ungefähr 80· bis 85.000 
Ctr. *) 

Aber sowohl die Rohblei-Gewiunung als die Verfeine
rung ist, wie aus den bisher mitgctheilten statistischen 
Daten erhellt, thatsächlich in den ·letzten Jahren im Still
stande, ja sogar im Rückschritte begriffen; die lndu-

*) Im Vergleiche mit der gesammtcn Erzeugung von circa 
60.000 Ctr. Rohblei, wovon noch beiläufig 6-7000 Ctr. ale Blöcke 
in den Verkauf kommen, ergibt sich, wie man siebt, eine Dif
ferenz von nahezu :rn.OOO Ctr. Dieser Gewicht-Ueberschuss klärt 
sich aber vollkommen auf; denn erstlich ist bekannt, dass dem 
Bleiweiss , wie es in den Handel kömmt, durchschnittlich 50 
Procent Schwerspath zugesetzt wird; dann erfährt das Rohblei 
durch den chemischen Process bei der Bleiweise-Erzeugung eine 
Gewichtszunahme von 25 Procent an Wasser, Sauerstoff und 
Kohlensäure, von 8 Procent an Sauerstoff bei der Glätte nnd 
11 Procent bei der Mennige. Endlich wird, wie ich mich seihst 
überzeugt habe, Rohblei aus Tamowitz (Preussiscb-Schlesien) 
mportirt und zur Gattirung bei der Schrottfabrication verwendet. 

striellen klagen über die Stockung des Absatzes , über die 
niederen Marktpreise, bei welchen sie - ihreu Angaben 
zufolge - nicht mehr bestehen können, und über das im
mer gefährlichere Auftreten der ausländischen, besonders 
derpreussiscben Concun·enz; sie erklären die Unmöglichkeit, 
bei längerer Fortdauer der gegenwärtigen Verhältnisse fort
zuarbeiten und malen die Zukunft der kärntnerischen Blei· 
Industrie mit den düstersten Farben. - Es zeigen auch 
wirklich die Marktberichte eine in den letzten Jahren wei
chende Tendenz der inländischen Blei-Preise und eine auf
fallende Differenz zwischen den kärntnerischen und den 
preussiechen Blei-Preisen. Der durchschnittliche Verkaufs
preis des Kärntner Bleies schwankte in den Jahren 1855 -
1862 zwischen 14 ß. 93 kr. und 16 ff. 56 kr., er betrug 
1863 nur 13 ff. 89 kr. loco Hütte und sank im letzten 
Jahre noch unter diese Ziffer herab, - Noch bedenklicher 
als diese Erscheinung sind die Vergleiche mit Preussen 
und beziehungsweise dem Zollvereine. Der Durchschnitts
preis des zollvereinsländischen Bleies von 5 1/ 2 Rthlr. pr. 
Zoll-Ctr. berechnet sich auf 9 fl. 2-1 kr. ö. W. Silber oder 
10 fl. 44 kr. ö. W. Banknoten pr. Wiener Ctr., d. h. um 
beiläufig 4 Gulden oder 30°/o billiger, als der niederste 
Preis des kärntnerischen Rohbleies. 

Diese The.tsacben sind für den ersten Augenblick kaum 
erklärlich; das Weichen der inländischen Preise um mehr 
als 3 fl. pr. Ctr. veranlasst zur Frage, ob die Blei-Producen
ten früher Monopolpreise gemacht haben, oder ob sie jetzt 
Nothpreise machen, und die Differenz der Preise zwischen 
dem österreichischen und zollvereinsländischen Blei ist um 
so nncrklii.rlicher, als Kärnten unter scheinbar sehr grosser 
Gunst der natürlichen Verhältnisse producirt, und einen so 
reichen Schatz von Erzen besitzt, deren Qualität als die 
beste allgemein anerkannt wird. 

Aehnlich wie bei dem Rohblei geht es auch bei den 
Fabricaten; auch die Raffinirwerke klagen über Abnahme 
des Absatzes und über den Rück~ang der Preise, obwohl 
sie eben bei der Nähe des vorzüglichsten Rohstoffes zu
vörderst in der Lage sein sollten, den Markt zu beherrschen. 

Die Beantwortung dieser Fragen und die Lösung die
ser scheinbaren Räthsel findet sich in den e i gen t h ü m -
1 i c h e n ö c o n o m i s c b e n V e r h ä lt n i s s c n des Kron · 
landes. Es sei mir gestattet, auf die Schilllerung dieser 
wirthschaftlichen U ebelstände einzugehen. 

Beginnen wir bei den Elementen , aus welchen sich 
die Gestehungskosten des Rohbleies berechnen, so sehen 
wir, dass der Betrieb des Bergbaues theils ans allgemeinen, 
theils aus ganz speciellen und nur. örtlichen Urdachen im 
Kronlande Kärnten so viel kostopieliger ist, als anderwärts. 

Die a 1 lge meinen Ursachen , wessbalh der Kauf
preis des Kärntner Bleies verbä.ltnissmli.ssig eo hoch steht, 
liegen in den hoben Kosten der Hi 1 fs s toffe, in der ho
hen Besteuerung und in den Arbeiterzuständen. 
Was die Hilfsstoffe betrifft, so bedarf der Bleibergbau zu
meist: Pulver zum Sprengen, Eisen zu den Werkzeugen, 
Rüböl zum. Geleuchte, Holz zur Zimmerung; das Alles mit 
alleiniger Ausnahme des Zimmerungsholzes kommt bei uns 
viel theuerer zu stehen, als im Zollvereine. Nach der ver
gleichenden Zusammenstellung eines kä.rntnerischen In~ 
dustriellen, welcher die preuseischen Bleiwerke besucht 
und über deren öeonomische Verhältnisse Erhebungen ge
pfiogen hat, kostet von den Hilfsstoffen: 
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Pulver pr. Wr. Ctr. loco Klagenfurt. 
dagegen in Preussisch -Schlesien loco 
Friedrichshütte nur 

42 ß.. - kr. ö. W., 

27 11 17 n n n 

Eisen pr. Wr. Ctr. loco Klagenfurt 
dagegen in Preuesisch-Schleeien loco 
Friedrichshütte nur 

10 11 50 n 11 11 

Rüböl pr. Wr. Ctr. loco Werk • 
dagegen in Preussisch. Schlesien Joco 
Friedrichshütte nur 25 n 77 

n u 

11 11 

11 11 

)! 

11 

" 
Ebenso braucht der Hüttenprocess als einen der we

sentlichsten Hilfsstoffe das Brennmateriale für die 
Schmelzungen. Dieses aber muss der Industrielle in Kärn
ten mit 5 fl.. 50 kr. bis 7 fl.. 50 kr. ö. W. pr. Kl>1.fter 30-
zöllige Scheit~r zahlen, während der preussische Industrielle 
für die beste Glanzkohle, von welcher 8 Ctr. das Aequiva
lent für eine Klafter Holz sind, nur 27 kr. pr. Ctr. zahlt, 
also den nämlichen Nutzeffect um 2 fl. 16 kr. ö. W. 
erreicht, 

Die Beete u er u n gs 1 as t ist ein so häufiges und ge
läufiges Thema der Klage aller Staatsbürger, dass es hier 
nur einer kurzen Hinweisung darauf bedarf; der österrei
chische Bleiproducent zahlt bekanntlich nebst den jährli
chen Massengebühren noch 7°/0 Einkommensteuer, dazu 
die Landeszuschläge, die beiläufig 40 Nkr. vom Gulden 
betragen und die jeweilig localen Gemeindeabgaben; im 
Unterschiede davon werden in Preussen Bergwerke-Abga
ben von nur 1°;

0 
erhoben und erst für die Verfeinerungs· 

Arbeiten treten die Gewerbesteuern noch dazu*). 
(Schluss folgt.) 

Feststellung von Typen 
für gewalzte Eisenträger und deren 

Anwendung im Baufache. 
Der österreichische Ingenieur- und Architecten-Verein 

hat im verflossenen Vereinsjahre (1863/1864) beschlossen, 
ein Comite habe sich mit der Festete 11 u n g von Typen 
für gewalzte Trägerbehufs deren Anwendung im 
Baufache zu beschäftigen. 

Der Verwaltungsrath hat dieses Comite aus folgenden 
Mitgliedern zusammengesetzt: P. T. Herren Buchkoltz, 
F in k , Gab r i e l, H u m m e I , L e y s e r , Ti et z , W i n t e r
b a l der. 

Das Comite schritt sogleich an seine Aufgabe und hat 
in einigen Berathungen hauptsächlich die principielle Auf
fassung , Begränzung und Behnndlung des Gegenstandes 
präcisirt; hierauf beschloss das Comite 1 seine nun genau 
definirte Aufgabe in der Art zu trennen , dass zunächst 
eine Abtheilung, bestehend aus den dem Baufache auge-. 
hörigen Mitgliedern, eine im Sinne der allgemeinen Vorbe
rathungen zu behandelnde tabellarische Zusammenstellung 
aller jener gewöhnlich im, Baufach vorkommenden Fälle 
auszuarbeiten habe, für w~Jche die Anwendung von Eisen
trägern durchführbar erscheint. 

Unter Zugrundelegung dieser tabellarischen Zusam
menstellung sollte dann die zweite, aus den Hüttenleuten 
und Mechanikern zusammengesetzte Abtheilung des Co
mite's die Berechnungen der einzelnen Eisenconstructionen 

Preuss. Gesetz vom 20, October 1862, giltig vom 1. Jän
ner 1865. 

nach Form und Dimension in der Art durchführen, dass 
nicht allein durch entsprechende Combination einer mög
lichst kleinen Anzahl von Typen sämmtliche in der Zusam
menstellung der Architecten des Colllite's enthaltenen Fälle 
sollen befriedigt werden können, sondern dass auch bezüg
lich des Gewichtes, der practischen Herstellung und des 
Trägheitsmoments der Träger die möglichst günstigen Ver
hältnisse bcrücksich tiget wären, weil in letzterer Beach
tung sich die billigste Anwendung der Eisenconstruction 
dargestellt. Die darüber entworfenen Tabellen geben vier 
der hauptsächlichst vorkommenden Anwendungsformen mit 
eingehenden Daten über die Belastungsverhältnisse eiser
ner Träger für die im Baufache wiederholt vorkommenden 
Fälle; sie sind einfach und übersichtlich gehalten, so dass je
der Practiker sich leicht darin zurecht finden und ohne 
Schwierigkeit die für verschiedene Geschosshöhen und 
Mauerstärken nöthigen Transformationen daran wird vor
nehmen können, um zu dem gewünschten Resultate zu 
kommen. 

Bevor nun die Comite-Abtheilung der Hüttenmänner 
und Mechaniker daran ging, die Rechnung für alle vorge
merkten Fälle durchzuführen , fand dieselbe für gut , sich 
eine vollst!lndige Sammlung der bekannteren Formen von 
Eisenconstructionen des In- und Auslandes zu verschaffen 
behufä der vielseitigsten Benützung aller über diesen Ge
genstand bereits vorliegenden Daten. 

Die in Folge der ergangenen Einladungen von den 
inländischen Werken bereitwilligst vorgelegten Verzeich
nisse der bereits von denselben bisher ausgeführten Profi.Je 
für welche also die Walzeneinrichtungen schon vorhande~ 
sind, geben zugleich das Mittel an die Hand, um zu be
urtheilcn, ob und in wie weit sich solche bereits vorhan
dene Profile in das allgemein herzustellende Schema ein
beziehen lassen, ohne der principiellen Dmchführung des 
letzteren Eintrag zu thun. 

Die sonach aue den vorliegenden in- und ausländischen 
Typen gemachte Rechnungs-Zusammenstellung bot den si
chersten Anhaltspunkt über die für die practische Durch
führbarkeit noch zulässigen Verhältnisse der einzelnen 
Träger, und gestattete die practisch möglichen uud zugleich 
hinsichtlich der Trägheitsmomente günstigsten Dimensio
nen bei der Feststellung der einzelnen Normalprofile zu 
Grunde zu legen. 

Die hicbei angestellten Berechnungen ergaben, dass 
mit den in einer zweiten Tabelle aufgestellten 1 O Stück 
Trägerprofilen alle in der ersten Tabelle enthaltenen Fälle 
erschöpft sind 1 so das~ bei etwaigen Differenzen zwischen 
der gegebenen Belastung und der Tragfähigkeit der zuge
hörigen Profile es dem Constructeur überlassen bleibt, dem 
speciellen Falle entsprechend, die nächst höher oder tiefer 
liegende Träger-Nummer zu wählen. 

Wenn somit von dieser vorläufig für die bezeichneten 
wichtigeren und allgemeineren Anwendungsfälle im Bau
fache ausreiehendcn geringen Anzahl von Profilen geltend 
gemacht werden kann, dass sie bezüglich ihrr.r practischen 
Ausführung keine besonderen Schwierigkeiten haben wer
den, weil Träger in analogen Dimensionen bereits ausge
führt sind, wenn ferner unter den jetzt bekannten Profilen 
die hinsichtlich der Gewichte und Trägheitsmomente giin
stigsten Verhältnisse gew!lhlt sind 1 wenn endlich auf das 
im Inlande bereits vorhandene Walzencaliber theilweise 
Rücksicht genommen wurde, so ist, glauben wir, allen Um-
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&tAnden Rechnung getragen, die in practischer und thiore
tischer Beziehung bei der gestellten Aufgabe in's Auge zu 
fassen waren. 

Alle sonstigen für die Berechnung massgebenden und 
bei der Anwendung der Tabellen nöthigen Daten finden 
sich in den denselben angefüE,ten Anmerkungen. 

Zur Erklärung des Umstandes, dass die Trägerformen 
nicht von 4 bis J 2 Zoll Höhe in stetiger Reihe von 1 Zoll 
zu 1 Zoll aufeinander folgen, wird noch beigefügt, dass 
die Commission sich bei der Zusammenstellung und Rei
henfolge einerseits durch die Gewichte und die denselben 
nahezu entsprechenden Tragfähigkeiten bestimmen lfess, 
dass sie anderseits auf vorhandene Profile, insofern solche 
ein günstiges Verhältniss zwischen Trägheitsmoment und 
Materialaufwand nachweisen, dass sie weiters auf die in 
den Tabellen 1 dargestellten Fälle des pr:i.ctischen Bedürf
nisses Rücksicht genommeu hat, und endlich, dass sie die 
Trägerformen II und IV desshalb einschalten zu müssen 
geglaubt hat, weil bei denselben mit verbältnissmlissig ge
ringer Construetionshöhe eine grosse Tragfähigkeit ver
bunden ist , dass sie sich also in gewissen Fällen als be
sonders zweckentsprechend erweisen werden. 

Indem wir die Hoffnung aussprechen, dass durch eine 
recht baldige allgemeine Anwendung und Adoptirung die
ses Schemas seitens der Consumenten und Producenten 
einem wirklichen Bedürfniss abgeholfen werde , sehen wir 
uns zu dem Antr,age veranlasst: 

Der löbliche Ingenieur- und Architecten-Verein wolle 
diesen für den practischen Gebrauch eingerichteten Tabel
len nicht allein durch Veröffentlichung in der Zeitschrift 
des Vereines, sondern auch in anderer Weise die grösst· 
mögliche Verbreitung geben; er wolle ferner mit allen sei
nen Mitteln dahin. wirken, dass die Producenten sich die 
Festsetzung der Tabelle II aneignen, damit durch gemein
sames Vorgehen die Producenten solche Formen schaffen, 
wie die Praxis sie erheischt , und andererseits 1 damit die 
Consumenten in die Lage kommen, die für die einzeli:ien 
Fälle der Praxis erforderlichen Formen ohne W eitwendig
keiten sich verschaffen zu können. 

In solcher Weise könnte der Vortheil der Producen
ten mit dem der Consumenten Hand in Hand gehen und 
der Verwendung des Eisens im Baufache die gewünschte 
grössere Verbreitung gegeben werden. 

A. Bochkoltz. P. Fink. C. Gabriel. 
E. Leyser. J. Winterhalder. 

Indem wir von d!eser eingehenden Arbeit des Co
mite's Mittheilung mache~, können wir nicht umhin, die 
Benützung derselben auf das wärmste zu empfehlen. 
Je mehr die Anwendung von Eisen bei Bauten erleich· 
tert wird, um so mehr steigert sich der Bedarf und damit 
der Absatz von Eisen; und in dem Mangel des Letzte
ren liegt eine der wesentlichsten Ursachen unserer Eisen
industriekrisis. Wir glauben, dass allen jenen W crken, wel
che sich an den Ingenieur- und Architecten-Verein in Wien 
wenden wollen, mit grösster Liberalität durch Mittheilung 
der Tabellen und Typen-Zeichnungen im Massstabe der 
Naturgrösse entgegengekvmmen werden wird, und machen 
desshalb darauf aufmerksam. 

Die Redaction d. öet. Ztsch. f. Berg- u. Hüttenw. 

Literatur. 

Die Grundlagen des Rechnungswesens und ihre An
wendung auf industrielle Anstalten, insbesondere auf 
Bergbau, Hütten- und Fabriksbetrieb. Mit besonderer 
Rücksicht auf die verschiedenen Methoden und Systeme der 
Buchführung, für Unternehmer, angehende Betriebs- und Rech
nungs-Beamte, sowie insbesondere Studirendc der Bergwerks
wissenschaften, zusammengestellt von C. G. Go ttsc h al k, 
Hiittenraiter bei den Werken der königl. General-Schmelz
Administration zu Freiberg. J. Lieferung. Leipzig. Verlag von 
Arthur Fo.lix. 1Sti5. 

Dass eine klare und geordnete Buchführung die Seele 
jedes Erwerbsgeschäftes sei , wird heute auch beim llergbnu
uncl Hiittenbetricbe immer allgemeiner erkannt, und die oft in 
früherer Zeit von diesem vernachlässigte kaufmännische Buch
führung gewinnt immer mehr Eingang bei demselben, und dürfte 
manche veralteten Formen des Rechnungswesens, welche hie 
und da noch beim Bergbau sich vorfinden, endlich zum Vor
theile desselben gänzlich verdrängen. Es ist daher sehr will
kommen, wenn auch durch gut geschriebene \Verke über die
sen Gegenstand die angedeutete Richtung gefördert wird. Das 
vorliegende liueh, dessen erste Liefern11g jetzt erschien, nnd 
dessen zwei noch fehlende Hefte bis Ostern in Aussicht ge
stellt sind, stellt sich in der Einleitung auf den national-öco
nomischcn Standpunet, der unserer Ansieht nach sehr 
zweckmässig als Grundlage einer riclitigen Auffas
sung der Zwecke des Rechnungswesens gewählt 
wurde, und im Abschnitte von der 1 n v e n tu r unmittelbare 
Anwendung findet. 

Die Behandlung des Stoffes theilt der Verfasser iu 6 llaupt
abtheilungen: I. Inventur, II. Veranschlagung (Voranschlag, Prä
liminar), III. Buchführung, IV. Belegführung, V. Reelmungsab
legung und VI. Controlorwesen. Das vorliegende Heft behan
delt 1. und II. Wir wollen zur Bildung eines Urtheils den Schluss 
abwarten. 

Der sehr guten Ausstattung können wir jetzt schon ver
diente Anerkennung zollen. 
Leitfaden der VeITeohnungskunde von Montanwerken 

nach dem Systeme der doppelten kaufmännisohen 
Buchhaltung. Gewidmet dem Vortrage auf Montan-Lehran
stalten und dem Selbststudio für Bergbaubeamte und Mon
tanwerksbesitzer, von Gustav Mannlicher, k. k. Obcr
bergrath a. D. 

Unter obigem Titel kündet der Verfasser das bevorstehende 
Erscheinen eines circa 24 Druckbogen umfassenden Werkes an, 
auf welches er mit 1 ß. 50 kr. ö. W. die Subscription er
öffnet hat, nach deren Schluss ein Ladenpreis von 2 fl. .')0 kr. 
in Aussicht gestellt wird. - Wir wissen nicht, wanun der Ver
fasser d i c s e n minder vortheilhaften Weg der Herausgabe dem 
üblicheren nncl wirksameren im Buchhandels-Verlage vorgezo
gen hat, aber eben desshalb glauben wir durch Mittheilung eines 
Auszuges aus dem Prospectus unsere Leser von der beabsich
tigten Herausgabe des Werkes umsomehr in Kenntniss setzen 
zu sollen , wenn wir gleich dessen Besprechung erst nuf die 
Zeit verlegen müssen, wenn das Werk wirklich erschienen sein wird. 

Der Inhalt des genannten Werke~ soll in ein Vorwort und 
drei Haupttheile zerfallen; nämlich: Vorwort - Einlelh11111: §. l. 
Nothwendigkeit der V erzeiehnung sämmtlieher Geschäftsvor
fallenheiten bei jeder Unternehmung. - §. 2. Erreichung dieses 
Zweckes durch geeignete Bücher. -- §. 3. Definition der ein
fache11 Buchführung. §. 4. Definition cler doppelten Buchführung 
und deren Vorzüge vor jeder anderen Methode. 1. Th eil. Haupt
grundsätze der doppelten Buchhaltung.§. 5. J. Grund
satz. Allgemeiner Begriff von Debitor und Creditor. - §. 6. 
11. Grundsatz. Begriff der Belastung und Entlastung mittelst der 
sogenannten Conto's und Beispiel. - §. 7. III. Grundsatz. Aus
dehmmg der Contirung von Personen auf alle iibrigen Elemente 
und Factorcn des Geschäftes, auf Sachen, Handlungen und Lei
stungen, und Art dieser Contirung. - §. 8. Nähere Bezeichnuug 
dieser Sachen, sogenannten personificirten materiellen oder todten 
Conti's und Aufzählung der wichtigsten unter ihnen: Casse
Conto, Wechsel- und Effecten-Conto, Materialien, W aaren- und 
Producten-Conto, Immobilien-Conto, Mobilien- odor lnventar
Conto, Fabrications- oder Betriebs-Conto. - §. 9. Folgerungen 
aus dem 111. Grundsatze. In Aruipruclmahme zweier Conto's für 
jede Post. Erscheinen jeder derselben in Soll und Haben, Ueber· 
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einstimmung der Soll- und Haben-Saldis. §. 10. IV. Grundsatz. 
Begriff von Gewinn und Verlust der personificirteu materiellen 
Conti's. - §. 11. Entstehen von Gewinn und Verlust bei andern 
Conti's. - §. 12. V. Grundsatz. Ermittlung des VcnnögeUBtandes 
durch die sogenannten persouificirten Chefconti's. a) Capital-Conto. 
Begriff desselben und Behandlungsart. - §. 13. VI. Grundsatz. 
b) Bilanz-Conto, dessen Bestimmung, c) Gewinn- und Verlust
Conto. Nähere Bezeichnungen. - §. 14. Eintragungen im Ge
winn- und Verlust-Conto. Uebereinstimmung des Saldos mit dem 
Bilanz-Saldo. - §. 15. VII. Grundsatz. Allgemeine Regeln für 
den Abschluss der verschiedenen Conti's. - §. 16. Anwendung 
vorstehender Hauptgrundsätze auf den bcispielweisen Rechnungs
absrbluss eines gewerksckanllcben Kohlenwerkes „Segen Gottes". 
Inventarium des Vermögensstandes. - Aufzählung der geschäft
lichen Vorfallenheiten und deren bücherliche Behandlung. -
Abschlussweise. - Beispielweise Anlage und Ausarbeitung eines 
einfachen Hauptbuches als Rechnungsabschluss. - §. 17. Un
erlässlichkeit verschiedener Bücher zur genauen Erfülli.mg des 
Zweckes der doppelten lluchhaltung. Eintheilung derselben in 
Hauptbücher, Hilfsbücher, Nebenbücher. II. Th eil. Ucber die 
specielle Führung dcrlliichcr. A. Hauptbücher.§. 18. 
Die Prima-Nota oder Memorial. Zweck, Einrichtung und bestehende 
Modalitäten. §. 19. Das Hauptbuch. Zweck, Führungsweise, wün
schenswcrthe Moclificationen für Montangeschäfte. B. Hi 1 fs b ii
c her. §. 20. Das Journal. Zweck, Einricht1ng und Führungs-

, weise. - §. 21. U ebertragung der J ournalsätzc in's Hauptbuch. 
- §. 22. Behandlung von irrthümlichen Ansätzen (Storno). -
§. 23. Das Conto-Correntenburh. Zweck, Einrichtung und Führung. 
- §. 24. Vereinfachung desselben für untergeordnetere Gc
schäftsfrcumle durch Formirung eines Conto pro diverse. -
§. 25. Das lnnntarlum. Z\\eck, Einrichtung. - §. 26. Calculatlons
buch, dessen Zweck und Wichtigkeit. - §. 27. Das Biianzbuch. 
Zweck und Wichtigkeit. C. Nebenbüher. §. 28. Das Cassa
bucb, dessen Zweck und Eigenschaft als eines der Hauptbücher. 
Eimichtung. - §. 2!J. Die Material-, Ualbproducten- und Fabrlkateo
Srontrl,, deren Zweck, zweckmässigc Untertheilung. - §. 30. 
Scontrl für Bau-. Zeuggewölbs- und so11stlge dh'erse .lllaterlallen. Ein
richtung und Führungsweise. - §. 31. Sco11trl für erkaunc Be
trlebsmaterlallen. - §. :i2. Srontrl für selbsterzeugte ßetrlebsmate
rlallen und Producte, deren Vereinigung mit dem Fabrications
buche. - §. 33. Die t'abrlratlo11s- und Betrlebsbiicher. Zweck, 
Einrichtung, Fiihrungsweise, und wünscheuswerthe Vervollständi
gung. - §. 34. Das Faclureobucb, dessen Einrichtung. - §. 35. 
Die Co11lrbiicber für Briefe und Wechsel, deren Wichtigkeit. -
§. 3ti. Zusammenhang unter den einzelnen Büchern und Ver
bindung, in der sie zu einander behufs des Abschlusses stehen. 
- §. 3 7. Vertheilung des Rechnungs- und Buchungsgeschäftes 
unter den Bediensteten. III. Theil. Durchführung practi
scher Ausarbeitungen. §. 38.-42. Verschiedena Beispiele 
enthaltend. - §, 43. A11hang. Ueber die Zinsenverrechnung bei 
Conto-Correntes. - Ucber den Vorgang bei \Verthschätzungen 
behufs Ilectificatiou des Inventariums. -- Uebcr das Ausmass 
der verschiedenen Abschreibungen. - Amortisation des Anlage
Capit."11~. 

N o t i z. 
Rud. Lang von He.nste.dt, k. k. Schichtmeister zu ' 

Schemnitz, ist am 15. Jänner l. J. gestorben. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
A.u/ftutNUng der Ber11• , Salinen- und Forat-Direction •U 
Sal.=6rirg und der Berg• und Forat-Direclion "'" Gra•. 

Zahl .502-F. M. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entsch.Iiessung vom 23. Jänner 1865 die Auflösung der Berg-, 
Salinen- und Forst-Direction zu Sab.burg und der Berg- und 
Forst-Direction zu Graz allergnädigst zu verfugen geruht. 

Die der Berg-, Salinen- und Forst-Direction in Salzburg 
bisher obgelegenen Geschäfte haben an die Finanz-Direction in 
Salzburg überzugehen. 

Die der Berg- und Forst-Direction in Graz bis nun unter
ordneten Montanwerke Bleiberg und Raibl , das Montanwerk 
ldria mit dem dazu gehörigen Domänen- und Forstbesitze die 

W erkc von Eibiswald, Fohnsdorf und Trifail werden der Ge
neral-Direction des unbeweglichen Staatseigenthums in Wien 
unmittelbar unterstellt, während das Eisenwerk St. Stephan der 
Finanz-Landes-Direction in Graz und das in der Außösung be
griffene Schwefelwerk Radoboj der Finanz-Landes-Direction in 
Agram zugewiesen werden. 

Die in den Herzogthümem Steiermark, Kärnten, Krain und 
die im Küsteulaude gelegenen (Cameral-, Montan- oder Fonds-) 
Domänen und Forste sind von den in diesen Kronländern be
stehenden Finanz-Landesbehörden zu verwalten. 

Nach derselben Allerhöchsten Entschliessung sind die in 
der Bncowina befindlichen Staats- und Fonds-Domänen und 
Forste, sowie der Salzverschleiss zu Kaczyka von der Fiuanz
Direction in Czcmowitz zu verwalten, während die Leitung der 
Salzgewinnung in Kaczyka bei der Finanz-Landes-Direction in 
Lemberg zn verbleiben hat. 

Der Tag, au welchem diese Allerhöchsten Verfügungen in 
Wirksamkeit treten werden , wird nachträglich kundgemacht 
werden. 

Wien, den i. Februar 1865. 

Ernennung. 

V e m k. k. F i n a n z m i n i s t e r i u m. 

Der Oberbiberstollner Schichtenmeister 1. Cl. Carl Matz k o 
zum Bergverwaltcrs-A.djuncten bei der Windsehachter Bergver
waltung. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 15. Februar 1865.) 

Nachdem die Gewerken der Göllniczer Spielergriiudler 
Namen Jesu Grubengewerkschaft namentlich die Herren und 
:Frauen Johann sen. Tremko, Dorotea Stark, Veronica Schwarz, 
Johann Nep. Tremko, Johann Müller, Josephine Dreuer, Engen 
Kompsty, Daniel Schmied, Johann Ladislaus Paller, Stephan 
H6ky, Michael Uoszmann, Johann Brezovszky, Johann Pacz. 
Adam v. Mariassy, Vincen11 v. Jony, Franz Wallich's Erben, 
Laurent Samborszky, Johann Szentistvanyi, Alexander v. Brener, 
Carl v. Horvath, Arnold v. Görgey, Samuel Hermely, Elis~ 
Fejer, Therese Raisz, Susanna Fischer, Julie Kuliczy, Samuel 
Moiscs , Caroline Mahr , Franz, Carl, Mathilde und l<'crdinand 
Szentistvanyi binnen des in der hierämtlichen V crordnung vom 
21. Deccmber 1864, Z. 2277 gegebenen Termines der Auffor
derung zur Bestellung eines gemeinschaftlichen Bevollmächtig
ten nicht nachgekommen sind, - werden dieselben in solidwn 
zu einer Geldstrafe von 10 fl. zu Gunsten der Bruderladc des 
ersten ob. ung. Bergreviers verfällt, und wird denselben ein 
neuer Termin von 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung 
dieses Erkenntnisses in das Amtsblatt ller "Ungarischen Nach
richten" gerechnet , mit dem Bedeuten festgesetzt , dass nach 
fruchtlosem Verstreichen dieses Termines nach Vorschrift des 
§. 239 a. ß. G. weiter vorgegangen werden wird. 

Die verhängte Geldstrafe ist binnen 30 Tagen gegen an
sonst zu rrwartende exccutivc Eintreibung hierher einzuzahlen. 

Kaschan, am 6. Februar 1865. 
Von der Zips-Iglocr k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den l;J. Februar 1865) 

Herr Michael Dirne r hat mit Eingabe vom 2. 1. M. die 
Direction der Göllniczer Spielern Johanni Grube niedergelegt.. 

Unter Hinweisung auf den §. 188 a. B. G. werden daher 
die bücherlichen Theilbesitzer dieses Bergwerkes Herr Carl 8tein
hübel, Ludwig Steinhübe!, Carl Wilhelm Kesselbauer, Engen 
Lchoczky, Johann Steinhübe! , Louisc Steinhübe!, Adele Stein
hiibel, Cornelic Steinhiibel und Louise Steinhübe! gob. Diossy 
aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschal
tung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der "Ungarischen 
Nachrichtenu gerechnet, - bis zu welcher Zeit Herr Michael 
Dimer die Dircction zu führen, gleichzeitig aufgefordl'rt wird, -
einen gem~inschaftlichcn Bevollmächtigten zu bestellen, und hier
her anzuzeigen , widrigens nach Vorschrift des §. :!:rn a. B. G. 
vorgegangen werden wird. 

Kaschan, am 4. Febn1ar 1865. 
Von der Zips-lg!Oer k. k. Berghauptmannschaft_ 
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Kundmachung. 

(Erhalten den 11. Februar 1865. 
In Gemässheit des §. 16B. a. B. G. wird aus Anlass des 

.Ansuchens der Direction des im Zipser Comitate, Gemeinde 
Szlovinka Gegend Zakut gelegenen Anna-Grubenwerkes ddo. 
12. Jänne~ 1865 eine Gewerkenversammlung unter behördlicher 
Intervention auf den 11. März 1865 früh !1 Uhr im städtischen 
Einkehrwirthshause zu Göllnicz angeordnet, zu welcher die Herren: 
Friedrich Sihulszky's Erben, Franz Sihulszky, Johann Kloezko, 
Therese Raindl, Joseph, Emerich und Johann Engel, Emerich 
Faller, Georg Gotthardt, Thomas Graf Szirmay, Emerieh Novelly, 
Franciska Schram's Erben, Maria Adamkovits, Veronika Hary, 
Christian Eugel's Erben, Anton und Gabriel Förder, Cornelia 
Colomann und Therese Fejerviiry, Elise Maleter, Katharina De
meczky, Micbael llreuer, Anna Potauy, Verwaltung der Tasch
ler'scben Stiftung, Ludwig Elischer, Maria Glosz, Joseph Kloezko, 
Maria und Jnlie Dudinszky, Johann Bohrandt, Anna Polinszky, 
Ignacz Kloczko, Joseph Papp'sche Erben, Anna Fekete'sche 
Erben Amalia B{11intfy, Stephan nnd Maria Polany, Carl, Aloisia 
und Elise Hirländcr, Paul Engel, Amalia Hagen, Freiin Aloisia 
Barko, Maria Molnar, Victoria, faabella, Emilie llalintfy, Etelka 
und Appollonia Nemessanyi, -- in Person oder durch legal Ile
vollmiichtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden, 
dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen werden müssten, 
nnd dass die Erben uncl sonstigen Rechtsnachfolger der berg
bikherlichen Bositzer nur nach vorhergegangcnrr Nachweisung 
ihrer Eigenthumsrechte würden zur Schlussfassung zugelassen 
werdbn können. 

Die Berathungsgegenstiinde sind: 
1. llestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 

im Sinne des allg. ßerggesetzes eonstituiren wollen. ' 
2. Wahl de.r Firma und Bestimmungen wegen des Dienst

vertrage~. 
:1. BesC"hluss über etwaige Errichtung von Gewerksehafts

Stntutea. 
4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und son

stiger Anordnungen im currenten Hanshalte. 
5. Ilcschlu~s iiber die etwaige weitere Verpachtung des 

Bergwerke.~. 
Kaschan. am 4. Februar 1865. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 11. }'ebruar 1865.) 

In Gemässhcit des §. 16!l a. ß. G. wird aus Anlas~ des 
Ansuchens cler Dircction des im Zipser- Comitate, Gemeinde 
Göllnicz, Gegend Sehlossgnmd gelegenen Luclovici Grubenwerkes 
ddo. 11. und 1 !! .• Jänner l Sß5 eine Gewerkenversammlung unter 
behördlicher Intervention auf den 1 o. März 1865 friih 9 Uhr 
im Redoutensaale der k. llergstndt Göllnicz angeordnet; zu 
welcher die Herren: Ludwig \Viszoczky, Johann Szentistv:inyi, 
Johann Hiszem, .Johann Elischcv, Alois Polaneczky, Johann 
Seifried, Julie Kuliczy, Carl Szcntistv:inyi, Ferdinand Szcntist
vanyi, 8amucl Henne!, Johanna GiirtlPr, Joseph Hiszem, Susanna 
Fischer, Samuel Mojscs, Franz, Carolina, und Mathilde Szentist
vanyi und Ewa Antony in Person oder durC'h legal Bevollmäch
tigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden, dass 
die Abwesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Mehr
heit der Anwesenden beitretend angc~ehen werden müssten, 
und dass die Erben und sonstigen Rechtsnachfolger der biicher
lichcn Besitzer nur nach vorhergegangener Nachweisung ihrer 
Eigenthumsrechte wiirden zur Schlussfassung zugelassen werden 
können. 

Dir ßerathungsgegenstände sind: 
1. llcstimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 

im Sinne des allgemeinen Berggesetzes contsituiren wollen. 

2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst-
vertrages. ' 

3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts
Statuten . 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und son · 
stiger Anordnungen im currenten Haushalte. 

5. Beschluss über allfällige 'Yeitere Verpachtung des Berg
werkes. 

Kaschan, am 4. Februar 1865. 
Von der Zips-Igl6cr k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den t 7. Februar 1865.) 

Nachdem der bisherige Direetor des Dobschauer Boroonya
ker Stephani-Bergwerkes Herr Georg D in da die Leitung des
selben nicht mehr fortführen will , werden die bergbiicherlich 
vorgemerkten Theilhaber dieses Bergwerkes, namentlich Herr 
.Joseph Dinda, Joseph Oraveez, Johann Tomasko und Joseph 
Knipa hiemit aufgefordert, binnen 90 'fagen vom Tage der 
ersten Einschaltung dieser Aufforderung in das Amtsblatt der 
"Ungarischen Nachrichten" gerechnet, nach Vorschrift des §. 188 
a. B. G. einen gemeinschafllichrn Bevollmächtigten zu l>estel
len uncl hierher anzuzeigen, widrigeas in Gcmässheit des §. 239 
a. B. G. vorgegangen werden wird. 

Kaschan, am , 11. Februar 1865. 
Von der Zips:lgloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Ku11dmachu11g. 

(Erhalten den 17. Februar 1865.) 

Nachdem aus einer Anzeige des Directors, und aus einer 
von mehreren Theilbcsitzern eingebrachten Hc.imsagungs-Er
klärung hervorgeht, dass das Abendfeld des im Zipser Comitate, 
Gemeinde Prakendorf, Gegend Relichova befindlichen Joseph
Bergwerkes seit dem Jahre 1859 nicht im Betriebe stehe!, un
geachtet dieses Abendfeld nnch dem Wortlaute der Helchnungs
urkunde vom 30. Juli 1852, Z. 875/400 filr sich hätte bebaut 
werden sollen, werden die bergbücherlich vorgemerkten, in der 
Heimsagungs-Erklärung nicht mitgefertigten Theilbesitzer, Herr: 
Anton Jaschminszky, Georg Nyizsnik, Joseph Kanyak, }~ugenia 
Nemcs, Liibliche Göllniczer Stadtgemeinde und V. N. Pombszky, 
- und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, 
binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser 
Kundmachung in das Amtsblatt der nUngarischen Nachrichtenu 
gerechnet, dieses Abendfeld nach Vorschrift des§. 174 a. Il. G. 
in Betrieb zu setzen, uud über bisherige Unterlassung des steten 
Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, oder auch ihrerseits 
die Auftassnngs-Erkliirung einzubringen, widrigcns nReh Vor
schrift der §§. 243 und 244 a. B. G. auf die Entziehung dieses 
Abendfeldes erkannt werden wird. 

Kaschan, am i. Februar t 865. 
Von der Zips-lgl~er k. k. Berghauptmannschaft. 

Correspondenz der Expedition. 

Löbl. Werksdirection in Gradenberg. Zu einem halbjäh
rigen A bounement sandte'! Sie 4 0 kr. zu wenig, die wir nach
träglich einzusenden ersuchen. 

Herrn Lichard in Szalvitz. Sie sandten 20 kr. zuviel, die 
wir Ihnen gutschrieben. 

Löbl. Gräflich Lodron'sche Werksdirection in Gmund, 
Herrn Münnichsdorfer in Heft, Herrn Director Raff'elsberger 
in Prevali, Herrn Director Wala in Kladno. Für ihr ganzjäh
riges Abonnement restiren noch 40 kr., um deren EinsendUILg 
wir ersuchen. 

Diese Zeitschrift er,cJiei11t wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistisch ea Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien S fl. ö. W. oder 5 Tblr. 10 Ngr. l'llit franco Postversendung 8 fi. 80 kr. ö. W. Die JRbresabonnenten 
erhalten einen offieiellen Bericht. über clie Erfahrungen im berg- und biittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Griltisbeilag-e. Inserate fiuuen gegen 8 kr. ö. W. oder P/2 Ngr. die gespaltfllne Nonpa1·eillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Dnaok •· Karl Winlen>ib 6 Co. ba WiOD. 
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Allgemeine Uebersicht 
der österreichischen Montan-Production 

im Jahre 1863. 
III. 

Bekanntlich genügen eine g-cwisse Menge von Lager
stätten und eine Anzahl von arbeitenden Händen heut zu 
Tage nicht, um eine wirksame Production zu ermöglichen, 
sondern zu den allerdings unentbehrlichen, aber für sich 
allein unzulänglichen Urfactoren der Production - Natur 
und Arbeit, muss der zu eminenter Bedeutung herange
wachsene combinirtc Factor - Capi tal hinzutreten, um 
die Resultate der Ersten zu potenziren - ja! beinahe 
könnte man sagen, um sie erst recht productionsfähig zu 
machen. 

Und gerade über diesen Factor dürfte es am schwie
rigsten seiu, vollständige statistische Nachweisungeu zu 
finden. Insbesondere fehlen weitaus die wesentlichsten 
Anhaltspnncte, um auch nur annähernd das in festen An
lagen (Gebäuden, Magazinen, Werkstätten u. dgl.) repräscn
tirte Anlagecapital und die zum laufenden Betrieb erfor
derlichen Geld- und Material-Vorrätbe (das ßetriebscapi
tal) schätzen zu können, welches beim österr. Bergbaue in 
Verwendung steht. - Nm ein Th e i 1 des in diesem Be
triebszweige steckenden Capitals erscheint in der von uns 
benützten ämtlicben Publication: „ Dn Bergwerksbetrieb 
im Kaisertbum Oesterreich" ausgewiesen, und zwar in 
einer Tabelle über die „ bei dem Bergwerksbetriebe be
standenen Einrir-htungenu 1S. 130jenes Werkes). Wir wol
len versuchen, aus selber ein beiläufiges Bild dieser z. Thl. 
die Arbeitsleistungen von Menschen vertretenden Einrich
tungen zu geben. Dazu gehören vorerst: 

Förderbahnen in der Grube und auf den unmit
telbaren Zugute bringungsräumen. (Die zur Ab fuhr von 
Bergwerksproducten bestimmten Tageisenbahnen, sind in 
der Tabelle nicht speciell einbezogen.) Für das J. 1863 
sind beim Bergwerksbetriebe in der ganzl·n Monarchie 
412185 Wiener Current-Klafter Eisenbahnen und 
397872 Holzbahnen in Verwendung gestanden, was auf 
österr. Meilen reproducirt über 103 Meilen Eisenbahnen 
und nahezu 100 Meilen Holzbahnen ergibt. Erstere sind 

in rascher Vermehrung begriffen und haben selbst in dem 
ungünstigen Jahre 1 SG3 um 291 H7 Current-Klafter (i·3 
Meilen) sich vermehrt. Diese V ermchrung hat einen nicht 
unbedeutenden Einfluss auf die Verminderung der Förder
kosten. 

Auch in dieser Beziehung stehen die sudetisch-herzyni
~chrn Bergdistricte (Böhmen, MiihTen, Schlesien) in erster 
Linie, da in dil'sen allein 226591 Klafter Eisen bahnen 
zu Bergwerkszwecken - also mehr als die Hälfte der 
Gesammtlänge ·_ aufgeführt erscheinen. Die Alpen- und 
Karpathenländer theilen sich beinahe gleich in den nicht 
die ganze Hälfte betragendenRest. Dagegen überwiegen in 
beiden lPtztcren Ländergrnppen die Holzbahnen und 
werden nur allmäblig durch Eisenbahnen ersetzt. Während 
die vorgenannte hcrzynisch-sudetische Gruppe nur mehr 
etwas über :{3000 Klafter Ho 1 z bahnen hat, figurircn die 
Karpathenländer mit nahezu 200000 Klaftern, die Alpcn
liinder mit ungefähr 1 65000 Klaftern*). 

Ein ähnliches Verhältniss findet man auch· bei den 
im Bergwerksbetriebe zur Förderung, Wetterführung und 
Fahrung verwendeten Da m p fm a s chi n e n. Man zählt 
deren in der ganzen Monarchie 233 (um 25 mehr als im 
J. 1862). Von denselben entfallen : 

auf Böhme11, Mähren, Schlesien 172 
,, die Alpenländer 29 
„ „ Karpathenliinder . 32 

Ebenso bei der Was s e r heb u n g, für welche in der 
ganzen Monarchie 224 Dampfmaschinen dem Berg
baue dienen, welche sich auf die vorgenannten GruppPn mit 
den Ziffern 188, 11, 25 vertheilen, wobei wir bemerken 
müssen, dass in letztl'rer (karpathischPn) Gruppe 15 auf 
das Krakauer Gebiet und I auf die Bucowina, mithin nur 
9 auf Ungarn und dessen Nebenländer entfallen. 

Als Ergänzung zeigen sich dagegen dje Ziffern der 
durch Wasser-, thierische- und Menschenkraft betriebenen 
Maschinen, in den Bergdistricten der Alpen- und Karpa-

*l .Fiir jene Leser, welche diese Angaben mit der Quelle 
vergleichen, möge erinnert sein, <lass wir obige Gruppen nicht 
ganz gleich auffassen, indem wir z. B. Croatien und Slavonim1, 
der Alpinen-, Galizien und ßucowina der karpathis ehe n 
Gruppe zuzählen. 



thenländer höher als in denen der herzynisch-sudetischen 
Gruppe. 

Durch Wasser betriebene Maschinen, sowohl für 
Förderung als Wasserhebung zählte man 1863 in den 

Alpenländern 53 
Karpathenländern 145 
herzynisch-sudetischen Läudero 4 7 

Zusammen also 
Wasserkooft betriebene Maschinen. 

245 mit 

Mag man auch die Anzahl der Dampfmaschinen als 
einen Gradmesser der industridlen Entwickelung ansehen, 
und darum auch die sicher höher stehende hcrzynisch-su
detische Gruppe auch auf diesem Gebiete in erster Linie 
zu stellen berechtigt sein, so darf doch nicht übersehen 
werden, dass die durch Längs- und Querthäler tief ei1:1ge
schnittenen Gebirgsketten der Alpen uud Karpathcn und 
derPn bedeuteudere Höhen uicht nur die Wasserbildung 
und V ertheiluug überhaupt, sondern auch insbesondere die 
Benützung von Höhenunterschieden zu natiirliehen uud 
künstlichen Gefällen begünstigen, und wo man mit n Was
serkraftu arbeiten kann , das kosts.pieligere 8urrogat des 
Dampfes gerne entbehrt wird. 

Leider aber bringen eine Reihe trockener Sommer, 
wie wir sie in jüngster Zeit erlebten, und die sichtlich 
gt·änderten klimatischen Verhältnisse die lediglich auf Was
ser angewiesenen Berg baue immer mehr und mehr iu V cr
legenheit, und es erklärt sich hieraus, so wie aus der Zu
nahme des Kohlenbergbaues auch die Zunahme der Dampf
m as chi uen, welche man selbst dort als nReservc-1\foto
renu kaum mehr wird entbehren können, wo man bisher 
der wohlfeileren Wasserkraft sieh erfreute, welche nun ab
nehmen zu wollen scheint. 

Ausserdem aber sind noch ziemlich viele Maschinen 
mit thieriseher und Menschenkraft in Anwendung (Göpel, 
Bremsmaschinen u. dgl.), zusammen für Förderung und 
Wasserhebung 

Maschinen mit thierischer Kraft . 249 
" n mensehlischer Kraft 295 

Sie sind jedoch in der Verminder~ng begriffen, und 
ha~eu z. B. vom J. 1862 auf 186:3 die ersteren um 4 die 
letzteren sogar um 77 abgenommen.., und sind zum Theil 
durch andere Motoren ersetzt worden. Davon befinden 
sich in der 

mit thieri- mit Men
schcr Kraft sehen-Kraft 

herzynisch-sudetisehen Gruppe . 39 72 
Alpenländer- 58 138 
Karpathenläuder· 152 85 

Stellt man nnn alle Motoren fcir die drei Gruppen ver
gleichend zusammen, so ergibt sich ; 

Dampf Wasser Thicrc Menschen 
1 Böhlllen, lllähren, Schlesien 360 4 7 3\:1 72 

Alpenländer . 40 5;~ 58 138 
Karpathenländer 57 145 152 85 

In der ganzen Monarchie 457 245 249 295 
Der Effect dieser Motoren ist nur von den Dampf

maschinen bekannt, eine Vergleichung mit den anderen 
Betriebskräften ist daher nicht möglich. Allein schon die 
Vertheilung der Maschinen nach Zahl und Lage bietet An
lass zu manchen Betrachtungen , aus denen sich wieder 
;Erklärungen für andere Thatsachen ergeben Es ist wohl kein 
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blosser Zufall, wenn die Bedrängnisse der überall fühlba
ren Krisis fiir unsern ßC'rgbau dort am empfindlichsten 
trafen, wo die vorherrschende Verwendung der Menschen
kraft als Motor auf eine geringere iudusti-ielle Entwicklung 
hindeutet! ! -

Die wirthschaftliche Lage der Blei-Industrie 
Kärntens. 

(Schluss.) 

Um endlich auf die Arbeiterzustände und Ar
b e i t s 1 ö h n e überzugehen, verweise ich auf die in Kärnten 
bekannte Thatsache, dass das Bergvolk nirgend so rlemo
ralisirt ist, als gerade am Hauptsitze der Bleiproduction 
zu Bleiberg; die Ursachen liegen in der später zu bespr·~
chenden Besitzzersplitterung. Allein auch in anderen kämt· 
nerischen Bergwerken sind die Arbeiter stark an den Brannt
weingenuss gewöhnt, und tritt in Folge dessen frühzeitig 
eine Ermattung der physischen Lebenskraft ein. Ueberdiess 
will der kärntnerische Bergmann eiue allzu bPquemc Le
bensweise führen, als dass er billig arbeiteu könnte. Nach 
der in meinen Händen befindlichen Dienstordnung für das 
Bergrevier Bleiberg sind beispielsweise dort bei einer zwölf· 
stündigen Schicht ausser der mittägigen Raststunde ( 11-
12 Uhr) noch halbe Stunden von 1[2 9 bis 9 Uhr Vormit· 
tags und von 3 bis 1/ 2 4 Uhr Nichmitta,;s zum Brotessen 
frei. Nach den mir gegebenen mündlichen Commentarcn 
wird aber in der 12-stündigen Schicht tlrntsiichlieh nur · 
fünf(!) volle Stunden fleissig gearbeitet und die üurige 
Zeit mit Gebet, Verlesen, Anstalt.treffen, dann dem jedes
maligen Anfabren der Grube und allel'lei kleinen Vorb c · 
reitungen hingebracht. 

Nach der früher erwähnten Zusammenstellung sind 
endlich trotz der geringeren Leistung die Geldlöhne noch 
bedeutend höher, als in Preusscn. 

Es stellen sich nämlich die Schichtenlöhne: 

In Kärnten. In Preussen. 
Für den ö. W. ö. W. 

Zimmermann iO kr. 1 fl. 30 kr. 60 kr. 
Maschinenarbeiter 70 n 1 n 30 n 60 " 
Häuer 65 „ „ 75 „ 50 „ 
Schlepper 1. Cl. . 50 „ n 55 „ 40 n 

Zieher 50 „ - - „ fi;) n 40 
Karrenläufcr iiber Tag 35 „ - - n 40 n 311 ,, 
Klauberu.Scheidejungen 25 „ - - ,, 3;) „ 20 ,, 

Zu diesen allgemeinen kommen uoeh die besonderen 
Uebelstände, die andere im Hleiberger Rc\'.ier und andere 
in Unterkärnten sind. 

Im Bleibergcr Revier istdasErzvorkomrnenziem
lich regelmässig, so das namentlich im inneren Bleiberge 
das Verfolgen der Erzgänge keine besondercu Schwierig
keiten mit ,;ich bringt; aucb der Umstand, dass die Erzzüge 
hier bis auf 200 Klafter unter das Nivettu der Thalsoh!e 
niedersetzen, würde bei geordnetem, eiuheitlichen1 Betriebe 
zwar die Kosten erhöhen und eigenP. Vorrichtungen zur 
Beseitigung der Grubenwässer nothwendig machen, aber 
keine besonderen Schwierigkeiten bereiten. Hier sind es 
aber vorzugsweise die - vielleicht an keinem anderen 
Orte der Welt ebenso vorkomm.enden - Besitzverhält
nisse, deren chaotische Unordnung den Bergbau kostspie
lig macht. 



Die bergrecbtliche Belehnung ist im ganzen Bleiber
ger Revier nach der Bamberg' sehen Bergordnung vom Jahre 
l 550 geregelt, wel~he noch keine Verleihung der Gruben
massen nin die ewige Höhe und Teufe (in das Unbe
schränkte)" im Sinne unseres neuen Berg-Gesetzes kennt, 
sondern Grubenmassen in die ewige Gänze mit einem 
Querschnitte von 56 Klafter Länge und 21 Klafter Höhe 
normirt; nur ausnahmsweise wurde kürzlich ein einziges 
Grubenmass an einem minder wichtigen Puncte des Blei
berger Revieres nach dem 1854er ßerg-G esetze verliehen. 
Diese erwähnten Bamberger Massen geben das Recht der 
Erzgewinnung für eihen Raum, der horizontal, oder - um 
mich eines profanen Vergleiches zu bedienen - nach Art 
einer Schublade in das Innere des Berges sich erstreckt. 

Zu diesen, den geordneten Betrieb störenden gesetz
lichen Bestimmungen kommen noch die merkwürdigen 
Zersplitterungen des factischen Besitzes, welche sich seit 
alter Zeit erhalten haben. Ohne Zweifel ist die Belehnung 
von Massen ursprünglich so erfolgt, dass Bauern, Hirten, 
Kräutersammler u. dgl., sowie sie an der ()berfläebe des 
Erdreiches am Bleiberge einen Ausbiss von Erzen bemerk
ten, den Erzadern nachgingen, und wenn sie in ihren pri
mitiven Schürfungen glücklich waren, sich helehnen liessen, 
um sodann ihr erworbenes Recht an Capitalisten oder ge
lernte Bergleute zu verkaufen. So entstand eine grosse An· 
zahl von einzelnen Grubenmassen; dieselben wurden nun 
zwar in sp,äteren J11hren immer mehr und mehr in den Hän
den einiger Besitzer concentrirt und gehören heute alle 
Gruben im Bleiberger Revier nur mehr 6 bedeutenden 
Haupt- und einigen kleineren Gewerken. Nichts desto we. 
niger ist die Verantheilung an den thatsächlich bestehen· 
den Gruben-Bauten noch unverändert nach den ursprüng· 
liehen Bamberg'schen Massen aufrecht erhalten worden 
und führt zu den ärgsten Unzukömmlichkeiten. Fast an 
jeder Grube sind nun heute noch fünf und sechs Besitzer 
zu verschiedenen Bruchtbeilen verantheilt, und bei der ge
genseitigen Rivalität derselben suchen diejenigen, welche 
jeweilig am mindesten verantheilt sind, den Ucbrigen eine 
Menge Schwierigkeiten zu bereiten. 

Es i~t hier weder die Zeit noch der Ort, um in die 
Einzelheiten dieser verwickelten Zustände einzugehen; nur 
summarisch möchte ich auf die wirthschaftlicben Nachtheile 
derselben hinweisen. Die Besitzverhältnisse sind es, wel
che zuerst die Entwerfung eines rationellen Ausrichtnngs
und Abbau-Planes unmöglich machen; denn jeder Theil
haber, welcher zu geringeren Quoten an dem voraussicht
lich zu erzielenden Nutzen participirt, missgönnt dem an
dern Theilhaber den für diesen entfallenden grösseren Ge
winn und sucht durch seine Einsprache die Verwerfung 
des Betriebsplanes herbeizuführen. - Die Besitzverhält
nisse sind es ferner, welche den Betrieb selbst vertheuern 
und erschweren.; unter den bei je einer Grube verantheil
ten Besitzern entscheidet nämlich nur in Ber11thungsfällen 
die Majorität, dagegen bat der relativ am höchsten Veran
theilte die sogenannte Principalität, d. h. die oberste Be· 
triebsleitung. Wenn nun beispielsweise die Grube, in wei
cher A die Principalität hat, an eine Grube grenzt, in wel
cher A gering, B sehr bedeutend verantheilt ist, so ver
meidet er es absichtlich mit der Nachbargrube durchschlä
gig zu werden, um seinem Concurrenten B nicht einen Vor
theil dadurch zuzuwenden, dass er ihm etwa das Durchfah
ren gestatten 'lnd die Förderung erleichtern muss. 
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Ebenso stös!lt die Durchführung gemeinsamer Be
triebsverbesserungen auf unüberwindliche Hindernisse; 
die Führung der Grubenwässer wird unverantwortlich er
schwert, und die Benützung neuer technischer J:t~ortschritte 
scheitert an dem Widerstande eines oder des anderen Theil
habers. 

Die allergefährlichsten Verschlimmerungen des Be
triebes treten aber in denjenigen Fällen ein, wenn jeder 
der Theilhaber eine der gemeins~haftlichen Leistungen 
übernimmt; sind, bei einer Grube beispielsweise fünf Ei
genthümer in verschiedenem Masse veran,thPilt, so stellt 
der Eine die Häuer, der Zweite die Förderer, df'f Dritte die 
Wasserheber, der Vierte liefert das Geleuchte, der Füi1fte 
die eisernen Werkzeuge u. s. w.; die eine Grube muss 
sodann von den Grubenvorstehern aller 5 Theilhabe1· be
fahren und überwacht werden. - \Velcbe Kosten der Auf
sicht und General-Regie eine solche irrationelle Betriebs
zersplitterung verursacht, welche Unzukömmlichkeiten mit 
der getrennten Verrechnung verbunden sind, wie die Dis
ciplin der Bergknappen dadurch gelockert wird, und wel
che Anlässe zu Streitigke:ten fast ununterbrochen auftau
chen, das muss Jedermann einsehen. Man hat mir die trau
rigsten Belege dafür an die Haud gegeben, und wenn ich 
einzelne Beispiele zu erzählen vermeide, 190 folge ich da
mit nur Rücksichten der Discretion. 

Die leidigen Besitzverhältnisse sind es auch , welche 
die Förderungskosten unverhältnissmiissig in die Höbe 
schrauben; wie ich den Mittheilungen eines gewiegten Fach
mannes entnehme, könnten in Bleiberg statt der wenigstens 
150 Förderstollen, die jetzt offen stehen, 30 Stollen voll
kommen zur Förderung ausreicl1en, wenn eine Ordnung 
des Gruben - Besitzes erfolgen würde. Dermalen aber 
werden alle technischen Vereinfachungen der :J:t'örderuugs· 
arbeit vereitelt, ja die herrschende Unduldsamkeit hat schon 
manchen Besitzer gezwungen , sein Hauwerk aus einem 
Gesenke, welches in der unmittelbaren Nähe eines tieferen 
Stollen ist, mit dem Haspel zu heben und durch den obe
ren Stollen auszufördern ! 

Nicht minder führt die wirkliche Vertbeilung der er
hauenen Erze zu den oft kleinlichsten Streitigkeiten, und 
auch die Aufbereitung und Schmelzung wird durch den 
Mangel einer einheitlichen Organisation ungemein vertheuert. 
Angesichts dieser unläugbaren Thatsacben, deren nach
theilige Folgen von den Interessenten selbst am meisten 
empfunden un~ erkannt werden, kann natürlich nur auf 
dem Wege einer allgemeinen Fusion aller Werke in eine 
einzige grosse Erwerbs Gesellschaft oder durch eine den 
factischen und localen Verhältnissen entsprechende und 
neu auszuführende Verantheiluog geholfen werden. Obwohl 
nun die Gewerken, wie ich selbst erfahren habe, von der 
unabweisbaren Nothwendigkeit eines solchen Schrittes voll
kommen überzeugt sind, konnte dennoch bisher die wirk
liche Ausführung nicht erzielt werden. Wie ich einer, mir 
von einem Bleiberger Hauptgewerken zur Benützung über
lassenen Darstellung dieser vergeblichen Bestrebungen zur 
Unions-Bildung entnehme, vereinigten sich vor vier Jahren, 
da es unmöglich war, alle Theilnehmer zu gewinnen, we
nigstens die bedeutendsten vier Gewerken über die Prin
cipien einer solchen Union; sie waren in den Hauptpuncten 
ganz übereinstimmend, als es aber zur Bewerthung der 
Antheile jedes Einzelnen kam, ergaben sich so ungeheure 
Differenzen, dass der Plan wieder fallen gelassen wurde. 

* 



Nach den mir gewordenen mündlichen Mittheilungen 
scheint jetzt Niemand clen Anfang machen zu wollen, und 
es dürfte Alles noch lange beim Alten bleiben, wenn nicht 
eine grosse Capitalskraft sich findet, welche das Ablösungs
geschäft durchführt, oder wenn nicht der Staat durch ge
setzliche Massregeln intervenirt, die freilich hier afü volks
wirthschaftlichen Gründen mindestens ebenso gerechtfe1•
tigt und nothwendig wären , als die Expropriationen zu 
öffentlichen Zwecken*). 

Während - wie ich bi~her zu erÖl'tern die Ehre 
hatte - in Blei.berg die Gunst der Natur durch diese lei
digen Zustände viel weniger llUsgcnützt wird , als es der 
Fall sein könnte , findet man umg<•kehrt in Unter kli r n -
te n eine minder glückliche Lage, dagegen ganz geordnete 
Besitzvcrh:iltuisse. In Unterkiirnten sind es insbesondere 
drei Ursachen, die den Bergbau vcrtheuern; es ist die Ab
sätzigkeit der Erzmittel, dann der Mangel au dem zur Auf
bereitung des Hauwerkes nöthi.;en W a!ser und endlich die 
hohe Lage der Hergbaue. 

Nach vcrliissliehen Angaben veranlasst die Absätzig
kcit der Erzmittel eine Differenz der Erzeugung, die von 
einem Jaln' zum andern oft um 75 Procent schwankt. So hat 
beispielsweise ein Erzzug von Bleiburg, welcher in den 
oberen Lagern eine Mächtigkeit von 2 Klaftern hatte, in 
den untern Lagern nur mehr drei Schuh. In einem anderen 
Baue (zn Unterort II) kam es vor, dass ein ganzes Feld
ort nur aus derbem ßlci!i;lanze bestand, so dass im ersten 
Jahre des Betriebes 1374 Ctr. Blei gewonnen wurden und 
in den folgenden Jahren trotz vielfältiger U1it!'rsuchunge11 
die Fortsetzung des Erzzuges nicht. gefunden w1~rdcn konnte, 
111id nur hie und da zufälliger Weise ein isolirtt>r F:rzpntzcn 
sieh zeigte. Analoge Vorkommnisse hat man bei anderen 
Grubrn Unterkärntens, zu Unterpf'tzen, Unterort 1, 8chwar
zenbach u. s. w. beobachtet. 

Trotz gewisser Kennzeichen des Erzzuges ist doch 
das Bleierzvorkommen in Uuter-Kiirnten unregelmiissig, 
und lässt sich durch keine Theorie bestimmen; di<! Bleierze 
treteu nicht als regelmässigc Gänge und Lager, sondern 
nur als mehr oder weniger langgestreckte Erznester auf, 
die unter sich in keinem Zusammenhange stehen, daher 
nicht nach den gewöhnlichen Schürfungsregeln aufgesucht 
werden können. Meistens ist es ein zufälliger Fuud orler 
die Wiederaufnahme alter Bane, die auf die Erzader füh-

, ren. - Die gegen die unterkärntnerisehen Grubenhesitzer 
gerichtete Anschuldigung, His wiirden nur die schlottför
migen, mit Bleiglanz ausgefüllten Riimne abgebaut uud 
Alles andere vernachlässiget werden, ist unrichtig; wie man 
schon aus den bestehenden Aufbereitungs-Vorrichtungen 
entnehmen kann, kommen auch vie:e Roherze regelmässig 
zur Verhüttung, natürlich nur inuerhalh derjenigen Grän
zeu, die eine solche nach der Oertlichkeit noch rentabel 
erscheinen lässt. 

Was den zweiten der früher erwähnten Uebelstände, 
nämlich den Mangel an WassPr bet.rifft, so wird er um so 
empfindlicher gefühlt, als das Vorkommen der Erze inmit
ten von aufgelöstem Kalk und ocherigem Schlamme die 
nasse Aufbereitung vor der Schmelzung nöthig macht. 

Der Wassermangel hat seinen Grund theils in der 

*) Dazu ist wohl wenig Aussicht, nachdem die beliebte 
neue Richtung, welche auf Veräusserung der Staatsbergbaue 
dringt - bereits den ärarischen Bergbau in Bleiberg auf die 
Verkaufsliste gestellt hat. 0. H. 
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geognostischen Beschaffenheit der Gebirge, die meist von 
Klüften und Spalten durchzogen sind, theils hängt dieser 
mit der vorhin als drittem Uebelstand bezeichneten hohen 
Lage der Bergbaue zusammen. Nach den mir bekannten 
M· ssungen liegt das Bleibergwerk Bleiburg (Feistritz) 4500 
Fuss, zwei Baue am Obir liegen gar 6000 Fuss über der 
Meeresfläche oder 3200 bezüglich 4 700 Fuss iiber der 
Thalsohle. Das Trinkwasser kostet zu den Berghäusern 
gestellt, 2 kr. pr. !\fass, die Förderung kann wegen des 
steil abfallenden schotterigen Gehänges , der häufigen 
Schneeverwehungen und Lawinen nur sehr unregelmässig, 
theils auf Schlitten, theils auf Wagen, theils muss sie so
gar als sogennnnte Telegraphenförderung auf Drahtseilen 
erfolgen. - Es wurde mir von verlässlicher 8eite mitge
theilt, dnss alleiu beim Bleiburger Bergbaue unter Annahme 
einer Erzeugung vou 5000 Ctr. Blei gegen 5000 Gulden 
erspart werden könnten, wenn das Hauwerk unmittelbar 
an der Grube zu schmelzwürdigem Schliche concentrirt 
werd~n könnt<!. ' 

Aus den bisher genannten allgemeinen und localen 
Uebelständen b,n·echncu sich nun die Productiouskosten 
des Bleies in der That auf 1 ;{ fl. ö. W. unJ darüber; es 
kostet nämlich speciell bei den ßleib<)rgcr Bauen 1 Ctr. 
Schlich loco Hütte 7 tl, 75 kr. ö. W. und da. das Ausbrin
gen durchschnittlich zu 65 Procent angenom t11en werden 
kann, so bedarf man zur Erzeugung von 1 Ctr. Rohblei 

154 Pfund Schlich im Preise von 1 1 tl. 92 .kr. 
Dazu kommen die Schmelzkosten pr. Ctr. 1\ 1 „ 13 1/ 2 „ 
d. i. zusammen die Productionskosten wie 

oben 13 tl. 06 1/ 2 kr. 

Diese hohen llieipreise wirken natürlich auch auf die 
Concurrenzfähigkeit der Blei-Verfeineruugs-Inclustric hem
mend ein; bei di•~sem kömmt überdiess der hohe Preis des 
Brennmateriales, auf welchen wir sehon früher hingewiesen 
haben (S. 122), noch einmal in fü~chuu1.g. - Ferner haben 
diese für den Transport der Blei-Blöcke zum Fabriksorte 
hohe Frachtsätze zu zahlen, clie sich vergleichsweise so 
stellen, dass der kärntnerische Industrielle für Rohblei 
von ßleiberg nach Klagenfurt an Frachten sammt Auf
und Ablade-Gebühr, Zufuhrsspesen u. ~. w. circa 33 kr. 
pr. Wr.-Ctr. entrichten muss, der preu~sische Industrielle 
für den Transport des Bleies vou der Friedrichshüttc bei
spielsweise in diu Mi11inm-Fabrikt;11 nach Breslau uur Jie 
ßalmfrachten uach dem Pfcnuig-Tnrife, also m1verhältniss
mässig weniger zu tragen hat. 

Aus solchen Gründen wird es Jedermaun erklärlich 
werden, warum au<:h die Blei-Präparate, besonders Glätte 
und Minium, in Kärnten theuerer zu stehen kommen, als 
im nachbarlichen Zollvereine. 

Nach dieser, mit möglichster Unparteilichkeit versuch
ten Schilderung der wirklich traurigen Lage eines Kron
landes, das so sehr auf die Erträgnisse der Montan-Industrie 
angewiesen ist, möge es mir zum Schlusse gestattet sein, 
meine, wie ich einsehe, nur dürftigen Mittheilungen 
mit einigen ganz unmassgeblichen Vorschlägen zu schlies
sen. Wenn man, wie ich es gethan, selbst beobachtet hat, 
mit welcher Aengstlichkeit die kärntnerischen Blei-Ge
werken und Industriellen in die Zukunft blicken, so wirft 
man sich unwillkürlich die Frage auf, ob es denn gar keine 
Mittel gebe, diese Zukunft erfreulicher zu gestalten. Die 



Gedanken, die geeigneten Ortes einer eingehenden Priifung 
unterzoge~ werden könnten, wären nun etwa folgende: 

1. Hinsichtlich der Hilfsstoffe sollte a) mit aller 
Energie auf Herabsetzung der Pulverpreise gedrungen, 
und es sollte b) von den kärntneds<'.hen Industriellen we
gen der hohen Holzpreise darauf Bedacht genommen wer
den, ob die Einführnng der Feuerung mit fossilem Brenn
stoffe nicht 'auch dort zweckmässiger und billiger wfire ; 
Unterkärnten und Oberkärnten hat Braunkohlen, deren Ver: 
wendung theils in den jetzigen Schmelzhütten, theils dann 
ermöglicht würde, wenn man die Bleiberger Schmelzöfen 
auflassen und die Verhüttung nach Villach verlegen wollte; 
eine solche Uebersiedlung wäre uicht unpractisch, weil 
jedenfalls der Transport. der Schliche wegen des höhern 
\Verthes nach Villach rentRbler ist, als umgekehrt die 
Zufuhr der Kohlen nach Bleiberg. 

2 .. Hinsichtlich der Arbeitslöhne ~ollte mit mög
lichster Beschleunigung allgemein der Gedinglohn (Stück
lohn, Centnerged inge) an die Stelle der fixen Schichten. 
löhne gesetzt werden , um den Arbeiter in das Interesse 
des Herrn zu ziehen, seine Arbeitslust zu erhöhen und sei
nen TriPb zum Müssiggange zu beheben. 

3. Speciell für Bleiberg sollte von officieller Seite 
nach etwaiger neuerlicher Aufforderung zu giitlichen Ver
gleichen' mit einer im Gcsetzwege zu regelnden zwanirs
weisen Enteignung*) derGrubentheilevorgPgang•'n und eine 
Association oder einheitliclll! Gewerkschaft gebildet wer· 
den, um den Bcrgsegt!n nicht weiters so unverzeihlich zu 
missbrauchen, wie die8s bisher geschieht. 

Dr. t'raaz Neumann. 

Die Metallproduction Californiens und der 
angrenzenden Länder. 

Ein ehemaliger Geologe unserer k. k. geologischen 
. Reichsanstalt, bekannt durch seine Arbeiten über <lie un

garischen Trachyte und die Porphyre Südtirols, Herr Fe r
d inan d Freiherr v. Riehthofen, berichtet in Peter
mann's geogrnphischen l\Iittheilungen (1-L Ergiinzuugsheft) 
über die Metallproduction der pacifiseLen Küst1>11liinder. 
Die nAustria" bringt einen kurzen Auszug daraus mit nach
stehender Vorbemerkung: n 'Wenn auC'.h der vorwiegend im 
bergmännischen Tone gehaltene Aufsatz seinem techni
schen Inhalte uach in montanistischen Zeitschriften**) erst 
eine eingehende Würdigung finden wird, so mag doch auch 
an dieser Stelle auf die wichtigen 11ationnlöeonomischen 
Seiten der Schrift hingewiesen werden." 

Der Verf. gibt in Form einer Einleitung über Berg
gesetze, Besteuerung und andere wirthsehaftliche Fragen 
der Edelmetallproduction Califoruiens Grundzüge an, de
ren kurze Fassung und zum Theil etwas dunkle Darstel-

*) So sehr wir diesen Wunsch begreifen, und eine kräftige 
Association wünschen , können wir doch nicht umhin, anf das 
Gefährliche eines jeden derartigen "Staatseingriffes" aufmerk
sam zu machen. Die strenge Handhabung der §§. 191, 220, 2:! 1, 
d. 240, '244, 245 und 283 des allg. Berggesetzes würde jedoch 
manche Anhaltspuncte zu kräftiger Einwirkung bieten, - selbst 
innerhalb der Rahmen der bestehenden Gesetze. 0. H. 

**) Wir werden auch nicht ermangeln eingehendere Auszüge 
in diesen Dlättem zu publiciren, wollen aber zur Orientirung 
über das Ganze, den sehr gut zusammengefassten Auszug der 
„Austria• voranstnden. 0. H. 
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Jung wir im Interesse der Schrift selbst bedauern. Es exi
stirt, den jungen und uug eordneten Verhältnissen der Mi
nenländer entsprechend, kein Codex von Staatsgesetzen 
mit allgemeinen Bestimmungen. "Sobald Qeue Erzlager
stätten gefunden werdc~n, bilden die Entdecker einen neuen 
l\linendistrict, deu sie beliebig abgrenzen und für den sie 
ihre besonderen Bestimmu11gen machen. Diese haben Giltig
keit, soweit sie nicht mit den Staatsgesetzen in Widerspruch 
sind. Die auf gänzlicher Unkenntniss und Unerfahrenheit 
\,eruhenden Localgesetze der ersten Zeiten erben sich fort, 
und werden bei der Gründung fast eines jeden neuen Di
strictes mit unwesentlichen Aenderun::en angenommen. u 

Der Verf. bezeichnet als die beideu nachtheiligsten Ile· 
stimmuugen folgende Vorschriften, dass uämlich dem Eigen
thiimer von Grund und Boden auch alles Miunal unter dp1· 
Oberfläche eignet, dann dass ma:i nicht Grubenfelder von 
hestirnmtem Quadratmass muthet, sondern Gänge. Er meint 
f,•mer, dass die Muchung von Gängen mit einer gewissen 
Vierung in's Bangende und Liegende nur in solchen Län
dern mit Vortheil geschehen könne, wo durchaus geordnete 
Zustiinde herrscl.en. Es wird in Californien kein Unter· 
schied zwischen steil uud flach fallendL'tl Gängen gemacht, 
es fiudet keine Controle und Ueberwachung durch sach
verständige Behöl'llcn statt, es wird nicht verlangt, die 
Abbauwürdigkeit oder auch nur das Vorhandensein einer 
zusammenhängenden Lageri;tätte nachzuweioen; es gibt 
keine Muthungskart••n und keine Markscheider. Bei der 
Mutlrnng ist die grlisste Willkür von Seite des Muthers ge
stattet. Das Gouvernement der Vereinigten Staaten (wir 
würden sagen der Staat) ist Eigenthümer des Landes und 
mit.hin aueh der Metalle und der l\liueralien, doch nur die 
Ackeriänder werden zu dem bekannten Preise von 1 Doll. 
25 Cent. an ßebauer verkauft, in den eigentlichen ßerg
werksliindereien werden nur Erze, \Valdbestand , \Vasser 
und temporär d.;r zur Aufstellung von Gebäuden nothwen· 
dige Gr11nd verliehen. 

Es ist mPrkwürdig, dass das Verhnltniss der Regie
rung als Eigeuthümerin aller Erze und Mineralien zu den
jenigen, welche davon Besitz ergreifen und sie ausbeuten, 
noch gänzlich uugeregelt ist, und so ent~tehen, nach Herru 
v. H.iehthofen, di•i sonderbarsten Missverhältnisse. Das Gou
Ycrnement - wir folgen hier genau der Darstellung des 
Verfasser8 - betrachtet stillschweigend Diejenigen, welche 
Erzlagerstätten entdecken, eine gewis1:1e Arbeit darauf thun 
und sie ausbeuten, als rechtmässige Eigenthiimer, der 4öch
~te Gerichtshof iu Washington aber sieht sie als Ueber
schrcitcr (Trespasser) an. Es sind bisher keine Schritte 
gethan, um die.-em schwankenden Rcchtszustande ein Ende 
zu machen. \Venn Jemand einen Gnng entdeckt, so muthet 
er für sich und einige Andere eine gewisse Anzahl von 
Antheilen ( claims) auf der Länge des Ganges. Das Mass 
eines claim beträgt 1 UO, 150, 200 uud in einigen Fällen 
300 Fuss. Die Anzahl der Theiinehmer schw1rnkt inner
halb weiter Grenzen. Der Entdecker erhält als Maximum 
zwei Antheile, jeder Andere, den er in seine Gesellschaft 
aufnimmt, einen. Der Entdecker befestigt an einem Punct 
des Ganges eine Anzeige mit Namen seiner Gesellschafter, 
Anführung des Gesamrntbetrages der Muthuag und der 
Bezeichnung des Ganges. Diese Anzeige wird vou der 
Districtsbehörde zu Protocoll genommen und ist fortan die 
rechtliche Basis für den Besitztitel der Gesellschaft. In 
einzelnen Distr icten ist die Zeit einer bestimmten Arbeits-



claucr festgestellt, um das Eigenthumsrecht zu sichern, in 
anderen wieder geht es nach einjährigem Einstellen der 
Arbeit verloren. Die Gränze, Breite, Richtung und Ausdeh
nung jener Muthungslinien sind schwankend und geben zu 
unziihligeu Besitzstörungsprocessen Anlass. Als Hauptbei
spiel von solchen endlosen Processen, führt v. Richthofeu 
den i\lincudistrict Esmeralda an, wo ausscrdem Thätlich
keiten in den Stollen zu den traurigsten J<'olgen führten. 
Einen weiteren Uebelstand findet er ferner in der Process
führuug, welche vor dem zweimal jährlich sich versammeln
den, unter dem Vorsitz von gänzlich sachunkundigen Rich· 
tern, aus au die Regel der Stimmeneinhelligkeit gebunde
nen und der Corruption nicht unzugänglichen Jurymännern 
gebildeten Districtsgerichtshof sich abwickelt. 

Bisher war der Bergbau in Californien frei von jeder 
llesteucrung, nur die aus dem Nettoertrag zahlbaren Divi
denden unterlagen der allgemeinen Einkommensteuer von 
3 1/ 2 pCt. Seit der grossen Vermehrung der Staatsschuld 
der Union durch den Krieg und den - wie v. Richthofcn 
nachweist - meistens übertriebenen Berichten der Regie
rungscommissiire, gehen die leitenden Regierungskreise da
mit um, nun 5 1/ 2 pCt. des Nettogewinnes des geförderten 
Erzes den Minen aufzulegen. Es ist ein betreffender Gesetz
entwurf bereits durch das Repräsentantenhaus in W ashing
tou gegangen und steht die Annahme desselben durch den 
Senat in Aussicht. Der \Vidcrstand gegen eine' solche Mass
rcgcl, welche alle ärmeren Minenwirthschaften, deren Netto
gewinn nieht einmal den Betrag der projectirten Steuer 
erreicht, ruiniren würde, wird nach des Verfassers Ansicht 
ein so allgemeiner sein, dass selbst eiue Lostrenuung der 
pacifischen Staaten vondor Union die Folge davon sein kann. 

Es ist höchst interessant, wie der Verf. aus eigener 
Anschauung das Actienwesen und den Schwindel mit sol
chen, oft auf gar nicht existircude oder doch wenig ertra
gende Minen ausgestellten Antheilscheineu beschreibt. Es 
sind bereits mehr als 5000 Ilergbaugesellschaften lncor
porirt und sollen nicht öffentlich angemeldete 30.000 be
stehen. Das Jahr 1863 war die Zeit der gewagtesten Ac
tienspeculation. In Folge von abenteuerlichen Gerüchten 
stiegen die Actien bis auf 800, u'm nach wenig Tagen auf 
50 zu sinken, der Capitalwerth senk von 3,500.000 D. auf 
393.000 D. Sobald die in Californien immer wiederkeh
renden n c x e i te m e n ts" wieder auftauchen, ist eine ähnliche 
Krise zu gewärtigen. Daneben gibt es aber auch Unter
nehmen, welche, von gebildeten Bergmännern betrieben, 
einen verhältiiissmässig kleinen aber sicheren Gewinn ab
werfen. Hemmend auf die Entwicklung des Bergbaues wirkt 
der hohe Arbeitslohn, dessen niedrigster Satz 3 bis 4 D. 
ist. Eine weitere Vertheuerung der Productiooskosten ist 
die schwierige und kostspielige Communication der Minen
districte mit der Küste und die dadurch erzeugte Höhe 
der Lebensmittel, Arbeitsgcräthe u. s. w. Da Californien 
meistens ein aus kahlen Felsgebirgen gebildetes Land 
ist , kommt die zur Zimmcrung der Schachte noth
wendige Herbeischaffung des weit entfernten Bauholzes 
sehr theuer zu stehen. Der Verf. kommt in deUJ eigentli
chen Haupttheile seines Buches auf die Art der berg- und 
büttcnmännischen Erzeugung zu sprechen, deren Beurthei
lung Referent füglich einem Fachmanne überlassen muss. 
Es mag hier genügen, einige statistische Details über die 
Quantität der gewonnenen Metalle nach der Angabe v. 
Richthofens zu geben. 
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Al8 Basis der statistischen Angaben dienen die Sen
dungen, welche auf den drei Mal monatlich nach Panama 
abgehenden Dampfern, so wie auf Schiffen nach China und 
anderen Gegendl!n gemacht werden. Diese Zahlenwerthe 
geben in den letzten Jahren beinahe den vollen Export in 
Goldmünzen und Goldbarren an, lassen aber das im Lande 
bleibende Gold unbeachtet, der Betrag des letzteren ist 
unerhebltch, da Zahlungen nur in Gold (Stücken von 20 
Dollar) angenommen werden. 1''erner lassen sie den Wcrth 
des in den Goldbarren enthaltenen Silbers unberücksich
tigt, ebenso die von Privatleuten meistens in Form von 
Goldstaub ausgeführten Goldmengen. Der Goldexport er
gibt sich danach : 

geschätzter Gcsammtwcrth 
im .Jahre officicllc Ausfuhr <ler Ausfuhr 

1848 Doll. 10,000.000 Doll. 
1849 " 40,000.000 " 1850 " 50,000.000 ll 

1851 34,960.895 " I 55,000.000 " 1852 45.779.000 n 60,000.000 „ 
1853 54,905.000 65,000.000 11 

1854 52,045.633 " 60,000.000 „ 
1855 45,161.731 „ 55,000.000 „ 
1856 50,697.434 " 55,000.000 „ 
1857 48,976,697 " 55,000.000 „ 
1858 47,5~8.026 „ 50,000.000 „ 
1859 47,640.462 n 50,000.000 

" 1860 42,325.916 „ 42,325.916 " 1861 :!9,176.758 " 3U.176.758 
" 1862 36,061.761 " 36,061.761 " 1S63 33,0il.920 „ 33,071.920 " 

gesch:itztcr Gcsammtbctragin 16 J. i55,G:HJ.355 Doll. 
Es ergibt sich aus dieser Ueberaicht deutlich eine 

Abnahme des Goldexportes; sie fällt um so mehr auf, wenn 
man bedenkt, dass in den ersten Jahren die Goldwäscher 
von Californicn allein den ganzen Betrag lieferten, während 
in den letzten Jahren meh1· und mehr die Goldbergwerke 
dieses Landes und die Goldwäscher von Idaho, Arizona 
und Brittisc~-Columbicn dazu beitrugen. 

In erheblichem Betrage wurde Silber bisher nur in 
Washoe gewonnen. Die Production in Barren, ohne Abzug 
des Goldes, betrug das~lbst im Jahre 1861 ungefähr 
1,500.000, 1862 6,000.0(lü u. 1863 12,000.000 D. Davon 
ist zwischen ein Drittel und ein Viertel für das in den 
Barren befindliche Gold abzuziehen. Die anderen Ausbeu
tungen sind unbedeutend. Quecksilber wird vorzüglich in 
Neu-Almaden und Neu-Idria gewonnen. Die gesammte 
Ausfuhr von Quecksilber von dem Ertrag der Gruben in 
der Küstenkette beträgt für die Jahre 1853 bis 18G3 
250.575 Flaschen oder 18,793.225 spani6che Pfunde. Im 
Jahre 181)1 erreichfo die Ausfuhr die höchste Zahl 35.995 
Flaschen; und die Gesammtproduction die Höhe von 45.023 
Fl. Die Flasche zu 30 Doll. macht einen Werth von 

. 1,350.690 D.; im Lande wurden 7.978 Plaschcn (1 Fl. = 
i5 spanische Pfd.; J sp. Pfd. = 1 ·0166 preuss. Pfd) ver
braucht. Die Kupferausbeute ist noch gering; Richthofeu 
schätzt sie fü1· das Jahr 1863 auf 7.992 Tonnen im Werthe 
von i 19.300 D. Indess ist man allgemein der Ansicht, dass 
die Kupferzone am Fusse der Sierra Nevada eine reiche, 
unershöptliche Quelle, eines der reichsten Kupfergebiete 
der Erde ist. Ausserdem finden sich Platina und Osmium
Iridium au der Humboldt·Bay, dann Arsenik, Cadmium, 



Bleiglanz, Mangan an verschiedenen Fundorten. Man hat 
bisher nur Braunkohle gefunden, hofft aber am Colorada 
Steinkohlen zu entdecken. Endlich sind noch Asphalt, 
Bergöl und Schwefel, alle bisher in unbedeutenden Quanti
täten, anzuführen. v. Richthofen schliesst seine Darstel
lung mit einer Besprechung über die Anlage von europäi
schem Capital in den californischen Erzlagerstätten. Er 
widerräth im Allgemeinen den Ankauf von Actien und Berg
werksantheilen, da bei der gänzlichen Unsicherheit der 
Besitztitel und dem schwankenden Rnchtszustande nur in 
seltenen Fällen ein sicherPr Gewinn zu hoffen ist. Mehr 
empfiehlt er die directe und selbstständige Capitalanlage 
durch Betrieb von Erzreductionswerkeu und anderen hüt
tenmännischen Etablissements, besonders dann, wenn diese 
durch tüchtige deutsche Techniker geleitet würden. Nament
lich in Virginia-City (W ashoe) könnte sich eine solche Ge
sellschaft mit Vortheil der Reduction der Silberze widmen. 

Andere C11pitalanlag~n, wie für industrielle und Bankunter
nehmungen, sind, wenn sie mit Sacbkenntniss ausgeführt 
\rerden, bei dem fortwährenden Zunehmen des Reichthums 
von Californien im hohem Grade empfehleuswerth. 

Notizen. 
Ein neuer bergmännischer Verein. Nach einem ße

richte der "Bohcmia~ hielt in 'l' e p 1 i t z am 1 :1. d. M. der nru
gl'gründete bergmitnnischl' Verein zur Fördcru11g 
montanistischer Zwecke im nördlichen BiJhmen seine 
erste Hauptversammlung, an welcher 4:l wirkliche ),litglieuer 
aus nah und fern sich persönlich betheiligtcn. Für die niichste, 
im Mouat August d. ,J. bestimmte Hauptversammlung wurdci 
vom Herrn Vereinsvorstande Kowotan als Versammlungsort in 
Vorschlag gebracht und' uiescr Vorschlag augenommeu. Als 
Ehrenmitglieder des Vereins wurden mit Acclamatiou g·ewählt: 
Ihre Excellenzen der Herr Staatsminister v. Schmerling, der 
Herr Finanzminister v. Plener, Freiherr v. Kalchberg, Frei
h c rr v. Scheuchcnstncl, Graf Bclcreui, Statthaltl"r in Böh
men; dann die Herren Dr. v. Haidinger, k. k. Hofrath uud 
Dircctor der geologischen Reichsanstalt in 'Vieu , G. ::;1,wlari, 
k. k. Bezirksvorstand in Teplitz. Bei <lern gemeinsamen :llittags
mahl brachten uic bcrgruännischeu Fachgenossen ihrem ober
sten Bergherrn, Sr. l\lajestiit dem Kaisor Franz Joseph, mit 
dessen Allerhöchster Genehmigung der Verein in's Leben trat, 
ein dreimaliges schallendes Glückauf aus, welchem Toaste auf 
die Elu·emnitglieuer des Vereins folgten. 'Wir begrüssen uiesen, 
wie es scheint - an die StellG ucs „Erzgebirgisehen Vcreinesu 
tretenden neuen "V crein" mit fachgenossenschaftlichcr Theil
nahme und erblicken in demselben ein Organ fiir jenes per
sönliche Wirken, welches ausserhalb U.er an Besitz- unu Local
Verhältnisse gebundenen Reviere liegt, denen er durch Hebung 
uer wissenschaftlichen Richtung, durch Verbinuung mit Fach
verwanuten, Körperschaften, Personen und Anstalten, durch 
Vorbesprechung ver\\'ickclter bergmännischer Frageu, unu durch 
Verbreitung nützlicher Erfahrungen auf dem Gebiete des Berg
und Hüttenwesens reiche Förderung und Stärkung zuführen 
kann. Die Pietät, mit welcher <krselbe in seiner ersten Sitzung 
die wissenschaftlichen und bergmfü~nisc~en Verdienste Hai d in
ger s und Scheuchenstucls ehrte, und ihre Namen jenen 
der hervorragendsten Staatsmänner anreihtJ, mit welchen l'r die 
Liste seiner Ehrenmitglieder eröffüete, verspricht, dass seine 
Entwicklung im Geiste solcher Männer vorgelien werde. Freie 
und unermiideti! Arbeit, \Yohlwollen und \Vetteifcr, Eintraclit 
und Gemeinnützigkeit mögen stets die Leitsterne seines Wir
kens bilden,• welches fiir den niirdlichen Theil Böhmens, der vor
wiegend in berg- unu hiittenruännischer Thätigkeit seinen Er
werb findet, segensreich werden möge. 

Mittheilungen aus dem Vereine werden uns stets willkom
men sein, und wir werden diese neueste Erscheinung unseres 
fachlichen Vereinslebens mit Aufmerksamkeit geleiten. 0. H. 

Einzelheiten über einen Gruben Unglücksfä.11 in 
Sohemnitz. In dem Siglisberger Grubenfelde in Windschacht 
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wurden am 23. November 1864 um die 9. Frühstunde drei 
Häuer durch eingegangene Schuttberge bei einer Schachtfiefe 
von 1440 ober dem Kaiser Frauz Erbstollen auf der ersten 
Kreuzkluft bei Gewältigung eines Schuttes abgesperrt, von wel
chem in einer !J" Höhe ein siidliches Läufe! 1 2u lang, 4' hoch 
und 3· breit ausging. 

Nach dem .Anmelden des traurigen Ereignisses hat sich 
der k. k. Grubenvorsteher Franz Prekopp sogleich an Ort 
des Unglückes begeben, theils cEe erfonlerlichen .Anordnungen 
zur Befreiung der Mannschaft zu veranstalten, sowie über 
die Existenz der Ungliicklichen durch Klopfen das Nähere zu 
erfahren; als man aber nach wieuerholtem Klopfen, kein Gegen
klopfen vernommen, so glaubte man die drei Häuer durch die 
herabgcstürtzten Berge vurschüttet todt anzutreffen. 

Durch unermiidetcn rastlosen Fleiss der auserlesenen Mann
schaft hei der Gewiiltigung ucs durch Schuttberge abgesperrten 
Läufols, wobei das Uebcrhöhcn in :14 Stunden eine Höhe von 
b0 erreichte, konntu man bei wiederholtem Klopfen und Befra.,.en 
1lie freuuevollen \V orte der Unglücklichen ausnehmen, dass 

0

sie 
alle clrei nnbeschiiuigt leben. 

Die nachfolgeuue Gcwiiltigung ging zwar Anfangs ohne 
Unterbrcch~g auf ;J' von Statten, als man aber auf rollige 
i>erge austiess, welciwn massive Klüfte nachfol„t.en so fand sich 
uie Vors:ehung ilie weitere Gewiiltigung wegen °zu befiirchtenuer 
Verschiittung und Beschädigung der arbeitenden ~lannschafi, 
nach erfolgter Untcrfangung der K.liiftc im sistircn, und U.urch 
.Anleguug eines neuen U cbcrsichbrecheus gegen das si!dliche 
Liiufol die Befreiuugsarbeit fortzusetzeu. 

Das Ucbcrsichbrechen konnte bei Bearbeitml"' mit Schle
gel unu Eisen aus Sieherhcitsriicksichten un<l uer f~st anstehen
uen Gangart wegen in 3 8tunucn nur eine Höhe von 2' erreichen. 

Zur Anoiferung der arbeitenden lllannschaft zu einem 
rastlosem Fleisse, tmd wegen U.er drohenuen Brustbeklemmun"' 
allgemeiner Schwäche des Körpers, Schlafsucht, als Folge u.;~ 
Mangels des nöthigcn Reizmittels des Sauerstoffes , welche 
gefahrdrohenden Zusfünue nach der Aeusserung der Ungliickli
chcn zugenommen haben, wurde :msehnliche Hcmuueration zu
gc~ichert. 

Das Flehen, Bittcu, unu Vcrabschieucn U.cr liu„lücklichen 
von ihren Angehörigen und Cameraden wirkte aur" die arbei
tende )fannschaft wundervoll, denn kaum hat dieselbe zum . 
~orrücken des Ueberhöhen die Hand angelegt, verschwand die 
f~ste G~ngart, unu es stellte sich eine milde Uang-Einlagerung 
~m.'. :mt '.vel~her <las Uel.icrhöhen nach li stiinuiger angestrengter 
Thatigkmt cmc unerhörte Höhe von 7' erreichte, und bald darauf 
die lang ersehnte Befreiung uer ab.,.esperrten urei Häuer nach 
:Jli Stunden (vom 2:1. November 9 Uhr Friih, bis 9 Uhr Abends 
den 24. November) glücklich herbeiführte. 

Bei der Gewiiltigung hat sich k. k. Carlschaehter-GruLcn
Zimmerling Pa u 1 0 r a v c tz an llluth, rastlosem Flcisse und Gt>
wanutheit vorzugsweise ausgezeichnet, und Zimmermeister A 1 o i s 
Sc h e L o um uie Befreiung uer t: ngliicklichen verdienstvoll 
bewiesen. 

Bei dem Hernhrollen einzelner Schuttberge haben sich 
.!\I ! eh ael Zimmermann, 50 Jahre alt, von robustem Körperbau, 
Michael Zwolenszky, 45Jahre alt, undJ oscp h Schoftsi ck 
41 Jahre alt, beide von schwiiehlichem Kö'l-perbau, in das er
wähnte t 2° lange, 4' hohe und :l' breite Läufe! geflüchtet. 

Die ganze Zeit haben die drei genannten wegen U.er genn
gen Hiihe (4'J des Läufols halb liegend, hulb sitzenu zugebracht, 
uie Grubenlampe brannte beiläufig nach der Anfrage der Abge
sperrten l IJ Stunden lang, und ist jeuesmal nach versuchtem An-
ziiuden erlo.qchen. · 

Der Bergmann hat nul· mit einer sauerstoffarmen atmo
sphärischen Luft, welche er matte Luft, matte Wetter nennt, zu 
thun; hrennt. in solchen die gewöhnliche Grubenlampe fort, so 
enthält dieselbe Luft 1 n bis 18 Procent Sauerstoff, löscht diese 
au~, ~o ist die Sauerstoffmenge unter 16 Procent. 

Die Temperatur des Läufels hatte 150 R. Die Luft war 
von schwctlichtem Geruche. 

Nach 12 St•mdcn hat sich bei den Unglücklichen Brust
beklemmung, Zusammenschnüren des Brustkorbes, Druck auf 

. die lllagengegenu, schnelles kurzes Athmen, starkes Herzklop
fen , eine auffallende l\Iüuigkeit, Schwäche des Körpers und 
Beängstigung, ein gelindes Kitzeln in den Augen, mässigcir 
Schweiss am Kopfe und der Brust eingefunuen. Der Geschmack 
im lllunue war fäul-siiss, kein Hunger, grosser Durst, häufige 



Urinabsonderung, kein Schlaf, keine Stuhlentleerung. Nach 32 
Stunden hat die Abgesperrten tiefe Schlafsucht , Zittern des 
ganzen Kiirpers, Schwindel, Betäubung, bedeutender Magen
schmerz mit Speichel-Erbrechen und schnarchendem Athem über
wältigt.% wo 1 e n s z k y, der schwächste, war kaum aufzuwecken, 
und ist nach erfolgter Befreiung in Ohnmacht gefallen. 

Das Rettungsläufe! hat 72' X 4' X 3' = .b64c' atmosphä
rische ,Luft Inhalt gehabt, und da lc' = 1728c" ist, so ist in 
dem Läufe! 172!<c" X 864c' = 1492992c" .atmosphärische Luft 
gewc~tm. 

In 100c" atmosphärischer Luft siml :!0·815 Sauerstoffgas 
und i9· 1 S5 Stickstoffgas enthalten; so gelangen mit 20 c" Luft 
ungl'fiihr 4 c" Sauerstoff und 1 fi c" Stickstoff in die Lungen. 

Nach den angestellten Versucherr athmet ein erwachsener 
gesunder Mann von gewöhnlichem Körperbau bei einzelnen ruhi
gen Athemzügeu 20-25 c" Luft ein und aus. 

Wenn aber der Mensch in einer Minute 18 Mal athmet, 
und bei jedem Athcmzug !Se" Luft in diP. Lungen eindringen, 
so werden in 24 Stunden 46(i·560c" atmosphärische Luft ein
und ausgeathmct, zu gleicher Zeit unter denselben Verhältnissen 
in nmder Summe gegen 25.000 c" Sauerstoff verbraucht, dage
gen in der.~elben Zeit iiber .22.000 c" KohlcnS!iure ausgeathmet. 

Die abgesperrten·H!luer haben binnen ;j(j Stunden 112.500 c' 
Saucrstoffverhraucht, und 99.000c" Kohlcnsiiurc an die Atmos
phäre abgegeben. 

Von der atmosphärischen Luft verzehrten die Häuer 
2,332.800 c", in dem Liiufel sind 1,492.992 c" Luft <inthalten ge
wesen, wclclw \"Oll~tändig verbraucht wurden, während die Diffe
renz von 839,808 c'' atmosphärischer Luft durch die zuströmende 
sparsame Luft , welche die herabrollenden Gesteinsmassen mit 
sich führten, und die porUse Gang-Einlagerung bewerkstelligt 
wurde , und dio Unglücklichen vor der Erstickung schützte. 

Dr. Johann Hezsay, 
k. k. Berg-PhysiCU8. 

Die Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks- und Eisen
bahn-Gesellschaft wird ihre diessjährige General· Versamm
lung am 27. März d. J. abhalten. Nach der von der "Wiener 
Zeitung~ darüber gebrachten Kundmachung werden dabei die 

· behlmUich genehmigten neuen Stfttfttcn "'i'O'rge~ .teor Geeehll'ft!F 
bericht, die Rechnungsvorlage und Vertheilung des Ertrages, 
nebst den Ergänzungswahlen· für den Verwaltungsrath vorkom
men. Die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres 1 bG4 sind trotz 
der zahlreichen Verkehrsstockungen befriedigend. Wir werden 
seiner Zeit Auszüge aus dem Geschäftsbericht bringen. 

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

Erledigung. 

(Erhalten den 2:l. Febrnar 1865.) 

Schiehtenmeisterstello zu besetzen: In Beziehung 
auf die Concurs-Ausschreibung vom 15. Jänner d. J. wird kund 
gemacht, dass der neu zu ernennende Schichtenmeister voraus
sichtlich nicht nach Kremnitz sondern nach Herrngrund diaponirt 
werden wird. 

Schemuitz, am 15. Fehmar 1865. 

Edict. 

(Erhalten den 23. J<'ehmar 1865.) 

Laut Anzeige des ßoiczacr k. k. Berggeschwornen vom 
12. December v. -J., Z. 97 ist bei der, durch den gedachten 
k. k. Bcrggeschwornen in der ·zweiten Hälfte des Monats Oe· 
tober und ersten Hälfte des Monats November lbö4 vollz"ogencn 
bergpolizeilichen Besichtigung befunden worden, dass das im 
Comitate Zarand, Brader Stuhlbezirk, Gemeinde Kristyor ge-
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legene Bergwerk unter dem Schutznamen Franz im 'Vinter 
1863 nur zuweilen, seit dem Monate März 1864 aber gar nicht 
betrieben wurde. 

Diesem nach werden die Kuxenbesitzer des gedachten 
Bergwerkes oder deren Rechtsnachfolger, als die Erben nach 
Carl, Anton und Emerich llaternay sen., Aloisia Ribiczei-Baternay, 
Amalia Nerneti-Baternay, Hennine Vajda-Baternay, Franz Vajda, 
Debreczeni-ßaternay Maria, Togyika Istvan, Togyika Demeter, 
Togyika Miklos, Topor, Janos und Emerich Freund hiemit auf
gefordert, ihr Bergwerk sogleich nach Weisung des §. J 70 und 
114 a. B. G. in lletricb zu nehmen, und sich-iiber die Ausser
aehtlassung der steten lletriebsplicht durch einen in Gernässheit 
des §. 1 St; a. B. G. binnen 3 Mon a t.e n zu bestellenden und 
anber anznzeig·enden gemeinschaftlichen Bevollmächtigten stand
haft zu rechtfertigen, widrigenfalls auf die Entziehung der ßerg
b:mbcrechtigung nach §. 243 a. B. G. wegen ausgedehnt.er Ver
nachlässigung der Betriebspflicht erkannt, und die LUßchung der
selben aus den lliichcm veranlasst werden wird. 

!iagyb:mya, am 25. Jänner 1865. 

Von der k. k. ßerglrnuptrnannschaft. 

Dienst-Conours-Aneschreibnng. 

(Erhalten den 24. Februar 1865.) 

Im Districte der k. k. Berg-, Forst- und Gilter-Direction 
zu Schemnitz ist eine Schichtcnmeistersstelle erster Classc oder 
im Vorriickuugsfalle eine der 1-.weiten, und eventucl dn dritten 
Classc zu besetzen. Mit der Schichtenrueislersstclle erster Classe 
sind an Gehalt jiihrlich 840 fl. , mit jener <lcr zweiten Classe 
735 fl. und mit jener tlcr dritten Classe 630 fl. ö. W., dann mit 
jeder der 3 Stellen daR Naturaldeputat mit jährlichen 1 O Wie
ner Klaftern 3'igen Brennholzes in dem pensionsmässigcn ·werthe 
von 2 fl. 62 1/2 kr. per Klafter und eine Naturalwolmung oder 
10% des Gehaltes als Quartiergeld verbunden. 

Gesuche um eine dieser in die X. Diätenclasse eingereih
ten Stellen sind inshesondere unter Nachweisung der mit gutem 
Erfolge absolvirten bergaeademischen Studien, der practischen 
-~~i\111 W .Gl;iiliei;W.a.nc llPd t\ufhereil:nngswe•en, .da&-~-
rigeu Dienstleistung in diesem Fache und der Kenntnis~ der 
deutschen und slavischen Sprache, binnen vier Wochen bei der 
k. k. Berg-, Forst- und Gütcr-Direction zu Schcmnitz einzu
bringen. 

Schemnitz, am 15. Febrnar 1865. 
K. k. Berg-, Forst- und Giiter-Directio11. 

Kundmachung. 

(Erhalten clen 23. Febntar 1865.) 

Nachdem der bisherige Dircctor des Szlovinkaer Grün
wasser Johann-Susanna-Bcrgwcrkes die Direetion mit Eingabe 
vorn 8. l. 111. niedergelegt hat, werden die berghücherlichen 
Theilhabcr dieses Bergwerkes, namentlich J<'rau Justina Maday, 
Franz Pctcrfy, Franz L:inczy, Johann Lanczy's \Vitwe, Maria 
Maday, Josephi111~ Schwarz, Barbara Földesy, Joseph Maday, 
Ladislaus llladay, Nicolaus Maday, Michael Maday'scT1e Erben, 
Anton Kiss, Cllrl Hirlä nder, Bert;i Rombauer, Cornelia Freiin 
v. Leithner, Ernst Prihradny, Emma Prihradny, Auguste Pri
hradny, Eugenia Berta Pozcvicz, Am:mda Augusta Rajner, Wil
helm Graf v. 'Vandernat und Thadäus l\laday be~ielmugsweise 
deren Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen 
vorn Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in das 
Amtsblatt der nUngarisohen Nachrichtenu gerechnet, einen Be
vollmächtigten nach Vorschrift des §. 188 a. B. G. zu bestel
len und hierher anzuzeigen, widrigen·s nach Vorschrift des §. 
239 a. B. G. vorgegangen werden wird. 

Kaschan, am 14. Februar 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einei1 Bogen stark mit den nöt.higen ll rti s t i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreie 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5,Thlr. 10 Ngr. Mit franco Poetversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und ~ufbereitungswesen 
!lammt Atlas als Gratis bei 1 a I! e. Inserate finden gegen S kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Dra.ck v. K1u-l Winternib I:; Co. In Wien. 
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Der Abbau der mächtigen Kohlenflötze auf 
Luisenglück- und Guter Traugott-Grube in 

preussisch Schlesien. 
Von An t o 11 H ii c k er, k. k. ßergcxspectant t der~eit ßergver

walter in \VienJ. 

Im Prühjahre 186:~ besuchte ich mit meinen Collegen 
(den zur geologischen Reichsanstalt einberufenen Montani
sten) unter Leitung des k. k. Bergraths Franz Poet te r 1 e 
mehrere Kohlenwerke in Steiermark, Mlihren , und prcus
sisch Schlesien, und unter letzteren die Luisenglück- und 
Guter Traugott-Grube bei Beuthen. 

Die Musterhaftigkeit dieses Baues in jeder Beziehung, 
und namentlich der Umstand, dass seine Einrichtung die 
schnelle und sichere Be meister u ng der Grubenbrände 
gewäh~eistet, mit welchen das Werk der eigenthümlichen 
Verhältuisse wegen, so zu sagen, continuirlich zu kämpfen 
hat, musste mein Interesse dafür im vollen l\Iasse in An
spruch nehmen; denn leider zählen wir nur wenige Kohlen· 
gruben , welche nicht mit Bränden zu thun haben. Es ist 
eine traurige Thatsache, dass der Ertrag vieler derselben 
dadurch ausserordentlich gedrückt wird, dass manche so
gar ausser Betrieb gesetzt werden müsseu, und Millionen 
Centner Kohle dem Natioualreichthum verloren gehen. 

Um so mehr muss jedE'r Anhaltspunct, jeder Finger
zeig willkommen sein, welcher zur Vervollkommnung der 
Abbaumethoden mit besonderer Rücksichtsnahme auf die 
Bemeisterung der Grubenbrände führt. Es ist richtig; nicht 
überall sind dieselben Verhältnisse, aber gewiss sind es 
&n vielen Orten ähnliche, und bei diesen dürfte die Ab
baumethode 1rnf Luisenglück und Guter Traugott so man
chen Anhaltspunct zu einem richtigen Princip gewähren. 

Ich muss noch vorausschicken, dass es mir bei der 
Kürze der Zeit, die wir zum Besuche dieser Grube zur 
Verfügnng hatten, nicht möglich war, in alle Details ein
zugehen. Ich wandte mich daher an den dortigen Director 
Herrn von Kreinski, welcher mir auch gütigst nicht nur alle 
von ihm verlangten Daten, sondern einen ausführlichen Be
richt übersandte, welchen ich grossentheils hier wortgetreu 
wiedergebe. 

1. Geologische und Bergbauverhältnisse. 

Das preussisch-schlesische Kohlenbecken gehört be
kanntlich der Steinkohlenformation an, und erstreckt sich 
von Königin Luiscgrube uud Czachov gegen 0. N. 0. über 
die Gränzen des Landes bis nach österreichisch- und rus
sisch Polen, welche beide Länder es aber wohl nur mit den 
Gränzeu der Ablagerung zu thun habeu; in österreichisch 
Polen bestehen zu Javorczno, in russisch Polen zu Dom
brava Berg baue; den Hauptrcichthum, den Kern der Ab
lagerung, besitzt preussisch Schlesien, und es wird auch die
ser nach Kräften ausgebeutet. 

Die Formation ist im Süden theils ganz entblösst, 
theils ist sie von Diln vialsand bedeckt, während sie im Nor· 
den von Gebilden der Triasformation überlagert ist, welche 
neb<'n den enormen Kohlenmassen Gegenstand einer ausser
ordentlich entwickelten Industrie geworden sind. 

Die einzelnen Glieder der Formation sind nach dem 
Aufschlusse in „ Luisenglück" Sandstein und- Schiefer mit 
eingelagerten Kohlenflötzen. Fig. 1. möge die Lagerung 
versinnlichen. 

Luisenglück- und Guter Traugott·Grube liegen auf den 
mächtigen Flötzen, welche sich von Zabrze über Königs
hütte und Rordzin nach Dombrava in russisch Polen ziehn. 
In diesem Zuge nimmt die Zahl der Plötze und ihre Mäch
tigkeit, so wie die Back fäbigkeit der Kohle von Zabrze 
nach Rordzin hin ab, so dass während in Zabrze 4 Plötze 
mit über 10° Mächtigkeit bestehen, auf Luisenglück nur 
noch 2 mit 6° Mächtigkeit vorhanden sind, und wiihrend 
die Kohlen in Zabrzc grösstentheils sehr fett und backend 
sind, müssen sie in Rordziu (i. e. Luisenglück) als mager 
und gar nicht backend bezeichnet werden. Auch führen 
sie nicht unbedeutend Schwefelkiese. Auf Luisenglück 
ist das Oberßötz 2° biir2° 20", (1° = 80" preussisch), 
das Niederflötz 3° 60" bis 4o 20" mächtig. Beide werden 
durch ein 9-15 ü mächtiges Bergmittel getrennt, welches 
aus 20-40" Brandschiefer, welcher unmittelbar unter 
dem Oberflötz liegt, im Uebrigen aus Sandstein und Schie
fer besteht. Das Oberfl.ötz wird wieder von Sandstein und 
Schiefer überlagert. Unter dem Niederflötz stiess mim auf 
marine Schieb ten, welche von Professor Römer in Breslau 



in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 
Jahrgang 1863 pag. 567 beschrieben sind. Diese Schichten 
sind geradezu kalkige zu nennen, führen die Gattuug Phili
peca in mehreren Arten, unrl sind aus nachfolgendem 
Grunde ein sehr unliebsames Vorkommen. Es entströmen 
denselben nämlich nicht unbedeutende Mengen Wasser, 
welche kohlensauren Kalk führen, und welche sich mit den, 
a•Js den Flötzeu kommenden , und Fe2 0:1 SO:i enthalten
den \Vässern nothwendig mengen, wodurch scbwefelsaurer 
Kalk und Eisrnoxydbydrat gebildet wird , welches sich 
niederschlägt, während die frei werdende Kohlensäure die 
Sumpfstrecken anfüllt, und durch einen lebhaften W ctter
wechsel fortgeschafft werdeu muss. 

Das Ausgebende des Ober· und Nicdcrflötzrs ist ver
b1·annt; man findet die weisse und rotbbraune Asche mit
unter noch mit einer Kohlenschicht von 30-40" Mächtig
keit, welche zu1· Zeit des Brandes unter Wasser gelegen 
haben mag. Die darüberliegenden Gebirgsschichten sind 
thcils gefrittet, thcils roth gebrannt, 

Die Flötze beider Gruben ln~ern um einen Bergkegel, 
streichen daher in einer Curve, und fallen unter 3 bis 20° 
ein. Die dieselben durchsetzenden Sprünge verwerfen sie 
nicht erheblich; nur ein Sprung im Felde der Luiscnglück
grube scheint bedeutend zu sein; er ist noch nicht näher 
untersucht worden. 

Ucber chemische Uutcrsucliungcn der Kohlen dieser 
Flötzc liegen Arbeiten vo1·: 

1. W. Hai<linger (Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt 
Jahrg1mg 1858 pag. 298). 

2. Dr. Brix (Verhandlungen des Gewerbsfieisses in 
Preussl'n Jahrgang 1861). 

3. Grundmann (Zeit~chrift für Berg -, Hütten - und 
Salineuwesen im prcuss. Staate Band X. B. pag. 33ß). 

2. Vorrichtungsbau. 
Die Vorrichtungsarbeiten werden auf beiden Flötzen 

auf dieselbe \\T eise, und nach dem Princip vorgenommen, 
welches in der „Zeitschrift für Berg·, Hütten- und Saliu1m
wcsen im preussischen Staate 5. Bd. B. pag 114 von 
Herrn Volkwar Meitzon beschrieben ist. 

In den in Angriff zu nehmenden Feldern werden auf 
der ~fohle derselben Grundstrecken, die zugleich H11uptför
derstreckcn sind, für 2 Fördergeleise 1 ° 30" breit und 
eine Klafter hoch, im Hangenden des Flötzes in der Weise 
getrieben, dass die l<'irst der Strecke der Sandstein bildet, 
oder, wo als Hangend der Schiefer ansteht, bis zu diesem 
eine Kohlenbank von 10-30" Mächtigkeit anstehen ge
lassen wird. In letzterem Falle wirr! die Grundstrecke ge
wölbartig getrieben, um die Zimmcrung zu ersparen. 

Aus den Grundstrecken wird der Hegel nach iu Ent
fernungen von 50 bis 60 u querschlägig bis ans Liegende 
des Flötzes, und von da aus schwebend bis zur Sohle des 
höheren Horizontes gefahren. Die schwebenden Strecken, 
welche die Dimen8ionen der Grundstrecken erhalten, wer
den zu Bremsbergen eingerichtet. Die leichte Selbstentzün
dung der Flötze, und die häufigen Grubenbrände, welche 
später nähere Erwähnung finden, haben bei den weiteren 
Vorrichtungen massgebend eingewirkt, und es ist Regel 
geworden: 

1. Dass aus dem Br cm s b er g nur aus dem einen 
St o s s die Abbaustrecken ausgehauen werden. 

2. D aes auch aus diesem Stoss e nicht fürj ede 
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Abbaustrecke ein Aufhieb, sondern einer für 2 
bis 3 gemeinsam gemacht wird. 

3. Dass dieAbbaustreckeu vom Bremsschacht 
aus 4° lang so schmal getrieben werden, als es 
e b c n d i c F ö r d e r u n g , u n d n a m e n t 1 i c h d c r b es c h w e r-
1 ich e Transport der 3 bis 4o langen Stempel zu-
1 ä s s t, d. i, 1 ° breit, und 1 ° hoch; dass end 1 i c b 

4. Die Ab bau strec kcn nichtzum Durchschlag 
mit dem nächsten Bremsschacht ge braehtwerde n, 
sondern in einer schwebcuden 8treckc, d.cr so
gen an 11 t e n Pfellerbegriinznngsstrecke end c n, w e 1 c b c 
p a r a II e l mit d e m B re m s s c b a c b t, u n d s o g et r i e b e n 
ist, dass zwischen beiden eiu Kohlenpfeiler von 
4° anstehen bleibt. 

Ein vorgerichtetes Abbaufeld sieht bei normalem Ver
hau so aus, wie Fig. 2 darstellt. AL A2 , sind die Brems
schächte, B die Grundstrecke, C die WetterstreckP., Von 
dem Bremsschacht AL werden die Abbaustrecken c, c;J und 
c1; aufgehauen. Je naeh dem stärkeren oder schwächeren 
Fallen des Flötzes werden behufs Anhieb der anderen Ab
baustrecken entweder schwebende Strecken a, oder diago
nale Strecken b 1 ° hoch und breit getrieben, und daraus 
die Abbaustrecken 1, :2, 4, 5 aufgefahren. Die schwel>ende 
Strecke wird als Nebenbremsschacht vorgerichtet. Alle 
Abbaustrecken endigen in der Pfeilerhegränzungsstrccke 
D, und diese mündet, wie der Bremsschacht, in ihrem oberen 
Th eile in d e W ctterst1·ecke ein, E versinnlicht den 8tchen
blcibendcn Kohlenpfeiler. 

Die Art und \Vcisc dieser Vorrichtung gewährt den 
ausscrordcntlichen Vortheil, dass mau mit Hilfe der W ctter, 
die man nach der bestehenden Einrichtung, wie sie weiter 
beschrieben ist, nach jedem Puncte hinleiten kaun, bran
dige Weth~r oder schon in Flammen stehende Kohlenpfeiler 
mit Leichtigkeit abdämmen kann, ohne dass die Nachbar
baue verlassen werden müssen. J c des Abbau f c 1 d ist 
zwischen den 2 ganz unverletzten Pfeilern E ein
geschlossen, und von den anstosscndcn vollkom
men s.cparirt. 

Die Abbaustrecken werden nach Beendigung des 
schmalen und niedrigen Aufhicbs 2 0 2" breit, und wenn 
fester Sandstein in der Firste ist, in der ganzen Mächtigkeit 
des Flötzcs 2°, resp. 4° hoch, oder, wenn Schiefer das un
mittelbare Hangende bildet, mit Anstehcnlaesen von 20 u 

bis 60" Kohle in der First getrieben. ' 
Der Schramm wird ca. 20" uutcr der Streckenfirst 

36" tief gefülrrt, und die Gewinnung erfolgt sodann sohl
strassenmässig. 

Je nach der Festigkeit des Hangenden werden Kappen 
il1 30 bis 80" Entfernung eingebaut, und 1 l•is 4 8tcmpel 
unter dieselben getrieben. Bei gcbrächem Dach wird auch 
Firstcnven:ug angebracht. Beim Abbau - Streckenbetriebe 
arbeiten 6 Häuer, wovon 3 schrämmen, und ~ ausbänken. 

3. Abbau. 
Der Abbau der, zwischen den Abbau"Strecken in der 

Mächtigkeit von 3 bis 40 stehen g<'bliebencn Pfeiler erfolgt 
schwebend, von oben nach unten und von 1·ückwärts nach 
heimwärts. 

An der Gränze des alten Mannes bleibt zur Sicherheit 
der Arbeiter ein Bein d. i. ein kleiner Pfeiler von 60-80" 
Stärke anstehn. Fig. 3. Der Abbaupfeiler wird mit Abbau
sh·eckenbrcite durchfahren, und eben so wie diese, jedoch 



mit mehr und stärkerem Holze ausgezimmert. An dem 
Beine und dem Stosse des unterhalb liegenden Pfeilers 
wird das Stossholz (a) gestellt, und in der Abbaustrecke 
die Versetzung (b) gebaut. Diese besteht aus 2 Reihen 
10 bis 15" voneinander stehender Stempel, welche durch 
Kappen, Bolzen und Streben, letztere sowohl gegen Sohle 
als First eingebühnt, gegen das Zerbrechen durch das her
eingebende Gebirge gesichert werden. 

Ist der obel'ste Pfeiler 2 bis 3 mal schwebend <lurch
fahren, so wird der nächst tiefere in Angriff genommen, u, s. f., 
bis das ganze Feld verbaut ist. 

Die Gewinnung geschieht ebPnso, wie bei den Abbau
strecken, sohlstrassenmässig, und ist diese Methode dem 
Verhauen mit Firstenstrassen wohl aus mehreren Gründen 
vorzuziehen. Es ist richtig, dass bei letzteren der Arbeiter 
die Sohle frei hat, und verliältnissmässig mehr leisten kann, 
allein er hat auch seine U ebelstände, welche mit den Vor
theilen parallelisirt, diesen nicht die Wage halten. Beim 
Sohlstrassenbau kaun der Häuer dir Verzimmerung der 
Finit, also den Anbau der Kappen und des Firstenverzuges 
\'On der Strasse aus bewerkstelligen, während er es beim 
Firstenbau von der Fahrt aus thun muss, welcher Vortheil 
wohl sehr einleuchtend ist. Der Häuer auf der Sohlstrasse 
kann bequem stehend oder sitzeud Keilhaue und Bohrer 
handhaben, beim Firstenbau geschieht diess grösstentheils 
wieder von der Fahrt; endlich wird das Kohl, wenn es von 
Bank zn Bank langsam herunterkollert, nicht so stark zer
kleinert 1 als wenn es im ungehinderten freien Fall auf die 
Sohle aufschlägt; so liessen sich noch manche Vergleiche 
ziehen; docb dürfte das Gesagte genügen. 

Das nBein" kann aus Rücksicht für die Sicherheit der 
Arbeiter nicht immer gewonnen werden, weil das gross
flötzige Dachgestein selbst die stärkste Versatzung, aus 
10-1 :2" starken Stempeln hergestellt, durchschlägt. So
bald das hangende Gebirge druckhaft wird, und sich auf 
die Zimrnerung legt, ist bei der Länge der durch die Mäch
tigkeit des Flörzes bedingten Stempel, wenn sie auch noch 
so stark gewählt werden, ein Offenhalten der Pfeilerbaue 
nicht möglich, daher in häufigen Fällen ein ganz reiner Ab
bau nicht erfolgt. 

Die Leistung der Häuer ist vor dem Pfeiler bisweilen 
etwas geringer, als vor der Abbaustreeke, weil hier die 
Zimmerung bedeutend umfangreicher und stärker iiit. Aus 
letzterem Grunde arbeiten auch vor dem Pfeiler gewöhn
lich 7 Mann, wovon 3 schrärnmcn und die First verbauen, 
4 ausbäuken und die Stempel stellen. 

4. Wasserhaltung. 
Beide Gruben, Luisenglück und Guter Traugott, haben 

eine gemeinschaftliche 1Vasserhaltung. In der Nähe der 
gemeinschaftlichen Markscheide sind die beiden Wasser
haltungsschächte Grundmann und Friedrich bis 2 ° unter 
die Sohle des Niederflötzes abgeteuft, und haben eine Tiefe 
von 47° von der Hängebank ab. Von der Sole des Grund
mannsche.chtes aus fuhr man querschlägig bis zum Hangen
den des Niederflötzes, und trieb aus diesem Querschlag, 
streichend nach beiden Weltgegenden, je 3 Sumpfstrecken 
im Kohl, welche zusammen circa 200° lang sind, und 
300.000 C' Wasser fassen. Die beiden Wasserhaltungsma
schinen können reichlich 24 Stunden stehen, ehe die Wäs
ser auf die Förderstrecke treten, welche über der First der 
Sumpfstrecke liegt. 
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Auf Grnndmannschacht steht die ältere de1· zwei 
Wasserhaltungsmaschinen, eine 60pferdekräftige Balancier
Maschine. Sie hat 42" Cylinderdurchmesser 9' Kolbenhub, 
und arbeitet ohne Expansion mit 3 Atmosphären Ueber
druck ; sie betreibt einen Drucksatz von 18" 1 ichten Durch
messer und 166' Höhe, ferner 2 Saugsätze mit je 1 :2 1/ 2" 

lichtem Durchmesser und 108' Höhe, weich' letztere den 
ersteren die Wässer zuheben. 

Die zweite Maschine steht auf F ri e d ri c h schacht, ist 
direct wirkend, 120 Pferdekraft stark, hat einen Cylinder 
von 5 7" lichter Weite, 9' Kolbenhub, und arbeitet eben
falls ohne Expansion mit 3 Atmosphären. Sie betreibt ausser 
den Speisepumpen 2 Drucksätze von 22 1//' Cylinderweite, 
und 140' resp. 110' Höhe. Die Wässer werden auf eine 
Aufhubrösche, die circa 4 7' unter Tage liegt, ausgegossen. 

Es verdient hier bemerkt zu werden, dass die Ven
tile der Drucksätze, Hauben- oder Glockenventile, eine 
Holzliderung haben, welche 1 Jahr bis 1 Jahr 8 Monate 
nicht ausgewechselt zu werden braucht, wesshalb die Un
ter~altungskosten sehr gering sind. Das Holz zu der Li
derung ist Weissbuche. 

Beide Maschinen haben Henschel'sche Kessel mit 
Treppenrostfeuerung, und wird zur Heizung lediglich 
Kohllösch verwendet, daher die Betriebskosten auch ver
hältnissmässig gering sind. Nach den mir gütigst mitge
theilten Betriebsresultaten der beiden Maschinen betru
gen diese im Jahre 1863 bei der 60 pferdekräftigen Ma· 
schine am Grundmannschacht pro 1 0 Millionen Fnsspfund 
Leistung 30·5 Pfennige, (ca. 38 kr. Oe. W.), bei der 120 
pferdckräftigen Maschine auf Friedrichschacht 9·2 Pfennige 
(d. i. circa 12 kr. Oe. W.), bei derselben Leistung. 

5. Förderung. 
Die gewonnenen Kohlen werden, ohne in der Grube 

sortirt zu werden, in Förderwagen von :2 1/ 2 Tonnen = 7 / 1
2 

Wiener Centner vom Schlepper gefüllt, und bis zum näch
sten Bremsschacht, also durchschnittlich auf 30 Klafter 
Entfernung, wcggcstosscn. Die Förderwägen haben 8cha
lengussriidcr mit Spurkränzen, und laufen auf eisernen 
Vignolscbienen mit T förmigem Querschnitt, welche pro 
laufenden Schuh 4 1/ 2 Pfd. wiegen. Der Zollcentner dieser 
Schienen kostet 3Thaler10Silbergroschen d. i. 5 fl. Oe W. 

Am Bremsschacht überuimmt der Bremser die För
derwägen, und lässt sie bis auf die Hauptförderstrecke, 
auf welcher sie ins Füllort des Fördcrschachtcs gelangen. 

Die Sehachtförderung erfolgt auf Luisenglück-Grube 
auf 2 Schächten: auf dem einen aus 44 ° Teufe mittelst 
einer 20pferdekräftigen Dampfmaschine, auf dem anderen 
auf 38 ° Teufe mittelst einer 12 pferdekräftigen Maschine. 

Auf Guter Traugott wird mit einer 30pferdekräftigen 
Maschine aus vorläufig 30 ° Teufe gefördert. Mit den bei
den stärkeren Maschinen werden je 2 1''ördergefässe a 
2 1/ 2 Tonnen Inhalt (7 1/ 2 Wiener Centner) 1 .mit der 
schwächeren nur ein solches zu Tage geschafft. 

Die Fördergeschwindigkeit ist nicht bedeutend (i -8' 
pr. Secunde), da die Teufe der Schiichte gering ist. Die 
Maximalleistung der grösseren Maschine beträgt 2.300 
bis 2.500 Tonnen per Schicht. 

Die Förderschalen sind möglichst leicht construirt, 
und hat man in neuerer Zeit die Fangvorrichtungen als 
unliebsame Last wieder abgeworfen , was auch bei vielen 
andern Gruben preussisch Schlesiens der Fall ist. Das Ge-
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wicht der Schalen für 2 Wägen beträgt 9 Ctr. , das für 
einen Wagen 4·5 Ctr. Das Abfangen, resp. fixiren der Wä
gen auf den Schalenschienen geschieht sehr einfach und 
sicher mittelst einer in diesen augebrachten Vertiefung. 

Von den Hängebänken werden die Förderwagen auf 
\Vhigger geschoben, und auf Rätter ausgestürzt , wobei 
das Sortiren beginnt. Die Rätter bestehen aus eisernen 
Stäben, welche 1'lft 1" von einander entfernt, 12' lang, und 
unter einem Winkel von29 ° gegen den Horizont geneigt sind. 
Die am Rätter hinabgleitenden Kohlen sind die Stückkoh
len, die durchfallenden die Kleh1kohlen. Letztere werden 
mittelst einer separaten Maschine oder mittelst einer be
sonderen Vorrichtung in der 12pferdekräftigen Förder
maschine nochmals auf die Häugebank gebracht, uud durch 
nochmaliges Stiirzen über feinere Rätter in Würfel-, Nuss
und Staubkohle geschieden. Die Stäbe de1· Rätter für Wür
felkohlen liegen 1 "von einander entfernt, die Rätter für NutiS· 
kohlen bestehn aus einem Drahtgeflecht, dessen Maschen 
"/16 " im Quadrat haben. 

Die so sortirten Kohlen, werden in Kippwägen, wie 
einer beiliegend in Fig. 7 skizzirt ist, auf~efä.ngen, welche 
Wägen den Vortheil gewähren, dass sie ohne andere Vol'· 
richtungen, und namhafte Kraftanstrengung entleert wer
den können. Die Einrichtung des Wagens bedarf wohl kei
ner weitläufigen Erklärung. Der Wagenkast<ln, in der ge
zeichneten Form ruht in seiner Mitte lose auf dem Gestell, 
auf welches er mittelst des Zapfen o, welcher unmittelbar 
unter dem Fänger a (wenn derselbe in 'l'hätigkeit ist), im 
Kasten angebracht sind, bdestigt ist; die Zapfen liegen 
an dem längeren Schenkel der Pangzangen b·. \VirJ nuu 
der Fänger a in die punetirte Lage gebracht , und der 
Sehwerpunct des Kastens durch die geringste Krnft nach 
rechts oder links beliebig versetzt, kippt der Wagen um, 
entleert sich, und prellt in der Regel seihst in die 'gehörige 
Lage zurück. 

Auf diesen Wägen gelangen die Kohlen eu\weder 
direct, oder auf Stossbahnen zur Locomotivbahn, welche 
von Kattowitz aus, ca. 2 'h Meilen lang, bis an den Haupt
förderungsschacht führt, und in 5 Schienengeleisen mit 
3 Verladwägen endigt. 

Grubenbrand und Wetterführung. 
Beide Flötze, namentlich das Niederflötz, sind ausser

ordentlicb zur Selbstentzündung geneigt. Eine Selbstent
zündung entsteht daselbst nach Meinung des Herrn Direc
tors v. Kr eins k i durch Zersetzung des Kohls, welche durch 
den vermelirten, beim Abbau erzeugten Druck auf die ste
hen bleibenden Pfeiler, oder auf die, beim Abbau mächti
ger Flötze unvermeidlich im alten Mann dann und wann 
zurückbleibenden Kohlen erzeugt wird. 

Für diese Ansicht spricht die mehrseitig beobachtete 
Thatsache, dass die meisten Grubenbrände an Sprüngen 
und in solchen Pfeilern entstehn, die von vielen Seiten be
reits verhaut und isolirt sind. In der Nähe von Sprüngen 
ist der Druck in der Regel grösser, weil das zusammen
brechende Gebirge an der Sprungkluft weniger Reibung 
findet, als die Bruchflächen des Gebirges sich selbst bie
ten. Am auffallendsten ist diese, wenn der Sprung vom 
Abbau aus ein Sprung in's Liegende ist. 

Auf dem letzten, zum Abbau kommenden Pfeiler last~t 
ein um BO grösserer Druck J je fester das Dachgebirge 
ist; liegt Sand darüber , so wird der Pfeiler nur den 
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senkrechten Druck zu tragen haben; bei einem festen Dache 
jedoch baucht das Gebirge gewölb· oder terrassenmörgig 
nach oben , und der Pfeiler hat ausser dem senkrechten 
Druck der auf ihm Iiegendeu Schichten, noch jenes Ge
birge mitzutragen ,. welches von diesen Schichten noch 
nicht abgegangen ist. Fig. 8. 

Durch den starken Druck auf den Kohlenpfeiler wird 
dieser so warm, dass die ersten flüchtigen Destillations
.producte der Steinkohlen als brandige Wetter bemerkbar 
werden; der Pfeiler trocknet ·dabei aus , zerklüftet und 
z.erreibt sich, und fängt, wenn der Zutritt der Luft nicht 
rechtzeitig abgesperrt wird, Feuer. 

Vor mehreren Jahren gerieth auf Luisenglück ein 
Pfeiler iu Brand, welcher zum Schutze eines darüber lie
genden Hauses nicht abgebaut worden war. Um das Ge
bäude dennoch zu sichern, wurde er abgebaut, und durch 
ein~ Trockenmauer ersetzt. Ein \Vetterzug nach dem alten 
Manne begünstigte das Unternehmen. Man bediente sich 
tüchtiger Feuerspritzeu, und kam damit zu Ende. Hie bei 
sprangen beim Hereinreissen der anstehenden Kohlenwände 
mit Keilhauen und Brechstangen die Funken aus deu mit 
Kohlenstaub angefüllten Klüften, ein Beweis, dass das 
Peucr in diesen seinen ursprünglichen Sitz habe. 

Ist die Ursache der Entstehung der Gruheubrände er
kannt, so ist ihre Bekämpfung verhältnissmässig leicht, vor
ausgesetzt, dass der Bau darnach eingerichtet ist. Hier 
handelt es sich darum, stets, und nach jedem beliebigen 
Puncte der Grube nach Erforderniss einen lebhaften Wet
te1·wechsel hinführen zu können, um sofort, wenn brandige 
Wetter wahrgenommen werden, möglichst nahe dem Ent
stehungspunete in der Lage zu sein, einen luftdichten Ab
schluss herzu8tellen. 

Auf Luisengl ück und Guter Traugott nun ist der Wet
terwechsel dadurch bewirkt, dass mau im Hangenden des 
Flötzes eine streichende Strecke (an der gemeinschaftlichen 
Markscheide wird sie' durch eine schwebende unterbrochen) 
l 0 hoch und breit trieb, auf welche ein Schacht in gleichen 
Dimensiouen abgeteuft wurde. Dieser wurde ausgemauert, 
und am Sumpfe desselben , welcher mit der Flötzsohl~ zu
sammenfällt, 2 Wettel'öfen erbaut, die je 6 O' Rostfläche 
haben. Fig. 4. In diese streichende W etterstrccke münden 
schwebende Wetterstrecken, welche ca. 70" hoch und 60" 
breit sind. Iu der Fi;;. 5 ist K das 4° mächtige Flötz; B 
der Querschnitt des Bremsschachtes, W der der Wetter
strecke. 

Aus dem llremsscha<.!ht ist, wie beim Vorrichtungsbau 
erwähnt, die Abbaustrecke 4 ° lang, schmal und niedrig auf
gefahren 1 dann breit und hoch getrieben 1 und in diesen 
Theil mündet eine kleiue Verbindungsstrecke V mit der 
Wetterstrecke. 

Durch Bretterverschläge lassen sich nun leicht die 
Wetter vertheilen, oder auf einen Punct concentriren. Das 
Abschliessen der Strecken, resp. Pfcilerabbaue 1 in denen 
brandige W ~tter oder schon lebendiges l<'euer bemerkbar 
werdeu, erfolgt, nachdem der W ctterwechsel behufs Aus
führung dieser Arbeit regulirt ist, durch Bretterverschläge, 
die in folgender Weise hergestellt werden. Je nach der 
Breite der Strecke werden 2 oder 3 Stempel in einer Linie 
quer in der Richtung der Breite aufgestellt, und von der 
First aus angefangen, 1 "ige Bretter an die Stempel gena
gelt. Die Bretter werden aber nicht aneinander gestossen, 
sondern sehuppenartig aufeinander gelegt, weil die Erfäh-



rung gelehrt hat, dass sie sich auf diese Weise besser dich
ten Jassen. Fig. 6. 

An den oberen langen Stössen der Bretter bildet sich 
eiue Fuge, welche mit einem fetten Kalkmörtel zugeschmiert 
wird. Man bedient sich dieses Mörtels mit viel mehr Vor
theil, als der sehr häufig in Gebrauch kommende Lehm bie
tet, indem letzterer durch die Hitze Sprünge bekommt und 
abfällt, während der Mörtel dicht und fest wird. - Ebenso 
wie die erwähnte Fuge, wird in den senkrechten \Vinkeln 
zwischen dem Streckenstoss uud der Bretterwand mit die
sem Mörtel gedichtet, und die ganze Wand mit dicker 
Kalkmilch übertitrichen. - Das unterste Brett muss bis 
au die Wassersaige, unter das Niveau des Wassers reichem. 
so zwar, dass das Wasser heruustreten, die Luft aber nicht 
eindringen kann. 

Werden nach Beendigung dieses Verschlusses noch 
brandige Wetter wahrgenommen, so kommen sie durch die 
K\üfte der Streckenstösse , und diese müssen dann auch 
mit Mörtel verschmiert werden. Zur Beobachtung der \Vet
ter hinter de!Jl Verschlage, wird dieser mit einem Centrum
pohrer angebohrt, und das Loch mit einem conischen Holz
pflock verschlossen. 

War schon lebendiges Feuer da, oder findet es sich 
nach dem Verschluss, dann wird schleunigst vor dem Bret
terverschlag ein Mauerdfl.mm aufgeführt. Zur Herstellung des
selben wird vorerst ein 6-1 0'' tiefer Schi itz in die 8trek
kenstösse, Frist und Sohle gemacht, und dann eine Wand, 
2 Ziegeln stark aufgeführt. Die \Vassersaige wird unter 
dem Niveau des Wasserspiegels überdeckt oder überwölbt, 
und dort, wo die Förderbahn lag, t>in Thiirgcwölbe einge
setzt, damit der Damm, wenn das Feuer erloschen, zuerst 
hier wieder geöffnet werden kann. Der Mauerdamm wird 
mit Mörtel verputzt, und die Temperatur desselben, sowie 
die des abflietisenden \Vassers mit einem Thermometer 
beobachtet. 8ollte man mit diesen Vorkehrungen im Ahhau
felde noch nicht zum Ziel gelangen, so kann durch -l Diimme 
(oc, ß, y, o, Fig. 2) das gan?:c Abbaufeld verschlossen, und 
der Betrieb in den anstossenden ohne Störung fortgesetzt 
werden. 

Mit den geschilderten Massregeln ist es auf Luisen
glück und Guter Traugott schon zweimal gelungen, Peuer 
zu bewältigen, deren Flammen zum Schachte herausschlu
gen, und stet~ kam rnan iu 1-1 1/ 2 Jahren wieder zum 
Abbau der betreffenden Felder. 

Ziehen wir aus dem Gesagten einen Schluss, so fin
den wir als nste und Hauptbedingung eine erfolgreiche 
Grubenbrandgewältigung, eine raisonml!.ssige, darauf wohl 
berechnete Abbauvorrichtung. 

Ueber Förderung in tiefen Schächten. 
Von E g i d Ja r o 1 im e k, k; k. Pochwerksschaffer in Nagyag. 

Je mehr sich ein Bau in die Tiefe ausdehnt, ein um 
so wichtigerer Factor in seinem Haushalte wird die Sehacht
förderung und sie ist es, die bei Bewältigung von grösseren 
Masse» ärmerer Mineralien zunächst über seine Lebens
fähigkeit aburtheilt. 

Gegenwiirtig im Betriebe stehende Tiefbaue müssen 
schon der Sehachtförderung die grösste Aufmerksamkeit 
zuwenden und sie werden deren weitere Vervollkommnung 
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in verdoppeltem Masse anzustreben haben, wenn mit der 
Zeit auch die Tiefe des Baues wachsen wird. 

Es dürften demnach die folgenden Betrachtungen 
über Sehachtförderung nicht ohne practischen Nutzen blei
ben und desshalb verdienen, der Oeffentlichkeit übergeben 
zu werden. 

Bei der Förderung in tiefen Schächt1m bietet bekannt
lich das Seilgewicht durch seine schädlichen Wirkungen 
eine Hauptschwierigkeit, der man bisher auf verschiedene 
Weise zu begegnen trachtete. 

Allein eben bei sehr tiefen Schächten werden die äl
teren Vorrichtungen ~ur Seilgewichtsausgleichung (konische 
Körbe, Bobinen, Gegengewichtsketten) unpractisch, und 
man lässt sie dann in der Regel fallen, den angedeuteten 
Einfluss durch Anwendung möglichst leichter Seile mindernd. 

Es darf nicht verkannt werden, dass die neuere Zeit 
in letzterer Beziehung sehr viel geleistet hat, und es ist 
nicht nothwendig, der allgemein gewordenen Anwendung 
von Drathseilen und der Verbesserungen, welche letztere 
selbst bis nun erfuhren, näher zu erwähnen. 

Allein trotzdem bleibt auch gegenwärtig das Seilge
wicht im Verhältniss zur Nutzlast für bedeutende Förder
tiefen sehr gross. 

In Przibram werden beispielsweise beim Adalberti
und Annaschacht (nach Fallers Uebersicht des Przibramer 
Bergbaues im Jahrbuch der österr. montanistischen Lehr
anstalten für 1864) neuartige 36 dräthige Seile mit 7 Hanf
einlagen und im Gewichte von nur 3·5 Pfd. per Klafter 
Länge verwendet. 

Der Adalbertischacht hat eine Tiefe von 360 Klaftern 
erreicht; das volle Seilgewicht beträgt hier also 12·6 Ctr., 
während die Maximal-Nutzlast von nur 16 Centnern für 
den tiefsten Förderhorizont schwerlich in Anwendung 
kommt. 

Denn schlägt man das Gewicht der Schale sammt 
Wagen mit 9 Centnern an, so würde die Gesammtbelas
tung des Seiles für den Anhub aus der 360 sten Klafter 
37·6Centner betragen, und dann wäre es nach Schmidts 
Abhandlung: n Ueber die Stärke der Förderseileu (ver
öffentlicht in demselben Jahrbuche) auf 2fache Sicherheit 
der Dehnungsspannung berechnet, jedoch bei 9 Fuss Seil
scheiben-Durchmesser bereits in etwas über die Gränze 
d. i. mit 380 gegen ::175 Centner Dehuungs- und liiegungs
spannung per Quadratzoll in Anspruch genommen, 

Die Erhöhung der Tragfähigkeit der Seile, indem 
man selbe aus mehr Fäden dünneren Drathes herstellt, hat 
seh1· enge Gränzen, und das obere Beispiel macht anschau
lich, dass hiedurch die Frage: wie dem Seilgewichte bei 
Förderung aus sehr tiefen Horizonten zu begegnen sei, 
noch nicht entsprechend gelöst ist. 

Es wird nochmals in Erinnerung gebracht, dass in 
Zukunft mit Zunahme der 1',ördertiefe die Seilstärke mit 
der Seillänge zugleich wachsen muss. 

Dann wird abermals zum Schluss jedes Zuges das 
Seilgewicht die Last überwiegen, und neb'en sehr erhöhter 
Unregelmässigkelt der Lastgrösse weitere Kraftverluste 
hervorrufen. 

Im Nachfolgenden sollen nun Mittel besprochen wer
den, wie die Wirkungen des Seilgewichtes bei der Förderung 
in tiefen Schächten einfach und wirksam gemildert werden 
können. 
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Sehachtförderung mit Gegengewichten. 
Die einfache Theorie dieser Förderungsart ist die 

Nachstehende: 

Das beim Anhub auf dem freien Seil lastende 
Gegengewicht ist gleich % des Seilgewichtes auf die ganze 
Förderhöhe; es wird nach 1/~ des Zuges abgeworfen und 
nach % desselben auf das betadene Seil übersetzt, um 
zur Hängbank angehoben und beim nächsten Zug aber
mals bis zu 1/ 3 der Förderhöhe herabgelassen zu werden. 

Auch bei dieser, wie bei d.er gewöhnlichen Förde
rungsart behebt eich das beiderseits gleiche Gewicht der 
Fördergefäase (Schale und Wagen) und benennt man die 
Nutzlast mit L, das Heilgewicht mit S und das Gegenge
wicht G = 2/. S, so ist die Last: 

1. beim Anhub: 

L+S-G=L+S-%S=L+%S 
2. Nach Zurücklegung von 1/ 3 des Weges und Abla

dung des Gegengewichtes: 
L + % S - 1

/ 3 S = L + 1j3 S. 
3. Nach Zurücklegung von % der l<'örde1·höhe und 

Belastung des herauflaufenden Seiles mit dem Gegenge
wichte: 

L + G + 1
/ 3 S - 'l./:i S = L + :% S - 1j3 S = 

L + 1
/ 3 S. 

Die Last ist demnach bei Beginn jedes der 3 Ab
schnitte gleich (L + 1)3 S) und sinkt auch zum Schluss 
jedes derselben bleich auf L - 1/ 3 S. 

Die Schwankung der Laetgrösse bcträgtdemnp.ch 2/ 3 S. 
Bei der gewöhnlichen Förderungsart ist die Last 

beim Anhube bekanntlich: · 

L+S 
um ununterbrochen bis zur Hängbank zu sinken aufL - S. 

Die Lastschwankung beträgt also hier 2 S. 
Hier sei bemerkt, dass die geringen Nebenhindernisse 

(Zapfenreibung bei der Seilscheibe und Seilsteifigkeit) in 
dieser Abhandlung, die nur zur Anregung dienen soll, nicht 
berücksichtiget werden. Sollte der ausübende Fachmann 
ihren Einfluss ebenfalls schätzen wollen, eo wird dies wohl 
nirgends weiteren Anstand finden. 

Betrachtet man die oberen gegenseitigen A11sätze, so 
ergeben sich alsogle~ch die Vo~theile der neuen Förde
rungsart: 

. 1. Weil nun ausser der Nutzlast. nur 113 des Seilge
wichtes mit anzuheben kommt, so kann bei gleicher Stärke 
der Maschine bedeutend mehr geleistet werden, als bei der 
gewöhnlichen Förderuugsart, wenn nur die Tragfähigkeit 
des Seiles entsprechend erhöht wird. 

2. Die Schwankungen der Lastgrösse, welche auf die 
Maschine jedenfalls verderblich einwirken mid besondere 
Aufmerksamkeit von Seite des Maschinenführers fordern, 
werden auf 1/ 3 ihrer früheren Grösse herabgesetzt. 

Wird für das gewählte Beispiel in dem Przibramer 
Adalbertischacht ein 5 pfündiges Seil eingehäagt, so ist 
das Seilgewicht S1 für die 360ste Klafter gleich 18 Ctnr., 
das Gegengewicht demnach G = % S1 = 12 Ctr. schwer. 

Die neue Nutzlast L 1 werde derweisc gewünscht, 
dass die frühere Maschine entspricht, d. h. es wird bedingt 

L 1 + 1
/ 3 S1 = L + S oder 

L1 = L + S - 1/3 S1 • 
Nimmt man die Nutzlast aus dem tiefsten Horizonte 

gegenwärtig mit 14 Ctrn. an, so ist 

L 1 = 14 + 12·6 - 1/ 3 • 18 = 20·6 Ctr. 
Bei gleicher Stärke der Maschine wird also nach der 

neuen Förderungsart die Nutzlast nahe um 50°/0 erhöht 
werden können, da auch dann die Gesammtbelastung des 
Seiles seiner Tragfähigkeit entspricht. 

Die grösate Seilbelastung herrscht beim Anhube, sie 
besteht aus dem Seilgewichte S, = 18 Ctr., der Ladung 
L 1 = 20·6 Ctr. und dem Gewichte der Schale sammt 
Wagen circa 11 Ctr., erreicht demnach kaum 50 Centner, 
die das 5 pfündige Seil bei gehöriger Construction ganz 
gut zu tragen fähig ist, 

Die bedeutend erhöhte Leistungsfähigkeit der Ma
schine ist insbesondere dann von Wichtigkl:'it, wenn die 
conatante Wasserkraft möglichst ausg1rnützt werden soll. 
Allein auch in dem Falle, wenn Dampfmaschinen den Mo
tor bilden, darf die erhöhte Leistungsfähigkeit derselben 
vorzüglich in Ansehung der Ersparnias an Bedienungsmann
schaft nicht unterschätzt werden. 

Bei der Förderuug mit Gegengewichten ist es jedoch 
geboten, w!ihrend eines und desscJben Zuges einmal das 
herablaufende Seil von dem Gegengewichte zu entlasten, 
das andercmal aber das heraufkommende mit demselben 
zu belasten. 

Es entseht demnach die weitere Frage, auf welche 
Weise diese Operationen am einfachsten und mit dem ge
ringsten Zeitverlust zu erfolgen hätten. 

Dieses Ziel dürfte durch folgende Einrichtung erreicht 
werden. (Fig. A der beiliegenden Tafel.) 

Die eigentliche Förderschale unterliegt keiner Aen
derung. 

Das Gegengewicht - für jedes Seil wird ein gleiches 
angefertigt - besteht aus einem eisernen Korbe, der mit
telst der Pratzen a frei auf der Schale ruht. 

Die je 2 gleichen Gewichte b ergänzen sich mit dem 
Gewichte des Korbes selbst zu der nöthigen Schwere des 
Gegengewichtes, und sind auf eine leicht lösbare Weise 
(durch Verschraubung/ mit dem Korbe verbunden. 

In 1/
3 

der Förderhöhe (von der Häugbank aus) sind 
die Sitze für beide Gegengewichte angebracht. 

Diese Sitze sind ganz ähnlich deu für die Förder
schalen gegenwärtig gebräuchlichen: sie bestehen aus 
Tatzen, die auf einer Welle sitzen und durch Hebel be
liebig vorgeschoben oder aber eingezogen werden können. 
Nur sind hie'r die Tatzen nicht eben, sondern passend ge
kehlt, so dass der Korb stete genau in der gleichen Lage 
aufruht. 

Diese Gegengewichtssitze sind in der Querrichtung 
jener für die Förderschale angebracht, und in dieser Rich
tung übergreift auch der Korb die Dimension der Förder
schale, so dass diese an dem Sitze vorbeigeht, während 
jener von demselben zurückgeh11-lten wird. 

Werden die Sitze für beide Gegengewichte vorge
schoben, so ist leicht ersichtlich, dass für jede Förder· 
richtung stets vom hera}>laufenden Seil das Gegengewicht 
nach Zurücklegung des ersten Drittels der Förderhöhe von 
selbst (durch Aufruhen am Sitz) frei wird, während nach 
je % des Zuges das zweite Gegengewicht durch die be
lastete Schale selbst gepackt wird. 

Man erreicht also seinen Zweck, ohne Mehrbedienung 
zu benöthigen, ausaei:dem ist kein Stillstand wä.hrend des 
Zuges geboten ; es iat nur anzurathen, wegen dem sanfte -



ren Abwerfen und Packen der Gegengewichte, wobei zu
gleich sich die Lastgrösse wesentlich ändert, in der Nähe 
dieser Punkte eine mässige Fördergeschwindigkeit ein

treten zu l,assen. 
Was ist aber dieser geringe - auf wenige Secunden 

sich beschränkende - Zeitverlust gegenüber der bedeu
tend erhöhten Leistungsfähigkeit der Fördermaschinen? 

Soll mit Gegengewichten aus verschiedenen Hori
zonten gefördert werden, so müssen auch mehrere Sitze 
für dieselben in den entsprechenden Höben angebracht 

werden. 
Bei W echslung des Förderhorizontes werden die Ge -

gengewichte in :1.weiZügen, eines auf den neuen Sitz, das andere 
zur Häugb!\nk gebracht. uud die Gewichte b, b dem nun
mehrigen Seilgewicht entsprechend, durch Auswechslung 
erhöht oder verkleinert. 

Es wäre jedoch unpractisch, dass man, weun sehr 
viele und nahe Förderhorizonte bestehen, bei jedesmaligem 
Wechsel der letztercu auch den Sitz und die Grösse der 
Gegengewichte ändern wollte, denn es ist die Wirkung 
des Seilgewichtes für die angränzenden Horizonte eine 
nur wenig verschiedene. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verhältnisse der 
Last für das gewählte Beispiel und den Fall, dass man für 
je 5 Horizonte a 20 Klafter Höbe gemeinschaftliche Ge
gengewichte anbringt. Zugleich wurde angenommen, dass 
man die Einrichtung auch auf die in nicht ferner Zukunft 
zu erreichende 400ste Klafter beziehen soll, die Nutzlast 
20 Ctr., das Gewicht des Seiles aber 5 Pfd. per Klafter 
Länge betrage. 

~ Lastgrös8e im I· Lastschwankung im 1 Gegengewichts 0 Beginn des t: 
"' 1. 1 2. 1 

3. 1 1. i •) 
1 3. ""' "" 1 -· t•; der' ~ 

1 

„ ... "' :o 
Förderschachtcs j 

gC'genw. w :o 
;:;:.. Förderabschnitt 1''örclc· ... 

rung " Klf't.11 p f u n d e 1 Klft. 1 Pfd. 
" 

400 2300 2800 '2400 1200 rnon · 1200 2800 

}120 
380 27011 2i00 2~00 1200 1400 1200 2660 
:rno 2600 2600 2ö00 1200 1200 1200 2520 1200 
34G 2500 2500 2700 1200 llJOO 1200 2380 
320 2400 24110 2800 1200 800 1200 2240 
300 2ti30 2630 :!230 870 1210 870 2100 

} 
2SO 2530 2530 :!330 8m IOiO !iiO 1960 
260 2430 24:10 2~:10 8i0 8i0 810 1S20 Si SiO 
240 2330 2330 :!530 Sill liiO 870 1 li'SO 
220 2230 2230 2630 SiO 4i0 SiO 15-111 
200 24ß7 24ßi 20lii 533 !133 533 1400 

} 53 

180 2367 236i 216i 5;p 1::13 533 l:WO 
160 22ß7 22G7 :!2(i7 533 53:; 533 1120 533 
1401 21ö7 21U7 2:rn1 533 333 533 980 
120 2067 2067 2413i 533 133 533 840 

(Schluss folgt). 

B e r i c h t i g u n g. 
Teplit::, den 27. Febrnar 1 S65. 

Wir erhalten nachstehende Zuschrift," welche wir mit dem 
Bemerken abdrucken, dass wir den nBericht über die Joachlms
thaler Sitzungen« ohne eigene Zuaätze, nach dem uns iibersen
~eten gedruckten Protocolle wiedergegeben haben, auf welches 
sich daher auch diese Berichtigung beziehet. Sie lautet : 

. .In ~r. 50, XII. Jahrgang, tldto. 12. December 1864, 
Seite 395 drnser Zeitschrift ist in dem nBericht über die am 
1 ~· und 13. September 1 ~64 zu Joachimsthal abgehaltenen 
Sitzungen des Special-Comite's des böhmischen Gewerbe-Vereins 
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für Berg- und Hüttenwesen in Böhmenu , bei Besprechung der 
Organisirung der Bruderladen wörtlich gesagt : 

"Köttig meint, dass es in 'feplitz den Gewerkschaften 
„freistehe, den Brnderladen beizutreten oder nicht. 

"Das habe mrn aber die grossen Nachtbeile, dass 
~ 1. die grösseren Gewerke gar keine Bruderladen errichten, 
n2. die Errichtung von Bruderladen allein rlen kleinen 

"Gewerken iiberlassen bleibe.• 
Diese mir in den Mund gelegte Aeussenm~ ist unvoll

ständig wiedergegeben, und kann zu unliebsamen Missverständ
nissen führen, daher ich mich veranlasst finde , um deren Be
richtigung in Ihrer Zeitschrift hiermit höflichst zu ersuchen. 

Ich erklärte nämlich in jener Yersammlung, dass es (nach 
dem Sinne des allgemeinen Berggesetzes §. 210) den Gewerk
schaften f reis teh e, der .Re vier b1·u cl er 1 ade b ciz u treten 
oder nicht. 

Das habe den grossen N achtheil, clas grUssere Gewerke 
(unter Anführung mehrerer Beispiele im Dux - Bilincr Bergre
viere) (nicht Teplitz, wo ich nur zufiillig wohne) clcr 
Revierbruderladc nicht heigetrctcn sincl, eigene Bruderladen aber 
auch nicht errichtet haben, daher die Rcvierbrudcrlade nur auf 
11ic kleinem GewcrkL' beschränkt hlieb. 

. Dass ich im letztem Sinne gesprochen , geht ja auch aus 
meinem spätem, die Hevierbruclcrladen betreffenden An
trage hervor, "dass von Seite der ßehiirdc d cn Gewer
ken ein Termin gesetzt werclen möge, binnen wel
cher Zeit sie entweder clcr Revierhrnclerlade bei
treten oder eigene Brnclerlaclen errichten miisscn. 

Ich habe clie Ehre hodmchtungsvoll zn zeichnen etc. 

A. H. Köttig, 
Vorstand des Dux-ßillner Bergreviera. 

A d ni i n i s t r a t i v e s. 
Yon der General·Direclion de1 unbeweg• 

liehen Staat1eigenthum1. 
Nachtrag zum all1o:e111el11~11 Lehrplane VOii ISliO, z. al7U;ß3-l fiir 

die höheren Montan-Lehranstalten. 
Abänderung und Vervollständigung der §§. 13, 14, 16. 

§. 13. 
Classificatiou . 

Die Studien- und Priifungsrrfolge werden in dcu Zeuguis-
sen sowie im Absolutorium wie ·folgt, bezeichnet: 

Ausgezeichnet. 
Sehr gut. 
Gnt. 
Geniigend. 
Schlecht. 
Beim nngeniigcnden Erfolge ist es dem Zöglinge gestattet, 

sich einer einmaligen Wiederhohmgs-Priifnng, jedoch erst nach 
den Ferien des betreffendem Jall!'l!angcs zu unterziehen. 

Hat der Zögling die Wiederholungs-Priifung nicht gut be
standen, so kann er den Lehrgc~enstand wiederholen , oc1er er 
wird nur zur Anhörung jrner Lchrgegenstiinde zugelassen, wel
che den mit uugeniigcndem Erfolg gehört~n, nicht veraussctzen, 

' Die Vi'ieclerholung eines Lehrgegenstandes wird nur ein
mal gestattet„ 

Zum Uebertritt aus dem Vorcurse in clcn Fachcnrs wer
den wenigstens lauter gute Fortgangsclassl'll gefordert. 

Im Fachcw·se darf jedoch ein Ziigling auch mit ungenii
genden Classen ans dem ersten Jahrgange in den zweiten iiber
treten, wenn derselbe wenigsten• iiberhaupt fleissig und sein 
sittliches Yerhalten den acadcmischen Vor>chriften gemäss war. 

S e 1 b s t s t il n d i g e Vortrags g c gen s t:i n d e von grösserem 
Umfange werden besonr1ers classilicirt, wie z. B. Mineralogie 
Geognosie, Petrefactenkunde, Bergbaukunde, Markschciderei, 
Aufbereitung etc. 

Jede in den U ebungsstunden vollendete Z c ich nun g wird 
vom Professor mit Beisetzung cles Datums viclirt, und es sind 
siimmtliche während eines Jahrganges vollendeten gleichartigen 
Zeichnungen zur betreffenden Prüfung mitzubringen. 

Nach den Ausfällen der laufenden Examinatorien und 
nach den \Vahrnehmungen bei den Uebungen und beim practi
schen Unterrichte verfasst jeder Professor eine Classifications
tabelle, die er bei der Prüfung vorlegt. 
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Der Zweck der Priifung geht vorziiglich dahin, die Rich
tigkeit des Classifieationsentwurfes zu eontrolliren. Wenn durch 
den Erf9lg der gewöhnlichen Prüfung die in der vorliegenden 
Tabelle enthaltene Classification in Frage gestellt wird, muss 
mit dem betreffenden Z1iglingc eine strengere Prüfung vorge
nommen werden, nach deren Resultat der Classificationsentwurf 
berichtiget wird. 

Der auf den Hesuch der Vorträge und auf die praetischen 
Uebungen verwendete Flei11s wird nach folgenden drei Ab
stufungen classificirt: 

Sehr fleissig. 
Fleissig. 
Nicht fleissig. 
Fiir die Classification des R ittlichen Betragens die

nen mit Rücksicht auf die academischen Vorschriften die Be
zeichnungen: 

Vollkommen gemäss. 
Gemiiss. 
Nicht gemäss. 
Alle drei Classificationsschemate werden des allgemeinen 

V crständnisscs wegen auf clen gedruckten ßlanquetten ersicht
lich gemacht. Eiue nicht entsprechende Sittenclasso zieht 
die sogleiche Entfernung des Zöglings von der Bergacademie 
nach sich. 

§. 14. 
Au fn a h ru e u u d U n t er scheid u n g d c r Z ö g 1 in g c. 

Uebcr die Aufuahme der sich Meidenden entscheiden zu
nächst ihre l'riifungszcugnisse, indem uach diesen beurtheilt wird, 
ob sie die crfonlcrlichc Vorbildung hesitZen. 

Alle Zöglinge ohne Unterschiecl müssen aber jene a II g c
m eine Bi 1du11 g besitzen, welche durch das vollständige und 
gute Absolvircn einer Oherrcalschulc ocler eines Obergymna
siums erlangt wird. Die Nachweisung erfolgt entweder durch 
öffentlicho Prüfungszeugnisse oder dmch eine Aufnahmsprüfung. 

Den eintretenden Zöglingen ist es freigestellt, entweder 
als orclentliche H1irer alle Gegenstände der Bergacademie nach 
dem vorgeschriehenen allgemeinen Lehrplane zu hören , oder 
als 11.nsserorclentliche Hörer sich nur fiir eine gewisse Heihc 
derselben einschreiben zu lassen. 

Im letztcrn !•'alle muss der Ziigling seinen speciellen Stu
clienpla11 der Dircction vorlegen, darf jedoch denselben nach erfolg
ter Bestätigung im Verlaufe des Studienjahres nicht mehr ändern. 

Bei Feststellung eines solchen speciellen Stuclienplanes 
für den Fachcurs muss inshesonders darauf gest>hen werden; 
dass der Zögling alle eimchlagenden Vorkenntnisse wenigstens 
in jenem Umfange besitze, wie solche im Vorcursc gewonnen 
werden können. 

Nur die o rd e n t l ich c n Zöglinge, welche nämlich alle 
Gegenstäude einer vollstiincligen Bcrgaeademie mit gutem Er
folge gehört haben, besitzen einen Ansprnch auf ein Abs o 1 u
to ri um; die aus s e ro rd en tl ich e n erhalten blos öffentliche 
Prüflngszeugnisse . 

. Juristen kö11Den zum Behufe des bcrgbehlirdliehen Dien
stes nach dem für sie im Jahre 1863 besonders vorgeschriebe
nen Studienplane ihre Studien in drei ,Jahren vollenden. 

Alle Ziiglillge ohne Unterschied haben sonst gleiche Rechte 
uud Pflichten. 

§. 15. 
Gäste, Ansliinder. 

Al~ Gäste werden über vorhergegangene Meldung bei clcr 
Direction nur Personen von selbstständiger Stellung zugelassl'n, 
welche zu ihrer weiteren Ausbildung oder als Freunde cler \Vis
senschaft ein ocler mehrere Gegenstände hiiren wollen. Sie kön
nen an clen Uebungen nur insoV>eit thcilnehmen, als die Uebun
gen der übrigen Zöglinge danmter nicht leiden. 

Gäste erscheinen nicht im Cataloge und sind auch nicht 
zum Ablegen von Prüfungen verpflichtet. Es ist jedoch ihnen, 
sowie jedem Anderen, welcher auf was immer für einem Wege 
sich die erforderli"11en Kenntnisse angeeignet hat, gestattet, aus 
einem bcrgacademisehen Gegenstande gegen Erlag einer Taxe 
von 20 fl. ö. W. eine öffentliche P1iifung abzulegen. Von die
ser Taxe gebühren 214 den Prüfenden und je 1/4 den beiden 
Beisitzern. 

Die Gäste müssen sich übrigens clen bergacadcmischen 
Vorschriften fügen, widrigenfalls denselben sogleich der Zutritt 
zu den Vorträgen und Uelmngen verweigert wird. 

Die Aufnahme von Ausländern an die k. k. Bergaea
demie ist denselben Bedingungen, wie jene der Inländer unter
worfen; sie erfolgt jedoch nur mit Genehmigung des k. k. Fi
nanz-Ministeriums iiber Antrag der Hergaeademie-Direction. 

Ausländer zahlen bei jedem Eintritte in einen Jahrgang 
ein Collegiengeld von jährlichen 50 fl, ö. W. 

Erkenntniu. 
(Erhalten den 3. März 1865.) 

' Nachdem die bergbiicherlieh vorgemerkten Theilhaber des 
irn Görnörer Comitato, Gemeinde Csucsom, in der Gegend Me
legoldal gelegenen, am 24. September 185~, z. 5:!4;493 m~t 1 
Flächenmasse verliehenen Ludwig Bergwerkes, Frau Jud1tha 
Kirchmajer gehorne Kurusta, Herr Ludwig Kirchmayer und 
Frau Carolina Müller und deren etwaige Hecl1tsnachfolger, dei· 
hierämtlicheu am 2ti. September 186~, Z. 1765 an dieselben 
ergangenen Aufforclcrung, dieses Bergwerk in steten Bet~ieb 
zu setzen, hinnen der festgesetzten Frist von 30 Tagen mcht 
entsprochen hahen, wird nach Vorschrift der §§. 243 und 244 
a. B. G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes, mit dem Bei
satze hiemit erkannt, 1lass nach Hechtskräftigworden dieses Er
kenntnisscs das weitc>re Amt gehandelt wcrclen wird. 

Kaschan, am 21. Februar 1865. 
Von der Zips-Iglc\er k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 3. Miirz 1865.) 
Auf Ansuchen des Directors des Slovinkaer Zakuter Anna

Bergwerkes wird der unterm 4. Februar 1865, Z. 200 auf den 
11. März 1865, Friih !J Uhr im stiicltischen Einkehrwirthshanse 
zu Göllnitz :msgeschriebenc Gewerkentag, anf den 16. Mai 1865, 
Früh 9 Uhr verlegt, und wird derselbe in dem Wirthslurnse zu 
Szlovinka abgehalten werden. - Kaschau, am 27. Februar l 81i5. 

Von cler Zips-lgl6er k. k. l:lelghauptmannsahaft. 

ANKÜNDIGUNG. 

[5-14] 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die untcrzeiclmetc Firma beehrt sich, die ergebenste An
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der v o n cl cm k. k. 
Hauptmanne im Geniestabc, Herrn Eduarcl Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprcnll'züncler iibernornmen 
hat, und empfiehlt sich zu den Je b hafteste~ Aufträgen, 

Schönlinde in Nordb1ihmen. 
Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Mit dieser Nummer wird eine Tafel mit Zeichnungen ausgegeben. 

Diese Zeitschrift er,cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r ti s t i sehen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl, 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- uad hüttenmännisehen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeila~e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. K&rl Winterui~ & Co. In Wieu. 
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N~ II. 
XIII. Jahrgang. 

Oesterreicl1ische Zeitschrift 1865. 
13. M ä r z. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrath, a. o. Profe&Ror an der Universität zu Wien, 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Können Pfandreehtsanszeiclmnngcn anf Freischiirfo vorgenommen werden'? - Uebcr Förderung in tiefen Schäch
ten. (Schluss) - Zusammenstc>llung iiL!'r dt•n Besuch der hiiheren montanistisd1cn Lehranstalten in Sclwmnitz, L<'oben nnd l'ri
bram. - Aufruf der Frcihcrgcr ßcrgacademiP. - Administratives. - Ankiimligungcn. 

Können Pfandrechtsauszeichnungen auf 
Freischürfe vorgenommen werden 1 

Yon Franz Gnad, k. k. Kreisgerichtsrnth. 

Die Besteuerung der Preischürfc hat neuerer Zeit · 
auch die Frage in Anregung gebracht, auf welche Art die 
Sichcrstelluug der Freischurfgebühren in jenen Fällen zu 
erzielen sei, wcun der Freischurfberechtigte seiner Zahlungs
Verbindlichkeit nicht nachkömmt. 

Man glaubt diese Sicherstellung am zweckmiissigsten 
durch die executive Pfandrechts-Vormerkung in den Frei
schurfbüchern der k. k. Bergbehörden zu erwirken, indem 
man von der Ansicht ausgeht, - Frcischürfe sind nach 
§. 22 des Berggesetzes ausschliesscnde Rechte auf ein 
bestimmtes Schurffeld, - stehen im Verkehre, uud ge
hören nach §. 298 a. b. G. B. zu den beweglichen Sachen, 
können demnach gemäss §. 44S a. b. G. B. unbedingt als 
Pfand dienen, und gleich den beweglichen Sachen in exe
cutive Pfändung ·um so mehr gezogen werJen, weil die 
Freischürfe als im Verkehre steheude Sachen einen \Verth 
haben, und den Bestimmungen der§§. 311 und 340 G. 0. 
durch die ßczeichuung der Güter, aus welchen die Be
friedigung erholt werden will, vollkommen Geniige geleistet 
wird. 

Die Pfandrechts-Vormerkung in den l<'reisehurfvor
merkbiic hern der k. k. llerghauptmannschafteu erachtet 
man im §. 20 der Vollzugs- Vorschriften zum Berggesetze 
gegründet, weil einerseits in den Freischurfbüchcrn jede 
Besitz- Uebertragung an einen anderen Schiirfer ersichtlich 
zu machen ist, diese Uebertragung nur in Folge ausser
gerichtlichen Uebereinkommeus durch einen Vertrag, oder 
gerichtlich durch exccutive Einantwortung bewerkstelligt 
werden kann, und daher die Auszeichnung dieser gericht
lichen executiven Einantwortung im Freischurfbuchc keinem 
Zweifel unterliegt; anderseits, weil nach §. 20 V. Vorsch. 
auf dem Vormerkblatte alle Daten ersichtlich gemacht 
werden sollen, welche sich auf einen bestimmten Frei
schurf beziehen, zu diesen, einen Freischurf betreffenden 
Daten aber auch die auf denselben erwirkten Pfandrechte 
gerechnet werden müssen. 

Die nähere Würdigung dieser zur Geltung gebrachten 

Ansicht dürfte insbesondere schon aus dem Grnnde ange
zeigt erscheinen, weil bei dem Umstande, da diese execu
tive Vormerkung im Preischurfbuche nicht auf blosse Frei
schurf-Gebiihrcn-Riickstände beschränkt werden kann, die 
Zulii.ssigkeits - Annahme Piner Pfandrechts-Einverleibung 
iiberhaupt auf Frcischürfe nicht nur ein Motiv zur anderwei
tigen Belastung von Preischürfcn bieten, sondern auch die 
k. k. Bergbehörde se!Dst in der Ausführung gesetzlicher 
Bestimmungen Hindernisse zuführen würde. 

Wenngleich nicht in Abrede gestellt werden kann, 
dass nach §. 298 a. b. G. B. Hechte den beweglichen 
Sachen bcizuzäuleu sind, insoweit sie nicht mit dem Be
sitze einer unbeweglichen Sache verbunden, oder durch 
die Landesverfassung für eine unbewegliche Sache erklii.rt 
sind, und obgleich es mit Rücksicht auf§. 448 a. b. G. B. 
ausser Zweifel steht, dass jede Sache die im Verkehr steht, 
als Pfand dienen kauu, so erscheint doch die aus dem §. 
22 ßcrgg. und §. 20 V. V. zum Berggesetze aufgestellte 
Folgerung, nicht so aufliegend richtig, alti mau selbe anzu
nehmen glaubt, und eine Parallelstellung der Freischürfo 
mit nicht einverleibten Kauf-, Pacht- und anderen derlei 
Rechten, nicht so über alle Zweifel erhaben, als man dies 
zur Geltung bringen will. 

Diese Ansicht wird nicht allein durch die Instructions
bestimmungen der §s. :341-346 G. 0. über die Vor
nahme der auf Grund der§§. 311 und 340 G. 0. begehr
ten Pfändung unterstützt, indem hierin nirgends einer 
bücherlichcn Vormerkung erwähnt wird , sondern auch 
weder der Begriff eines Freischurfes, der Zweck der Frei
schurf-Vormerk bücher, noch die gesetzlichen Bestimmungen 
über die Führung derselben, gewähren Anhaltspunkte, 
um derlei Vormerkungsbegchrcn als im Gesetze gegründet 
anzunehmen. 

Schon aus der Vergleichung der alten Berggesetze 
mit dem neuen Berggesetze zeigt sich, dass, während die 
früheren Berggesetze zwei verschiedene Stadien der 
ber~männischeu Vorarbeiten zum Aufschlusse verleihbarcr 
Mineralien unterschieden haben, und zwar das Schürf c n, 
i, e. das mit berglehusämtlicher Bewilligung unternommene 
bergmännische Aufsuchen einer mineralischen Lagerstätte, 
und die M u t h u n g, i. e. Aufschliessuog dieser Lager. 



stätte bis zu ihrer Verleihbarkeit, das neue Berggesetz alle 
diese Vornrbeiten unter dem Begriff des Schürfens 
übPrh1Lupt aufgenommen, und eine Trennung der Un
tersuchung der Gebirgsoberfüiche und der Aufschliesllung der 
Gebirgsschichten bis zur Erreichung einer hoffnungsvollen 
Lagerstätte und der Ausrichtung derselben bis zur Bau
würdigkeit nicht mehr für nothwendig erkannt hat. 

Die Muthung musste ebenso bei der Berglehnsbe
hörde angemeldet werden, wie gegenwärtig iler Frcischurf, 
und nicht allein der Letztere gewährt dem Freischürfer 
ein Vorrecht auf ein oder mehrere Grubenmassen, son
dern auch die behördlich bestätigte Muthung räumte dem 
Muther das Alter im Felde bezüglich einer Grubenmaas, 
und bei flach fallenden Flötzeu selbst. von 2 Grubenmassen 
ein. - Ucberdies liegt bei beiden die einzige rechtliche 
Art der unmittelbaren Erwerbung in der Ver 1 e i h u n g der 
gehörig aufgeschlossenen Lagerstätte selbst, indem sowohl 
die Muthung als auch der Freischurf nach §. 34 Bergg. 
nur den Ans p r u eh auf die Verleihung einer oder mehre
rer Grubeumas~en begründet, und die Schurfbewilligung 
für sich durchaus kein Eigenthumsrecht auf die bei 
den Schurfarbeiten gewonnenen Mineralien, sondern bloss 
das Recht zur Aufsuchung und zum Aufschlusse minera
füeher Lagerstiitteu gewährt. 

In diesem Sinne stellt auch der §. 22 Rergg. den Be
griff eines Frcisehurfes bloss als ein aussehliessendcs Be
fugniss des Scbürfens auf, - durch welches Befugniss 
erst nach b e w e r k s t e 11 i g t e m Au f s c h 1 u s s e ein c r ab
b au würdigen Lagers tätt c ein Bergwerksei gen th u n' 
erworben werden kann, und es müssen zur Evidenz, 
haltung der Freischürfe ebenso eigene Vormerkbücher bei 
den k. k. Berghauptmaunschaftcn geführt werden, \\'.ie 
früher über die Muthungen eigene Muthungsbücher bei 
den k. k. Berglehnsbehörden im Amtsgebrauche waren. 

Unter diesen Verhältnissen dül"fte es keinem Zweifel 
zu unterziehen ~ein, dass, obgleich eine vorläufige Massen
lagerungsaufforderung Muthungsverlängerungen und an
dere mit den Muthungen nach den früheren Gesetzen \'Cr
bundcnen Wirkungen durch das neue Berggesetz behoben 
worden sind, die Freischürfe doch nur an dieStelle der frübe
reu Muthungen getreten sind,*) und dass Beide zunächst 
nur Berechtigungen zum Aufschlusse mineralischer Lager
stätten, mit dem (bedingten) Anspruche auf eine gewisse 
Auzahl Grubenmassen nach bewerkstelligtem Aufschlusse 
einer abbauwürdigen Lagerstätte in sich fassen. 

Zieht man nun unter die~er Voraussetzung in Erwä
gung, dass weder Schürfe noch Muthungen in der Regel 

*) In technischer Beziehung uml mit Rücksicht auf die 
bei Muthungen behufs weiterer Aufschliessung gestattet gewe
senen Massenlagerungsfristcn kann diess zugestanden werdi;n; 
in bergrechtlichcr Hinsicht" aber nicht. Die Muthung war 
auch urspriinglich nichts Anderes, als das Verlr.ihungsbegchren 
(auf Gruudlage eines Fundes); der Freischurf ist aber nicht 
gleich mit dem Verlcihungsbegchren, dessen Vorbereitung 
eben durch die ungestöiic Arbeit des Freischiirfcns befördert wer
den sollte! Nicht die Muthungen, sondern die densclbeu ge
währte Frist zur Massenlagerung ist es, welche dem Auf
s c h 1 u s s e der Lagerstätte zn Gute kommen sollte. \V o allen
falls eine solche nicht nöthig erschien, konnte jedem in der 
Muthung euthaltencn V crleihwigsbegehren ohne Weiteres will
fahrt , und die Verleihungsverhandlung eingeleitet werden. 
Ebenso hiess das Begehren eines Wassergefälles (~. ll. für ein 
Pochwerk) auch "Muthnng", obwohl dabei von Aufschlits~en 
und Lagerstätten keine Rede sein konnte. 0. H. 
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einen Ertrag gewähren, vielmehr nu1· einen Aufwand er
fordern, dessen Deckung der Schürfer und Muther dur<lh 
einen hoffnungswüi·digen Aufschluss mindestens anstrebt, 
so wird man es auch erklärlich finden, das~ schon zur 
Zeit des Bestandes der älteren Berggesetze der Grund
satz festgehalten wurde, dass blosse Schürfe und Mu
thungcn in solange die wirkliche Belehnung nicht erfolgt, 
keinen Gegenstand einer bücherlichen Einverleibu;1g odo•r 
Vormerkung bilden können. - Die Unzulässigkeit einer 
derartigen Einverleibung oder Vormerkung erscheint nicht 
allein in der Bestimmung des Art. 32 der Schlackenwalder 
Bergordnung vom Jahre l 548 schon an~edcutct, sondern 
insbesondere auch in dem Patente vom J 3. Oetober l 7i0 
aus dem Grunde ausgesprochen, weil in diesen Fällen 
einerseits das Pfandrecht unbestimmt bleibt, ein 8ehurf 
noch keinen bestimmten Namen h11t, und n1ehrere Schürfe 
aufgeworfen werden können; andererseits, weil die Schürfer 
mit ihren Schürfen iu dem eigentlichen Hypotheken- und 
Hauptschuldenbuche gar nicht vorkommen, und es über
haupt in diesem Falle an allen wesentlichen Eigenschaften 
mangelt, welche erforderlich sind, um hierauf eine Einver
leibung oder Vormerkung be\Villigen und vornehmen zu 
können. 

Mit Rücksicht auf diese Umstände und in Erwägung, 
dass durch derlei Pfandrechtsvormerkungen die Ausführung 
der vom Gesetze angeordneten Einziehungen von Schürf
und Muthungsrechten wegen Nichtbauhafthaltung, wenn 
auch nicht ganz vereitelt, so doch mindestens verzögert, 
und hiedurch eine Unterstützung von Feldsperren begrün
det werden wiirde, hat auch in späterer Zeit das Hofdecret 
vom 4. October 1831, Nr. 25:i2 J. G. S. jede gerichtliche 
Einverleibung oder Vormerkung auf l\futhungen zum Berg
bau, und auf die darüber ausgefertigten, keine Belehnung 
enthaltenden Muthscheine, für unzulässig e1·klärt. 

Da diese, in die Justizgesetz-Sammlung auf
genommene Bestimmung vom Jahrtl 1831 bisher nicht 
aufgehoben wurde, und aus dem früher angeführten Sach
verhalte die Annahme, dass die Freischürfe uuch dem 
neuen Berggesetze eigentlich nur an die Stelle der früheren 
Muthungen getreten sind, gegründet erscheint, so lässt 
sich die Unstatthaftigkeit einer ex<.>cutivcn Pfandrechtsein
verleibung oder Vormerkung auf Freischürfe im Freischurf
vormerkbuehe oder auf den bergbehördliehen Freischurf
anmeldungs-Bestätigungen nicht weitl'rs in Zweifel ziehen.*) 

Der Umstand, dass die Freischnrfvormerkbücher bei 
den k. k. Bergbehörden, und nicht bei den Bergsenaten 
geführt werden, und dass dieses Hofdecret nur von ger ich t-
1 ich e n Einverleibungen und Vormerkung•rn spricht, kann 
die gegentheilige Einwendung der Unanwendbarkeit dieser 
Bestimmung auf den vorliegenden Verhandlungsfall nicht 
begründen; denn einerseits setzt jede executive Pfand
rechtseinverleibung oder Vormerkung eine gerichtliche Be
willigung voraus, und umfasst nicht allein die Bewilligung 

• *) Obwohl ich eine völlige Glcichstellnng der Mutlmng und 
des Frcischurfs nicht zugeben kann, so stimme ich doch obiger AJ:
gumentation im Wesen bei; denn da Freischürfe von gewissen 
Baubedingungen abhängen und deren Entziehung wegen Nicht
erfüllung derselben, so wie an sich durch die Zeit, auf welche 
da~ Schürfrecht gegeben ist, nicht bloss eintreten kann, son
dern selbst eintreten muss, so scheinen Vormerkungen zur Er
werbung des Pfandrechtes auf solche precäre und ephemere 
Rechte höchst unzweckmässig und nur geeignet, die Täuschung 
fachunkundiger Capitalisten zu erleichtern! 0. H. 



sondern auch den Vollzug derselben; andi;rer.seits be
schränkt dieses Hofdecret die Unstatthaftigkeit nicht auf 
den blossen Vollzug durch Gerichtsorgane, und konnte auch 
eine derartige Beschränkung nicht zum,Motive haben, weil 
auch früher bei dem Umstande, als die Muthungen keinen 
öffentlichen Bergburhs-Gegenstand bildeten, und die Füh
rung der Muthungsbücher den vorbestandenen Bergge
richten nicht als Gericht, sondern nur alsßerglehnsbehörde 
zustand , die Auszeichnung der gerichtlich bewilligten 
PfaudrPchtsvormerkungen, falls selbe irgendwo ~tattgefun
den hätten, nur durch die Berglehnsbehörden bewerkstel· 
ligct werden könnte, 

Ebensowenig kann aus dem Umstande, weil das neue 
Berggl·setz vom 23. l\Iai 18.!'i4- die Beschränkung des Hof
de<"rets vom 14. October 1831 in Ansehung der Schurf
rrchte nicht ausdrücklich in die Bestimmungen aufgenom
mt>n hat, gefolgert werden, dass diese Beschränkung auf 
die Freischürfc keine Anwrndung finde, weil die§§. 1~1 

un1l 268 Bergg. und die Ministerial-Verordnung ddto. 20. 
Juui 1856, Xr. 110 R. G. BI. nur der Execution vonBerg
werk1•11 und deren Zugehör erwähnen, und der Begriff eines 
Bergwerkes uur die auf eine landesfürstliche 
Verleihung sich gründenden Besitzungen in sich 
fasst. 

Ueberdiess dürfte die Unzulässigkeit einer executiven 
Pfandrechtseinverleibung oder Vormerkung im Freischurf
\'ormerkbuche auch aus der gesetzlichen Bestimmung re
rnltiren, dass selbst Kuxe, welchen nach§. 140 Bergg. 
gleichfalls die red1tliche Eigenschaft beweglicher Sachen 
zukömmt, und die als Antheile am gewerkschaftlichen Ver
mögen einen bei weiten nicht so precären 'Verth, als die 
Frcisschürfe, für sich haben, nach §. 5 der Min ist. - Vrdg. 
vom 13. Deceu1ber 1854, Nr. 314 R. G. BI. durch bücher
liche Vormerkungen neuer Schulden oder anderer Lasten 
nicht beschwert werden dürfen, uud auch eine derlei Vor
merkung im Gewerkenbuche nach §. 86 V. V. nicht vor
gezeichnet ersclJeint. 

Was nun <len zweiten Punct der gegentheiligcn An
sicht betrifft, so •verordnet }Vohl der §. 38 und 39 Bcrgg., 
dass jede Uebertraguug einer Schurfbewilliguug und Frei
schudbe1·echtigung au einen anderen Unternehmer in die 
\'Oll der Bergbehörde zu führenden Schurfbücher aufzu
nehmen, mid hierin nach §. 20 Vollzngs-Vorschrift alle 
Stadien der angesuchtrn in Verhandlung stehenden Daten 
\'orzumerkeu sind, welche sich auf einen bestimmten Frei
schurf beziehen; allein in keiner dieser gesetzlichen Be
stimmungen wird von irgend einer Aufnuhme von Pfand
rechtsvormerkungen in die Freischurfbüeher Erwähnung 
gemacht. 

Erwägt man den Wortlaut der§§. 39 B. G. und 20 
drr V. V., so kann die Aufnahme von Pfandrechtsvormer
kungen weder unter die Anzeigen von Freischürfen, unter 
die ertheilten Bestätigungen, oder Uebertragung von Sehurf
berecbtigungen, noch unter die im §. 20 V. V. ausdrück· 
lich bezeichneten Aufoahmsgegenständc der Betriebsrap
porte §. 178 B. G., der vorgezeichneten Leistungen, §. 179 
B. G„ der verhängten Strafen, §§. 241, 242, 252 B. G., der 
erfolgten Vermessung des Freischurffeldes, §. 36, der Be
sitz-Uebertrag;mg, §. 38 B. G., und der auf die Verleihung 
Bezug nehmenden Stadien, §§. 49-66 ll. G„ sowie der 
Expropriations-Verhandlungen, §. 100 B. G., subsummirt 
werden. 
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Ebensowenig kann durch die Annahme, dass Frei
sehnrfübertragungen auch im Wege cxecutiver Einantwor
tuug stattfinden könnten, die Folgerung begründet werden, 
dass die Pfandrechtsvormerkungen in den Freischurfbüchern 
der k. k. Berghuuptmannschafren zulässig sind, weil, wie 
nachträglich gezeigt werden wird, die Gewärt)gung einer 
Freischurfübertragung auf Grund einer cxecutiven Einant
wortung mehr in das Bereich der frommen 'Wünsche eines 
Exeqnenten gehört, als zu den wirklich anzuhoffenden Ein
trittsfällen, und der§. 33 V. V. ausdrücklich andeutet, dass 
zur Uebertragung eines Freischurfes an einen Dritten die 
Ucbertragung des Freischurfes für sich allein nicht genügt. 

Nimmt man die Ansicht der Gegenseite vom p r ac ti
sch e n Standpunkte aus in Betrachtung, so kann man sich nicht 
verhrhlen, dass der Erfolg im Vorhinein dem beabsichtigten 
Zwecke nicht entsprechen wird, und die k. k. Bergbe
hörden im Vollzuge gesetzlich vorgeschriebener Amtshand-, 
Jungen nur hindel'D muss. 

Dass der Erfolg nicht dem beabsichtigten Zwecke 
entsprechen wird, lässt sich schon aus dem Um~tande ent
nehmen, dass dem Schürfer kein anderes Recht zukörnmt, 
als jenes zur Aufsuchung und zum Aufschlusse minerali
scher Lagerstätten , dass ein Eigenthumsrecht auf die all
fällig bei diesen Schiirfärbciten gewonnenen Mineralien 
nach §. 40 un<l 23ö ßergg. und §§. 17 und 18 V. V. nur 
im Wege der Verleihung oder separaten bergbehördlichen 
Bewilligung erworben werden kann, und dass es mit Rück
sicht auf§. 37 V. V. überhaupt erst in Frage ges'tellt 
b 1 ei b t, ob die Abbauwürdigkeit nach den massgebenden 
Verhältnissen einmal anerkannt werden wird. 

Dass unter diesen Verhältnis9eu die Schürfarbeiten 
nur mit Vorauslagen zur Erwerbung eines Besitzobjectes 
verbunden sind, und im Falle, als ein hoffnungsrcieher 
Aufschluss wirklich erzielt werden würde, kein Schürfer ge
wiss zögern wird , sich diesen bewerkstelligten Aufschluss 
<lurch die bergbehördliche Verleihung zu sichern, dürfte 
wohl kaum Jemand in Frage stellen, 

Da iiberdiess nieht anzunehmrn ist, dass bestrittene 
S eh ü rf aus 1 ag<i n ', deren Wiedereinbringung im Zweifel 
stehen, selbst das Sicherste 11 un gso bj ect bildensollcu, 
so kann die beabsichtigt~ executive Pfändung auf Prei
sehiirfo nur die precäreHoffnung in sich fassen, dass <ler 
gepfändete Schürfbau ein m a 1 zu einem gewün~chten ren
tablen Aufschluss gelangen k ü n n te. 

:Nachdem aber die Frage, ob und wann diese Hoffnung 
erzielt werden wird, o,ft mehr in einem glücklichen Zufalle, 
als in einer bestimmten Voraussetzung gelegen ist; so er
scheint die erwirkte pfandrcchtliche Sicherstellung auf 
Freischürfe im Frcischurfrormerkbuche um so mehr auf 
einem ganz schwebenden Boden basirt, weil einerseits durch 
das vorgemerkte executive Pfandrecht, die Vcrlcihuuc: des 
erzielten hoffnungsvollen Pundes an den Scbürfberechtigten 
gesetzlich nicht 11:ehindert werden kam1, eine Beschränkung 
der Verleihung unter vorhergehender Berichtigung der pfan<l
rechtlich sichergestellten Frcischurfgebühren im Gesetze 
n i eh t ge grii n de t erscheint, und andererseits eine Pfand
recbts-Uebertragung aus den bergbehördlichen Freischurfbü
chel'D in das Bergbuch ob dem zur Verleihung gelangten ausge
zeichneten Bergbauobjecte nach der Priorität des Frei
schurfsbuches nicht stattfinden kann 1 sondern eine neuer
liche Pfandrechtssicherstellung bedingt. 

Die Erfolg losigkcit dieser Pfandrechts ·Auszeichnung 

* 
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stellt sich noch schlagender dar, wenn man die weiteren 
E:i:ecutionsgrade in Erwägung zieht. 

Nachdem das Schürfen, wie bereits erwähnt, sich auf 
das blosse Aufsuchen und den Aufschluss einer minerali
schen Lagerstätte beschränkt, eine völlige Ausrichtung des 
Fundes zur Beurtheilung des Streichens und Ver:flächens, 
insolangc Schürfbau betrieben wird, nicht anzunehmen ist; 
so liegt es am Tage, dass es bei Freischurfrechten um so 
mehr an jedem verlässlichen Massstab.zu deren Werthsbe
stimmung fehlt, weil nur der mögliche Umfang und der 
Grad der Wahrscheinlichkeit des zu erwartenden Erfolges 
die Factoren der fraglichen Werthsermittlung bilden können. 

Diese Werthbestimmung muss im unverritzten Ge
birge sich noch unerheblicher darstellen, weil niclit rinmal 
benachbarte Aufschlüsse das Vorhandensein sowie das 
Streichen, Vcr:flächen und die Mächtigkeit der Lagerstätte 
näher wiirdigen lassen, und hicdurch auch die Folgerungen 
nach bergmännischen Erfahrungen grösstrntheils1 wenn auch 
nicht ganz vereitelt, so doch erschwert w'erdcu. 

Da selbst für die blosse Annahme der rückständigen 
Frcischurfgebiihrcn sammt Schätzungskostcn als Werth 
ries Freischurfes, wie diess nach §. 160-166 B. G. bei 
Kuxantheilen, die gleichfalls als bcwrgliche Sachen erklärt 
sind, rücksichtlich der Zubussrückst!lndc und Gerichtskosten 
der Fall ist; - nicht allein jeder gesetzliche Anhaltspunct 
mangelt, sondt'rn in dieser Werths - Annahme eine blosse 
Fingirung liegen würde, so dürfte wohl kaum mehr zu be· 
zweifeln sein , dass die Schätzung von Freischiirfen im 
Vorhinein keinen entsprechenden Erfolg gewärtigen lässt. 

Auch die Frage, ob auf Grund einer solchen Werths
bcstimmung, - die bloss mögliche unbestimmte Wahrschein
lichkeitsannahme zur Basis haben kann, - sieb ein ratio
neller Käufer finden wird, dürfte um so mehr im Vorhinein 
negirt werden, da der Käufer durch einen im Executionswege 
stattgefundenen Verkauf weder von den mit dieser Frei
schurfberechtigung verbundenen Pflichten entbunden wird, 
noch durch die blosse Erstehung des Freischurfes unri durch 
die Uebertrngung desselben auf seinen Namen allein, die 
hiemit verbundenen Befugnisse ausüben kann. 

Unter diesen Verhältnissen kann man auch im Vor
hinein überzeugt sein, dass jeder Bergb1mlustige mit Rück
sicht auf den §. 14 Bergg. und §. 10 V. V. Abs. 4 es ge
wiss vorziehen wird, gegen blosse Bestreitung der Stämpel
und Portoauslagen sich bei der k. k. Bergbehörde eine 
eigene Schürfberecbtigung zu erwirken, als die noch un
gewisse Hoffnung gegen Zahlung eines bestimmten Kauf
preises an sich zu bringen, und es auch räthlicher erachten 
wird, an einem auderen Puncte sein Glück zu versucheu, 
als dort, wo sein Vorgänger seit längerer Zeit erfolglos 
Schurtbau betrieben, und namhafte Kosten bereits hierauf 
verwendet hat. 

Nimmt man überdies in Erwägung, dass nur De1jcnige 
als berechtigter Freiscbürfer angenommen werden kann, der 1 

eine noch aufrecht bestehende Schurfbewilligung von der 
k. k. Bergbehörde erlangt hat - und dass nur diesem ein 
Schurfrecht und ein Anspruch auf die Verleihung eines oder 
mehrerer Grubenmassen gesetzlich zugestanden ist, so er
scheint auch in dieser Richtung die blo~se Pfandrechtsvor
merkung ob den Freischürfen unzureichend, und aus dem 
Grunde keine Sicherstellung bietend, weil einerseits durch 
die unterlassene Aufr.t!chthaltung der Schurfba.u
bewilligung der Freischorf von selbst erlischt, 

und es demnach in dem Willen des Executen liegt, sich 
von dieser Pfandrechtsvormerkung durch blosse passive 
Haltung zu befreien und andererseits die blosse executi\•e 
Einantwortung der Freischurfherechtigung ohne Schurf· 
b e w i 11 i g u n g nicht nur keinen W erth hätte, sondem für 
sich ganz zwecklos wäre. *) 

Was nun die weiters erwähnte Unzukömmlichkeit anbe
langt, die mit der beanspruchten Sicherstellung von Pfand
rechten in den Freischurfbüchern verbundeu erscheint, 
uud die den k. k. Bergbehörden in der Vollzugsetzung der 
berggesetzlicheu Bestimmungen nur hemmend entgegen tre
ten könnte, so stellt sich dieselbe sowohl, als auch die Zweck
losigkeit dieser Sicherstellung überhaupt aufliegend heraus, 
weuu man die Bestimmuugcu der §§. 2-11, 242 und insbe
sondere des §. 251 der Bergg. in Beachtuug nimmt. 

Sowohl auf die Unterlassung der Erstattung der vor
geschriebeuen Betriebsrapporte, als auch auf die Unterlas
sung der gesetzlich vorgezeichneteu Betriebs] eistung i~t die 
Entziehung des Freischurfos als Strafe festg„setzt, und nach 
§. 251 Bergg. fasst die Erlöschung einer Schurfbewilligung 
durch Ablauf der Zeit, auf welche selbe er.theilt oder ver
längert wurde, auch die Erlöschuug aller in Folge derselben 
erworbenen Fr~isehurf- und anderen Bergbauberechtigun
gen ohue ein besonderes bergbehördliches Erkenntniss in sich. 

ßei Beachtung dieser gesetzlichen Vorschriften lässt 
sich die Frage nicht umgehen, iu welcher Art die k. k. Berg
hauptmannschaften denselbeu nachkommen sollen, wenn ob 
dem zur Erlöschung bestimmtcu Freischurfc eine Pfandrechts
vormerkung haftet. 

Da der§. 251 Bergg. nicht eiumal eiu besonderes berg
behördliches Löschungscrkeuntniss erfordert, und die iu deu 
§§. 253-262 Bergg. angeordnetevorhergehl.'ndc executive 
Schätzung und Feilbietung oder die bei Auflassungen nach 
§. 263-265 Bcrgg. vorgeschriebene frühere Aufforderung 
der Hypothekar. Gläubiger nur bei Gruben- uud Tag-
111asscn, nicht aber bei Schurfberechtigungcn vorgeschrieben 
ist, so läs:;t sich in Bcriieksichtigung des Umstandes, dass 
im Berggesetze nirgends die Aufnahme oder die Bedacht
nahme von Pfandrechtsvormerkungeu auf Freischürfe ver
ordnet oder auch nur im entferntesten angedeu
tet wird, nicht verkennen, dass wenn den§§. 241, 242, 
et 252 Bergg. die entsprechende Rechnung getragen werden 
soll - jede Rücksicht auf die ob dem zur Erlöschung oder 
zur Entziehung gesetzlich bestimmten Freischurfe haftende 
Pfandrechtsvorm~rkung e n tf a 11 e n muss. - **) 

Eine Berücksichtigung dieser Pfandrechtsvormerkuu
gen, welche, wie die Frfahrung lehrt, sich nicht blos auf Ge
bührenrückstände beschränkt, sondern auch rücksichtlich 
Privatforderungen in Anspruch genommen wird - könnte 
nicht nur gegeu die im §. 3 7 V. V. angedeutete Vorschrift 

*) Diese Abhiingigkeit des Freischnrfs von der Schurf
b ewill igun g wird nicht selten verkannt, wenn man nicht ge
nügend in den Gei s t des ßerggesetzes eindringt. Die Vernach
lässigung des Studiums des Bergrechtes bei den practischen Ju
risten und die Besetzung der Richterstellen bei den Bergsenaten 
ohne Riicksicht auf Kenntniss vom Bergrecht, so wie der Ver
fall des Institutes der "fachkundigen Beisitzer" bei denselben, 
sind wesentlich mitwirkende Ursacheu, dass dabei irrige Anschau-
ungen in der Praxis auftauchen konnten. 0. H. 

**) Ja! eine Bergbehörde welche auf derartige Rücksichten 
eingehen wollte, würde geradezu der Tendenz des Gesetzes 
(Feldsperre zu hindern und fruchtbringende Unter-
nehmungen zu fördern) entgegenhandeln. 0. H. 



einem Schwindler Gelegrmheit zur Ausbeutung derselben 
bieten, sondern würde auch jene analogen Vorgänge her
vorrufen, welche bei einem ins Freie verfallenen Bergbau 
nach den Bestimmungen der durch das neue Berggesetz be·· 
hobenen Hofdecrete vom 1. Mai 1838 und i. September 
1838 rnassgebend waren, und den be.treffenden Pfandgläu
biger, wenn es auch in seiner Pflicht gelegen ist, sich von 
dem Werthe des ihm dargebotenen Pfandobjectes und von 
dessen Fortbestande die Ueberzeugung zu verschaffen, 
einer Enttäuschung zuführen, die ihn bei Unterlassung der 
Erwirkung einer entsprechenderen Pfändungsart jedenfalls 
empfindlich berühren müsste. 

Ob nun unter diesen angeführten Verhältnissen noch 
angenommeu werden kann, dass die Absicht der Gegenseite 
im Bergesetze gegründet, zweckmässig gewählt, und Erfolg 
versprechend sei, und ob es derselben auch wirklich gelun
gen ist, durch die gewählte Executionsart für ihre Forderung 
die gewünschte Sicherstellung zu Tage gefördert zu haben, 
überlasse ich dem geehrten Leser zur Benrtheilnng. 

Ueber Förderung in tiefen Schächten. 
Vou Egid Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer in Nagyag. 

(S<'hluss.) 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Last
schwankungen auch nunmehr aus allen Horizonten bedeu
tend kleiner sind, als bei der bestehenden Förderungsart, 
und dass die gegenwärtige Maschine ohne Anstand die Nutz. 
last von 20 Centneru mit der alten Geschwindigkeit aus 
der 360sten Klafter heben kann. 

Es würden nur 3 Sitze für die Gegengewichte vor
zurichten komm•m und ein Wechseln dereelbeu innerhalb 
je 100 Klafter Förderhöhe nicht geboten sein, somit nur 
sehr selten nothfallen. 

Bei der Hängbank müssen weiters ganz kurze Fall
bahnen vorgerichtet werden, welche den Wagenwechsel 
ermöglichen und zugleich mit dem Sitz für die Förderschale 
herabgelassen oder eingezogen werden. 

Von der 1 OOsten Klafter nach aufwärts dürften die 
Gegengewichte n!cht mehr practisch sein, da das volle 
Seilgewicht hier höchstens 5 Centner erreicht und die Ma
schine auch zu dem gewöhnlichen Betriebe mit 20 Ctr. 
:Nutzlast fähig ist. Zude

0

m dürfte in diesen hohen Horizon
ten die Förderung bereits verhältnissmässig sehr gering sein. 

Dann müssen die Gegengewichtskörbe zerlegbar sein, 
um für den Fall der Förderung aus einem der hohen Hori
zonte schnell entfernt werden zu können. 

Dass die einfache Einrichtung der Sehachtförderung 
mit Gegengewichten für Baue der Gegenwart nicht ohne 
Bedeutung sei, wird aus folgender Betrachtung erhellen. 

Durch das gewählte Beispiel wurde nachgewiesen, 
dass in den tiefen Schächten zu Przibram vermöge der 
Förderung mit Gegen~ewichten die Nutzlast um circa 25 % 
für alle Förderhorizonte erhöht werden kann, ohne dass 
stärkere Maschinen benöthiget würden. 

Im Verwaltungsjahre 1861 wurden in Przibram (nach 
dem bereits benannten Aufsatze von Faller) im Ganzen 
2, 722.280 Ctr. gefördert. 

Hievon dürften auf die 4 Hauptschächte : Procopi, 
Anna, Maria und Adalberti, die zugleich die tiefsten sind, 
gewiss bei 2,000.000 Ctr. entfallen, welche Leistung also 
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dw·ch blosses. Einhängen tragfähigere"r Seile , Einrichten 
der Gegengewichte nebst 3 bis 4 Sitzen und einigen an
deren ganz unbedeutende!\ Vorkehrungen um circa 500.000 
Ctr. erhöht werden kann. 

Diese, schon an und für sich bei einem die Produc
tion stets steigernd•m Werke sehr berücksichtigungswerthe 
Mehrleistung wird bei Anwendung von Wasserkraft (Pro
copischacht, dann Annaschacht bei der Nacht), ganz ko
stenfrei geliefert, für den Fall der Dampfkraft aber wird 
sie viel geringer zu stehen kommen, als die gegenwärtige 
currente Förderung. 

Ungleich höher werden diese Vortheile, jedoch für 
die Hinkunft, d. i. mit zunehmenden Fördertiefen; insbe
sondere , wenn nach der gewöhnlichen Förderungsart zum 
Schlusse des Zuges zu bremsende Seilüberwucht einträte, 
welcher Kraftverlust bei Anwendung von Gegengewichten 
in Nutzlast umgesetzt wird. 

Combinirte Sehachtförderung. 

Dieselbe besteht darin, dass aus verschiedenen Hori
zonten zugleich gefördert wird. 

Sie kann nur dort Platz greifen, wo aus sehr verechie· 
denen Horizonten ziemlich gleich schwunghaft gefördert 
werden soll, und die bestehenden Maschinen auf eine et
was höhere Kraft berechnet sind, als mit der sie gegen
wärtig arbeiten. 

Für neue Anlagen entfällt natürlich die letztere Be
dingung ganz. 

Nimmt man, was wieder zunächst der Praxis entspre
chen wird, nur 2 Förderhorizonte an, aus denen zugleich 
gefördert werden soll, so treibt man in Doppelschalen (2 
Wägen übereinander fassend) am herablaufenden Seil 2 
leere Wägen bis zum tiefsten Punct, wechselt für den Auf
gang hier einen und während des Zuges in einem höheren 
Horizont den zweiten leeren Wagen gegen einen vollen aus. 

Dann werden auch nun, wie bei den früher bespro
chenen Förderungsarten, sich die Gewichte der leeren För
dergefässe (Schalen und Wägen) beiderseits ausgleichen. 

Nennt man die erste Nutzlast L, die zweite L1 , und 
das Seilgewicht S, so ist die Last für den Aufgang 

L + S. 
Sie fällt bis zu dem höheren Horizont , wo die zweite 

s 
Last aufgegeben wird, auf L + - und wird hier durch 

- n 

Zuladen auf 

L + L 1 + ~ -n 
ergänzt, um bis zur Hängbank auf L + L 1 - S zu sinken. 

Ein einfacher, unter den hier vielfach modificirbaren 
Fällen ist der, dass die beiden Lasten gleich sind, und in 
der Mitte die zweite Last zugeladen wird. 

s 
Dann ist L = L1 und+ - = 0 d, h. für den Auf

- n 

gang die Last 
L+S 

und nach Zurücklegung des halben Weges 
2 L. 

Die Lastschwankung beträgt innerhalb eines Abschnit
tes gerade das Seilgewicht S, ist demnach nur halb so gross, 
wie bei der gewöhnlichen Förderungsart. 

Da im Uebrigen auch hier der Vortheil in einer höhe-
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ren Leistungsfähigkeit der :iiaschinen zu bC'stehen hat, und 
die Scilo eiuer bedeutend grösseren Gesammtbelastung 
unterzogen werden, so muss die Tragfähigkeit der letzteren 
entsprechend hoch sein. 

In dem früher gewählten Beispiele des. 360 Klafter 
tiefen Przibramer Adalberti-Schachtes, sei der letztgewählte 
Fall durchgeführt. 

Man habe ein 5pfündiges Seil eiog„hängt, und die 
Nutzlast für den tiefsten Förderhorizont sie die frühere, 
d. i. L = L 1 = 14 Ctr. 

Dann ist die Last für den Anhub 

L + S = 14 + 18 = 32 Ctr. 
Nach erfolgter Zuladung in der l\litte des Zuges, d. i. 

in der 180. Klafter 

2L=2·14=28Ctr. 
Die Lastschwankungen betragen 1 S Ctr. gegenüber 

25·2 Ctr. bei der gegenwärtigen Förderung mit 3 1/ 2pfün
digP,m Seil. 

Die Maschine hat nun beim Anhub um 20°/o kräfti
ger zu wirken (welcher Kraftsteigerung wohl die meisten 
bestehenden Maschinen fähig wären), sie gibt aber 50 % 
mehr Leistung, wie bei der bestehenden Förderungsart. 

Die grösste Gesammtbelastuug erfährt das Seil in dem 
durchgeführten Beispiel c o m bin i rt er Förderung in der 
Zugsmitte nach Zuladen der zweiten Last. 

Sie beträgt, wenn W das Gewicht eines leeren Wa
gens und G jenes der Schalo bedeutet 

2L+~+2w+G 
was circa 53 Ctr. betragen dürfte. 

Die Tragfähigkeit eines gehörig coustruirtcn 5pfüudi
gen Seiles wäre demnach auch hier genügend. 

Allerdings ist die Durchführung dieser Förderungs
art nur in seltenen Fällen denkbar, weil eine gleich schwung- -
hafte Förderung aus verschiedenen Horizonten nicht leicht 
vorkömmt. 

Doch dürfte sie beispielsweise dort von Vortheil sein, 
wo zwei weit von einand!'lr abstehende Kohleufiötze gleich
zeitig abgebaut werden,· das· untere Flötz in bedeutender 
Tiefe liegt, und wo mau auch gegenwärtig bei grossen Be
lastungen, d. i. mit starken Seilen fördert. 

Schlicsslich sei erwähnt, dass für die combinirtc För
derung noch viele Modificationeu gedacht werden können, 
so durch zugleichc Förderung aus mehr als 2 Förderhori 
zonten, dann durch Veränderungen der Lastgrössen in den 
verschiedenen Zuladchorizonten u. dgl.; stets werden aber 
den errungenen Vortheilen auch Nachthcile sich entgegen
setzen , und die Einrichtung in der Regel unpractischer 
uls jene der Gegengewichte machen. 

Schachtf"orde.rung mit Gegengewichtsseil. 

Beide Förderschalen werden (Fig. B) unterhalb durch 
ein zweites - das Gegengewichtsseil a - verbunden, wel
ches dem eigentlichen Förderseil gleich ist; oder mit dem
~clben ein gleiches Gewicht besitzt. 

Dieses Gegengewichtsseil wird unterhalb des tiefsten 
Laufes in der Mitte jeder Triehabtheilung durch je 2 sich 
übergreifende Frictionsrolleu c geführt. und reicht noch 
1 1fi- 2 Klafter unter letztere hinab , damit der beim Auf
setzen der vollen Schale nöthige Anhub über die Häng
bank ohne Anstand bewerkstelligt werden kann. 

Eine Verklemmung des herablaufenden '!'heiles des 

Gegengewichtsseiles bei den Frictiousrollen ist nicht zu 
befürchten , weil, wenn auch eine solche, trotz der dem 
Sen,, durch sein eigenes Gewicht ertheilten Sp11nnung, sich 
zu bilden anfinge , sehr bald der herauflaufende Seiltheil 
ihre Fortbildung durch den eintretenden Zug hindert. 

Die Vortheile dieser im U c brigen ungeänderten För
derungsart sind einleuchtend 1 da hier eine nahezu voll
kommene Seilgewichtsausgleichung eintritt. 

Sie bestehen in einer noch weiter erhöhten Leistungs
fähigkeit der Fördermaschinen und in einem ruhigeren 
Gang der let,.;tercn, da die Last constant wird. 

Ohne Schwierigkeit und mit besonderem Vorthcil ist 
diese Einrichtung dort zu treffen , wo blos ans einem Ho
rizont gefördert wird. 

Wird aus vielen und häufig zu wechselnden Horizon
ten gefördert, so mü~sten bei jedem solchem Wechsel an 
dem Gegengewichtsseil entsprechen de Stücke zugegeben 
oder abgenommen werden. Dies gibt zwar eine Betriebs
störung derselben, dürfte jedoch durch Anwendung einer 
sicheren und schnell lösbaren Seilverbindung mit Vorthcil 
begegnet wqrden können. 

Auch kann der Befürchtung -Raum gegeben werden, 
dass ein Seithrnch, besonders falls er einträte , wenn die 
Schale nahe der Hängbank sich befindet, gefährlich wer' 
den kann, weil du s bedeutende Gewicht des Gegenseiles 
die Schale mit herabzuziehen trachtet, und dann die Fang
vorrichtung leichter versagen kann. 

Aehnliche Fälle können jedoch auch bei der gewöhn
lichen l<'ördcrungsart eintreten, ausserdem ist nun die An· 
wendung starker 8eile gestattet, da das Seilgewicht keinen 
wesentlichen Einfluss mehr übt, wodurch die Bruchsicher· 
heit des Förderseiles bedeutend erhöht werden kann. 

Nicht ohne Werth ist hier ferner, dass zu den Gegen
gewichtsseilen gebrauchte Förderseile verwendet werden 
können, da jene nur ihr eigenes Gewicht zu tragen huben. 

Es dürfte also diese Einrichtung vor allen anderen 
den Vorzug verdienen. 

-----
Zusammenstellung über den Besuch 

der höheren montanistischen Lehranstalten 
in Schemnitz, Leoben und Pribram. 
Nach den eingelaufenen Hauptcatalogen der 3 Mon

tanlehranstalten der österr. Monarchie, befinden sich an 
denselben in, dem bereits beg onncnen Studienjahre 1864/5 
zusammen 283 Bergzöglinge. 

Die Verthcilung derselben nach tlcn Lehranstalten, 
sowie die Anzahl der ordentlichen Zöglinge und der Gäste, 
ergibt sich ~ns folgender tabellari-chen Zusammenstellung. 

Mo ntan-L eh rans talten 
!;lj:::! 
.Q~ 

"'" Schcmnitz 
1 

Leobe11 1 Pribram =~ „ ~ 
.Q 

1.12.11.12 .:. 1.1 :1.11.12·1.:. 1.12. Ei ="' „..;i . .; 
Jahrgang :J * Jahrgang ~ ~ Jahr. ~ Bd 

d~ 

Vorcurs 1 Fache. ~ - Yorcurs I Fache. ~ - Jlacbc. ~ ~ = "0 
~" 

Ordentliche 
14119,20119, 72 20~ 11131 Zöglinge .. 4s!:1sj 11j21j124 227 

Gastzöglinge 3 3 2 l 9 i 6 13 12 :l8 1 I 8 9 56 

Zusammen 1 :l3 Zusammen 110 Zus. 40 283 

Diese Tabelle macht ersichtlich, dass die stärkste 
Frequenz e.n der Schemnitzer Bergacademie stattfindet. 
Auffallend ist dabei die ungleiche Verthcilung der Studi-



emden im Vorbereitungscurse im Vergleiche mit jenen im 
Fachcurse, welche darin begründet ist, dass viele Zöglinge, 
besonders viele Böhmen, nach absolvirtem Vorbereitungs
eurse in Schemnitz, ihre Studien an der Pribramer Lehr
anstalt fortsetzen. 

Die Anzahl der an den Montanlehranstalten studiren
den Gäste beträgt im Vergleiche mit der Gesammtzahl der 
academischen Zöglinge an der 
Academie in Leoben 
Montanlehranstalt in Pribram • 

350;0 
22 „ 

Acadewie in Schemnitz 7 " 
Von den 227 ordentlichen Zöglingen sind stipendirt 

70, und zwar: 
an der Academie in Schemnitz . . . . . 

d. i. 26 °J.i der ordentlichen Zöglinge; 
an der Acadewie in Leoben . . . . . . 

d. i. 36°/o der ordentlichen Zöglinge; 
an der Montanlehranstalt in Pribram 

d. i. 38 % der ordentlichen Zöglinge. 

32 

26 

12 

13 der ordentlichen Zöglinge sind Montau-Hofbuch
haltuugs-Practicanten und darunter 9 stipendirt. 

Von den selben befinden sich 
an der Schemuitzer Academie 
„ " Loobner Aeademie . . . . 
" „ Pribramer Montanlehranstalt 

4 
3 
6 

Unter den ordentl. Zöglingen sind absolvirte Juristen 
1 
4 

an der Academie in Sehemnitz . . . . . 
„ n „ „ Leoben . . . . . . . . 

Zusammen . 5 
Nach den österr. Kronländern und ausserösterrciehi-

sehen Staaten entfalle11. auf In °!o der Ge-
Montanlehranstalten Zusam- sammtzahl 

Sehemnitz Leoben Pribram men der inländ. 
Böhmen ~rn 17 24 77 28·7 
Ungarn 40 4 1 45 16"7 
Mähren 14 13 4 31 11 ·5 
Schlesien 11 7 3 21 7·7 
Steiermark 2 18 1 21 7·7 
Oesterreieh . 5 13 2 20 7·4 
Kärnten . 18 1 19 7·2 
Galizien . 13 2 15 5·5 
Salzburz. 1 4 1 6 2·2 
Siebenbürgen 6 6 2·2 
Krain . 2 2 0·8 
Tirol l 2 o·s 
Italien 1 2 o·s 
Croatien . 1 1 0·4 
lstrien. 1 1 0·4 
Inländer zusam. . 131 98 40 269 100 

.&. U 8 ( ll D d C r. 
Baiern 1 3 4 
Preuss. Schlesien 1 1 2 
Rhein-Preussen 2 2 
Westphalen. 2 2 
Nassau 1 1 
Hohenzollern 1 1 
Schweden 1 1 
Sibirien . . t 1 

Ausländer zusam. • 2 12 14 
Von den 14 Ausländern frequentiren mit Ausnahme 

zweier, die sich an der Schemnitzer Academie befinden, 
die übrigen 12 die Leobuer Academie. 
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Die Forstakademie in Schemnitz betref
fend, befinden sieb an derselben: 

ordentliche Zöglinge: 
im Vorbereitungs-Jahrgange 45 
im Facb-J abrgange . . . . . 22 

Zusammen ordentliche Zöglinge 67 
Gäste zusammen . . . . 14 

daher die Gesammtzahl der Forstzöglinge 81 
Die_ Frequenz der vereinigten Berg- und Forstacade

mien in Schemnitz beträgt demnach 
Bergzöglinge . . . . . . 133 
Forstzöglinge . . . . . . . 81 

Zusammen 214 
Von den 67 ordentlichen For~tzöglingen beziehen 

Forststipendien . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Nach den österreichischen Kronländern entfallen auf 

Ungarn . 65 d. 1. . 80·2% 
Böhmen . . 7 n n 8·6 „ 
Galizien . . 7 n n 8·6 " 
Siebenbürgen 1 11 „ 1 •3 11 

Oesterreich . 1 n „ t ·3 ,. 

Zusammen . 81 100 
Wien, am 11. Februar 1865. 

Die Bergacademie zu Freiberg 
feiert am 30. Juli 1866 ihr hundertjähriges Jubi
läum. Viele frühere Schüler dieser Anstalt haben die Ab
sicht ausgesprochen , diesen Tag zugleich zu einem Fest 
des Wiedersehens zu machen, und die Unterzeichneten 
haben es übernommen , die dafür nöthigen Vorbereitungen 
zu treffen. Da nun ein Theil der zu erwartenden Festge
uossen über alle Erdtheile zerstreut ist , so halten wir es 
für •msere erste Aufgabe, besonders den weit Entfernten, 
den bestimmten Tag schon jetzt zu bezeichnen, damit sie 
in Zeiten sich darauf vorbereiten können. 

Das Nähere über das Fest werden wir später bekannt 
machen; aber zwei Wünsche fügen wir schon heute diesem 
Aufruf hinzu, nämlich: 

1. dass jeder Einzelne in seinem Lande für mög
lichste Verbreitung desselben sorgen möge, und 

2. dass ein Jeder von sich eine Photographie mit
bringe, damit wii· sie in einem Buche der Erinne
rung aufbewahren können. Freiberg, 1. Febr. 1865. 

Freib. C. v. Benst, L. Braunsdorr, A. Breithaupt, B. v. Cotta., F. \V. Fritzscbe, 
E. Heuchler, M. Ihle, F. Reich, Th. Schmer, E. v. Warnsdorß'. , 

Freiberg, 5. März 1865. Es hat sich hier bereits 
ein Comite gebildet, um die Feier des hundertjährigen Ju
biläums unserer Bergacademie vorzubereiten, welche am 
30. Juli nächsten Jahres begangen werden soll. Freiberg 
hat das Glück gehabt, Schüler aus allen Erdtheilen in sei
nen Mauern zu begrüssen, und diese, sowie gar viele hci· 
mis: he, dann in die weite \Veit hinauszusenden. Der schöne 
Bergmannsgruss nGlück auf!" ertönt darum durch alle 
Gebirge, die edle Metalle in ihrem Schoosse bergen, und 
deutsches Wissen vom Bergbau ist hoch geachtet vom Ural 
bis Lissabon, vom Nordcap bis nach Calabrien und Morca, 
im Altai und im Himalaya, auf Java und Banka, iu den 
Anden und Alleghais, an den Küsten Africas, in den Gold
feldern Australiens und Neuseelands. Dort überall weiss 



Freiberg seine Schüler thätig. Fast Alle haben sie verspro
chen, zum gemeinsamen Feste hierher zu kommen. Erscheint 
auch nur die Hälfte von denen, die es fest versprochen, 
so werden wir eine sei teue Vereinigung alter Freunde und 
Studiengenossl'n bei uns sehen, die il•rc reichen Welt
erfahrungen austauschen niögen. 

Recht schön wäre es, wenn ein Jeder ausser seiner 
Photographie auch noch we11igstens cine11 charakteristischen 
Stein aus seiner Gegend mitbringen wollte, damit man aus 
allen gemeinsam einen kleinen Felsen der Erinnerung auf
bauen könnte, zugleich eine recht merkwürdige Versamm-
lung von Proben des Erdbaues. B. v. Cotta. 

A d m. i n i s t r a t i v e s. 
Auszeichnung. 

Seine k. k. Apostolische Majcsfüt hahen mit Allerhöchster 
E11tschlicssung vom 22. Jänner d. J. dem dirigi.rcnden Bergrathe 
und Ilanater Ministcrial-Vollzugs-Commissär Johann Abt bei 
dessen Versetzung in den wohlverdienten ·Ruhestand die Aller
hiicbste Zufriedenheit mit ~einer vieljährigen treuen und aus
gezeichneten Dienstleistung allorgnädigst auszusprechen geruht. 

Ernennungen. 

V e m k. k. F i 11 a n z m i n i s t e r i u m. 

Der Practica11t hei der Schwefcls!lure- und chemischen 
l'roclucten-Fabrik zu U11tcr-Heiligenst11dt Joha1111 Ac k e rman 11 

zum Controlor derselbeu. 
Der Contributionsfoncls- und Bezirksarzt in Kouitz Dr. 

.Joseph K ö h 1 er zum Werksarzte hei der Winclschachter ßerg
verwaltn11g. 

Der .Je11had1er Grubenaufseher Sebastian Pfund zum 
Hergschreiber hci der Eisenwerksverwaltung daselbst. 
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Erledigung. 
Ein e Sc h i c 1; t e n m e i s t er s s t c II e I. Cl , eventuell II. 

oder III. Cl. im Districtc der Berg-, Forst- und· Güter-Direc
tion zu Schemnitz in der X. Diätenclasse, mit clern Gehalte 
jiihrl. 840 fl , jene II. Cl. mit i 35 tl., jene Ill. Cl. mit jiihrl. 
6:30 fl., jede der drei Stellen mit jährl. 10 Wiener Klaftern :i
schuhige11 Brennholzes in dem znr Pension anrechenharen Werthe 
von 2 tl. 62 1;2 kr. pr. Klaftc>t' uni! einer Naturalwohnuug oder 
l 0 pcrcentigem Quartiergelilc. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg·
acacl,cmische11 Stuclien , practischer Kenntnisse im Grubenbaue 
und Aufbereitungswesl'n, der bisherigen Dienstleistung in die
sem Fache uncl clcr Kenntniss der deutschen und slavischen 
Sprache , hin 11e11 vier "' o c h e 11 bei obiger Dircction zu 
Schenmitz einzubringe11. 

Kundmachung. 
(Erhalten den i. l\Iiirz 1S62.) 

Auf A11suchc11 cil'r Direction des Göllniczcr Schlossgnm
oler Ludoviei·BergwPrkes wird der mit hierämtlichcr Kundma
clmng vom 4. Februar 1. J·., Z. 201 ausgeschriebene Gewcrkcn
tag vorn 10. Miirz auf den 15. Mai l Sti5, Fri\h \1 Uhr verlegt. 

Kaschan, am 1. .Miirz 1 Sli5. 
\'on 1lcr Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Erkenntniss. 
(Erhalten de11 i. l\Iiirz 1Sti5.) 

Nachdem die berghiieherlich vorgemerkten Theilhahcr des 
am 1. Mai 1843, Z. 338/222 mit zwei Längenmassen verliehenen 
8zlovinkaer Huclnikcr David-Bergwerkes, namentlich die Herren 
Stephan Pulczner, Georg Gotthardt, Stephan Csaclunyi, Johann 

Orlovszky, Johann Glozer, Samuel Orlovszky, Andreas Szlo
venszky , Georg Till, Johann ßednarik, Daniel Schütz, Johann 
Pisscly, Georg Liptak, Carl Gabos, Johann Szlovenszky, Sa
muel Melczer, Napoleon Mariassy, Carl Nadler, Johann Till, 
Johann Kieses, Stephan Ilistcy und Johann Glos, der hierärnt
lichen Aufforderung vom 8. November 1864, Z. 2057 nicht 
nachgekommen sind, und ihre Erklärung darüber, ob das ge
na11nte Bergwerk schon vor dem 1. November 1854 aufgelas
sen war, oder ob es nach dieser Zeit im Betriebe stand, in der 
festgesetzten Frist nicht eingebracht haben , wird dieses Berg
werk als am 1. N ovembcr 1854 nicht mehr hestchl'nd crka11nt, 
und bemerkt , dass nach eingetretener Rechtskraft dieses Er
kenntnisses die berghücherliche Liischung des genannten Da
vicli-ßergwerkes veranlasst werden winl. 

Kaschan, am 27. Februar 1865. 
Von cler k. k. Zips-IgloC'r Berghauptm:umsehaft. 

ANKÜNDIGUNGEN. 

[5-14J 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, clie ergebenste An· 
zeige zu machen , class sie die Erzeugung der von cl cm k. k. 
Hauptmanne im Genicstabe, Herrn Eduard Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprcngziinc!Pr übernommen 
hat, urnl empfiehlt sieh zu den lebhaftesten Aufträgen. 

~chönlinclc in Nordhöhmc11. Hoehaehtnngsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

E [17-19] 
..Jiu junger Bergbeamter, der seine ~tudien an clen ersten An

stalte11 Oesterreiehs mit Erfolg· zuriicklegte , darauf mehrere 
Jahre beim Ei:,enstein- uncl StcinkuhlC'nbergbau in Yerwcndung 
stancl, und die hesten Zeugnisse iiber seine' Leistungen bei
bringen ka1111, sucht aus Farniliemiicksichten eine andere Stel
lung, - Gefiilligc Offerten unter A. Z. 150. wolle man an clie 
Exµeclition dieser Zeitung zur Weiterbeförderung einsenden. 

[20-22] Soeben ist ersehieiien u11cl zu bezieheu clurch die 
Buchhandlung von F. Jllanz 4: Comp., Kohlmarkt Nr. 7, 
gegenüber der \Vallnerstrasse: 

Zwei Berichte 
über die 

Erzeugung und Verarbeitung 
von 

Besse m e r-Stah 1. 

Erstattet an das k. k. Ministerium für Handel und 
Volkswirthscbaft 

von 

·Friedrich lttniehsdorfer in Bert und lt A. Frey in Store. 

(S,·parat-A/Jdr11cl.- aus Kr. ;i tlt·r iisfrrr. Zt·itsc!U"i/'t {. Bl•r9- u. llüttemr.) 

gr. 40. 16 Seiten. Preis 30 Nkr. ,-.~ ti Ngr. 
Mit Postversendung in der }lonarchie 35 kr. 

?ie~-~ Z;itschrift e~scheint '.".'öehentlich ;inen Bogen stark mit den nöthigen a r t ist i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationepreis 
ist J:thrhch loco Wien S fl. o. \Y. oder ;i Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. E-0 kr. ö. W. Die JRhres11bonnenteo 
erhalten einen officielle:i1 Be1:icht iiber die Erf~hrungen im berg- und hüttenrnännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
~ammt Atlas als Grat 1 s beilag e. Inserate finden gegen S kr. ö. W. oder Jl/2 Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art köoneu nur franco angenommen werden. 

Dr•ck v. Kul Wiulernitz & Co. in W~oo. 
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Sollen wir auch Cokes-Roheisen produciren 1 Klafter Holz auf der Wurzel in der Nähe der Hochöfen 
oder nicht 1 *) 24 kr., weiter entferntes t i kr., in einem bekannten Falle 

I. 

$.-Diese Prage muss jetzt gestellt und beantwortet 
werden, will man sich darüber klar sein, was in der näch· 
sten Zeit in Steiermark und Kärnten unternommen werden 
soll. Wir finden uns veranlasst, die Sache wiederholt 
zu besprechen, weil die Nothwendigkeit, wohlfeiles Roh
eisen zu erzeugen, wie es scheint, noch immer nicht be
treffenden Orts anerkannt wird. 

Man behauptet zwar nicht mit Unrecht, hohe Preise 
geben Zeugniss von dem lebhaften Aufschwunge der Ge
schäfte, aber dieselben sind nur die \Virkuug vorausgegan
gener Ursachen, welche erst vorkommen, sobald die Unter
nehmung einen Gewinn in Aussicht hat. Ein Gewinn steht 
dann bevor, wenn man wohlfeil einkauft. 

Es ist noch nicht lange her, dass sich die Eiscnhiindler 
mit wohlgespickten Brieftaschen, jenseits der Leitha wohl 
auch durch angemessene Bedeckung begleitet, auf den \V eg 
machten, um von Hiitt1' zu Hütte fahrend, des dringend be
nöthigten Eisens mittPlst Vorausbezahlung sich zu versi
chern, und wo es ging, durch sofort aufgenommene Fuhr
leute in ihren Besitz zu bringen. Diess geschah häufig nach 
einer gesegneten Ernte. Damals galt in Ungarn der Cent
ner Holzkohlenroheisen 1 fi. 20 kr., der Centner Stabeisen 
6 H. C.-M. Ein Hammerwerk mit zwei Frischfeuern war 
nicht unter 30,000 tl. feil, während dasselbe heute :\ie 
mand geschenkt nimmt, wenn er es betreiben sollte! 

Zu jener Zeit betrugen die Staatsausgaben wenig übcr-
100 Millionen, der Lohn eines Taglöhners war 15 kr ., die 

*) Im November v. J. brachte die nGrazer Tage~post" 
obigen Artikel unter der Rubrik nOeffentliche Redehalle". Wir 
glauben die \Viedergahe de:ssclhen in diesem Fach b 1 a t t e da
durch zu rechtfertigen, dass wir damit eine Discussion über 
diese für die österreichische Eisenindustrie, insbesomlere jene 
der Alpenländer, hochwichtige Fr:1ge hervorrufen möchten, da 
es wohl wiinschenswerth sein diirfte, sie eben in 8en ,Fach
k reise nu beleuchtet zu sehen. Der cbeu versendete ßericht 
über die Verhandlungen der um Pfingsten vorigen Jahres iu 
Leoben versammelt gewesenen innerösterreichischen llerg- und 
~üttenmänner, hat nun auch Ritter v. Tun n c r's Vortag über 
diese Frage lwkannt gemacht, auf welchen sich ohigl'r Artikel 
stellenweise bezieht. Die Retlaction. 

11.uch nur 1 Kreuzer C.-M. ! Mit der Abschaffung der Robot 
und des Zehent, mit dem Steigen des Silberagio und der 
Vertheuerung der Lebensmittel hielt das Steigen der Eisen
preise gleichen Schritt bis zum Jahre 1858, in welchem 
sich die Wirkungen des zurückgetretenen Silberagios und 
des starken Importes des ausländischen Eisenmaterials zu 
reducirten Zöllen stark fühlbar machten. 

' Zur selben'Zcit kamen auch die Massregeln zur Erwci-
terun:; der bestehenden, uud der Anlagen neuer groese.rti
ger Eisen- und Kohlen werke zur Durchführung, die nach 
einer annähernden Schätzung 20 Millionen Gulden betra
gen haben mochten. Einen grossen Theil dieser Summe nah
men unstreitig die neuen Werke und \Verksbahnen, sowie 
die Kohlengruben im Banate, in Böhmen uud Mähren in 
Anspruch. Im Süden wurde die Verwendung der Capitalien 
grösstentheils bei Raffinirwerken ersichtlich, wogegen die 
Schmeb:werke grössere Summen zur Erwerbung von Grund
und \Vald-Complexen verwendeten. 

Während nun iu Steiermark und Kärnten die Raffinir
werke zum Theil in 1-'olge dirccter Aufforderung der Staats
verwaltung bedeutend erweitert wurden, und die Erzeu
gungsfähigkeit derselben um das Dreifache zugenommen 
hatte, blieb die Productionsfähigkcit der Schmelzwerke da
selbst seit Ende der fünfziger Jahre fast gleich, oder sie 
konnte nur mit bedeutenden Mehrkosten der Erzeugung ge
steigert werden, indem sie, nach de1• Preisen der Holz
k oh 1 c sich richtend, der vermehrten Nachfrage um Roh
eisen nur durch bedeut~nd erhöhte Preise entsprechen 
konnten. 

Die Folge da von war, dass die Raffinirwcrke bei stets 
flauerem Absatze nicht mehr im Stande waren 1 auf den 
Haupt-Consumtionsplätzen mit wohlfeilerem Stabeisen zu 
concurriren, und sich in der Erzeugung auf das Minimum 
zu reducireu genöthigt sahen. Aus diesem Grunde fiel das 
Roheisen in Kärnten von 4 fl. auf 2 fi. 50 kt., in Steiermark 
von 4 fl. 50 kr. auf 3 fi., die Holzkohle ging von 2 fi. auf 
1 fl. per Schaff in Kärnten, und von 1 fi. 20 kr. auf 55 kr. 
per Fass in Steiermark loco Hütte zurück. 

Obschon nun ciie gefallenen Preise des Roheisens im 
Vergleich zu den weiter unten notirten der rheinländischen 



Werke keineswegs übertrieben sind, so bleiben sie, wie lei
der die Erfahrung lehrt, für die Erzeugung einer wohlfeilen 
l\lassenwaare dennoch zu hoch, j edcnfalls aber der Holz
preise wegen nur eine v o rii berge h e n'd e Erscheinung. Die 
Natur des Menschen bringt es mit sich, dass er sein llesitz
thum, namentlich dasjenige, bei welchem er gross gewor
den, oder welches ihm eine behäbige Existenz bietet, lieb
gewinnt und zu schätzen weiss. Ein Besitzer in den Ver
hältnissen wie die steierisch-kärntner Radgewerken wird 
sieh daher auch als Industrieller nur schwer enlscbliessen, 
eine principielle Abänderung in der Production vorzuneh
men, weiche sich bisher unter dem Drucke mancher harten 
Conjunctur bewährt hat. Da ihm endlich auch jede Erfahrung 
abgebt, ob das mit Cokes aus reinen Späthen Prblasenc 
Eisen in einer Qualität bestchon werde, welche einen vor
ziiglichcn Stahl geben kann, und weil man im Allgemeinen 
entweder Eigenliebe für sein bewährtes Product, o !er auf 
die Meinung Anderer gestützt, seitjeher gewohnt w<.1r, auf 
Cokes-Eisen geringschätzend herabzublicken, so darf man 
f'S weder den Leobuer und Klagenfurter Handelskammern, 
noch dem geehrten Herrn Verfasser des in der \Viencr 
Wochenschrift "Reform" in N'r. 31 bis 35 veröffentlichten 
Artikels n Gegenwart und Zukunft tl••r steicrmärkischen 
Eisenindustrieu übelnehmen, wenn dieselben das Heil ihrer 
Committcnten nur in der Hob:kohlen-Roheisenfabrication zu 
finden meinen. 

Die Ansicht und der \Vunsch der steierisch-kiirnt
ucr Eisenbergbesitzer gehen also dahin, ihrem a usgczeich
neten Producte den Rang zu sichern und zu erhalten, den 
es \"crdient. Damit einverstanden, geht unser Streben noch 
etwas weiter, als den guten Ruf der stcicrisch-kärntner Erze, 
den ohnehin Niemand anzutasten wagt, aufrecht zu erhal
ten; das Endziel unserer Bestrebungen muss der Export 
sein, der jedoch erst dann möglich ist, wenn wir die Aus
liinder auf unserem eigenen Boden geschlagen ha
ben und mit Erfolg im Stande sein werden, ihrer Concur
reuz auch ausserhalb unserer Heimat zu begegnen. 

Da. wir nun zur Erreichung dieses Zieles mit den un
mittelbar Betheiligten sowohl als mit jedem Patrioten auf 
derselben Strasse sind, so wollen wir doch unsere Meinung, 
dass wir mit den uns bis jetzt zu Gebote stehenden Mitteln 
nicht weiter vorwärts kommen können, näher begründen. 

Es wird als bekannt vorausgesetzt, dass der Stahl weit 
weniger empfindlich gegen Schwefel ist, als Schmiedeisen. 
Die Qualität des ersteren wird durch einen gerin
geren Schwefelgehalt gar nicht beeinträchtigt; 
wäre das der Fall, so möchte der englische Stahl, bei des
sen Schmelzen in Tiegeln doch Cokes verwendet werden, 
nicht den besten Ruf erlangt haben. Uebrigens steht es 
ausser Zweifel, dass die' gänzliche Entschweflung der Cokes 
möglich und ohne nennenswerthe Kosten im Grossen be
wirkt werden kann; 

Da nun auf Grund des Bessemer-Processcs alle Hüt
tenmänner darin übereinstimmen, dass für Steiermark und 
Kärnten das stählerne Zeitalter herangerückt sei, so wird 
man an die Stelle des Eisens den Stahl setzen. Hier han
delt es sich also nicht darum, Stahlquantitäten zu produci
ren, welche nur hinreichen, Feder- und Rnsirmesser u. dgl. 
zu fabriciren, sondern um die Durchführung der Massen
erzeugung für Eisenbahn-, Landwirthschafts- und Fabriks
bedarf etc. 

Dass diesen Ansprüchen mit Holzkohlen - Roheisen-
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Erzeugnng allein genügt werden könne, von einem Exporte 
gar nicht zu reden - fällt Niemand ein, und gehört unse
res Erachtens ein hoher Grad von Selbsttäuschung dazu, 
um zu dem Schlusse zu gelangen, wie er uns in dem bezo
genen Artikel der "Wiener Reform" entgegentritt. 

Es wird darin von der Möglichkeit gesprochen, den 
Centner Holzkohlen-Roheisen (sogar bei einer Jahrcspro
duction von 2 Millionen Centnern in Steiermark) um 2 fl. 
zu erzeugen; sodann wird, um dieses erreichen zu können, 
empfohlen, den Kohlenankauf in einer Hand zu con
centriren, und da auf diese \V eise die Holzkoblen-Roheisen
Erzeugung bis zu einer Jahresmenge von 2 l\Iillionen Cent
nern wo h 1fei1 er als mit mineralischem Brennstoff durchge
führt werden könne, sei diP. Production mittelst letzterem 
unwirthschaftlich und unmöglich! 

Bevor wir auf die \Viderlegung der gänzlich irrig er
scheinenden Schlüsse übergehen , wollen wir die letzten 
Preise cles rhrinländischen Eisens verzeichnen. 

l\Iarktbericht vom 15. September 1864. Bei steigen
den Kohlenpreisen (seither um 2 1/ 2 kr. höher) notirte man: 
Deutsches (Siegencr) Holzkohlen- und Spiegelroheisen von 
2 fl. 35 kr. bis 2 fl. 93 kr.; deutsches Cokes Hohcisen zum 
Frisclwn 1 fl. 9 6 kr. bis 2 fl. 10 kr.; deutsches Cokes-Roh
ciscn zum Vergi essen von 2 fl. 35 kr. bis 2 fl. 52 kr. und 
deutsches Stabeisen gewöhnlicher Dimension von 5 fl. 4 kr. 
bis 5 ft. 4ti kr. pr. Wiener Centner in Silber. 

Der Herr Verfasser nimmt an, dass sich die jetzigen 
Gestehungskosten eines Centners Ilolzkohlcn-Roheiscu auf 
den eommunitätlichen Ocfen auf fast 3 tl. belaufen, und es 
möglich sei, solche bis auf 2 fl. herabzumiuclern. Es negirt 
derselbe ferner die l\löglichkeit, Cokes-Roheisen in Leoben 
unter 2 fl. 25 kr. zu produciren. 

Diese Behauptung erscheint allerdings als die Quint
essenz der ganzen Frage, welche wir im Laufe trnscrer Ab
handlung über den Haufen zu werfen hier mit Zuversicht 
erklären. 

n. 
Wir Steirer dürfen cl cm Herrn Verfasser der Aufsätze 

in der Reform nur zum Theil Recht geben, wenn derselbe 
sich über die Art des Geschäftsbetriebes unserer Eisenhänd
ler wenig schmeichelhaft ausspricht. Es kann dem Kauf
mann, oder wie der Herr Verfasserihn zum Theil mit Recht 
nennt, Krämer, nicht verwehrt werden, zu dem möglichst 
wohlfeilen Preise seinen Bedarf anzuschaffen; es darf uns 
keine üble Laune befallen, wenn der Detailist, fast ebenso 
wie die Werke, durch dieConcurrenz gezwungen, das wohl
feilste wenn auch nicht beste Eisen protegirt. 

Die nur zu sehr berechtigten Klagen und Vorwürfe 
wegen Nichtbeachtung der besseren Qualität müssen unsert!s 
Erachtens an andere Adressen gerichtet werden. Da sind 
die verschiedenen Vereine, deren Mitgliedern es zu
nächst obliegen dürfte, in rührigerWeise zu wirken. 
Wir nennen nur z. B. den Verein der Eisenindustriellen, 
dessen Thätigkeit anf die zeitweise Veröfl'entlichu~g von 
stereotypen Marktberichten sich beschränken zu wollen 
scheint*), welcher, wenn auch nicht sogleich, doch sicher im 
Laufe der Zeit auf Anregung irgend eines Mitgliedes ein 
Verzeichniss über die Qualifäten und Eigenschaften der 
verschiedenen Eisensorten verfassen und veröffentlichen 

*) Er hat vor Kur:rem erst eine Abhandlung über die 
"gegenwärtige Lage der Eisenindustrie publicirt. Die Red. 



würcle. Es hat unseres Wissens noch kein steierischer Ge
werke auch nur versucht, clie verschiedenen Eisensorten 
der Monarchie, von Stahl nicht zu reden - einer authen
tischen Prüfung ilber absolute Festigkeit, Tragfähigkeit und 
Elasticität unterziehen zu lassen und das Resultat zu ver
öffentlichen. 

Es würde da mancher Bau, zu welchem - nach den 
meistens im Auslande auf Grund des dortigen Eisenmate
rials verfassten Büchern - 10.000 Centner erforderlich 
sind und wirklich angewendet werden, mit 7 bis SOOO Ctr. 
des steierischen Eisens erfolgreich durchgeführt worden sein. 
Nachdem aber langjährige Gewohnheiten leider selbst nicht 
mit den überzeugendsten Gründen, sondern nur durch Noth 
und erst nach langer Zeit beseitigt werden können, so wird 
der notbwendige Absatz von jährlichen 1 1/, Million Ctr. 
steierischen Qualitiiteisens oder Stahls um s~ schwerer zu 
erzwingen sein, als zuerst die kleinen, dann die grossen 
Raffinirwerke durch fortwährend hohe Roheisenpreise sich 
zu Grunde gerichtet haben, oder wegen Mangel an Absatz 
daran sind, die Arbeiten gänzlich einzustellen. Es möge 
vor Allem für Steiermark die Warnung nicht nrgebens sein, 
dass es auch in Ungarn grosse Erzberge mit reinen Spä
then gibt, deren Ausbeute zur Stahl-Erzeugung nicht lange 
mehr auf sich warten lassen dürfte. *) 

Haben wir uns soeben über allgemeine Zustände ver
breitet, so gehen wir im Folgenden auf das Capitel der 
Holzkohlenpreise in Steiermark über, um darzuthuu, wel
cher 'Verth dem 'Villen beigelegt werden könne, in Vor
dernberg, Eisenerz und Hieflau zwei Millionen Ctr. Holz
kohlen-Roheisen zum Preise von annähernd 2 fl. zu erzeugen. 

Was zunächst den Verdienst der Landbevölkerung 
durch die Verkohlung doir Waldbestände betrifft, dessen die 
Handelskammer zu Leoben in ihrer letzten Denkschrift über 
die Zollfrage erwähnt; so möchten wir ihn gerne als sol
chen betrachten, wenn l'S sich zeigen würde, dass die Land
bevölkerung für die den Radwerken gelieferte oder zu lie
fernde Holzkohle anhaltend einen Preis empfangen würde, 
welcher die Waldsteuer, \Valdrente, Arbeit, Zufuhr und den 
Calo deckt. • 

Zum Beweis, dass es der Fall durchschnittlich nicht 
war und jetzt schon lani;e sicher nicht ist, brauchen wir nur 
die Thatsache hinzustellen, dass die Vordernberger Commu
nität ihren 1\fitgliedern das Vordernberger Fass zu 7 ·78 
Kubikfuss = 4 Wr. Metzen aus den gesellschaftlichen Sam
melbarren zu 80·5 Kreuzer ohne Stockzins, also zum 
Kostenpreise berechnet, worauf noch die Transportkosten 
zur Hütte und der Einrieb mit durchschnittlich 20% zuge
schlagen werden müssen. Bei der stärkeren Entferuuug 
darf der Fahrlohn wohl mit 30 k.r. per Fass angenommen 
werden. 

Aus einer Wiener Klafter Holz, die als Aequivalent 
einer Waldrente für das Joch gilt, welche nach Abzug der 
Aufsicht und Steuern zum mindesten 2 fl. betragen sollte, 
werden 6 bis 7 Fass weicher Kohle erzeugt; es müsste 
sich also für ein Fass eine Waldrente von 28·5 kr. ergeben. 
Es kostet demnach ein Fass eigener Kohle bis Vordernberg 
gestellt 1 fl. 39 kr. 

Sehen wir nun zu, was der kleine 'Valdbesitzer für 
seine Kohle erhält. 

*) In Schlesien werden längst schon grnssc Quantitäten 
Puddlingsstahl für Eisenbahnbedarf aus einigen Gattungen ober
ungarischen Roheisens erzeugt und flott abgesetzt. 
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Als der Flossenpreis auf 4 fl. 50 kr. stand, erhielt der 
Kohlenlieferant 1 fl. pr. Fass, also schon damals nicht nur 
vielleicht gar keiue 'Valdrente, sondern er musste noch um 
10 1/2 kr. wohffeiler produciren und zuführen, als die Com
munität in eigener Regie es zu thun vermochte. Wenn schon 
der Preis von 1 fl. bei grosser Entfernung ein offenbar ver
lustbringender für den kleinen Waldbesitzer ist, und dieser 
Zustand auf eine längere Dauer keinen Anspruch hat, was 
soll man dann erst zu einem Preise voa 55 kr. sagen, zu 
dem die Kohlen in jüngster Zeit loco Hütte angeboten wct
den "? Was kann vollends unter solchen Verhältnissen ein 
Vorschlag werth sein, welcher darauf hinausgeht, den Ein
kauf in Eine Hand zu legen? 

Denselben Zuständen begegnen wir in noch höherem 
Grade in Kärnten. Schon im J. 11555 kamen daselbst einem 
Schmelzwerke die eigenen Kohlen pr. Schaff zu 15· 5 Ku
bikfuss auf 2 fl. 30 kr. zu steheu, während sie den Bauern 
nur zu 1 fl. SO kr. bezahlt wurden. Heute wird das Schaff 
(circa zwei Vordernberger Fass) unter 1 fl. loco Werk an
geboten! 

Es mag vielleicht zweckdienlich sein, die 'Välder und 
Waldgründe unter Einen Hut zu bringen, unter welchem 
die ~'orste wenigstens rationell bewirthschaftet und hiedurch 
des Landes Wohlfahrt befördert wird; es dürfte auch zum 
Theil biedurch gelingen, jene Bevölkerung, welche wegen 
Arbeitsscheu, Unfähigkeit oder anderer Ursachen sich auf 
ihrem eigenen Grund und Boden nicht mehr fortzubringen 
vermag, der Arbeit in Steiermark, welche jedenfalls zu 
theuer ist, zuzuführen; damit ist aber noch immer nicht jener 
Zweck erreicht, welcher viel und wohlfeiles Roheisen 
zum Gegenstande hat. 

'\'ir glauben, im Vorstehenden unwiderlegbar darge
thnn zu haben, dass es nicht möglich sei, das Vordernberger 
Fass Holzkohle zu 1 fl. für längere Zeitdauer bei einer mitt
leren Roheisen-Erzeugung von 1 1/ 0 Million Centnern auf-
zubri11!!en. -

Ebenso muss widersprochen werden, dass zu 2 Millio
nen Ccntnem ein Quantum von nur 16 Millionen Kubikt'uss 
Holzkohlen erforderlich sei; denn das würde heissen von 
dem gegenwärtigen Verbrauche von 13·2 (mit Einrieb) auf 
5 Kubikfuss oder um 40% herabzukommen. 

Eine solche Behauptung müsste als eitle Täuschung 
selbst von solchen Hochöfenbesitzern angesehen werden, 
welche zum :\Iindesten auf derselben Stufe öconomischer 
Gebahruug stehen, nls der bezogene nEine Hocbofenu.*) 

Hat man nber seit 1857 mit der Holzkohle öconomi
sche F.ntschrittc gemacht, so werden sie auch beim Coke
verbrauch in Anwendung kommen. 

ßei den gcgenw ärtigen Waldbeständen in Steiermark 
und Käruten darf, ohne auf 'Viderspruch zu stossen, eine 
mittlere Entfernun g von 6 1\fcilen **) und ein durchschnitt
licher Kohlen-Einrieb von 20% angenommen werden. Will 
man sodann Qualitäteisen erzcug en, so wird bei nur zur 

* In den l\littheilungen aus dem GebietC' der Statistik 
(8. Jahrg., Wien 1 StiO, Braumüller) wird der Verbrauch des 
Radwerkes Nr. 7 mit 10.5 Kubikfuss reiner Gichtkohle und 
mit 20°/o Einrieb (Seite 225), also auch mit 13 Kubikfuss an
gegeben. Dagegen war bei einem Kärntner Hochofen der 9-
jährige Dw·chschnitt zu \J.2 Kubikfuss reiner Gichtkohlc als 
Verbrauch zu 1 Ctr. Roheisen angelegt. 

** Die dmchschnittliche Entfernung dE:r communitiitli
cheu Forste Yon den Schmelzwerken in Vordernberg beträgt 
circa G--i ~!eilen. 

* 



Verfügung stehender weicher Kohle selbst dann nicht un
ter 10 Kubikfuss gegangen werden können, wenn sämmt
liche Vordernbcrger communitätlichen Hochöfen niederge
rissen und nach dem Muster des n Einen Hochofens« er
baut würden. 

Indem wir weiter unten die Unmöglichkeit der Holz
kohlen-Bedeckung auch nur für 1 1/ 2 Mill. Ctr. Roheisen auf 
practischem Wege in Ziffern nachweisen werden, sei hier 
vorausgeschickt, dass die Innerberger Hauptgewerkscha.ft 
wohl über 250.000 Joch Forste verfügt, doch können aus 
denselben höchstens 450.000 lnnerberger Fass Kohlholz für 
die Schmelzöfen in Hieflau und Eisenerz erübrigt werden, 
indem 115.458 Joch theils nicht in Steiermark, theils aber 
spweit entfernt sind, das& das Bringen unverhältnisswässig 
ljpch zu &tehen käme. Zum ScLmel:len der Vordernberger 
E1<ze kann daher von einem Bezuge der Holzkohlen aus den 
umdwestlichen \Valdungen Steiermarks umsoweniger <lie 
~~He sein, als der Kubikfu'ss schon jenseits des Präbiehels 
iillEll' 12 k.r. kostet. Sollte aber einmal eine Bahn hinüber kom
men, so muss das Holz, weil exportirt, desto thcurer werden. 

J 1 ~ilt durch diesfl Thatsachen erwiesen, wie Vordernberg 
:i11~ 1 \lj~, .ebenbezeichnete Kohle zn einem mässigen Preise 
ll~WIAßJW.ehr rechnen kann, so erübrigt nur noch zu untersu
eAAfl.Q., ,q!>i, der Holzbedarf in Steiermark auch nur für l l\Iill. 
<:;ti;,; R,Qhe,~sen - von 2 Mill. gar nicht· zu reden - nach
lJ,ij.J,ti&iµncj. zu einem Preise gedeckt werden könne, welc11er 
~p.c,r~"!I:. Picm Waldbesitzer eine entsprechende Rente ge
w~hre1111~erseits den Roheisenpreis nicht so hoch stellen 
~.Af.~~1 ;4A~Si·Qie Raffinirwerke mit anderen Fabricaten nicht 
JP~i;·,fliJ.\LCQ:n~rriren vermöchten. 

Im Jahre 185 'i wurde an Roheisen in ganz Steiermark 
erz~l:\1,lgt ;11: d :c:1 
Auf• ddn·iJi~ivildwerken 
- \; : '• 1 ·11 ·':Staatswerken 

943.018 Ctr. 
566.073 " 

;!"J' 1 II J IJ'J') J(I ·: Zusammen 1,509.091 Ctr. 
Kubikklftr. Holz und Knbikf. Kohle 

BiiJSerMiuö'tlil~~nri·,. 
Bei·~nlEieettl!ttei~bl!rgbauen 

381 121,274.958 

'"wuitde'ri'lf~tWi!ii.d'et< 1 ; 1457 
Uet'deii·i·Wmäffiii'~Wlerken 5537 

n ·,, lndu&tti'a!Wt!rlten 4 
;,1111dil''1lft!ül:fl~hbc'tgbltiren. 3196 
rl'"' ·i,,· 1 MilillralbetgbäUl?n. 165 
pd:J-,;11:•Mel'a'llhÜtt:efn 580 
./· •,;;l ,,Metli~l-111d'iietrle" 64 
n·""'ll"·,Salltleli·'.o fi. :„;, 4764 
;,·,;l„,j •(Eie~ubabnen· 7000 
11 n Grossgewerben . 1' 1 56.666 
1/'i ·dem·' '11.lfg~eitle.t:i': Hlitt~- /! 

'.J1~erbratrelh 1r Htlk!lratfil'e\ii'i' r 
-ilttl!n1i!:p!Jkn.i~:w'~i-lf:.il ·:lf. 
l I ib'6bJ\Wrllrttpf ·d~r"Bewlk~-,. 
·11titl:l1g"1/?ltub\k'k.l.11ft&1.•: ., •"505'.038 

11,754.561 
2,390.419 

169.272 
66.810 

..,jliJ>ili;!~ .1 , 1, .„ ~\1S,IJ-mhf1~~ ,.,~8~~4}0 und 35,656.020 

.L~'lj;lil}l'l,~ 1~~,Z,U f.(lj:'S*!lJ . .;ln~J);O~Cl\ 
l>1per:ldo.ol1d:,.i:J.·1·,·1i„·r. »:i•Ai,inil .-.!•i 584.470 Kubik.klftr. 

da!f" :tt1!1jlii'vli'leiit 'Bi!r 1'·85,65S.02-~:: 
• 1 ~H'.'1t t~·:tr".~·i.·gl köli1tffif~ "'~··; '. .'" 1 '?5 .956 
;;ifg .,}?11;;,!;:·Ji0 TIH:·n :-:.-:1,,~j!,,J_'; !.. I~ ~J~ 5 n 

hinzu, so ergibt sich ein:::reeh!1uiigs~ : <J 
-:!Qits!tl'~fill·':Tcif.Üh "IZY-etbrauch. ·1~'.'·" · 1 '"'SI~i'~~iftl(i:'j(Vc>'ri'' ! '.' " · ' '· ''' 8',fo.807 Kubikklftr. 

* 

!)ß 

Hievon sind, als in Holz weniger ver
braucht, in Abzug zu bringen: 

a) das Aequi valent 
der 2,637.583 
Ctr. Braunkohle 
mit . 52.151 Kubklft. 

b) das Holz aus der 
feld wirthschaftli· 
chen Erzeugung, 
dann aus Brän-
den und Auen 28.058 

der effective Holzverbrauch beträgt 

80.809 Kubikklftr. 

sonach im Ganzen . 759.998 Kubikklftr. 
Wird der jährliche Holzzuwachs der 

Gesammt-Hoch· und Niederwälder 
im Ausmasse von 1,609.200 Joch 
zu 1 Wr. Klftr.,*) deren 3 auf 1 
massive Kubikklftr. gerechnet wer
den, angenommen, so ergibt das 
eine Holzmenge von 536.4HO, „ 

Es ergab sich <laober im J. 185 7 noch 
ein Abgang von 223.598 Kubikklftr. 

der, wie die amtliche Statistik sagt, "nur durch theil
wei sc Verwüstung derbes tehendenHolzbestände 
und auf K o s t e n jeder späteren Ho 1z11 u t zu n g g e
d eckt wird."**) 

(Schluss folgt.) 

Ein Blick auf die Bedeutung der Erdbohrkunst. 
Wie innig Erfindungen und Verbessemngen von an

scheinend nur techniBchem Interesse mit grossen volks
wirthschaftlichen Tagesfragen zusammenhängen, ist uns 
vor Kurzem wieder einmal recht klar geworden , als wir 
von compctenter Seite darauf aufmerksam gemacht wurden, 
dass, währenrl öffentliche Blätter die:;s- und jenseits des 
Rheines mit ciue r beabsichtigten Erwerbung grosser Stein
kohlenreviere in linksrheinischen, preussischen und baieri
schen Lan destheilen angelegentlich sich beschäftigten, ziem
lich allgemein übersehen wurde, dass in Frankreich selbst 
- ganz nahe au jenen Gegenden - reichhaltige Steinkoh
lenlager vorhanden sind, deren umfassende Ausbeutung 
nicht nur keinen Hindernissen unterliegt , sondern durch 
die technischen Fortschritte des Bohrwesens recht eigent
lich angebahnt erscheint. Schon seit 1848 sind im Mosel· 

* In den k. k. hauptgewerkschaftlichen Wäldern wird 
der jährliche Zuwachs nur mit 0.2i Kubikfuss, also noch mit 
weniger als 1 'Vicner Klft. ausgewiesen. 

** In den Mittheilungen aus rlem Gebiete der Statistik 
(5. Jahrgang, III. Heft, Seite 43) erscheint folgender Passus 
iiber Kärnten: ndass seit der Vermessung des k. k, Katasters 
1826 -1828 weite Strecken cler schönsten Forste abgestockt 
und der 'Veicle oder dem Zufall überlassen worden seien"; und 
weiter: "obgleich die misslichen Verhältnisse der Forstwirth
schaft ein allgemein gekannter Krebsschaden clieses industriel
len Laudes sind, und selbst im Volke die Ueberzeugung 
von einer diesfallsigen trostlosen Zukunft, wenn dem 
Ucb;il nicht in Kürze gesteuert wird, \Vurzel gefasst hat, so 
übt doch der Egoismus seine alten Rechte, und es muss der 
unparteiische Beobachter mit Bedauern sehen, wie die Väter 
das Erbtheil ihrer Kinder leichtsinnig vernichten. Fürwahr, es 
ist hohe Zeit, dass dem in der 'Valdwirthschaft in Kärnten und 
in den Alpenlllndern überhaupt eingerissenen Unfug mit kräf
tiger Hand gesteuert, und des Landes Zukunft gesichert wird.a 
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Departement reiche und mächtige Steinkohlenlager nach
gewiesen, bei deren Aufschlüssen die bekannten Erfindun
gen und Verbesserungen des verdienstvollen Bohr-Inge
nieurs Cad Gotthelf Kind eine wesentliche Rolle gespielt 
haben, und in umfassender Weise angewendet, 
vielleicht dem östlichen Frankreich die Mühe 
ersparen könnten, ü.her der Gränze Schätze zu 
suchen, die es iunerhalb derselben zu heben 
vermag. Die für eine Kohlengesellschaft in Stiring bei 
Forbach (Dep. der Mosel/ durch Kind ausgeführten Arbei
ten sind in der Literatur der Bohrkunde*) gewisser
massen typisch geworden, und finden sich sowohl in Hart
mann' s Bearbeitung vou Po n so n' s Haudbuch des Stein
kohlenhergbaues als in dessen compilatorischem \V erke 
„der treue Führer beim Schürfen und bei der Bohrarbeit" 
(Weimar 1856) ziemlich ausführlich beschrieben. (Schon 
im Jalu·e 1851 im October veröffentlichte das Bulletin du 
l\!us. de l'industrie „Notizen über das Sehachtbohren von 
Kind in Stiring.) Schon bei diesem zeigte sich ein Umst&nd, 
der einerseits Schuld daran trägt, dass die .Arbeiten des 
erfindungsreichen Bohrmeisters nicht immer nach ihrem 
vollen V crdienst gewürdigt wurden, anderseits aber für die 
.unermüdliche Ausdauer des9elben rühmlich Zeugniss gibt. 
Schon im Jahre 185 i bemerkte eine Zcitse.hrift (Bergwerks
freund S. 261 und A. Allgem. Zeitung) in einem Artikel 
„Ingenieur Kind und die Fortschritte des Bergbaues": die 
Schwierigkeiten und Widersprüche , welche sich ihm bei 
Einführung seines neuen Verfahrens entgegenstellten, wirk
ten aber um so hemmeuder, als Kind nicht nur mit den bei 
jedem neuen Verfahren unvermeidlichen Unvollkommen
heiten , sondern mit augenscheinlichen l\Iissgeschieken zu 
kämpfen hatte." Daraus erklärt sich manche Schwierigkeit, 
welche der Einführung seiner Verbesserungen begegnet 1 und 
in solchen Missgeschicken bildete sich aber jene Unerschöpf
lichkeit anHilfsmitteln aus, mit denen Kind solchen Zwischen
fällen begegnet, und dadurch stets zu neuen Verbesserun
gen gelaugt. Auch dürfte nicht Alles und Jedes, was sich 
Ungünstiges ergibt - auf der )Iethode beruhen. So z. B. 
kann beim Bohren von \V ,asserqnellen die Bohrarbeit zwar 
gelungen sein, aber die Wahl des Pu n c t es oder die geolo
gische Beschaffenheit der Gegend, in welcher gebohrt wird, 
den Resultaten der Arbeit abträglich sein. Es wäre unge
recht, einen Missgriff in der Bestimmung des Ortes dem 
Ausführenden der Bohrarbeiten zuzuschreiben, und Letzte
rem als so 1 c h e m desshalb entgegenzutreten. 

Solches geschah auch eben bei der vielbesprochenen 
Bohrung bei Stiring, wo, nachdem die Schächte glücklich • 
gebohrt, und mit wasserdichten 8chachtfuttern Terwahrt 
waren, Wasser aus de~ Tiefe in solcher l\Ien"e zudrano-en 

" " ' dass eine Dampfmaschine von 500 Pferdekräften nicht hin-
reichte zur Gewältigung derselben. Die \"Om dortigen 
Ingenieur vermutbete Wasserdichtigkeit der Schichten, 
war nicht vorhanden. Der ,,Bergwerksfreund«, welchem 
wir diess entnehmen, setzt hiezu: „ Wenn nun auch jeder 

*) Be e r's Erd bohr kund e zählt eine Reihe von Abhand
lungen auf, welche von C. G. Kind's Arbeiten handeln (S. 389 
und 390). Von ihm selbst führt man 3 \Verke an: Anleitung 
zum Abteufen der Bohrlöcher etc., Luxemburg 1842; Neues ver
bessertes Bob.rvcrfalircn,.Lm;:cmburg 1845; und Beschreibung des 
Schachtbohr- und \VasserverdäDUnungs-Apparates 1852. Ausser
dem noch mehr als 30 Nummern verschiedener Fachjournale 
aus den Jahren 1844-1857, welche über die Methode sowie 
über speciell ausgeführte Arbeiten Kind's handeln. 

Fachverständige wohl zu unterscheiden weiss, wie viel an 
dem Misslingen der Schächte bei Stiring dem Verfahren 
von Kind, wie viel den örtlichen Verhältnissen zuzuschrei
ben ist, so hat doch dieses Ereigniss bei dem, mit den nä
heren Verhältnissen nicht bekannten Publicum, Misstrauen 
in das neue Verfahren erregt, wobei auch zum Theil Ent
stellungen aus Nebenrücksichten mitgewirkt haben mögen. 

Es wäre daher keineswegs ungerechtfertigt, die Koh
lenlager des Moscldepartements mit Berücksichtigung der 
gemachten Erfahrungen neuerdings in Angriff zu nehmen, 
und in den letzten Jahren sind anch, wie wir erfahren, zwei 
Schächte zu St. Avold - in jenem Revier - nach Kind's 
System mit glücklichem Erfolge abgeteuft worden, und es 
dürfte wohl daraus die Anregung für den französischen 
Unternehmungsgeist hervorgehen die eigene Kohlengc
winriung zu heben, und dadurch jen~n volkswirthschaftlichen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen, welche bisher den Grund 
oder den Vorwand abgeben mussten, begehrliche Blicke 
nach den Kohlenlagern \Vestdeutschlands zu richten. 

Dass die neuen Fortschritte der Bohrarbeit es auch 
möglich machen, wohlfeilere Schächte herzustellen, als es 
meist ~ach äl~eren :'llethoden der Fall ist, dürfte faum zu 
bezweifeln sem, nur muss man dabei nur Gleichartiges mit 
Gleichartigem verp;leichen, und nicht die Kosten der Was
serhebnng auf sehr wasserhaltigem Terrain lediglich der 
neuen :'llcthodc zur Last schreiben.*) 

Wie man den Effe et und die Kosten der Bohrmethode 
auch im Voraus berechnen kann, werden wirin einer der näch
sten Nummern dieser Blätter durch eine uns jüngst zuge· 
kommene Abhandlung eines erfahrenen österr. Bohringe
nieurs zeigen. - vVir glaubten derselben eine kurze Erinne
rung an den verdienstvollen C. G. Kind voraussenden zu 
sollen, der seit 20 Jahren als eine Autorität auf diesem 
Felde ancirkannt ist. Gerade wir Oesterreicher, welche durch 
die eigeneu theoretischen und prac tischen Leistungen auf 
diesem Gebiet (Beer, Kleczka, Wlach, Wunderlich u. A.) 
jeden Vorwurf von Neid oder Missgunst von uns fern hal
ten köunen, dürfen mit der Anerkennung der Verdienste 
Kinds's nicht zurückhalten. Die Freifallscheere (zuerst an
gewandt 18-14 bei der Bohrung in Mondorf), der Ohren
meissel, den er dabei anbrachte, sowie den Kernbohrer nebst 
den im 11 Flügelmeissel" vereinigten n Vor- und Nachbohrer", 
die Verbesserung des „Bohrens fahrbarer Bohrlöcheru, die 
zweckmässigen Sch,achtfutterungen, welche insbeson
dere bei den ebenfalls von manchen misslichen Hindernis
sen begleiteten Bohru·ngen bei Gelsenkirchen und Ztl St. 
V aast bei Charleroi angewendet wurden, chara.cterisiren 
gleichsam die stetigen Fortschritte Kind't1, mit denen er 
selbst älteren ähnlichen Erfindungen die Bahn zu crfolg
reieher Wirksamkeit gewonnen hat. Denn schon 182 3-1825 
hatte der preuss. Berggeschworne Heyn zu Sprcckhövel 
im Bergamtsbezirke Bochum in Westphalen \Vetterschächre 
von 12-18" Durchmesser in geringe Tiefe niedergebracht; 
doch blieb dieseSaehe fast 20 Jahre ohne weitere Verbreitung, 
bis der Grubenschmied der Grube Schölerpad bei Essen, Herr 
Joseph Kindermann UJld der Brunnenmeister Fleklers 
in Düsseldorf im Jahre 1843 sich neuerdings auf diese 
Arbeit warfen, und mit Hilfe zweckentsprechender Wasser-

*) Die in Belgien neuerdings mit dem Kind'schen System 
ausgeführten Schächte stehen dafür als Beweis da, sowohl in 
Betreff der Billigkeit als der Kürze der Zeit. 



abhaltungs-Vorrichtungen weite Bohrlöcher· herstellten, und 
selbst ein Patent für 10 Jahre darauf erhielten. Die Herren 
Honigmann und Rossen b ach in Essen brachten noch 
weitere Verbesserungen; aber erst seit Kind bei Gelsen
kirchen einen Bohrschacht von 15 Fuss Durchmesser be
gann, ist das Bohren von Schächten zu seiner eigent
lichen Bedeutung gelangt. 

Seither hat Kind 'viele Arbeiten in Frankreich aus
geführt, und wenn wir nicht irren schon 1853 dort durch 
das Kreuz der Ehrenlegion eirre äussere Anerkennung ge
funden. 

Welche Wichtigkeit das Bohren überhaupt heut zu 
Tage erlangt hat, war vor 20 Jahren kaum noch vorauszu· 
sehen 1 und es ist darum noch gut, von Zeit zu Zeit darauf 
zurückzukommen, um den Gang der Entwickelung solcher 
Fachfortschritte in der Erinnerung der Fachgenossen auf-
zufrischen. 0. H. 

Aufforderung zur Preisbewerbung. 
In Gemässheit des Beschlusses des oberschlesischen 

berg-und hüttenmännischen Vereins vom Hi. Februar d. J. 
bringe ic,h hiemit zur allgemeinen Kenntniss, dass derselbe 
eine Coneurrenz behufä Lösung folgender Aufgaben, unter 
den weiterhin bemerkten Modalitäten, eröffnet : 

1. nlst es zweckmässig, die ausserhalb des oberschlesi
schenKnappsehafts-Vereins stehenden Unterstützungs
cassen mit dem Knappschafts-Vereine zu verschmel
zen, und welche Umgestaltung müsste der Letztere 
dabei erfahren , oder durch welche Umgestaltung 
event. Vereinigung der bestehenden· Unterstützungs
cassen wiire ed möglich, sei es unter Mitwirkung des 
oberschlesischen Knappschafts-Vereins oder ohne den
selben, beim Aufhören einzelner Unterstützungseas
aen, den hilfsbedürftigen Mitgliedern derselben fernere 
Unterstützungen zu gewähren ?u 

2. n Welche Aussichten bieten sich für die Rentabilität 
des Steinkohlenbergbaues in Oberschlesien unter den 
wasserreichen Schichten der Triasformation, und wel
che technischen Hilfsmittel bieten sich dar, um diese 
zu erhöhen und zu sichern?u 

3. Wie stellen sich die Ergebnisse beim Betriebe von 
Coakshochöfen mit warmem Winde und Gasabfangen 
gegen den mit kaltem Wiude ohne diese Einrichtun
gen unter besonderer Berüc~sichtigung der oberschle
sischen Verhältnisse? 
Für jedes Thema ist ein Preis von einhundert 

Thalern bestimmt. 
Die Arbeiten sind mit einem .Motto ohne Namensun

terschrift zu versehen, und mittelst Begleitschreibens, wel
ches das Motto, den Namen , Stand und Wohnort des V cr
faseere enthalten muss, an den Vorsitzenden des Eingangs 
gedachten Vereins bis zum 1. October d. J. versiegelt ein-
zureichen. ' 

Spätere Einsendungen, und Arbeiten mit Namensun
terschrift werden nicht berücksichtigt, sondern sofort 
zurückgeschickt. 

Die Arbeiten müssen leserlich geechr!cben, und wo 
es die Deutlichkeit erfordert, durch Zeichnungen resp. Mo
delle erläutert sein. 

Zur Beurtheilung der Arbeiten wird für jedes Thema 
eine besondere, aus Fachmännern zusammengesetzte 
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Prüfungs-Commission von vier Mitgliedern und dem Ver
einsvorsitzenden gebildet, welche ihre Anträge in der Ver
einssitzung des Januar 1866 schriftlich zu stellen hat, ohne 
dass über das Urtheil dieser Commissionen dem Vereine 
eiD. Superarbitrium zusteht. Die Commissions -Mitglieder 
sind zur strengsten Discretion verbunden. 

Die preisgekrönte Arbeit nebst allem Zubehör wird 
Eigenthum des Vereins und der Verfasser muss deren Ver
öffentlichung gestatten. Alle Arbeiten, die den Preis nicht 
erhalten, wer den zurückgegeben. Die zweitbeste Schrift 
wird belobigt, und sofern deren Verfasser es wünscht oder 
genehmigt, ebenfalls veröffentlicht. 

Patentbewerbungen, sofern der Verfasser seine des
fallsige Absicht kundgibt 1 wird jedoch nicht hinderlich in 
den \Veg getreten werden. Unmittelbar nach der Januar
Sitzuug 186 6 kommt der zuerkannte Preis zur Anweisung 
und Zahlung. 

Carlshof bei Tarnowitz in preussisch. Oberschlesien, 
im Mli.rz 1865. 

Der Vorsitzende des oberschlesischen berg
und hüttenmänniscbeu Vereins 

(gez.) Fici n u s. 

Notizen. 
Bergmännische Feier in Murau*). Wir haben zwar 

bisher keine directe N:whricht erhaltc11, glauuen aber berech
tigt zu sein, iiber die feierliche U ebcrgabe der Allerhiichst ver
liehene11 Auszeichnungen an die nm die Einfölmmg des Besse
merns verclicnten Männer in Murau, nach einer Correspondeuz 
der ,Grntzcr Tagespost" berichten zu sollen: 

M- - Murau, tt;. Februar. Am Sonntag cleu 12. Februar 
Vonnittags fand in Mnran die ebenso schilnc als erhebencle 
FeiPr <ler Vertheilnng der rnn Sr. Majestiit dem Kaiser 
den fürstlich ~d1warzeuberg'schen \Verksbemnten verliehenen 
A 11 s z c ich n 11 n gen statt, die ihnen anlässlich ihrer Verdienste 
um c\ie Einfiihnmg der von Friedrich B c s s e m er erfundenen 
neuen Stahlerzeug1111gs-Methocle verliehen wunlcn. Bekauutlich 
wurde dem Herrn \Verksclireetor Josef l\Iichael Kor z in e k in 
Murau da~ g-oldene '\'enlienstkrcuz mit der Krone und dem 
Turracher Bergverweser Herrn Franz Swoboda das goldene 
Verdienstkreuz verlieheu. Zu der Feier c\er Uebergabe, welche 
in der zu diesem· Zwecke eigens mit dem Bildnisse Sr. !IInje
stät des Kaisers und höchst interessanten Erzeugnissen aus 
Besscmer - Stahl sehr geschmackvoll clecorirten fürstlichen "r erksdireetions-Kanzlei stattfand, hatten sich sämmtliche fürst
lich Schwarzenbcq:(schen Beamten aus Xah und Ferne, die 
k. k. Ucamten, die hochw. Geistlichkeit und die Gemcinde
vertretnug eingefunden. Der Bezirkshauptmann Herr Georg 
L e n k eröffnete die Feier mit einer schwungvollen Rede, in 
welcher er, mit einer kurzen Skizze der Erfindung des llesse
mcrns beginnend, auf die grossen bereits bisher stattgefundenen 
Erfolge und die noch Grösseres versprechende Zukunft hinwies, 
welche diese Erfindung vor sich hat; sodann auf die grossen 
Verdienste übergehend, welche der Herr Ministerialrath Ritter 
v. T.unncr um die Einfiilmmg des Bessemer-Processes in Steier
mark sich erworben, gedachte der Herr Bezirkshauptmann der 
grossen Fachkenntniss des Herrn Werksdirectors, welche das 
Nützliche dieser neuen Erfindung wiirdigte, und des Muthes 
dieses Herrn, mit dem derselbe die Einführung dieser El"fin
dung bei dem Herrn \V erksinhaber beantragte, welch' Letzterer 
seinen unzähligen Verdiensten um die Industrie nnd das Ge
sammtwohl des österreichischen Kaiserstaates noch jenes hin
zufügte: die neue Idee als der Er s t e in Oesterreich durchzu
führen und mit grossen Kosten clie erste Bessemerhütte in 
Turrach erbauen ZU lassen. Der Herr Bezirkshauptmann hef
tete sodann den beiden Herren die /';eichen der kaiserlichen 
Huld an die Brust. Hierauf folgte eine der Bedeutung der Feier 

*) Wegen Raummangel verspätet. 



entsprechende Rede des Herrn 'Verksdi.rectors Korzinek. Mit 
einem Hoch auf Sc. Majestät den Kaiser, auf den Herrn 
Johann Adolf Fiirsten zu Schwarzenberg, Se. Exc. den 
Herrn Statthalter, Herrn Ministerialrath Tunner u. A. en
dete diese für Murau gewiss unvergessliche Feier. 

C. Feil in Agordo t. Am Abende des 11. März d. J. 
ist der substituirendc k. k. B er gwcr ks-Ins pe cto r in Ago rd o 
Ca r I Feil einem liingern, äusserst schmerzhaften Magenleiden 
erlegen. Herr Feil wunlc im Jahre 185i voll Nordtyrol, wo er 
unter der k. k. Berg- nncl Salinen-Direction in Hall seit "1841 
in verschiedener Eigenschaft gedient hatte, nach Primör als 
prov. Berg- und Hiittenverwalter ernannt, und von dort zu An
fang des vorigen Jahres nach Agonlo zur stellvertretenden 
Leitung des k. k. Bergwcrks-Inspectorates berufe11. Kaum ein 
volles Jahr auf diesem eben so wichtigen als licschwerlichcn 
Posten wusste er sich das Zutrauen und die Hochachtung aller 
Dl'rer zu erwerben, die in dienstlichen oder ansserdienst liehen 
Angelegenheiten mit ihm \"erkehrten. Sein friilws llinselwidcn 
wurde darnm nicht nur von der hinterlassenen Gattin m1<l clcn 
ihm näher gestandenen Freunden, sondern so zu sagen von der 
ganzen lkvölkerung Agordo'o aufs Tiefste betrauert. - l\lögc 
,\er llravc fern von der Heimath (Saaz in Bölmwn) an der Seite 
seines berilhmten Fachgenossen F. l\I oh s, welcher an demsel
ben Bergorte seine letzte Ruhestätte fand , in Frieden ruhen. 

Die Jahressitzung cler an die k. k. µ-colog. Heichsan
stalt einbcrnfenen k. k. Bergbeamten wurde am 11. l\färz d. J. 
in Anwesenheit des Leiters der k. k. General-Dir.::ction des un
hewcg-lichcn Staatscigenthums, Sectionschcf , .. K o n c c ny, der 
Herren Dcpartements-Yorsfändc dieser )linisterialabtheilung und 
zahlreicher anderer bergmännischer Pachgenossm1 und Theil
nehmcr an den geologischen Arbeiten der Anstalt abgehalten. 
Den Vorsitz führte - statt des durch l.Jnwohlscin wrhindei1en 
DircctorR Hofrathes Ritt er von Haid in ger, der Herr ßerg
rath Hit t er von Hau c r, welcher mit einer kurzen Ansprache 
im Namen des durch ihn vertretenen Directors die Sitzung cr
iiffnete, im Verlauf welcher S der an der gcolng. Hcichsanstalt 
weilenden jüngeren Bergbeamten in auszugsweisen Vorträgen 
iiber von Jedem derselben bearbeitete monographische Arbei
ten Rechenschaft von den Erfolgen ihrer an rler Anstalt bcthä
tigten Strebungen gaben. 'Vir miissen uns heute dar:tuf be
schränken, nur die Gegenstiindc aufzuführen, iibcr welche die
selben sprachen, und können dabei die Bemerkung nicht unter
driickcn , dass wir von der Klarheit und Sicherheit des Aus
druckes angenehm iiberrascht waren, mit welcher Jeder dersel
ben sein Thema behandelte. Gründliches Studium desselben und 
ein warmer Ton von Liehe und Eifer für den Gegenstand cha
ractcrisircn diese Vorträge, denen die zahlreiche Versammlung 
mit Interesse folgte. Die Reihe derselben war nachstehende: 
1. Ed. W i 11 da k i e w i c z: Die G:mgverhältnisse zu Krcmnitz. 
2. G. Frcih. v. Sternbach: Geologische Verhältnisse des 
Gebietes in den nordöstlichen Alpen zwischen Enns und der 
Stcyer. :l. F. Babanck: Geologische Gliederung des Karpa
thcn-Sandsteines im nordwestlichen Ungarn. 4. A. Ho r z in e k: 
Chemische Analyse der Salzsoolen von Hallein. 5. H. v. 'Vin k-
1 er: Vorkommen und chemische Beschaffenheit der Eisensteine 
Yon Gyalar in Siebenbiirgen und des daraus erzeugten Roh
eisens. 6. J. Czcrmak: Die Braunkohlen-Ablagerung zu Hand
iowa niichst Bajm<\cz in Ungarn. 7. F. Poszcpny: Geologi
sche Vcrhiiltnisse cler Umgegencl von Rodna in Siebenbürgen, 
und die Lagerungsverh:iltnissc der dortigen Gänge. S. L. H c r t 1 c: 
Das Vorkommen der Alpenkohle in den nordöstlichen Alpen. 
Letzterer drückt zum Schlusse im eigenen und im Namen 
seiner Collegen mit kurzen gut gesprochenen 'Vorten die Ge
fühle des Dankes aus, für die ihnen durch die von Se. Exccl
lenz dem Herrn Finanzminister durch diese Einberufung an die 
k. k. geolog. Reichsanstalt gewährte Gelegenheit weiterer Aus
bildung, sowie für die lehrreiche und liebevolle Anleitung und 
Unterstützung, die sie an derselben gefunden. - Herr Sections
chef v. Konecny erwidert in freundlichen Worten, dass er darüber 
an Se. Excellenz den Herrn Finanzminister berichten werde, 
und sprach die Hoffnung aus, dass die nun in die Praxis zu
rücktretenden Herren dort die Resultate ihrer Studien zur För
derung des Bergbaues in Anwendung bringen , nnd so die ge
änsserten Gefühle des Dankes bcthiitigen werden. - Der Ein
druck des Ganzen war ein erfreulicher, Ulld in der durch die 
Betheiligung der hervorragendsten k. k. Montanautoritäten an 
dieser Sitzung spiegelt sich das practische Interesse einer werth-
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vollen Verbindung der geologischen und bergmännischen Arbei
ten miteinander und znm Heile der 'Vissenschaft sowie der 
Praxis. 0. H. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Kundmachung. 

(Erhalten den 14. März 1565.) 

Yerl:aur aus rreier Hand 
des k. k. Gold-, Silber- und Blei-Berg-, dann Hüttenwerkes zu 

Olfenbli.nya in Siebenbürgen. 

Von der k. k. Berg-, Forst- uml Salinen-Direction zu 
Klauscnhurg wird hiemit bekannt gemacht, dass in Folge Er
lasses des hohen k. k. Fiuanz-1\Iinisteiiums vom 17. Februar 
1865, 7.ahl :l536/Hi clas oben genannte k. k. Berg- uncl Hiitten
wcrk im \Vegc schriftlicher Offerte uncl mit Vorbehalt der 
allcrhöchstl'n Genehmigung Seiner k. k. apost. Majestiit aus 
freier Hand verkauft wircl. 

Kauflustige werden daher zu Offert('n clarauf mit folgenden 
Bemerkungen cingelad('n: 

Das Berg- und Hiittenwcrk zu Offenbanya, am rechten 
Ufer des Aranyos-Flusscs im lJntcr-Albenscr-Comitate, von 
Carlsburg 13 llleilcn entfernt gelegen, besteht: 

a) aus den auf Stockwerken und stoekförmigcn Lagern 
auf Gold-, Silber- uncl Bleibauenden Gruben .Joseph, Stephan 
und Unverhofft Glück mit 5 Grubenmassen, 2 Pochwc;·kcn uucl 
verschiedenen anderen 'Verksgebäuden; 

b) aus dem im Orte Offenb:inya gelegenen Mcta.llschmelz
hiittcnwcrke mit mchr\)ren Halbhochiifen, einem Treib- uurl ei
nem Rosettirherde und einer Amalgamations-Anstalt, sowie ans 
den zugehiirigen 'Vasserleitungen , l\l:r.ichinen , Magazinen, Bc
amtenswohnuugen uucl andern 'Vcrksgcbiiuden; 

c) aus mehreren Freischiirfcu auf Eisensteine für clcn 
Fall einer allfiilligen U mst:1ltung der l\Iotallschmclzhüttc zu 
einem Eisenwerke. 

Die Verwendung des Hüttenwerkes zur Sodafabrication 
ist in Anbetracht der dazu zu Gebote stehenden Erfonlernisso 
insbesondere geeignet, wozu noch beigefügt wird, class d<·r 
dem l\Ietallschmelz-Hüttenbetricbc zugesicherte Holzbezug aus 
den Staatsforsten des Topanfalvaer Forstamtsbezirkes auch für 
den Fall der Umstalfung dieses Hiittenwerkcs zu einer Fabrik 
chemischer Productc gilt. 

Bcziiglich des Salzbezuges für eine solche Fabrik aber 
wird zu Folge Erlasses clcs hohen k. k. Finanz-Ministerituns 
vom 24. August 186J Z. 36662/513 mit Rücksicht auf jene 
Grundsätze, welche bezüglich der Ermiissigung der Preise des 
inländischen Fabriksalzes unter der hohen Finanzministcrial
Zahl 195i3/828 1864 festgesetzt, und mit ,dem Finanzmini
sterial-V erordnungsblatte vom Jahre 186 l veröffentlicht wurden, 
noch zur weiteren Kenntniss gebracht: dass d cm K ii u fe r 
dieses lllctallhüttcnwerkes bei allfälliger Einrich
tung desselben zur Erzeugung chemischer Producte, 
der Bezug des erforderlichen Fabriksalzes gegen 
Bcobacht ung der diessfalls bestehenden Vorclnif
tcn aus den hicrliindigcn Steinsalzstiitten vollkom
men gesichert, und in soweit es sich hicbei nur nm 
die Verarbeitung von, zum menschlichen Genusse 
nicht verwendbaren Salzabfällen han1leln sollte, 
s c 1 b s t die weit c r c Aussicht nicht aus g c s c h 1 o s s c n sei, 
diese Abfälle ausnahmsllelse um einen noch geringeren, 
als den festgc~etztcn Preis yon 21 kr_ pr. Ccntncr er
halten zu k ön ncn. 

Näh'crc Auskünfte iiber diese Vcrkaufs-Objecto sowie die 
Hauptbedingungen für diesen Verkauf können bei der k. k. 
Berg- und Hüttenverwaltung zu Offenb:i.nya, welche beauftragt 
ist, allen sich dort meldenden Kaußustigen bei Besichtigung 
dieser Objectc und bei Einsichtnahme in die Werkskarten und 
Rechnungen bereitWillig an die Hand zu gehen und bei der 
k. k. Berg-, Forst- und Salinen-Direction in Klausenburg jeder
zeit eingeholt werden. 

Die schriftlichen Offerte auf dieses Berg- und Hüttenwerk, 
welehc im Vereine oder abgesondert feilgeboten werden, sind 
bis zum 15. Juni 1865, Mittags 12 l:"hr, in das Präsidial-Bureau 
der k. k. Berg-, Salinen- und Forst-Direction zu Klausenburg 
in Siebenbürgen versiegelt und mit der Aufschrift 1101l"ert fiir 
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daa k. k. Berg- und Hüttenwerk Oft'enbanya" oder nOft'ert für 
daa k. k. Bergwerk Oft'enbanyact oder 110ft'ert für das k. k. Hüt
tenwerk Oft"enbanya" abzugeben. 

Diese Offerte müssen im Wesentlichen Nachstehendes ent
halten: 

1. Die Bezeichnung des ausgebotenen Objectes überein
stimmend mit der vorliegenden Kundmachung, und mit genauer 
Bcmfung auf den oben angegebenen Offcrt-Einreiehungs-Termin. 

2. Die Bezeichnung des angebotenen Kaufschillings in einer 
einzigen, mit Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Summe in 
österreichischer Währung, und die Erklärung, ob der offerirte 
Kaufächilling auf einmal oder aber in Raten und in welchen 
Terminen bezahlt werden, daru1 wie Offerent den Kaufschilling 
im letzteren Falle dem k. k. Aerar sicherstellen will? 

3. Die Erkfämng des Offercnten, dass er sich den für das 
zu vereinbarende Kaufs- und Verkaufsgeschäft aufgestellten 
Hauptbedingungen, welche bei der k. k. Berg- und Hiittenver
waltung zu Offcnbanya und bei den im nächsten Puncte be
zeichneten zwei öffentlichen Cassen iiber einfaches Verlangen 
unentgeltlich zu haben sind, und von denen ein mit der Unter
schrift des Offerenten versehenes Exemplar dem Offerte bei
liegen muss, vollkommen und unbedingt unterwirft, und sich 
verpflichtet, den Kaufvertrag mit dem Montan-Aerar auf Grund
lage dieser Hauptbedingungen uml des gestellten Offertes so
gleich ahzuschlicssen, wenn das gestellte OJfcrt rechtsverbind
lich angenommcm wird. 

4. Ein zclmpercentiges Vadium vom offcrirten K:mfschil
linge entweder in Baarem oder in öffentlichen, auf den U cber
bringer lautenden haftungsfreien österreichischen Staatspapieren 
nach dem Courswerthc des Erlagstages, wobei jedoch die Staats
schulden-Versehrcihungen aus den mit einer Lotterie verbunde
nen Anleiten nicht iiber deren Nennwcrth ·angenommen werden, 
oder aber den Erlagsschein der k. k. llerg-, Forst- und Salinen
Directionseasse in Klausenburg oder der k. k. Bergwcrks-Pro
ducten-Verschlciss-Direction in Wien über den bei einer dersel
ben stattgefundenen Erlag des oben bezeiclmeten Vadiums. 

5. Die Unterfertigung mit dem deutlich geschriebenen Tauf
und Familien-Namen, \Vohnort und Charakter des Offerenten. 

6. Die Erklärung des Offerenten , dass diPses Offcrt für 
ilm schon vom Tage der Ueberreichung volle Verbindlichkeit 
hat, und dass C'r sich des Riicktrittsbefugnisses und cler im §. 
862 des a. ß. G. gesetzten Termine begibt. 

7. Wenn mehrere Anbotsteller gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen , so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass sie 
sich als Mitschuldner zur ungetheiltcn Hand, nämlich Einer für 
Alle und Alle für Einen, dem Aerar zur Erfüllung der Kaufsbe
dingungen verbinden. 

Zudem miissen dieselben in clem Offerte jenen Mitoffcren
ten namhaft machen, an welcheu alle anf dieses Kaufgeschäft 
bezüglichen Mittheilnngen und Zustellungen mit der Wirkw1g 
geschehen sollen, afa wäre jeder der Mitofferenten besonders 
verständigt worden. 

Schriftliche Offerte, welche den oben gestellten wesentli
chen A nfo rde ru ng e n nicht vollstiinclig 11nd nicht genau ent
sprechen, haben keinen Anspruch auf Bcriicksichtigung. 

Dasselbe gilt auch von allen Offerenten, iiber deren per
sönliche Befähigung zum Bergbau-Besitze auf Grnnd des §. 7 des 
allgemeinen österreichischen Berggesetzes ein Zweifel vorwaltet. 

Die Eröffnung der eingelangten Offerte erfolgt zu der 
oben angegebenen Zeit. 

Das hohe k. k. Finanz-Ministerium hat sich die frei e 
E n t scheid u n g darüber vorbehalten, ob ein und welches 
der eingelangten Offerte nach Massgabe ihres lnJ1altes zur An
nalnne geeignet sei oder nicht"? 

Niclit annehmbar befundene Offerte werden den Otfcren
ten nebst dem Vadium ohne Verzug rückgestellt werden. 

Klausenburg, den 6. März 1865. 

Correspondenz der Expedition. 

Herr C. B , , . • in W • , •.... , Für den zweimaligen Ab
druck Ihres Inserates sammt Inseratcnstämpel erbitten wir uns 
3 ß. 80 kr. ösL W. gefälligst franco einzusenden. 

ANKÜNDIGUNGEN. 

E rn~~ 

in junger Bergbeamter, der seine Studien an den ersten An
stalten Oesterreichs mit Erfolg zurilcklegte , darauf mehrere 
Jahre beim Eisenstein- und Steinkohlenbergbau in Verwendw1g 
stand, und die besten Zeugnisse ilber seine Leistungen bei
bringen kann, sucht aus Familienriicksichten eine andere Stel
lung. - Gefällige Offerten unter A. Z. 150. wolle man an die 
Expedition dieser Zeitung zur \Veiterbeförderung einsenden. 

(4-5] 200 fl. 
Demjenigen, der einem Berg-Ingenieur auf kommenden Mai 
eine Stelle von 700 ß. per Jahr bei einem rentablen \Verke 
verscliafft. 

Derselbe, 28 Jahre alt und verehelicht, hat eine gut renom
mirte Montan-Lehranstalt mit Erfolg ubsolvirt, stand demnächst 
bis jetzt einem Kohlenwerke als \Verkslciter vor, und hat sich 
sehr guter Referenzen zu erfreuen. Er hält sich zur V crwen
dung im Leder wie in der Feder 11ualificirt, uncl ist cautions
fähig. - Franco-Offerten sub Chiffre X Nr. 4 werden durch 
die Expedition dieser Zeitschrift erbeten. 

[5-14] 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Etluard Rziha 
erfullllenen und mit Patent belegten Sprcngziinder iibcrnommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Erfindungs-Privilegien 
für die k. k. österreichischen und die übrigen Staaten 
Europa's, sowie für Amerika, nebst den hiezu erforder
lichen Vorarbeiten, Zeichnungen und Beschreibungen be-
sorgt schnell und billig ' 

[23-32] 

CARL A. SPECKER, 
Ingenieur, Bureau und Maschiucn-Agenttu· 

Hoher Markt, Galrngnihof in Wien. 

Correspondenz nach allen Ländern in ~ Sprachen. 

Diese Zeitschrift er~cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen ar ti s t i sehen Beigaben. Der Pränumerationaprei1 
ist jährlich loco Wien 8 ß. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. lrlit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen otfieiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
samwt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1'/2 Ngr. die gespaltene NonpareillezeileAufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Winternitz & Co. in Wien. 
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Betrachtungen über den Bessemerprocess *). 

Je einladender clie sehr günstig"n Re:;nltatc cJ, r in 
StPiPrmark und Kiimten in verltiilt1nsmiissig su kurzer 
Zeit in'8 Leben gerufenen ßessl·mer-Frischmethod,, zm 
~achahmung 1rnffordern; um so nothwcnd.ger und wich
t'g~r ist es, vornrtheilsfrei und oline 8elbst:äus<'llllng die 
dl'm Pnlcesse noch anklebenden, jedoch nicht unüberwinrl
liehen Uebelstiind,! ins Auge zu fassen, clerrn Beseiti2:11Ug 
oder Const11tirung auf clic 'Wahl drs Ortes oclcr auf die 
innere Einrichtung einer Besscrncraulage sehr wesentlichen 
Einfluss nimmt. 

Zu den zu überwindenden Uebelstlinden zählen vor
lautig noch: 

1. die alleinige Verwendbarkeit des gra11en = die Aus
schliessung des weissen Ei$Cns; 

2. die Eml'finrilichkeit des Processes für kleine Unter
schiede in der Bcschaffeubeit des Roheisens; 

3. clie daraus folgende Unsicherheit in der Gewinnuug 
des brabsichteten Productes; 

4. in der durchaus noch nicht gelöst<>n Frage, ob die 
Benützung des flüssigen Hochof nrisens der Um
schmelzung uuter allen Umständen oder wenigstens 
überhaupt vorzuziehen sei; endlich 

5. der Mangel an sicheren Kennzeichen für clie recht
zeitige Finalisirung des Processes. 

Gerade clieser letzte Punkt scheint vorläufig noch mit 
den unüberwindlidien üebelständen zusammenzufallen, und 
es ist schwer vornuszusetzen, wohin weitere Erfahrung ihm 
den Platz anweisen werde. Rechnen wir ihn aber dennoch 
im Vertrauen auf die ·wissensch~ft unter die überwindli
chen, denn geracle in der Bekämpfuu~ di,..ses Uebelstandes 
liegt zuvörderst die Zukunfc und die Yollendung d"r ueuen 
Methode; Aufforderung genug, sich alles Ernstes damit zu 
beschäftigen. 

Der Flüssigkeitszustand cles wcissen Eisens w;irc 
allerdings hinreichend, den Transport in den Bessemer-

*) Das Organ des Vereius der Eisenindustriellen: Stamm'.~ 
„Neueste Erfindungenu euthalten in der Nr. 1 O vom 21. März 
.obigen Artikel, welchen wir gerne auch unsern Lesern vorlegen, 
da er geeignet ist, die für unsere Eiscniudustrie so erwiinschtc 
Verbreitung des Besscnwrns zu befördern. Die Reclaction. 

ofen ail'izuhalten . nicht aber sein Kohlenstoffgehalt, um 
unter clPr tumultuarischen Zuströmung des Gebläsewindes 
jene Temperatur in dem Bessemerofen zu erzeugen, die 
geeignet wiire, die Versehlaekung und Ausscheidung der 
Erdbasen, di•• eigentliche Purification des zu behandelnden 
Roheisens, ohne gleichzeitige Ver1mreinigung durch Oxy da
tion, zu erzielen. 

Nichtsdestoweniger dl\rf man den Hochöfen nicht zu
muthen (und liisst s'ch auch nicht erwarten), durch Strige
rnng dPs Kohlengehaltes auf dem WPge des Graublasens 
auf ihre öcouomisehen Errungenschaften zu Gunsten des 
ßesscmerbetriebes zu verzichten. 

Demnach nun bliebe die Roheisen1·e1·w1'ndung für den 
ßessemerproeess auf jene Hochöfen beschriinkt, die ver
möge der besonderen Eigenschaften ihrer Erze graub!asen 
diirf,·u od1·r miissc~n; mHI c,; b:cibt daher die Aufgabe des 
neuen Process<:>s, sich Mitt•·l anzueignen, die den mangeln
drn Kohlenstoff im w<:>isscn Roheisen wenigstens theilweise 
zu ersetzen oder vielmehr zu vertreten vermögen, und den 
\"Orzüglichsteu Eisensorten Steiermarks und Kärntens den 
ungehinderten Eintritt in clie ßessemerliü1tc zu \'ermitteln. 

Die Strengflüssigkeit des weissen, 11amentlich bei 
schlechtem Ofengange erblasen·~n Roheisens zeigt sich am 
auffallendsten und nachtheiligst1•n beim Umsd1mclzLHI im 
Flammofen; unri ihre nothdürftige Gcwältigung war immer 
nur mit grossem Brennstoffaufwande, l\Ietallabbranrl und 
bedeutenden Rück,tiinden an schwer verwr1Hlbarcm 8cba
leneisen zu erzi1·len. 

Dein k. k. Professor der Chemie in Leoben, Herrn Ro
bert Richter, gebührt das Verdienst, ein bisher noch 
nicht angewendetes Mittel empfohlen zu haben, das in sei
ner Anwendung bei der Behandlung weisser, selbst schlech
ter schwefelrcieher Eisensorten im Flammofen, Frisch- und 
Hartzerrennfeuer , · im Pudellofen etc. von den rapidesten 
und günstigsten Erfolgen begleitet war. 

Das im Flammofen nothdürftig in Fluss gebrachte 
weissc Roheisen, b~sonders das schon mehr entkohlte so
genannte Schaleneieen, setzt sich auf dem Herde fest; eine 
zähe, schwarze , das ganze Eisenball überziehende, hoch 
aufblähende Schlacke hindert die Einwirkung d1~r Fl>lmme, 
und droht Erstarrung. 

Unter solchen Erscheinungen empfiehlt Herr Professor 



102 

Richter einen Zusatz von Bleioxyd (Bleiglätte) oder selbst 
metallischem Blei. 

Auf einen Einsatz von 75 Ctr. wcissen Eisens wurden 
beiläufig 10 bis 15 Pfd. Bleioxyd (Glätte) über die circa 6" 
hoch aufgeblähte steife Schlacke ausgestreut, und in Zeit 
von kaum einer Minute sank das schwarze Schlackenpol
ster auf eine kaum 11z" hohe, man möchte sagen wasser
ßüssige Schlackendecke unter heftiger Temperatursteige
rung zusammen; die Flammeneinwirkung war wieder her
gestellt, das auf dem Herde festsitzende Schalen eisen löste 
sich, und nahm einen selbst bei Graueisen nie beobachte
ten, höchst intensiven Fluss an, der den vollständigen Ab
stich des Eisens ohne Rückstand gestattete. 

Dieselbe rapide Reaction bestätigt sich bei der Ver· 
arbeitung widerspänstiger Eisensorten im Frisch- und Hart
zerrennfeuer, sowie im Puddelofen. Diese wiederholten 
Thatsachen und der Umstand, dass die betreffenden Arbei
ter, um diesen Calamitäten zu entgehen, aus eigenem An
triebe um dieses Mittel bitten, sprechen nicht nur für die 
entschiedene Vorzüglichkeit dieses so höchst einfachen 
Reagens, sondern berechtigen zu der Annahme, dass durch 
Anwendung metallischen Bleies die oben genannten , dem 
Bessemerprocesse noch anklebenden fünf Uebelstlinde mit 
einem Schlage besiegt und überwunden werden können 
und müssen. 

Das unter heftiger Wlirmeentwickelung oxydirende 
(verbrennende) Blei vertritt hier den mangelnden Kohlen· 
stoff des weissen Eisens; die ßüssigmachende Wirkung des · 
Bleioxydes auf die Schlackenbildung befördert, wie kein 
anderes Reagens, die Ausscheidung der Erdhasen und der 
übrigen, im Eisen enthaltenen Metalloxyde, und ist sohin 
ein viel sicherer Purificator, als selbst der Kohlenstoff. Der 
auf diese Weise erreichte hohe Flüssigkeitszustand des 
Eisens und der Schlacke verhütet oder vermindert wenig
stens den Auswurf, und die characteristischen Merkml!-le des 
Bleioxyddampfes (Bleirauches) entscheiden über den recht
zeitigen Moment für die Finalisirung des Processes, ohne 
Oxydirung des Eisens oder Herabstimmung der Tempera
tur befürchten zu müssen. 

Ich gebe diese wenigen Betrachtungen in der festen 
Ueberzeugung hiermit bekannt, dass Herrn Professor R ich
te r's Mittel alle Empfehlung und den besonderen Dank der 
bessemernden Collegen verdient. 

Gusswerk nächst Maria· Zell am 1 t. März 1865. 
Carl Wagner. 

Beiträge zur Kenntniss der Bleiindustrie 
Kärntens. 

Berichtigendes über die von Herrn Dr. FrB.Dz Neumann gege
bene Sohilderung der wlrthschaftllchen Lage derselben"). 

Der Herr Professor an der Wiener·Handels-Academie 
Dr. Franz Neumann spricht in seinem Vortrage über die 

*) Wir geben diesen in ziemlich objectiver Weise ge
haltenen Erläuterungen Raum, und danken ihrem Verfasser 
für die EinsendWlg. Die Beleuchtung solcher Fragen von ver
schiedenen Seiten bringt sie erst ihrer Lösung näher. Es lag auch in 
der Absicht des Herrn Prof. Dr. Neumann, derlei Berichti
gungen und Ergänzungen hervorzurufen, und aus diesem Grunde 
wurde sein Vortrag in dieser Zeitschrift abgedruckt. Gegen
wärtig befindet er sieh in England; falls er daher ilber diese 
Berichtigungen etwas zu entgegnen haben sollte, dürfte eine 
solche Erwidenmg jedenfalls erst nach dessen Riickkehr zu er-· 
warten seiu. D. Red. 

wirthschaftliche Lage de1· Blei-industrie Kärntens, \Velchen 
er im niederösterreichischen Gewerbe-Vereine am 3. Fe. 
bruar d. J. gehalten hat, von mehreren in dieRem Industrie
zweige waltenden Uebelständen, an denen zum grössern 
Theile der Bleiberger Bergwerksbetrieb participirt. 

Herru Neumann's Urtheile und Schilderungen sind 
mitunter nicht ganz richtig aus.~efallen, und zwar aus dem 
Gruude, weil er die erhaltenen Informationen iu der kurzen 
Zeit seines Hierseins theils nicht ganz gut auffasste , theils 
aber auch iiber einige Sachverhältnisse zu wenig voll
ständig unterrichtet worden sein mag. Diese in die Oeffent
lichkeit gekommenen auf Bleiberg bezüglichen Jrrthümer 
zu besprechen, ist der Zweck dieser Zeilen. 

Den erwähnten Vortrag durchgehend ist es zunächst 
die Aeusseruug über das Bleibergei· Hüttenwesen, we lebe 
einer Beleuchtung bedarf. Von selbem wird gesagt, dass 
nach dem unparteiischeu U1·theilc von Fachmännern Vieles 
in der Kindheit liegt, und weiters speciel der grossen 
Zahl von Handsiebsetzvorrichtuugen, dann des Factums 
erwähnt, dass hierorts noch immer nur Flammöfen be
stehen, an deren Construc,tion der Hütteumann Vieles aus
zusetzen haben dürfte. Es würde zu weit führen, wollte 
man sich in eine Vertheidigung des auf unser Hüttenwesen 
im Allgemeinen gemachten Angriffes einlassen, daher nur 
Einiges zur Widerlegung des speciel Getadelten : 

Die grosse Zahl von Handsiehsetzvorrichtungen ist 
durch den Umstand bedingt, dass bei keinem der vielen 
bei den Gruben bestehenden Waschwerken die zum ;Be
triebe von Maschinen erforderliche Wasserkraft vorhanden 
ist, Dampfkraft hier aber zu theuer zu stehen kommt. Die 
Anlage von kostspieligeren Aufbereitungsmaschinen wäre 
aber auch bei einer grossen Anzahl von Gruben wegen der 
geringen Erzeugung an erzigem Gefälle unzweifelhaft nicht 
rentabel. 

Wenn die in jüngster Zeit beim Sebastian Ebne r'
schen Werke erbaute patentirte und bereits sehr gute 
Dienste leistende Setzmaschine zur Aufbereitung bei einigen 
der bedeutenderen Gruben zur Verwendung kommt, so wird 
dieselbe, ob Mangels einer andern Kraft, ebenfalls durch 
Menschen betrieben werden müssen. 

Bezüglich unseres Schmelzwesens dürfte eine Ver
gleichung der damit erzielten Resultate mit denen auf 
andern anerkannt rationell betriebenen Hüttenwerken er
reichten und eine Vergleichung der Schmelzgestehungs
kosten unter analogen Verhältnissen den besten Massstab 
zur Bcurtheilung über den Werth desselben abgeben. 

In der k. preussischen Friedrichshütte bei Tarnowitz, 
wo der grösste Theil der in Preussisch-Sehlesien erzeugten 
Bleierze auf englischen Flammöfen in Verbindung mit 
Schachtöfen verschmolzen wird, wurden im II. Quartale 
1863 verhüttet: 
22440 Zoll Centner Wasch- und Scheidestufcrze, dann 

3035 ,, n n Graben- und Herdschliche, zusammen 

254 75 „ n Erze. Die Bleierzeugung daraus be
trug 16790 Zoll-Ctr. , demnach war das Ausbringen 
65·\)l %· 

Der Bleihalt der Wasch- und Scheidestuferze ergab 
sich durch die Tiegelprobe mit 75%, jener der Graben· 
und Herdschliche mit 40°fo. Bei meiner Anwesenheit auf 
Friedricbshütte im Herbste 1863 nahm ich von Erzen, wel
che nach Mittheilung dortiger Herren Hüttenbeamten in 
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der Tiegelprobe die vorangefübrten Halte gegeben hatten, 
Proben, die ich in der Heimat auf ana.JytisC'.hem Wege be
züglich des Bleihaltes untersuchte. Diese Untersuchung 
erwies den Halt der Wasch- und Scbeidestuferze mit 79%. 
den der Graben· und Herdscblicbe aber mit 46%; hier· 
nncb berechnet sieb der Bleihalt von den auf Friedrichs· 
hütte im angeführten Zeitraume verschmolzenen 254 7 5 
Z.-Ctr. Erzen auf 19154 Z.-Ctr, oder circa. 75°/o; ausge· 
bracht wurden circa 66%, daher ergibt sich der Schmelz
calo a.uf 9°/0 und nach Abschlag von 2°/0 , a.ls muthmass
liches höchstes Ausbringen vom Flugstaube, auf 7%. Der 
Br()nnstoff-Aufwand betrug pr. Wr. Ctr. Blei 2· 16 Wr. 
Ctr, Steinkohle, und wenn 10 Centncr preussische Stein· 
kohle Einer Wr. Klafter 36" Fichtenholzes äquivalent an
genommen wird, auf Holz reducirt 23·33 Cubicfnss; fer
ncrs wurde an Roheisen pr. Wr. Ctr. 2·58 Pfd. und an 
Eisenfrischscblacke 14·7 Pfd. verbrnucht. Der Arbeitslohn 
b<'zifferte sich pr. Wr. Ctr. auf 14·7 kr., die Schmiedkosten 
auf 5·3 kr. Oe. W. 

Würde das Friedri~hshüttner Schmelzverfahren hier 
angewendet werden, so calculirten sich die Schmelzkosten 
pr. Centner Blei unter den hiesigen Prei~en der Hilfsstoffe 
und Annahme der preussischeu Arbeitslöhne wie folgt: 

Brennstoffaufwand 23·3:3 C' Holz 1 fl. kr. ö. W. 
Rol1eisenverbrauch 2·58 Pfd .. 
Frischschluckenverbrauch 1 4•7 
Arbeitslohn . 
Schmiedkostcn . 

Pfd. 
» 11 „ » " 
n 10 11 ,, 
,, 14'7 " » 
„ 05·3 ,, „ 

Zusammen 1 ft. 41 kr. ö. W. 
während dieselben in Friedrichshiitte, wegen des niedrigen 
Preises der oberschlcsischen Kohlen und des Roheisens, 
nur 57 kr, Oe. W. pr. Wr. Ctr. betragen. 

Nach der Bleiberger Schmelzmethode berechnen sich 
dieselben Kosten wie folgt: 
Holzverbrauch 12 C' 
Arbeitslohn 
Schmieclkosten 

- fl. 52 kr. ö. W. 
- „ 44 „ „ » 
- ,, 04 „ „ 

Zusammen 1 tl. - kr. ö W. 
demnach zeigt sich, dass man auf unsern Flammöfen clen 
Centner Blei um 41 kr. billiger erzeugt, als er erzeugt 
werden wtirde, wenn unter hiesigen Verhältnissen das 
FriedrichshüttneJ.· Schmelzverfahren in Anwendung stände. 
'Vc:ters· kommt aber noch zu berücksichtigen, dass man 
i~1 Bleiberg unr mit einem Calo von durchschnittlich 5% 
arbeitet, wiihrcrid derselbe, wie vorangeführt, nach dem 
preussisch-schlesischen Sehmelz\'erfahrcn kaum weniger als 
dort, nämlich 7 % betrüge. Die Differenz zwischen den Blei· 
berger Schmelzkosten, welche Hr. Prof. Neumann anführt, und 
denen, welche vorstehend ausb"ewiesen wurden, rührt daher, 
dass in dem von Jenem angegebenen Betrage pr. 1 ft. 1 ;{.5 
kr. die zu leistenden Beitriige an die Revierecassc , dann 
Gemeindeumlagen hinzugczähit siml, welche Beitragslei· 
stungen richtiger unter Schlichgestehungskosten aufzuneh
men gewesen wären. 

Dieser Zahlennachweis spricht für Jedermann deut
lich genug, dass man in Bleiberg wohl thut, bei den be
stehenden einfachen Flammöfen, welche sich auch gegen 
clie vor mehreren Jahren wegen Brennmaterial-Ersparung 
versuchten Doppel- und ,Tripelöfen behauptet ;haben, 
noch fortan zu ve1 bleiben; ebenso werden sich Fachmänner 
durch diesen Nachweis zur Annahme berechtiget finden, 

dass an der Construction unserer schmucklo~en Flammöfen· 
in der Wesenheit wenig auszustellen sein dürfte, und dass 
das Bleiberger Schmelzwesen im Ganzen genommen auch 
schon den Kinderschuhen entwachsen sei. 

Die beim hiesigen Aerarialwerke im Betriebe stehen
den amerikanischen Gebläseöfen haben im Vergleiche mit 
den einfachen Flammöfen allerdings manchen Vortbeil, 
darunter vorzugsweise einen geringem Brennstoffaufwand, 
für sich ; da. aber der Nacbtheil , nämlich das be
trächtlich geringere Metallausbringen, jenen aufwiegt, so 
haben dieselben bei den hiesigen Privatwerken auch nicht 
Eingang gefunden. 

·In Betreff der hierortigen ßergarbeiter gibt es leider 
manchen Grund zur Klage; eine Demoralisation von jenem 
hohen Grade, wie man sie nach dem Anspruch~ des Herrn 
Neumann anzunehmen versucht wird, ist jedoch zum gros
sen Glücke nicht vorbanden.*) - Pflichtvernachlässigung 
in der Schichtarbeit ist der Hauptfehler, dessen sich die 
hiesigen Bergarbeiter öfters schuldig machen; und diessbe· 
züglich ist es sehr nöthig, dass dem Aufsichtspersonale 
bei siimmtlichen Werkskörpern wiederholt nachdrücklichst 
aufgetragen wird, in Erfüllung ihrer Dienstesobliegenheit 
jene gerechte Strenge walten zu lassen, die zur Erhaltung 
der Ordnung unerlässlich ist und die Wohlfahrt des Werkes 
sowie auch die des Arbeiters fördert. - Hang zum ~Iüssig· 
gange kann wohl uur Wenigen der Bleiberger Bergarbeiter 
vorgeworfen werden, und ist die vorerwähnte Vernachläs
sigung cfer Schichtarbeit auch nicht darin begründet, son
dern im Triebe nach Mehrverdienst, der ihnen durch die 
Haltgedingsarbeit nach der Schicht geboten wird, welcher 
sie veranlasst, Kraft und Zeit der Schichtarbeit zu entzie
hen und selbe dem Nebenverdienst zu widmen. Endlich 
meint man·, dass es nicht zu sehr auffallen sollte, wenn 
unter einer Arbeiterbevölkerung von mehr als 2000 Köp· 
fen mancher bösartige Au~wuchs sich wahrnehmen lässt. 

Die Anführung, dass die Majorität bei einer Grube 
nur in Berathungsfällen entscheidet, der am höchsten Ver· 
antheilte aber die oberste Betriebsleitung hat, ist irrig ; 
denn die Majorität entscheidet nicht nur in Berathungs· 
fällen, sondern es mtissen auch immer deren Beschlüsse be· 
züglich des Betriebes ausgeführt werden. Das diessfa.lls an· 
geführte Beispiel soll daher richtig so lauten: Wenn die 
Grube, in welcher A entweder für sich allein oder mit 
noch Einem o<;ler Einigen der Mittheilbaber in der Majori· 
tät ist, an eine Grube gränzet, an welcher diese ~fajori· 
tät A geri_ng, eine andere B aber bedeutend verantheilt 
ist, so vermeidet es jene manchmal, die En:mittel bis auf 
die Grlinze dieser Grube zu verfolgt>n od,,r auch mit ihr 
durchschlägig zu werden, und zwar meist aus dem Grunde, 
um im eigenen Betriebe unbeirrt verbleiben zu können, 
mitunter aber auch aus der leidigen Absicht, ihrem Con" 
currcntcn B nicht jene Hilfe durch Gestattung der Förde· 
rung oder des Ansitzeus gewähren zu müssen, welche das 
Berggesetz vorschreibt. , 

Insoferne es sich um Führung von Grubenwässern 
handelt, die auf Stollen Abfluss finden, ergeben sieh wohl 
niemals Anstände; dass solche aber entstehen müssen, 
auch andernrts unter ähnlichen Verhältnissen eufstebl!n 

*) Prof. Neumann hat berichtet, was ihm an 0 rt und 
Stelle gesagt wurcl c. Der Vorwurf der Uebertreib11ng fiillt 
wohl auf jene zuriick, welche Reisenden gegeniiber in Acssernng 
von Beschwerden zu dick aufzutrngen lieben! D. Rerl. 

* 



104 

würdell 1 wenll es sich um hilfäweise Lösung von Wäs
sern in der Nachbarsgrube durch Menschen- oder Ma
schinenkraft handelt, ist erklärlich, sowie auch, dass 
Schwierigkeiten nicht aushleiben können, wenn Tagwässer, 
die von Hüttenwerken, Mühlen, Schmieden, Sägeu etc. be
nützt werden, zum Betriebe von Maschinell in der Grube 
theilweise überlasseu werden sollten. <i. 

Unrichtig aufgefasst wurde fernere der Modus, nach 
welchem die Leistung der Arbeiter und sonstigen Betriebs
erfordernisse von den Theilhabern einer Grub!! erfolgt. -
Jeder von diesen stellt nämlich annähernd die auf seinen 
Antheil entfallenden Häuer etc. , dann Materialien und 
Werkzeuge, oder k an 11 dies weuigstens thuu; untnlässt 
er es aber, so dient zur weiteru genauem Ausgleichung 
die Monatsrechnung, in welcher jenem Theilhaber, der zu 
wenig Hauer, 1\L1teriali<'11 oder Werkzeuge geliefert hat, 
der abgängige Iletrag vou andern Kosten zur Zahlung zu
gewieseu wird; dadurch widerlegt sich die Anführung des 
Herrn Neumann, nach welcher bei den Bleiberger Gruben 
der eine Theilhaber die Häuer, der zweite die Förderer, 
der dritte die Wasserheber, der vierte das Geleuchte, der 
fünfte die eisernen Werkzeuge u, s. w. liefert, 

Dass jeder Theilhaber während seinem Autheile die 
Arbeiter zur Grube stellt, erscheint uicht uuzweckmässig, 
denn würden für jede der~elben eigene Leute aufgenommen, 
so geschähe es bei dem sehr variablen Betriebe in hiesigen 
Gruben, welcher bald eine grössere , bald wieder eine be
trächtlich geringere Zahl Arbeiter erfordert, nicht selten, 
dass einige der Letzteren in eiuem Zeitraume von etwa 
zwanzig Jahren bei zehn Gruben, also eben so vielen Her
ren dienten, was unter der bestebendeu Einrichtung nicht 
der Fall ist, indem dabei jeder Arbeiter seine ganze 
Dienstzeit hindurch demselben Werkskörper, also auch 
derselben Bruderlade einverleibt bleiben kanu. Ebenso 
müssten, wenn die Materialien und Werkzeuge von den 
sämmtlichen Theilnehmern einer Grube gemeinschaftlich 
beigeschafft würden, für jede von diesen, wäre deren Be· 
trieb auch klein; eigene .Materialienmagazille, für Huudert 
im Betriebe stehcllde Gruben also ebenso viele Material
magazine bestehen, welcbc mit dem Verfalle jener auch 
in Verfall gerathen, mit deren Betriebsausdehnung aber 
auch vergrössert werden müssten, wofür bei gar manchen 
Grubell es wieder au Raum gebricht. 

Was den von Herrn Neumanll eillige Male mit Nach
druck betonten Erzreichthum betrifft, welcher iu dem vou 
ihm näher bezeichneten Kalkgebirgszuge, insbesondere im 
Bleiberger-Erzberge vorkommcll soll, muss bemerkt werden, 
dass dieser Erzscl.Jatz allerdings ein relativ bedeutender 
sei, dass zumal in Bleiberg bei eilligen Gruben reiche 
Mittel ill Abbau stehen ulld es zu hoffen sei, dass solche 
noch zum Aufschluss kommen werdell, dass aber seit etwa 
fünf Jahren ein nicht geringer Theil der Bleiberger Erzeu
gung voll mageru Anbrüchen herrührt, da auch Gänge, 
deren Mächtigkeit kaum Einen Zoll beträgt, oder l\li ttel, in 
denen die Erze nur eingesprengt vorkommen, abgf'baut 
werden, so dass nicht kleine Mengen erzigen Gefälles ge
wonnen werden, deren Metallhalt kaum 2 °/0 erreicb.t. 
Durch die eben gemachte Andeutung über die dermalige 
Beschaffenheit des Bleiberger-Erzreichthmns erachtet man 
auch den Lesern eine richtigere Vorstellung vou demselben 
beigebracht zu habcll, als es durch Herrn Neumann's Vor· 
trag geschah, dessen Schilderung wieder an eine vor etwa 

zwei Jahren verfasste jedoch nicht in die Oeffentlichkeit 
gekommene*) Schrift über den Bleibergbau Kärntens erin
nerte, und welche Schrift unter allderen groben Verstössen 
gegen das Thatsäebliche auch von einer im Bleiberger 
Erzberge vorkommenden, diesen nach seiner ganzen Länge 
durchziehenden, in toto abbauwürdigen Erzle.gArstätte 
sprach, dereu Nichtvorhandensein wir zu bedauern haben. 

Dass die hier bestehende Besitzzersplitterung grosse 
Kostell der Aufsicht und Generalregie, der Förderung, 
Wasserhaltung und Aufbereitung, überhaupt grössere Ge· 
winnungskosten veranlasst, ist unzweifelhaft, Ulld mall kann 
den diessbezüglich gemachten Vorschlag, dass die Bildung 
einer Association oder eillheitlichen Gewerkschaft iu Blei
berg von Seite des Htaates gefördert werde, sowie auch die 
andern Vorschläge des Herrn Neumann nur gutheissen. -
Insolange aber die bestehende Besitzzersplitterung nicht 

' aufgehört h1it, dürfte sich an dell hier eingeführten, den 
hiesigen Verhältnissen allgepassteu Einrichtungen wenig 
verbessern lassell1 und man hat die Ueberzeuguug, dass der 
hierortige Bergbau auch darullter ßoriren kann ulld wird, 
weuu die Aufschlüsse der in llnse rm Erzberge höchst 
wahrscheinlich noch in bedeutender Menge vorhandenen 
Metallschätze wieder mit wehr Glück**) als seit einigen Jah
ren erfolgen, die Preise der Hilfästolie sieb vermindern 
uud die Handels-Conjunctureu sich verbessern werden, 
endlich der Bergwerksbetrieb \'Oll Seite unserer hohen 
Regierung im gleichell Masse Unterstützung erfahren wird, 
wie der in unserem Nachbarstaate Preussen. Gewiss ist 
es aber, dass Bleiberg dessen Concllrrenz um so leichter 
bestehen wird, wenu die seit JalH"cn angestrebte Fusion 
der Bleiberger Werke ill Eillcll eillzigen V\' crkskörper zu 
Staude kommen sollte, 

Bleiberg, am 6. 1\Iärz 1865. 
Georg Kröll, 

Sebast. Ebner'scber Werksleiter. 

Sollen wir auch Cokes-Roheisen produciren 
oder nicht? 

(Schluss.) 

III. 

\Vollte man wegen offeubarer Gnmöglichkeit der cou
stanteu Aufbl"ingung du· Holzkohle für 11/ 2 Mil!ioueu Ctr. 
Robeiseu auf eiue jährliche Erzeugung von 1 lliillion her
abgehen und im gleichen Verhältnisse' auch die Raffinade 
~ermiudern, so bliebe bei dem Umstande, als der häusliche, 
übrigens sehr uuwirthschaftliche V er brauch den Ausschlag 
gibt, doch no eh immer eill jährlicher Abg1111g voll 150.000 
Cubicklaftern. 

Es steht daher fest, dass die Holzkohle bei einer Er-

*) Leider kommt über ßle iberg eben zu wenig in die 
Oeffentlichkeit. "'ärc z. B. jene Schrift beka1mter geworden, 
so wiirn sie wohl auch wickrlegt und cleren nochmalige Berich
tigung vermiedeu worde1i. Darum clrucken wir über sokhe Re
viere, aus denen man n i e etwas hört, bis sie nicht angegriffen 
werden, gerne auch minder vollständige Nachrichten, weil nur 
dann wieder ans dem lfovicre selbst ein neuer Beitrag zu des-
sen Kenutniss zu Tage kommt. D. Red. 

*·:•) 'Vir möchten cloch lieber auf die sichere Kraft des: 
,viri bus unitis« uns verlassen, als auf das ,Gliick", welches 
wir jeclmn Bergbau herzlich wiillschen, welches aber gewisse 
sprichwörtliche Launen hat! D. Red. 
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zeuguug vo11 auch nur 1 Mill. Ctr. Roheisen die Wälder 
binnen Kurzem gänzlich verwüstet, oder der gröaste Theil 
der Kohlen aus den eigenen Wäldern zu einem unerschwing
lich hohen Preise herbeigeschafft und also auch diese bald 
abgetrieben werden müssten. 

In Anbetracht solcher Zustände hat wan das Recht, 
zu staunen, wie diese Wirtbschaft so lange hat dauern 
können ? 

Wir erachten es daher ganz überflüssig, noe~ etwas 
zu sagen, wo die Verhältnisse so laut und gebieterisch pre
digen, dass auf dem bisher eingehaltenen Wege nicht län
ger fortgcarbeitet werden dürfe. 

Steiermark und Kärnten - diese Worte wollten wir 
entschieden betonen - bleibt nichts Anderes übrig, als die 
Roheisen-Erzeugung mittelst Holzkohle auf jenes M a s s 
zu beschränken, w clches mit Rücksicht auf den 
sonstigen Holzverbrauch mit einer rationellen 
F ors twirthHchaft zulässig c rs cheint, und rücksicht
lich der Ansprüche der M11ssen-Consumtion auf die Cokes
Roheisen-Erzeugung sich zu verlegen. 

Die Aufnahme des Bessemer-Proccsses im grossarti
gen Massstabe wird l'in kohlenstoffreiches Roheisen in An
spruch nehmen. welches mit günstig-öconomischem Erfolg 
in grossen !\Jassen wob) nur mit gutem Coke durchzufüh
ren ist. 

Nachdem wir bereits gezeigt, wie der steierische Wald
besitzer bei dem Kohlenpreise vo11 1 fl. mit Verlust arbei
tet und früher oder später seinem sichern Ruin entgegen
geht; aus sich selbst, seiner Familie und seinen Narhkom
meu ein Proletariat schafft, welches der Gemeinde zur Last 
fällt und dem Staate die früher e1he.ltene Steuer entzieht; 
so wollen wir es dennoch nicht unterlassen, die auf der so
genannten Bauernkohle haftenden Erzeugungskosten näher 
zu prüfen: 

Ein Joch Wald gibt 1 Wr. Klftr. Holzzuwachs als 
Rente. Zu einer einspännigen Wagenladung sind erforder
lich 20 Vordernberger Fass, zu deren Erzeugung in meist 
liegenden Meilern 3 1

/ 5 Wr. Klftr. Holz aufgehen. Das Fäl
len der Stämme, Putzen, Schneiden, Bringen zu den Mei
lern, die Waldreinigung, das Zusammenstellen und Verkoh
len von 3 1/ 5 Klftr. a 2 fl. gerechnet, gibt 6 fl. 30 kr., Ver
packen, Abnützung der Säcke, Aufladen etc. a 3 kr. per 
Fass macht 60 kr. Bei einer mittleren Entfernung von den 
Kohlplätzen zu den Schmelzwerken in Vorder.nberg können 
6 Meilen gerechnet werden. Der Kohlbauer braucht zum 
Fahren an den Kohlenplatz, Aufladen 1 nach Vordernberg 
und zurück nach Hause im Sommer 2 1

/.,, im Winter 3 Tage, 
also durchschnittlich 'l. 3;, ']\1ge, a 31;2 fi., macht 9 fl. 63 kr., 
zusammen 16 fl. 63 kr. Erhält derselbe für 20 Fass, a 1 fl., 
den Betrag von 20 fl. , so bleiben, ihm für 3 1/ 5 Klftr. 3 fl. 
73 kr. Werden hievon noch die Steuern von 3 1/

5 
Joch, 

i\ 20 kr., mit 64 kr. in Abzug gebracht, so bleiben ihm uoch 
im besten Falle 3 fl. 9 kr., oder als reine Waldrente 96 6/ 10 kr. 
per Joch. Zu 5% capitalisirt, gibt diese einen Werth von 
19 fl. 32 kr. für dlls Joch Wald. 

Die Beurtheilung dieses Zustandes der Dinge in den 
Alpenländern überlassen wir dem Leser. 

Das Holz steht als eines der wesentlichsten Bedürf
nisse des Menschen im Allgemeinen, insbesondere aber in 
den östeneichischen Alpenländern - wie es wohl auch in 
der Natur begründet ist- noch bei Weitem nicht auf dem 
Tauschwerthe, welcher schon vermöge des Massstabes eines 

einfachen Rechenexempels demselben innewohnen sollte. 
Die österreicliisch - alpeuländische Forstwirthschafl; 

nimmt einen 80jährigen Turnus für die ausgiebigste Cultur 
11n. Nach dieser Bewirthschaftung gibt der Forst pro anno 
1 Wieuer Klafter Scheitholz. Lässt man nun ein Joch Al
pengrund, welcher beispielsweise nur mit 6 fl. angekauft 
und mit Fichtensamen bewaldet wurde, durch 80 Jahre dem 
Holzwachsthume über, compensirt die Aufsicht, Durchfor
stungsarbeiten und sogar auch die Steuern U) wittelst der 
Abfalluutzungen, schlägt den Wald nach diesem Zeitraum 
zu 80 Klafter Kohlholz , so bringt er dem Eigenthümer 
ä 96·6 kr. ein Capital, von 77 fl. 28 kr. für Holz und den 
Waldgruud ein, welcher zu. 6 fl. angenommen, in 80 Jah
ren einen Werth von 83 fl. 28 kr. eingebracht hat. 

'\'ürdcn di1! 6 fl. dagegen in 5perc. Staatspapieren, 
welche noch den Vortbeil rler Mobilisirung br.sit:i;en, angelegt, 
die halbjährig zn "rhcbende11 Zinsen wieder capitalisirt, so 
erg;ibc sich nach Verlauf von 80 Jahren ein angesammeltes 
Capital von 300 fl. 

Soll demnach die Verkohlung in den Alpenländern eine 
wirthschattliche sein, so müsste die Klafter Holz am Stocke 
3 fl. 67 1/ 2 kr. kosten, und das Fas' Kohle auf den Schmelz
hütten mit 1 fl. 42 kr. bezahlt werden. 

Das Capitel über die steiermärkische Holzwirthschaft 
können wir hiemit schliessen, indem wir noch als Curiosum 
hinzufügen, dass sich 1 Kubikfuss massiven Kohlholzes zu 
dem Preise von 9()·6 kr. pr. Wr. Klftr. auf 1 1

/ 3 kr. am 
Stocke calculirt, an den meisten Orteo aber zum l\liodesteo 
5 kr. werth ist. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, dem steierischen 
Waldbesitzer die Wege zu bezeichnen, auf welchen er sein 
Produet besser alo auf die bisher gewohnte 'Veise absetzen 
könnte. lodern wir aber der Tbatsache erwähnen, dass iu 
letzter Zeit bedeutende Holzmassen aus den s c h 1 es i s c he n 
Waldungen über Ungarn und Triest exportirt werden, so 
wird man es uns nicht übel nehmen, weon wir es dem ge
ringen Sinn für wirthschaftliche Fortschritte und der Unbe
holfenheit der Steierer selbst zuschreiben , wenn sie mit 
ihrem Holze nur auf die Verkohlung angewiesen zu sein 
glauben, 

Haben wir im Vorstehenden die Verhältnisse und Ge
stehungskosten des vegetabilischen Brennstoffes für den 
Schmelzbetrieb in Steiermark möglichst erschöpfend be
sprochen, so glauben wir im Folgenden auf eine 

Vergleichung der Erzeugungskosten des Holzkohlen- und 
Cokes-Roheisens 

übergehen zu können*). 
Das durchschnittliche Ausbringen aus gerösteten Er

zen war bei den 11 · communitätlichcn Hochöfen in Vor
dernberg -13·1 Pcrceut, der Aufwaud von reiner Gichtkohle 

*) llei der nachstehenden llemerkuug werden die Anga
ben der ::itatistik der Eisenindustrie von Steiermark vom 
Jahre 185i (Wien, bei Prandl und Mayer, ISliO) soweit sie 
Erz- und Kohlenpreise betreffen, angenommen. Die übrigen 
Ziffern machen auf Genauigkeit zwar keinen Anspmch, können 
aber mit Riicksicht aut die Verhältnisse als massgebende An
haltspunkte zur Berechnung der Kosten der Cokes-Roheisen
Erzengung <lienen. (Die Redaction der Z e i t s c h r i ft f ii r Berg
n n d Hüttenwesen bedauert, dass der Veifasser nicht neuere 
Daten zur Basis genommen hat, doch werden solche gerade 
durch das llckanntwerden dieser llerechnung am ersten siclL 
offenbaren.) 
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betrug 10·78 Cubicfues pr. Ctr. Roheisen. Die Gestehungs
kosten eines Centnere gerösteter Erze (ohne Bergrente) 
eammt Bringen auf die Schmelzhütten 30 kr., 1 Cub.-Fuss 
reiner Gichtkohle 13·6 kr. Demnach kosten: fl. kr. 
232 Pfd, gröstete Erze a 30 kr. 70 
10•78 Cubikfuss Kohle a 13·6 kr. . 1 4 7 
1 % Amortisirung von 600.000 fl. Bergautheil, re· 

partirt auf die Erzeugung von 45.000 Centoer 
Roheisen • 13 

5°/o Verzinsung von obigem Capital pr. Centner 75 
Zuschläge und Materialien pr. Centner 4 
Löhne, Reparaturen und Regie pr. Centner 24 
Fracht nach Leoben pr. Centner 12 

Gestehungskosten von 1 Ctr. Roheisen der c o m-
m u n i t ä t 1 i c h e n Werke . 

Vordernberger Radwerk Nr. i: 
213 Pfd. geröstete Erze, a. 41 kr. angenommen, 

macht • 
10.5 Kubikfuss Kohle a 15.6 kr. 
2% Amortisation von 1 Million Gulden auf eine 

jährliche Erzeugung von 150,000 Centner Roh
eisen, repartirt pr. Ctr. 

50/o Verzinsung von 1 Mill. Gulden macht pr. Cti·. 
Zuschläge und .Materialien pr. Ctr. • 
Löhne, Reparaturen und Regi<J pr. Ctr. 
Fracht nach Leoben pr. Ctr. . 

Geetehung-skosten von 1 Ctr. Roheisen beim Rad-

fl. 3.4 5 

-.87 
1.64 

-.13 
-.34 
-. 4 
-.10 
- .12 

werk :\r. 7 . fl. 3.24 
Gestehungskosten von 1 Centner Roheisen mit Fünf

kirchnl'r Coke erzeugt: 

Erzeugung vou 284 Pfund Roherzen als Aequivalent 
von 2 1 3 Pfd. gerlisteten Erzen sammt Transport von den 
Gruben auf einer Erzbahn bis Leoben a 27 kr„ wo
bei 15 kr. für die Erze und 12 kr, pr. Centner auf den 
Transport entfallen • . fl. -. 77 
Röstnngskosten mittelst werthlosen Coke und 

Abfällen :\ 2 kr. 

Erze auf der Hütte 
1 Cnbicfuss weicher Holzkohle wiegt 7 Pfd„ 

multiplieirt mit 10.5 Kubicfuss (welche auf dem 
Radwerk Nr, 7 ihre Verwendung fanden), gibt 
n.5 Pfd. Holzkohle; an Etfect stehen 80 Pfd. 
Holzkohle 100 Pfd. Cokes gleich, daher für 73.5 
Pfd. Holzkohle 91.9 Pfd. reiner Gichteokes er
forderlich sind. 

Wird bei dem Transport von 48 Meilen 
noch der Einrieb von 4 % oder 4.1 Pfd. hinzu 
gerechnet, so ergibt sich auf den Ctr. Roheisen 
96 Pfd. Cokes-Verbrauch loco Schmelzofen in 
Leoben a iO kr.*) 

1 Cokeseisen-Hochofen hätte einen Erzberg
antheil mit 800,000 fl. und die Hüttenanlage 
mit 200,000 fl , also 1 Million zu verzinsen 
und zu amortisiren. 

Amortisirunf!: des Bergtheiles binnen 50 
Jahren, also 2% von 800/m Gulden macht 
16,000 fl„ 10 % von 200/m Gulden der Hütten-

-. 6 
fl. -.83 

-.68 

*) Dieser Preis ist baeirt auf den Tarif von O· 5 kr. per 
Zollcentner und Meile mit directer Bahnverfrachtung von Fünf
kirchen bis Leoben. 

anlage macht 20,000 fl„ die jährl. Gesammt
ebschreibung von 36 ,000 fl. repartirt auf die 
Erzeugung von jährt. 300,0UO Ctr. macht . 
5% Verzinsung von 1 Mill. Gulden, 50,000 fl., 

auf die E1 zeugung von 300/m Centner repar
tirt, macht .. 

Zuschl!ige und Materialien pr. Ctr. 
Löhne, Reparaturen und Regie 

Gestehungskosten von 1 Ctr. Cokcs-Roheisen 

fl. kr. 

-.12 

-.17 
-. 4 
-.10 

in Leoben . fl. 1.9-l 
Angesichts dieser Ziffer glauben wir der Nothwendig

keit jeder weitero Begründung der Rentabilität der Cokes
Eiscnerzeugung enthoben zu sein. 

Zum Schlusse eilend, wollen wir hiemit die Möglich
krit zugeben, dass sich in diesem Jahre die Erzeugung des 
Holzkohlenroheisens um 40 bis 50 kr. pr. Centncr wohl
feiler stellen mag, da, wie bemerkt, der Kohlenpreis von 
1 fl. und <lariiber auf 55 kr. gesunken ist; ebenso gewis& 
wird er aber seine frühere Höhe erreichen, sobald auch 
nur ein Theil der jetzt kalt stehenden Hochöfen angeblasen 
werden sollte. 

Nach den bittert>n Erfahrungen darf man den Raffinir· 
werken nicht zumuthen, au<·h uur Einen Deut auf Erweite
rung der Werke, sei es auch zur Aufnahme des Beseemer
Processes, welcher je eher in Angriff genommen werden 
solltr, zu verwenden, bevor die Bedingungen einer coustaut 
wohlfeileren Roheisenerzeugung geschaffen sind. 

Sprechen wir uns mit Recht gegen hohe Roheiseu
preiee aus, so glauben w.r noch weit mehr Grund zu haben, 
dem Aufwand neuer Capitulien zu industriellen Zwecken 
überhaupt Einhalt zu thun, wenn uns die thatsiichlicbe 
Entkräftung und Verarmung der Consumenten 
vor die Augen tritt, die nun kein ehrlicher 
Mensch mehr läugnen kann. 

Die Ueberproduction ist da, weil Niemand 
das Wenige, was noch producirt wird, zu kaufen 
vermag. Das ist der wahre Grund der Nothwen· 
d i g k e i t e i n c s E x p o r t e s. 

L i t e r a t u r. 
Ueber die Rechtsgiltigkeit der Feldes-Reservation für 

den fiscalischen Bergbau insbesondere in Oberschle
sien. Eine Abhaudhmg von Paul "'ach 1 c r, k, Gerichts
Assessor. Br~slau 1SG5. Maruschkc & llcrendt. 

Eine gut geschriebene Streitschrift iibcr eiiic seit einiger 
Zeit in preuss. Schlesien stark besprochene Frage, welche je
doch fiir unsere Leser wenig Iutercsse hat, da es sich mn 
einen Conflict von fiscalischen und stamlcsherrlichen Bergbau
Vorbehalten handelt, welcher in prenss'. Schlesien gerade in 
wichtigen Revieren ziemlich brennend f!Cworden ist. So weit 
wir ohne Einsicht in die Actenlage lccliglieh ans <len ge<lruck
ten 8treitschriften nrtheilen können , sehc>int obgenannte Ab
handlung den wahren Interessen des Bergbaues zusagender 
als <lic GegC'nsehriften, gegen welche sie gerichtet. ist. Leicler 
scheint aber<ierganzeStreit nicht lediglich auf derobjcctiven 
Grnn<llage sich zu bewegen, claher fitr einen Frl'm<len, der die 
verborgenen Fii<len, die ihn <lnrehziehen, mehr ahnen als erken
nen kann, jenes Interesse nicht zu gewinnen ist, welches uafiir. 
in clen bethciligten Kreisen angeregt werden mag, uml in <lie· 
ser Schrift gewiss Befriedigung finden wird. O. H. 
Revue universelle des Mines de la Metallurgie etc. de M. 

M. de Cuypcr. 8-eme. aunl>e 6me liHaison. Nov„ Dec. !864. 
Paris et Liege. Noblet & ßaudry. 
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Im Nachtrage zu unserer Anzeige in Nr. 4 d. J. bringen 
wir hier die Inhaltsiibersicht der letzten Lieferung der Lütticher 
Revue, welche den Jahrgang 1864 schliesst. Mehr als die Hälfte 
des Heftes nimmt eine Abhandlung von S. Jordan (vou der 
Pariser ccole centralc des arts et manufactures) iiber den „g e
g e n wärt i gen St an d des Eisen h ii t t e u wes e n s im Si e
ge n er Lande, mit b csonderer R iick sieht auf die Guss
stahl-Fa brication" eia, welcher zn lang ist, um selbst im 
Auszuge in diesen lllättern wiedergegeben werden zu können, 
dessen Studium aber empfohlen werden mag. Es folgt eine No
tiz von M. Z. Co 1 b urn iiber Harrisons gus sc ise rn e n Dampf
k esse 1, welcher im 'Vesentlichen nachstehende Vortheile ha
ben soll: Sicherheit gegen Explosionen, \\r egfall des Kessel
s~ns, Dauerhaftigkeit, leichtere Aufstellung, Abtragung, Ueber-
6ilgung und Heparatm", selbst nöthigenfalls Möglichkeit einer 
Vergrössernng, endlich anch Ersparung der lleschaffungskosten, 
kleinerer 'Vasserbedarf und rasche Dmnpfentwicklung bei ge
ringem llrennstoß-Aufwand. - 'Vir erwarten weitere Erfahrun
gen über diesen hier geriihmten Apparat. Zwei kleine Notizeu 
bringen die Beschreibung und "Zeichnung zweier mechanischer Pud
delapparate von Harrison und Eastword", welchen ebenfalls 
kurze Notizen iiber einen Puddelofen von Williams und lledson, 
einen 'Vindofen von 'Vilson , den Schwarzkopfsehen Stämpel
( oder Press-) Hammer, \Yaltru's pneumatischen Hammer folgen. 
- Die „ U eh ersieht der Fremdliteratur" bespricht das erste 
Halbjahr der Zeit~chrift des österr. Ingenieur-Vereins un
ter Mittheilung reichhaltiger Auszüge. Die llibliographie ent
hlilt einen grössern Auszug aus einer Beschreibung der Eisen
werke der Insel Elba \'On Simonin in der Revue des Deux-
Mondes (Sept. 1864), welche Interessantes bietet. O. H. 

Notizen. 
Die Basse merstahlhütte in Graz. Der Leiter des 

Schienenwalzwerkes am hiesigen Bahnhofe, Herr Inspector J, 
Ha II hat, an dem Grundsatz festhaltend, dass es in der In
dustril' keinen Stillstand gebe, die Y erwendung des Bessemer
stahles bei der Schienenfabrication geeigneten Ortes mit Wärme 
empfohlen. Diese zeitgemässe Idee wurde vom Verwaltungsrathe 
der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft angenommen und die Er
bauung eiuer Probehütte für eine jährliche Erzeugung von 
60.0!JO Centner Bessemerstahl genehmigt. Wir haben Gelegen
heit gehabt, die Yon Herrn Hall neuerbaute Hütte im Detail 
zu be~ichtigen, u11d wenn wir berichten, dass sich die Einrich
tung gleich jener der Schienenwalzwerkshütte durch eine sehr 
zweckmässige und practische Anordnung auszeichnet, so wider
holen wir nur das, was Fachmänner bereits mehrfach ausge
sprochen. Bei dem Inbetriebaotzen der neu erbauten Hiitte galt 
es nicht, einfach ein Metall nach dem Bessemerverfahren zu 
producircn, sondern die Werksleitung hatte hier die bestimmte 
engbegränzte Aufgabe, einen Stahl zu erzeugen, der mit dem 
Eisen eine vollkommene Schweissung eingeht, weil eben 
nur diese Gattung Stahl im Walzwerke eine Verwendung fin
den kann. U eberdiess sollte gleichzeitig erforscht werden, wel
che Hoheisensorten sich besonders zwn Bessemern eignen. Diese 
Probleme sind als vollkommen gelöst zu betrachten , indem es 
Herrn J. Hall gelungen ist, eiu ganz entsprechendes Metall zu 
erzeugen, und wurden bisher nahezu an 7000 Centner zur Schie
nenerzeugung tauglichen Stahles erzeugt, da seit Jänner d J. 
die Stahlerzeugung im vollen Betriebe ist, und mit ihr die Schie
nenerzeugung mit Köpfen aus Bessemerstahl Hand in Hand geht. 
Zur E11irobung dieser Schienen wurde am hiesigen llalmhofe 
ein Geleis mit denselben belegt, und vor wenigen Tagen ging 
der erste Zug (der in der Richtung Triest-\Vien Yerkehrcnde 
Eilzug) über Bessemerschienen. Es ist dies wohl der c r s t e F 11 ll 
in der österreichischen Monarchie, dass iiber Bessemerschienen 
die Häder der Loeomotive rollten, und gebührt die Anerkennung 
dieser Priorität dem genialen Ingenieur Herr J. Hall. Dieser 
Moment, mit welchem dem Bessemerstahle bei uns das Feld der 
grössten Verwendbarkeit eröffnet wurde, ist für dle Eisenin
dustrie ein höchst wichtiger, denn es ist nicht zu bezweifeln, 
dass sämmtliche Eisenbahn-Verwaltungen ihr besonderes Augen
merk diesem Fortschritte zuwenden, und zur Anlage neuer 
Bahngeleise fortan nurmehr Bessemerschienen ver
wenden werden, weil diese den Schienen mit Köpfen aus gepnd
deltem Eisen gegenüber wesentliche Vortheile bieten, in
dem sie bei einer Preiserhöhung Yon nur wenigen Kreuzern per 

Centner mindestens eine drei fache Dauer versprechen. 
\Velchen Einfluss dies auf die Rentabilität der llahnen iiben 
werde , bedarf wohl keiner nähern Erörterung, WJd wir geben 
uns nicht sanguinischen Hoffnungen hin, wenn wir behaupten, 
dass hiedurch auch der Anlage neuer Bahnen ein kräftiger Im-
puls gegeben erscheint. ("Grazer Tagespost.") 

Bleierzförderung in Oesterreich und Preussen im 
J. 1863. Im preussischen Staate wurden im Jahre 18ß3 auf 175 
Gruben mit 10.594 Arbeitern 1, 133.40:l Centner llleierze gewon
nen, deren Werth, zwischen 1 Thlr. 21 Sgr. und :i Thlr. 20 
Sgr. schwankend, (durchschnittlich :! Thlr. 13 Sgr.) eine Werth
summe von :!,728.445 Thlr. repräsentirt. 

An metallischem Blei (Kaufblei) sind i!ll genannten Jahre 
453.752 Ctr. im Werthe von 2,880.568 Thlrn. produdrt worden, 
denen 34.42 i Ctr. Glätte, 19 4.611 Thlr. im Werthe zuzureclmeu 
sind. 

Der \Verth des preussischen Jahreserzeugnisses an Blei 
und Glätte beziffert sich daher auf 3,0-15.179 Thlr. 

Nach dem 3. Hefte des XII. Bandes der Zeitschrift für 
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen des preuss. Staates, wel
cher wir obige Daten entnehmen, hat die ßleiproduetion von 
Grossbritaunien a·1s inländischen Erzen im J. 181;3 (Hunt Mine
ral Statistics, of the united kingdom etc) 1,384.8titi Ctr. Blei 
im 'Verthe von 9.499.316 Thlrn. betragen Da die preussisehe 
Production seitJ. 185.J. (Ctr. 213.841 mit 1,506.302 Thlr. Werth) 
sich verdoppelt hat, während die englische in dieser Zeit 
von 1,299.3Ul Ctr. nur auf 1,384.866 Ctr. stieg, hofft man in 
Preussen binnen 25--30 Jahren die brittische Bleiproduction ein
zuholen! - Die ö ste rreichi sc he Production an Blei betrug imJ. 
1863 nur 95.626 Ctr. Blei und 40.353 Ctr. Glätte im Werthe yon -
1,265.495 und 460.167 ß. (zusammen 1,725.662 ß.). Sie ist leider 
seit den letzten Jahren im Sinken begriffen, wie nachstehende 
Ziffern ausweisen. Es wurden producirt: 

1861 Blei 122.121 Ctr. im Werthe von 1,904.782 fl. 
1862 • 101.650 „ " 1,585.683 w 

ferner 
1861 Glätte 34.576 " " " " 490.994 " 
1862 n 29.914 n n " 401.002 " 
Bei der Glätte zeigt sich daher im Jahre 1863 wieder ein 

Aufschwung um 10.539 Ctr. im 'Verthe von 59.165 fl., welcher 
lediglich den Staatsbergwerken zu Gute kommt, denn die 
Privatwerke sind in der Glätteproduction im J. 1863 auch, 
wenngleich nur um 361 Ctr. zurilckgegangen. Die Production 
der Staatswerke zu den Privatwerken, stellt sich beim Kaufblei 
für die letzten 3 J abre in nachstehendem Verhältniss dar: 

1861 1862 1863 
Staatswerke 61.809 46.602 43.788 Ctr. ßlei 
Private 60.312 55.048 51.838 " „ 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
lltatute11 IOfllml Lelirpla11 rur die &-. &-. 

Berg1cliule i11 Sclimilllnitz. 
Genehmiget mit hohem k. k. Finanzministeris.1-Erlass vom 

14. MeJ 1883, Zs.hl 2ll016/279. 

1. Einrichtung der Bergschule. 
1. Zweck der Schn1öllnitzer Bergschule ist die Ausbildung 

von Berg- und Hüttenarbeitern für den Bergbau- und Hütten
betrieb, um hiefür im allgemeinen Interesse ein tüchtiges, sei
nen wichtigen Bestimmungen vollkommen gewachsenes Aufsichts
personal zu erziehen. 

2. Zur Aufnahme in die Bergschule sind nur Berg- oder 
Hüttenarbeiter (oder Auflieher geeignet , welche mindestens das 
Lebensalter von zwanzig Jahren erreicht haben. Eine Aus
nahme hievon darf nur in besonders berücksichtigungswerthen 
Fällen, nämlich dann Platz greifen, wenn der Betreffende un
geachtet des geringeren Alters besondere Handfertigkeit in 
berg- oder hüttenmännischen Arbeiten oder eine ausreichende 
Schulvorbildung besitzt. Aber selbst im letzteren Falle kann 
die Aufnahme Yor zurückgelegtem 18. Lebensjahre nicht erfolgen. 

Die Aufzunehmenden müssen ohne Unterschied des Alters 
ihren bisherigen Fleiss, Fassungsgabe und sittlichen Lebens
wandel nachweisen , und müssen im Lesen und Schreiben und 
mindestens in den vier Species der Arithmetik im Rechnen be
wandert sein. 
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3. Die Aufnahme in die Bergschule wird mittelst Gesuch 
eingeholt. 

Die Aufnahm~gesuche sind von den Bewerbern eigenhän
dig geschrieben, clnrch ihr unmittelbar vorgesetztes Amt, ver
sehen mit der von diesem ausgefertigten Qualifications-Tabelle 
und mit den sonstigen Behelfen an die Schmöllnitzer k. k. Berg-, 
}'orst- und Giiter - Direction, wckhe zugleich auch Direction 
der Bergschule fat , einzureichen , welche iiber die Aufnahme 
entscheidet. 

Bei einer zn grossen Anzahl von Bewerbern haben mit 
Riicksicht auf die vorhandene Räumlichkeit, Fähigere vor den 
l\limlerfähigen <lcn V orzng 

Die Aufnahme in die Bergschule , sowie die Ertheilung-
des Unterrichtes lfl'Schicht unentgeltlich. -

4. Dmch clic Aufnahme in die Ilergschule lindert sich die 
Stellung 1ks Jlcrg11rLeitc·rs als solcher in keinerlei \\'eise; cr 
11at seiner Arhcit, wie jeder Anclere ohzn\iegen, gcnicsst vor 
andercn Berg- uncl Hüttenarbeitern keinen Vorzug, uncl unt<:r
stcht in clisciplinarer Beziehung c\cr 8chmöllnitzer k. k. Bcrg
,·erwaltnnir. 

Die Be~trnfnng und Alilegnng cles Arbeiters von der Berg
arbeit clnrch clie Jkrg-Cons11ltatio11 hat die Entfernung von der 
Bergschule unbcrlingt wr Folge . 

. 5. Aerarial-Arliciter ans and<>rcn 'Verkcn uncl Bezirken, 
sowie Privat.arheiter erhalten für die Zeit des Besuches dPr 
Bergschule, - jedoch ohne alle weitere Folo-ernn,,. - Arbeit 
gl'gcn Entgelt am Schmöllnitzer llcrge oder be{ dC'r J·Hitte, wenn 
dies nicht allenfalls bei zufälligem BctriebsstiUstandc unthunlich 
werden solltl'. 

G. Uer g:inze Umfang cles Cnterrichtes ist auf zwl'i .Jahr
gänge frstgc~ctzt, 11ncl da dieser uur von einem Lehrer besorgt 
wircl, so wcrclen dicsclbcu Schüler zwei Jahrgänge nacheinaudcr 
zn frecJ1W11tirl'n halwn; folglich wird clie 'Viccleraufnahme vo11 
neuen Schiilern nncl der Wiederbeginn des ersten Jahrgmwes 
nur zu Anfang jPdes dritten Schnljnhres erfolgen. " 

Du· ~elntljalire werclen in clcr Hegel mitA11fmw cles Monates 
Oct. begin11en nncl mit F.nclc Juli 1ks nächsten Jahres schli<>sscn. 

i. em eincrs<"its clem Zwecke der Ilergschnle möglichst 
vollstärnlig zu cntspred1cn, andererseits den Umstänclen Rech
nung zu tragC'n, dass der Yortragen<lc Beamte ausser der Lehr
z~it au('h Pci11P11 llicnstobliegcnhcitcn gehörig nachkomme, so
wie auch cl1'r ßeq~schüler regclmiissig seine Arheitsschicht vn
fahren lditrnc, wird der Vortrag für clic Bergschule auf clrei 
Tage fiir <lic "'oche, nämlich auf Dienstag, Donnerstag 
nncl Samstag heschrlinkt, und :pvar auf zwei Stunden, Nach
mittags von :.! bis 4 Uhr in den 'Vinter-, und von 4 bis G Uhr 
in den Sommermonaten. 

Der Unterricht im Zeichnen, sowie die praetischen Ver
wendungen aus cler l\Iarkschciclerci und Bergbaukunde sind in 
die obige 8tu1Hlenbcmessung nicht eingerechnet. Diese werden 
mit gehiiriger Beriicksichtigung der beriihrten Verhiiltnisse in 
den Nachmittagsstunclen anderer Tage vorgenommen werden. 

Namentlich der Unterricht im Zeichnen, mit welchem so
gleich die Eröffnung des Lehrcur.~es beginnen wird wird vor
zugsweise in clcn Nachmittagsstunden der Sonnta;c erfolgen. 

Die Unterrichts-Gegenstände sind: 
0 

Für den 1. Jahrgang. 
1. Aus der Arithmetik. 

a) Die 4 Rechnungsarten. 
11) Mit ganzen Zahlen ; 
b) mit Briichcn (mit besouclerer Bcrücksichtigun,,. der De-

cimalreelmung). " 
b) Die Verhältnisse uncl Proportionen. 

a) Einfache Regel clc tri (gerade, verkehrte, wälsche Prac
tik und Halbirungsmethodc); 

b) zus?mmengesetztc Hegel cle tri (Gesellschaftsrechmmg). 
c) Potenziren u11cl \Vurzelauszichen (jedoch ohne mathema

tische Beweise). 

d) Vorbegriffe und Anwenclung der Logarithmen 
zu markschciderischen Berechnungen. 

2. Ans cler Geometrie'. 
A. Der Ebenen. 

a) Der reinen. 
a) Die nothwendigsten (circa 16) Slitze iiber Kreis, Win

kel, Dreiecke (Construction cler .l\lassstäbe) etc. 
b) Der practischen. 

a) Aufnahme mit Kette nnd Stäben (von der Aussteckun<Y 
gerai\er Linien bis zur Aufnahme ganzer Figuren mit Einschlus~ 
der dazwis~hen liegenclcn (circa 12) Aufgaben); 

b) Erklärung uncl Anwcnclnng des Messtisches so weit, 
um einfachere Figuren ans dem "Umfange" oder dem nAxpuncte~ 
aufzunehmen. 

B. s tereometrie. 
a) Erkliinmg der einfacheren geometrischen Körper. 
h) Berechnung dcrsellicn. 

. c) Practisd1c Anwendung der Körperberechnung aut die 
be11u Bergbaue häufiger yorkommcuden Fälle. 

A 1 s A 11ha11 g : aus <1 er Trigon o m c tri e. 
Lineare l >:ustellung cler Winkelfnnctionen sammt Er

klärnng hiezu. 
3. Aus <ler l\larksehei<lekunst. 

a) Erkliirnng der in der Grube gebräuchlichsten Jlfessinstru-
mente (sächsischer Schienzeug). 

b) l'riifung des sächsischen Schienzcuges. . 
c) Das Aufnehmen mit dem gewöhnlichen. 
cl) Das Mappiren und Nähe.res beim AuftraO'en mit dem 

siichsischen Sehienzeuge. " 
e) Das Auftragen der Ziigc mit clem Transporteur. 
f) Sohlwägeu, S('11kelschlage11. 
g) l\Iechanische Bestimmung der Mittagslinie. - Orienti

ren der Karten. 
h) Aufl.öscn mehrer<'r l\Iarkschcid saufgabcn einfacher Art. 

4. I. Abtheilung des Zeichnens. 
A. Vorunterricht. 

a) Die nothwencligsten (ersten) Sätze aus der clarstellendon 
Geometrie. · 

b) Constrnction und Ausarbeitung von Massstiiben_ 
c) Ucbungen im Situationszeichucn nach Vorlagen. 
d) Schlüssel zur Anfcrtignng von Grubenkarren nach Vor

lagen. 
B. Hauptunterricht. 

a) Aufnahme uncl Ausarbeitung einer planimetrischen Auf
gabe (Aufnahme mittelst Kette uncl Stäben). 

b) Einfache, markscheiclcrische Aufnahme mit vollständiger 
Durchführung derselben auf clcr Karte. 

(Fortsetzung folgt.) 

ANKÜNDIGUNG. 

~ 
[5-14] 

Rziha' sehe Patentzünder. 
P. T. 

. Die tmterzcichncte .Fin~1a beehrt sich, die ergebenste An· 
zeige zu machen , class sw die Erzeugung clcr von cl e m k. k, 
Hauptmanne im Geuiestabc, Herrn Eduarcl Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprc11gziinder iibernolllmen 
hat, uncl empfiehlt sich zu clcn lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlmde iu Nordböhmen. llochachtnngsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Diese Zeitschrift Pr'ci,Pint wöchentlich einen Bogen stark mit dCII no··tl ,·,.,. 11 8 t · t · 1 B · 1 D p ·· · · ist ';'h J' h 1 w· ' „ . l „e r l 9 19 C l e II e1ga >en. er ranumerat1onspre1S 
Ja r 1c oco 1en 8 fl. o. W. oder 5 Tblr. 10 N gr. Mit franco Postversendung S fl <o k ·· '" J i· J 1 b -erb lt · ff ·II B · 

1 
„b · ·" r. o. „. 1e. a 1resa onnenten 

8 :~.\ ~'.nen i° ~•e. c_11be~11c1t" er clie Erf~lirungen im berg- nud hiittenmännischen llf:ischiuen-, Ilan- uucl Aufbereitungswesen 
snmm • 1 ,is a s rat1s e1 a~e. lns.erate .fii>den gegen 8 kr. ü. \V. oder J •/2 Ngr. die gespaltene l\onpneillezeile Aufni1hme 

nschnften Je cl er Art können nur franco angcuommen werden. 

Druck v. K&rl \Vioter11ilz &. Co. in W:en. 
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Inhalt: Abnorme Flammc11crsd1cinnng beim Hessemern. - Ein Beitrag zur Enlbohrkundc. - Die beweglichen Feuer
rostc als Mittel 7.Ur rauchfreien nncl vollstiincligeu Verbrennung, zugleich eine Kritik iiber <lic verschiedenen Ranchverbrem:nngs
Einrichtnngen. - Administratives. - Ankiinclignngen. 

Abnorme Flammenerscheinung beim 
Bessemern *). 

'V er Gelegenheit hatte, der Durchfiihrung mr:hrerer 
Bessern er-Chargen beizuwohnen, und dieselbe zu beobach
ten, wird zugestehen, dass die dabei aus der Ofen-Kehle 
tretende Flammenerscheinung kaum weniger interessant 
sei, als der im Imwru des Ofens stattfindende chemische 
Vorgang, dessen iiussere Kennzeichen jrne eben bildet. In 
den meisten Fällen ist diese Flammenerscheinung sich gleich 
oder doch !ihn lieh, und bildet das, so zu sagen, einzige 
Anhalten bei Beurtheilung des Ofenganges und der Htirte 
des darzustellenden Productes. 

Es sei mir hier nur erlaubt, einen Fall anzuführen, in 
welchem dieselbe sich ganz abnorm zeigt und sieb auch 
nicht im geringsten mehr zur lleurtheilung der Stahlbärte 
eignet. Wenn ich den Versuch wage, eine Erklärung für 
diese Abnormität zu geben, so muss ich gleichz,dtig bit
ten, diess eben nur als einen Versuch zu betrachten nnd 
mit .Nachsicht zu beurtheilen. , 

Fiir jenen Theil der geehrten Leser, uer die llcssc
mer-Anlage in Heft (Kiirnten) nicht aus eigP.ner Anschauung 
kennt, sei bemerkt, dass das A.ufäch lagwasser für die 1-Hl
pferdige Gcbliiseturbi11e geliefert werde von einem Sam

melteiche von circa 135.000 Cub.,Fuss Fassungsraum bei 
höchstem 'Vasserstande. Terainsverhältnissc bedingen die 
unter 35" geböschten Ufer und ein nicht unbedeutendes 
Fallen des Teichgrundes gegen die Gerinm:schütze zu, allwo 
auch der von 0 bis 111 Wr. Zoll gethcilte 'Vasserstands· 
zeiger angebracht ist. Der Teich wird vor jeder Charge 
bis 105-111 gefüllt; das mit dem Ilcsscmergebl!ise be· 
werkstelligte 1

/ 2- 1/.stündigc Anwärmen des Ofens ver
ursacht jedoch meist ein Fallen deg \Vasserspiegc!s bis auf 
85-95 Zoll. In Folge der Uferböschung und des fallen· 
den Teichgrundes erfolgt das Sinken des Wasserspirgels 
bei gll!ichem Wasserverbrauche um so rascher, je niedri
ger der Wasserstand ist. 

*) Bei cler Neuheit lies Ilcssemerns scheint uns jcile in 
der Manipulation beob:ichtete Tb:itsache des Nachdenkens wcrth. 
"'ir danken daher dem Herm Einsender recht sehr für seinen 
Bericht, 'und laden zu möglichst vielen }fittheilungen iiber die 
Erfahrungen bei dem nenen Processe ein. D. Red. 

Von allen bisher in Heft abgeführten Chargen sollen 
drei herausgenommen werden, bei welchen der zu bespre
chende abnorme Fall eintrat. Die erste derselben wurde am 
8. November 1864 abgeführt, die zweite und dritte am 23. 
und 24. März d, J. Bei allen dreien handelte es sich um 

den Abguss grosser Stiicke von 25-30 Ctr., die als Ma
teriale für Panzerplatten und Pistonstangen dienen soll
ten. Es musste daher mit sehr grossem, tiefgrauem Roh
eisen-Einsatz in dem kleinen, für 25-30 Ctr. Einsatz 
berechneten Ofen gearbeitet werden. (Es war in allen drei 
Fällen der schwedische Ofen in Gebrauch; beim englischen 
Ofen dürfte die Abnormität wohl kaum einmal stattfi!lden.) 

Die angestrebten Härtenummern waren im ersten Falle 
VII (I = Härtest-Stahl-Nummer, VII= Schmiedeisen), in 
den beiden letzten Fällen V-VI. Znr bessern Heurtho:ilung 
seien die nöthigen Daten nngeführt. 

B e n e n n u n g 

Ruhciscn-Einsat7. in Ctr. 
Hoheisen-Qualitiit . . . 
Dau<'r der Schlackenbildung-s· 

I'Priodc in lllinntcu 
Dauer der 'ganzen Charge in 

)linuten . . . . 
Grösste \Vindpressung in der 

Schlackenbildnng-speriode in 
Pfunden prr C:Zoll . . . 

\Vinclpressung nnmitte.lhar vor 
dem Stahlaustich in Pfunden 
per OZoll . . . . . . 

Durchmesser der l!J Stiick Dii
seniiffnnngen in \Vr. Linien 

\Vasscrst:rncl :im Tcichspil'gel 
bei Beginn der Charge in 
W r. Zollen . . . . . 

\Vasserstarnl am Tcichspicgcl 
nach Ileendigung der Charge 
in Wr. Zollen . . . . 

j CharitP t. j Chari:P lt. j Charp;r 111./ 
1 

-15 :Ji H 
>ehwarhgrau tief grau tit1 lgrau 

4 l:'i ~o 

:.!O :11 40 

11 1; Y2 IS 

4 8 ti 

b 6 6 

\14 • 91 

34 28 
TI.'ic man aus diesen Daten entnimmt und schon frü

her bemerkt wurde, wurde immer mit hohem Einsatze ge
arbeitet. Die Chnrgen hatten daher eine verhältnissmässig 
lange Dauer, wozu bei beiden letztem Chargen uoch die 
tiefgraue Beschaffenheit des Roheisens das ihrige beitrug, 
indem in allen Fällen, besonders aber bei Charge III. ein 
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\'erlegen der Düsen sich einstellte, welches jedoch immer 
wieder behoben wurde. 

Die Pressung des Windes während der · Schlack_en
bildungsperiode stieg bei Charge II. und III. auf 17 1/ 2 und 
18 Pfd. per QZoll. 

Die Folge der langen Dauer dieser Periode war gt·os
ser Wassen·erbrauch, daher Wassermangel, kleinerer Gc
fällsdruck uud niedrige Windpressung während der Frisch
periode, 

Der Verlauf der 3 Chargen war nun von Anfang au 
ein regulärer; erst nach Ende der Kochperiode gestaltete 
er sich ganz eigeuthümlich. Bei den Chargen I. und II. war 
der L'ebergang der Koch- in die Frischperiode nur sehr 
schwer, bei Charge lII. aber geradezu gar nicht erkennbar. 
Die Flamme wurde in dieser Periode in allen drei Fällen 
zwar unruhig und flackernd, erlangte jedoch nie die durch
sielitige, blaue Färbung des brennenden Kohlenoxydes; sie 
war im Gegcntheile gelb, sogar schwach röthlich gefärbt, 
u11d zeigte geringe Durchsichtigkeit. Plötzlich wurde sie 
dunkler, braunroth, verkürzte sich zugleich, uud es trat der 
eigenthümliche braune Qualm von brennendem Eisen auf, 
in gewöhnlichen Fällen die sichern Kennzeichen der gänz
lichen Entkohlung und theilweisen Verbrennung des Eisens, 
kurz die Merkmale dafür, dass man Schmiedeisen erb la
sen hatte. 

Man beeilte sich natürlich, so schnell wie möglich ab
zustechen, und erhielt ein recht flüssiges Product. Bei Charge 
I. wurde die Panzerplatte mit 23 Ctr., bei den Chargen II. 
und III. mit deren Durchführung Schreiber dieser Zeilen 
beauftngt war, Blöcke für Pistoustangcn mit 29 uud 34 
Ctr. Gewicht zum Abgusse gebracht. 

Machte uns das Aussehen der Schlacke , sowie das 
Verhalten des Stahles beim Giessen schon stutzeu, so er
staunte man doch noch vielmehr, als ausgeslreckte kleine 
Proben bei Charge I. die Härtenummer III. bei Charge II, 
und III. aber die Härten VI. und IV. ergabeu,- obschon bei 
den beideu letztereu iu Folge eines Missverständnisses kein 
Roheiseunachguss erfolgte. 

Die Umstände mussten uns zu einem näheren Einge
hen in die Sache anspornen. Uebercinstimmend mit der 
Amicht des hiesigen Schmelzmeisters Herrn Kutschka, 
bildete sich Schreiber dieses folgende Erklärung: 

Bis in die Frischperiode liefen die Chargeu ganz re
gulär ab, Da aber hatte man in Folge des niedrigen Was
serstandes im Teiche geringe Windpressung, dabei aber 
eine sehr bedeutende Metallmasse im Ofen. Der Wind ver
mochte bei dem geringen Ueberdruckc nicht bis in die 
Mitte des Metallbades vorzudringen , und war auch nicht 
im Stande, die grosse Masse in rotirender, diese fortwäh
rend mischender BewE>gung zu erhalten. 

In Folge dessen wurde der den Düsen im Kreise herum 
zun!ichst liegende Theil der Metallmasse immer mehr und 
mehr entkohlt und endlich theilweise Eisen verbrannt, das 
den rothbraunen Qualm von Eisenoxyd verursachte. In der 
Mitte des Ofens konnte sich die oxydirende Wirkung des 
Windes nicht mehr geltend machen, es blieb dort ein roher, 
kohlenstoffhältiger Kern. Der Mangel an gehöriger Bewe
gung iu der Masse verhinderte eine Wechselwirkung zwi
schen dem kohlenstoffhältigen Kerne in der Mitte und den am 
Rande herum gebildeten Eisenoxydaten. Beim Abstiche 
aber mussten sich diese beiden Theile mengen, die Eisen
oxydate mussten entkohlend auf den innern Kern einwir-

ken, und je nachdem erstere iu grössercr oder kleinerer 
Quantität vorhanden waren , wurde auch das erhaltene 
Product mehr oder weniger weich, 

Und in der That war die Windpressung unmittelbar 
vor dem Stahlabstiche bei den Chargen I. und III. am uic
drigstcn, - der Durchmesser des wenig entkohlten Kernes 
daher am grössten. 

Es ist dies ein schüchterner Versuch; möge ich das 
Richtige getroffen haben, 

Heft, am 26: März 1865. 
Fritz v. Ehrenwerth, 
llerg- mid Hüttcnadjuuct. 

Ein Beitrag zur Erdbohrkunde. 
Von J. P. 'Vlach, fürstl. llcrgverwaltcr zu Krzimitz. 

Fast allgemein werden Bohrungen bei Mineralschür
fungcn in der Art gehandhabt, dass die Kraft- und Last
momente bei den mechanischen Bestandtheilen weder im 
Einzelnen noch im Zusammenhange auf dcu zu leistenden 
Effcct und die nöthigc Sicherheitsgewährung einer Berech
nung unterzogen werden, vielmehr sich dabei auf zufällige 
Erfolge verlassen wird. Bohrungen, besonders in grössere 
Teufen, erfordern zur Leitung Umsicht und bereits erwor
bene Erfahrung, wenn sie einen zusagenden Ausschlag im 
Fortschritte und im befriedigenden Geldaufwande erlangeu 
sollen. 

Der Bohrunternehmer bcfiudet sich nicht auf dem rech
ten Standpunctc, wenn er ein gewöhnliches, eine Zeit lang 
den Bohrer führendes Arbeits-Individuum in Absicht eines 
pecuniärcn Ersparnisses zum sogenannten Bohrmeister oder 
Leiter des Bohrgeschäftes aufstellt, der in Bruchfällen de1· 
Bohrhestandtheilc und bei vielseitigen Vorkomnmisscn rath
l~s dasteht. Zur Brauchbarkeit eines Bohrleiters gehört. 
ausser der Betriebsamkeit einige Kenntniss im Zeichnen, 
vorzüglichaberinder Berechnung der bei dem Bohr
geschäfte im Gebrauche stehenden Mechanis
men und deren Regelung. 

Da letztere auf rein mathematischer Grundlage beru
hen, die nicht Jedem zugänglich erscheiut, so wurde in mir 
der Gedanke rege, im Gcmeinintercssc des Bohrgeschäftes 
Be rcchn ungsno rmcn hiczu in einer möglichst fassli· 
eben "'eise in Ausdruck zu bringeu, welche in practischer 
Anwendung hinläuglich sichere Ausschlagsrcsultate zu ge
ben geeignet sind. Ich habe mich bei meinen früheren Boh
rungen und bei der Tiefbohrung*) bei Kollctsch in der 
Buschtiehrader Steinkohlenformation derselben bedient, 
und werden daher hier in Berechnungsbeispielen eine Er· 
l!iutcrung finden. 

I. Das Bohrunternehmen hat den Zweck, mittelst eines 
aus gewisser Höhe a frcifallenden schweren Eisenbohrers 
b im gewöhnlich vorkommenden Wassermittel c nach ver
schiedenem Bohrlochdurchmesser d mit gewisser Anzahl 
Fallstösse e an der Sohle des Bohrloches entgegengesetz
ten Widerstand des Gebirgsgesteins (zu überwinden, und 
unter diesen Umständen die Gebirgsglieder zum Behufe 
der bergmännischen Erforschung in oft beträchtliche Teu 
fen zu durchstossen. 

*) Beschrieben in dieser Zeitschrift im Jahre 185S, Nr. 42, 
pag. a:H. 
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Aus diesen zifiermässig bestimmbaren sechs :\Iodali
täten lässt sich der reine Stosseffect des Freifallbohrers 
nach Berechnungsregeln aus der :\lechanik und Hydraulik 
nmitteln, welcher jedoch mehr zu einem theoretischen 
Ueberblicke, als zu practischem Vortheile in dynamischer 
Beziehung dienen kann, nachdem im letzteren Falle mit 
der zunehmenden Bohrteufe die 'Vasserdichte und das An
häufen des Bohrlochsmundes einer eintretenden Verände
rung derart unterworfen ist, dass die Sto~skraft ganz aufgeho
ben erscheinen kann, wobei die variirende '\Vechsell1ä.rte der 
Gebirgsglieder noch einzurechnen kömmt, sohin die selbst 
in höhere Heclmung»n einschlagenden Lörnngsermittlungen 

· hier iibergangen werden. 
Im Allgemeinen verliert jeder Körpt•r im Wasser ei

nen gewissen Theil \·on seiner absoluten 8chwere, und in 
diesem Falle ein 600 Pfd. ~chwerer Bohrer, wenn das 
specifische Gewicht vom geschmiedeten Eisen 7 ·8 ist; 

{jOO X ~t:i'.J 
600 : i·8 = i6·9 uahe 77 Pfd. 1 wo > a dasselbe 

4-!fl 
Resultat gibt. Demnach ist das relative Gewicht des Boh
rers 600 - i7 = 523 Pfd. auf den Stossetfect. 

II. Ein Bohrer sammt Obergestlinge hätte 4500 Pfd, 
Gewicht; welchen DurchnH·sser muss ein Hauptseil zu des
sen Einlassen und Aufholen bei der Voraussetzung einer 
ifachen ~icherheit auf die Festigkeit und 22 Klftr. Länge 
erhalten 'l 

Bedeutet fi den gesuchten Durchmesser des Seiles, 
so gilt die Berechnungsformel : 

S = dem Ausdrucke der 7fachcn Sichcrhllit. 
c = 6500 dem Coiifficienten der absoluten Festigkeit 

des Hanfes im trockenen Zustande, im Mittel aus 
6000-7500. 

3• I 42 Peripherie-Ausdruck. 

D ') G X s X 4 . b . b 'IT h 1 -= die e1gege ener. „, ert e unter egt; 
cX3·142 

02 = 4500 X 7 X 4 = 6 .17 und 
65011 X 3·442 

D = J/ 6·1 i = 2·48 nohe 2·5 Zoll. 
'Vill man aus dem Durchmesser des Seiles erfahren, 

die wievielfache Sicherheit dabei auf eine gegebene La.et 
vorausgesetzt werden könne? so ist diese Formel zu mo-

Dt X X 3•14'> 
dificiren; als S = c -

GX4 
III. Ein Bohrschürfer setzt voraus, in einem Gebirge 

200 Klftr. tief niedergehen zu müssen, zu welchem Behufe 
er einen neuen Bohrer anzuschaffen hat. Es frägt sich: wel· 
ches Gewicht vom steierischen Gittereisen ohne Rücksicht 
auf den Calo bei der Anfertigung und Einschluss des Un
tergestänges dazu nothwendig wird, wenn dasselbe 0·7 5 
Zoll Querschnittefliiche erhalten und eine 6·5fache Sicher
heit der Eisenhaltb11rkeit in Aussicht stellen soll? - Deu
tet G das gesuchte Gewicht an, so ist nach der Formel : 

Hier ist: Q = O"i5" Querschnitt. 
T = 200° Länge. 
S = 6·5fache Sicherheit. 

440 = Pfundgcwicht eines Kubikfuss Eisens. 

G = S X T X~ X 440 substituirt: 
14-! 

G = 6·5 X 200 X o;~! X 440 = 

G = 6·5 y 200 X 0·0052 X 440 = 
2974·4 Pfd. 

Anmerkung. Eine Bohrstange von diesem Quer
schnitte und 1.J Fuss Länge gibt auf 200° = 1200': 14' = 
85·7 Stangenzahl, und 2974: 85·7 = 34·7 Pfd. Gewicht 
von einer Stange. Es ist vom Nutzen, in diesem Falle dem 
Schmiede das Eisen n11ch dem Gewichte zu übergeben und 
mit Einschluss der Schraubenschlösser auf 1 00 Pfd. dessel
ben auf den C!llo 7 Pfd. zu rechnen, dann das Gestänge 
wieder nach dem Gewichte zu übernehmen. Die Herstel
lung der Einzelnstangen auf gleiche Länge hat den Vor
theil, dass man, ohne beim Aufholen des Bohrers das Ge
stänge auf die erbohrte Teufe messen zu müssen, diese 
sogleich und sicher aus der angewandten Anzahl Bohrstan
gen ohne Zeitverlust erheben kann. Ein auf 200 Klftr. auf
zuholendes Bohrgestliuge erfordert mittelst eines Laufrades 
volle 4 Stunden, mittelst eines Kralrn1·s noch längere Zeit. 
Drei Stangen der besagten Länge geben dann i Klftr. lange 
Stangenzüge beim Aufholen. 

IV. Das Untergestänge oder der Freifallbohrer hat 
nach I ein relatives Gewicht von 523 Pfd. 
hiezu das Gewicht des Obergestänges aus III 

mit 2975 „ 
Gibt das Gewicht des ganzen Bohrers von 3498 Pfd. 

Welche Querschnittsfläche muss das Obergestänge 
auf dieses Gewicht und auf 200 Klf1r. Bohrteufe erhalten; 
wem1 eine 7fache Sicherheit desselben vorausgesetzt wird? 
- Drückt Q den Querschnitt aus, so ist nach Formel*): 

Hier Ist: G = 34·98 Ctr. 
T = 200° 
S = 7fache Sicherheit. 

50000 = dem Coiifficienten der absoluten Festig
keit des· Eisens im :\litte] aus 31000-
60000. 

Q = G X T X S substituirt: 
50000 

Q 
34·98 X :WO X 7 

0 9
_
9 

h . = = · ua e ein 
50000 • 

Quadratzoll. 
V. Bei diPscm gefundenen Querschnitte des ganzen 

Bohrgestänges \'Oll 1 LJ'' siel1t. man ' dass jener in m 
von O·i5 um 1/~ Zoll d;tferire, demnach dasselbe die 
tendirte Sicherheit mit Bcz11g auf die Untergestängelast 
nicht bieten kön11c; wenn in seiner Verkürznng nicht d11zu 
die Anordnung eintritt , da bekanntlich in derselben eine 
grössere Tragfähigkeit erzielt wird. 

Ist die gesuchte verkiirzte Länge <lt>:> Gestänges mit 
T ausgedrückt ; so ist : 

Hier gilt: G = 34·98 Ctr. 
S = ifache Sicherheit. 
Q = O·i5" Stangen-Quersclmitt. 

Q X 50000 .. 
T = G X 

8 
und substitu1rt. 

T = O i 5 X 5 0000 = 153 Kif d" anzu-
34·98 X i tr. ie 

wendende Länge auf die verlangte i fache Eisensicher-

*) Diese und jene in V und VI vorkommrn<len Formeln 
sind zur blassen Bestimmung cler ruhigen Bclastwig cles Ge
·stänges ohne Eigengewicht anzuwenden, daher zn der Last das 
Gewicht cles Eisengestänges noch gemäss III mit Pinznrechnen 
kommt. 

* 
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heit des ;i/ 
4 

Zoll im Querschnitt halteudeu Gcstäuges, 
wo auf dasselbe 4 7 Klftr. des 1 Ozölligcn nach IV aufzu
setzen kommeu. Eiue ßohrstange \'On letzterem Querschnitte 
und 14 Fuss Länge wiegt nahe &O Pfd., uud l 11 hievou 

~1 ·4 Pfd. 
VI. Bei Einklemmungen des Untergestäuges durch 

Nachfall, Brüche der Bohrbestandtheile, Festschlagen in 
die Sohle, Lettenkranzbildungen etc. ist häufig ein Versuch 
durch Hebebäume unter Mitanwendung des Bohrschwen
gels uud des Laufrades oder Krahnes mit Vermehrung der 
Menschenkräfte ohne alle Rücksichtsnahme auf die abso
lute Festigkeit des Obergestänges und Seiles in Gewohn
heit, was bei angewandter Ueberkraft bewiesene uachthei
lige Folgeu des Reissens desselben oder der Fangapparate 
nach sich zieht. Ein derartiges Beispiel iu XXIII. 

Der Coefficient der absoluten Festigkeit davon soll 
jedPm Bobrleiter bekannt sPiu, um darauf gesWtzt die an
zuwendende Kraft bei den angewandten Hebevorrichtungen 
thu11lichst approximativ zu bestimmeu. In derlei Vorkomm
nissen wird die Ermittelung des Sicherheits-Coefficienten 
bei dem Bohrgestänge zum ersten Erforderniss. 

Nimmt man aus V auf 153 ° Teufe bei 7focher Sicher
heit und % Zoll Querschnitt das Gewicht des Bohrgestän-

ges in Rechnuug mit . 22·nl Ctr. 
dann auf die ~äuge vou 200° bei gleicher Si-

cherheit 1 Ozölligem Querschnitt das Ge
wicht des 4 7° langen Stangenaufaatzcs 
hiezu mit 10·06 n 

Ferner das relative Gewicht des Freifallboh-
rerf! aus I mit . 

weiter jcues des Freifallinstrumentes*) von 
und beispielsweise auf eine Einklemmung des 

Untergestänges die verursachende Last an 
mit 

so ist die Gesammtlast G = 
Q = 1 Zoll Querschnitt des Gestänges. 
T = 200° Gestängelänge. 

!)·23 ll 

1·82 ll 

t o·oo „ 
49·90 Ctr. 

Daraus ist zu ermitteln, die wievielfache Sicherheit 
bei dem gemischten Bohrgestänge auf diese Last voraus
zusetzen sei ? -

Wenn S die gesu~hte Sicherheit andeutet; so ist : 

rioooo X Q .. 
S = G X T und substitu1rt, 

8 50000 X t "f h s· 1 h . 1 h = - = ;,i ac e 1c 1cr e1t we c e 
49·90 X 200 ' 

in diesem Falle das Gestäuge bieten kann. 

VII. Wird von einem eisernen Bohrgestänge auf 200° 
Länge bei den oberen Daten die Grösse der Ausdehnung 
verlangt, und diese durch D ausgedrückt, so gilt die Formel: 

Hier G = 4990 Pfd. 
T = 20()0 - 1200' Länge des Gestänges. 
Q = t '' Stangenquerschnitt. 
M = 22,500000 dem Modul der Elasticität des 

Eiae.;s im Mittel aus 20,000000-2fi,OOOOOO. 

*) Die verbesserte Construction desselben mit dem Unter
gestänge, siehe Erdbohrkunde des Hem1 Ob. H. Be er, Prag 
195S , oder meine Beschreibung sammt Abbildungen in Nr. 5, 
pag. 35, Jahr 1859 dieser Zeitschrift. 

G 
D=QXT 

--- substituirt: 
i\I 

!_990 ,, 200 
D = 1 /' 

----- = 0·266 Fuss = 3·2 Zoll, 
22,50001'0 

was den 4500sten Theil der Länge des ganzeu Bohrgestän-
ges ausmacht. (Fortsetzung folgt.) 

Die beweglichen Feuerroste als Mittel zur 
rauchfreien und vollständigen Verbrennung, 
zugleich eine Kritik über die verschiedenen 

Rauchverbrennungs-Einrichtungen. 
Von Bcrgdirector Rudolph Z cm l ius z k y. 

Die Nothwendigkcit einer vollständigen V crbrcnuung, 
tiOWohl in technischer, öconomischer, als au eh iu sauitätli· 
eher Beziehung in unseren Tagen, wo mau immer genauer 
alle Factorcn des Aufwandes zur Erzeugung irgend eines 
Productcs berechnen muss, wobei der Brennstoff in seiner 
eigentlichen pyrotechnischen Anwendut1g sowohl, wie auch 
als Krafterzeuger bei Dampfmaschinen und als unentbehr
lich für die gewönlichen Lebensbedürfnisse eine so her
vorragende Rolle spielt, kann nicht lebhaft genug illustrirt 
werden. 

Der in jeder Hinsicht schädliche Rauch ist zwar ein 
untrügliches Kennzeichen schlechter Verbrennung, und doch 
haben die aus den Essenschlündcti emporwirbelnden Rauch
gebilde sogar einen gewissen falschen Nimbus an den Aus
druck und an das Bild rnuchender Essen geknüpft, obschon 
die Zeiten nun wohl vorüber sein dürften, in welchen mau 
eben in den Essenrauch einen gewissen Stolz hineinsetzte, 
als sei er ein sprechender Beweis, dass ein Werk im flot
ten Betriebe sich befinde. 

Es wäre eine arge Täuschung, wollte man sich der 
Meinung hingeben , dass ausschliesalich industrielle Etab
lissements, Hüttenwerke, Coaksöfen, Röstöfen etc. rauchen 
müssen, als ob dies das unvermeidliche Los ihrer Bestim· 
mung wäre. Ein Beispiel diene hier: Bei Teplitz in Böhmen 
wurde der Betrieb der in der Nähe der Stadt gelegeueu 
Kalköfeu aus Rücksicht auf· die Sanitätsverhältnisse des 
berühmten Badeortes, durch behördliche Intervention ein
gestellt. Der Stein des Anstosses war auch hier der Rauch, 
der nicht nur die Stadt, sondern die ganze Gegend weit 
und breit verpestete. Um den unentbehrlichen Industrie
zweig der Kalkbrennerei, welche hier vermöge des Ka:k
steinvorkommens nur an einzelne Puncte gebunden ist, zu 
retten, musste die schädliche Ursache behoben werden, und 
es ist auch nach etwa anderthalbjährigen Bemühungeti wirk
lich gelungen, den Rauch bei den Kalköfen zu verbrennen. 

Es dürftp Fachgenossen, die mit ähnlichen Betriebs
zweigen nicht selt•·n zu thun haben, interessiren, wie die 
Rauch\'erbrennung bei den Kalköfen in der Teplitzer Ge
gend geschieht, indem dieselbe, wenn auch etwas Einfa· 
ches , aber in ihrer Art jedenfalls etwas ganz Neues bie· 
tet und sich auch für Ziegeleien, Röstereien, für mauche 
Coaksöfen und Röstöfen anwenden läsdt. Da ich Gelegen
heit hatte, durch eigene Anschauung zur Kenntniss dieser 
Einrichtung zu gelangen, so gebe ich kurz eine Skizze des 
sehr einfachen Apparates. 
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Do:rselbe besteht ans einem kleinen , gewölrnlichen 
Rostfeuer (Hilfäfcuer), da~ unter einer Esse, oder doch uahe 
an dieselbe angelegt ist, und während des Brandes der au
fügeu<len Kalköfcu möglichst lebhaft uutcrhalten wird. ' 
Die Kalköfen, hier eine Art kleiner Schachtöfen, in denen 
auch die Füllung abwcchsclud lagenweise mit Braunkohle 

. und Kalkstein erfolgt, und eine ganze Fiillung auch eine 
abgt>schlosseue Campagne ausmacht, sind haubcnartig über
wölbt worden , um alle Gase aufzufangen und dieselben 
mittelst gemauerter Schläuche f!rst in einen gemcinsclrnft
lichcn Canal, dann über das Hilfsfeuer vermittelst zweier 
Fenerbriickcn, deren eine vor dem Rost, die andere hinter 
demselben sich befindet, derartig zu führen, dass der un
verbrannte Gasstrom aus den Kalköfen stechend, das Rost
fcue1· trifft. Ueber dem Rost ist ein überwölbter hohler 
Haum, der als Reservoir für deu Ueberschuss der Gase und 
als Bcheizungsraum dient. l\lit Hilfe dieses Rostf<Juers wer· 
den die unvollständig verbrannten Gase d!'r Kalköfen Hr
brannt und ziehen rauchfrei bei der Esse hinaus. Für Yier, 
sechs, und nach der Art der Anlage auch für mehrere zu
eammengeban~c Kalköfen reicht ein einziges denntigcs 
Hilfsfeuer aus. 

Yon diesem Bebpiel aus der Praxis iibergehend auf 
die bi~jNzt iiblichen Mittel der Rauchverbrennung, zählen 
dahin ausser den Versuchen, die sich minder bewährten 
und daher auch wenig bekannt wurden, folgende mehr in 
die Praxis eingeführte Einrichtung('n: Starker Essen
z u g, Verengung des Fuchses, gitterartig durch· 
brochener Fuchs, der Feuerdom oder RRuchre· 
servoir, das Hilfsfeuer, der Doppelrost, der Pult
rost, die Trcppenroste und die beweglicheu oder 
rn e eh an i s c.h en Roste. 

Um den Probirstein an diese Einrichtungen anzule
gen, muss vor allem die altherkömmliche , widersinnige, 
bis jetzt aber noch fort erhaltene Heizungsweise als die 
Ursache der mangelhaften Verbrennung und Raucherzeu
gung in's Auge gefasst werden. Diese bestehet darin, dass 
mit rohem Brennstoff der brennende bedeckt 
wird, und auch sehr uugleicbartig, sowohl der 
l'II e 11 g e a 1 s au c h den Z e i t abschnitten n a c h. Die 
unvermeidlichen Folgen sind: P 1ötz1 ich er R ü c kg an g 
der Temperatur im Feuerraume, ein theilwcises 
Ersticken des Feuers und zugleich eine plötzli
che, abnorm massenhafte Entwickelung von De
stillation.sgasen, geschwängert auch mit festen 
ausgesc hie deueu The ile n des Kohlenstoff es. 

Dieser Gasstrom enthält die flammbaren Stoffe; er 
muss sich aber durch die frischaufgetragene Schicht des 
rohen, kalten Brennstoffes Bahn brechen, wird an dersel
ben noch mehr abgekühlt und kommt so, wenn auch mit 
Luft hinlänglich gemengt, aber in einer niedrigen Tempe
ratur, die zur Verbrennung nicht ausreicht, un verbrannt 
als Rauch in die Esse, und ist für den Heizeffect •;erloren. 
Erst nachdem ein grQsser Theil des Brennstoffes an flamm
baren llestandtheilen auf diese Art abdestillirt und absu
blimirt, beginnt die wirkliche normale Verbrennung. Sie 
charakterisirt sich durch lichte, fast weisse Flammen, und 
ist ein Zeiclien der chemischen Verbindung der Brennstoff
Bestandtheile mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft 
in normalen stöcheometrischen Verhältnissen unter Bildung 
von Kohlensäure und Wasserdampf, folglich ohne Rauch. 
Daaseine solche normale Verbrennung nach Ablauf der De-

slillatious-Periode 11uch bei minder guten Eiurichtunge11 
stattfindet, kann man sich täglich bei jeder Rostfeueruug. 
überzeugen. Doch diese hat im Verhältniss zu einer gan
zen Heiztour nur eine kurze Dauer, und bald tritt wieder 
eine andere abnorme Periode ein, die Verbrennung mit z11 
viel Luft. Der Essenzng wirkt immer stärker, je dünner und 
durchbrochener nach theilweiser Verbrennung die glühende 
Schicht des Brennstoffes auf dem Roste geworden ist, und 
streicht die Luft in abnormen Mengen durch deu Feuer
raum. Endlich wiederholt sich das Schürren und Auftragen 
des frischen Brennstoffes beim Offenhalten der Heizöffuwig, 
welches um so schädlicher ist, je länger es anhält und das 
Ucbermass an kalter Oberluft geuug offene Wege findet, 
um den Feuerraum abzukühlen und den Heizeffect herab
zusetzen. 

l\lan muss also vier verschiedene Abschnitte oder 
Perioden einer Heiztour bei der gewöhnlicheu Heizungs
weise unterscheiden: 1. Das Schüren und Auftragen des 
ßre11nstoffes. 2. Die Destillation. 3. Normale V erbrennuug. 
4. Die Verbrennung mit zu viel Luft. 

Schädlich ist die er8te, zweite und vierte Periode, am 
schädlichsten aber die zweite, in welcher der Heizeffect 
des Feuers dazu verwendet wh·d, um flammbare Be
staudtheile aus dem frisch aufgetragenen rohen Brennstoff 

· unverbraunt in die Esse zu jageu, wobei wohl zu bemer
kcu ist, dass ausser dem sichtbaren, schwarzen Rauchqualm 
eine Menge farbloser, unsichtbarer Gase unvollständig ver
brannt eutweicht. 

Hieraus folgt, dass sich die gewöhnliche Heizungs -
weise zur Lösung des Problems einer rauchfreien und voll
ständigen Yerbren1..1ung uicht eignet, sondern, dass eine 
Heizungsweise eingeführt werden muss, welcher die schäd
lichen drei Perioden nicht anhängen , und mit der man. 
constant nur die normale V crbrennung zu erzieleu im Stande 
ist. Hierzu ist als Hauptbedingung erforderlich: Nebst 
der Continuirlichkeit des nöthigeu Luftstromes 
die Gleichmässigkeit und Continuirlichkeit der 
Speisung des Feuers, und zwar derartig, dass 
der rohe Brennstoff nicht auf den brennenden 

1 . 
aufgetragen, sondern an denselben nur mit so 
viel Berührungsflächen angereiht werde, als 
eben zur Fortpflanzung der Zündung im Verhält
nisse zur gänzlichen Verbrennung erforderlich 
i s t, und d a s s den e n t w i c k e 1 t e n Gase n Ge 1 e g c n
h c i t geboten werde, fortschreitend von niedri
geren in höhere, zur vollständigen Verbrennung 
hinreichende Temperaturen zu gelangen. Dies ist 
der Vorgang auch bei der musterhaften Verbreunuug an 
einer arganuischen Lampe. 

Gehen wir nun an die Kri~ik der verschiedenen an
gewendeten Mittel zur sogenannten Rauchverbrennung. 

Der starke Essenzug wurde und wird noch mit
unter als Mittel zur iutensiveu, also rauchfreien Verbren
nung angesehen; es liegt hierin aber eine Täuschung, denn 
der starke Essenzug an und für sich vermag an den Uebel· 
ständen der .üblichen widersinnigen Heizungsweise nichts 
zu ändern. Er bewirkt nur den fortwährenden, lebhaften 
Luftstrom; und ist er stärker, 1:10 entfernt er die in der De
stillations-Periode entwickelten, unverbrannten Gase schnel
ler, kürzt die normale Verbrennung bezüglich ihrer Dauer 
ab, erzielt in derselben intensivere Verbrennung 1 also hö
herll Temperaturen bei sonst gleich bleibenden Wärme-
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mengen; doch den wirklichen HeizefFect Hisst er unver
ändert. In der vierten Periode verhäl~ es sich ähnlich, wie 
in der dTitten; es findet ein rascheres VerzehrC'n des Brenn
stoffes statt, aber auch das Durchströmen der überflüssi
gen Luft erreicht stärkere Verh!iltnisse und kann anch 
nachtheiliger für den Heizeffect werden, als dies beim mäs · 
eigen Essenzug der Fall ist. Ebenso kann ein st!irkerer 
Essenzug in der ersten Periode, u!imlich während des Schü
rens und Auftragens des Brennstoffes durch starkes Küh
len des Feuerraumes in höherem Grade schädlich sein. Dir! 
Stärke des Essenzuges findet ihre Bedingung in dem Zweck c 
der Feuerung, in der Eigenschaft des Brennstoffes' und in 
der Ausdehnung, Grösse nnd Entfernung der Feuerungs
Anlagen, deren Gase die Esse zu saugen hat, um ih11Pn 
den nöthigen continuirlichen Luftstrom naehrüeken zu las
sen; aber über die Grenze der nöthigen Menge der Ver
brennungsluft hinaus beseitiget sie die Schiidcn der her
kömmlichen Heizuugswcise nicht. Zur Bestlitigung dieser 
Ansicht diene als selbstredender Beweis, dass diese Essen
Colosse gar prachtvoll rauchen , und es auch noch nicht 
gelungen ist, blos mittelst eines starken Esscnzugcs Rauch
verbrennung zu erzielen. 

Es dürfte hier auch der Platz sein, zu bemerken, dass 
Exhaustoren und Rostgebläse wirksamer sind und unabhän
giger von Witterungseinflüssen, als hohe Essen; dieselben 
liefern auch gleich beim Beginn jeder Heizung gleichmäs
sig starken Luftstrom; die Essen aber, besonders die ge
mauerten bcnöthigcn jedes l\lal eine längere Auswärmu"ng, 
bis sie kräftiger zu wirken anfangen, und es dürfte dies in 
vielen Flillen trotz der separaten Betriebskosten der V c·n
tilntoren oder anderer Gebläse zu berücksichtigen sein. 
Unter Umständen, wo eine billige Betriebskraft, z.B. Was
serkraft, aber theuerer Brennstoff zu Gebote stehet, kann 
man durch bessere Ausniitzung der Wärme mittelst Ex
haustoren selbst auch öconomische Vortheile erzielen. 

V eren gun g d c s Fu eh s es. Dieses Mittel trägt wohl 
bei , durch die momentane Zusammenpressung der Gase 
zu ihrer innigeren Vermischung und zur vollstlindigern Ver
brennung, aber nur in dem Falle, wenn die Gase die zu ihrer 
Verbrennung nöthige Temperatur besitzen; den kalten Gas
strom in der Destillations-Periode vermag ein verengter 
Fuchs allein nicht zu verbrennen. Denn wenn auch Partien 
der durchströmenden Gase an den Rändern des Fuchses 
höhere Temperatur treffen und durch dieselbe vcrflammen, 
so bleibt der von diesem heissen Rande eingefasste Quer
schnitt des G asstromes1 das l'llittcl im Fucb,.'le, undurchdring
lich, und die Entweichung von unverbranntcn Gasen, un
vermeidlich ; wozu noch die Beschleunigung der Bewegung 
durch den verengten Fuchs beiträgt , da die Zeit zu kurz 
ist, als dass sich die Temperntur des heissen Fuchsgemäuers 
dem Inneren des Gasstromes hinlänglich mittheilcn könnte. 

Hieraus lässt sich folgern, dass wenn man ·dem Fuchse 
bei der nöthigen Grösse eine Form zu geben im Stande 
ist, bei der das Verhältniss der Ränder, also des Umfan
ges der Querschnittsfigur zu ihrem Flächeninhalte mög
lichst gross ausfällt, man die Vortbcile der Fuchsverengung 
am besten ausnützen kann. Es empfehlen sich daher auch 
horizontal breit gezogene Füchse mit geringer Höhe vor 
kreisrunden oder quadratischen. In derartig breit gezogenen 
Fiichsen kommt der Gasstrom als eine dünne, breite Schicht 
mit mehr Flächen der heissen Fuchsränder in Berührung, 
und selbst in der gegebenen kurzen Zeit des D~rchströ-

mens kann sich die höhere Temperatur des Gemäuers leich
ter seinem Inneren mittheilen. Es ist nicht zu zweifeln, das.i 
man durch derart ig1J äuss„rste Verdiinnung des Gasstro
mes im Fuchse eine nahe vollstiii1dige Verbrennung erzie
len könnte, denn: erstens, wenn die Einfassung des .Fuch
ses aus sehr gutem Wiinnelciter bestände, und zweitens, 
wenn der Fuchseinfassung nach Abgabe des \Viirmeüber
schusses auch sofort und current neuer \Viirmeüberschuss 
zugeführt. würde. D1Jch hier ist die r;renze der Wirksam
keit des Fuchscd al8 Mittel zur rauchfreien Verbrennung 
Prreicht; denn erstcn.i ist das Gemäuer <les Fuchses ein· 
schlechter "'r;rmeleitcr; dasselbe kann den 11.nges.immcltcn 
Wlirmeübcrschuss nur \"On seiner Oberfläche au den aller
ersten Gasstrom dPr Destillations-Periode abgeben. A nsser
dem wird diPsc \\'irksamkeit des Fnehses durch das Offen· 
halten der Ifoizthüre wiihrcn1l des Eintragens lles Brenn
stoffes, SchiirPns Ne. parali~irt, wenn nicht ;nittclst Schlies
sung des Znges •iies<'r Ueb.·lstaud etwas vi·nnindert wird. 
- Zweitens w:nl d.•r von den Fuc-11 Händcru ab:!cgebene 
"\VärmeiiberEchuss durch einen nencn nicht ersetzt. Die 
Verflammung der ersten Partien vermag aber durch die ent
wickelte. \Yiirme, meist ~rst hi11ter dem Fuchs, wiihrend der 
schnellen BcwPgm1~ diesen in einer zur Verbrennung hin
reichenden TcmpPrntur 11iclit. z11 crbaltcu. Der nächste 
Gasstrom der Desti 1111tions-Periode trifft dah•~r den Fuchs 
in einer niedrigeren Tl~mpcratur, ab zur V crbrennung des
selben erforderlich ist. 

Die Thatsacllf', dass es durd1 blossc Vere11gung des 
Fuchses nicl1t g<'lungcn ist, ranchfnie Vcrbrc11uu11g zu be
zwecken, bestätiget di<'sc Amicl1t. 

Gitterartig durL:hbrochcncr Fucl1s ist dazu ge
eignet, die \Virksamkeit des Fuchses iiberhaupt, die sich 
auf die Mischung der Gase und auf das Aufonhmen und 
Abgeben des Wärmeüberschusses basirt, in hohem Grade 
zu verstärken. Durch eiuen gittcrartigen Fuchs, wird der 
Gasstrom in mehrere Thcilc von gerin~erem Quertichnitt 
getheilt; durch das Anstossen au die Pfeiler des Gitters 
aus feuerfestem Thon Gelegenheit geboten zur wirbelnden 
innigen Vermischung; durch das grösserc Verhiiltniss der 
Ränder - Linien zu der Summe der Querschnittsflächen 
mehr Contactfüiche für die Gase mit dem heissen Fuchs 
erzielt. Die gitterartig durchbrochenen Fiichsc und Dop
pclfiichse sind also ein vorzüg.liches .Mittel, die ~achtheile 
der Heizungsweise, naeh welcher der rohe Brennstoff auf 
den brennenden aufgetragen wird , und die entwickelten 
Gase nicht durch den gliihenden, sondern durch den kal
ten Brennstoff ihren \Veg nehmen müssen, zu vermindern; 
ihre Mängel bleiben aber im Uebrigen dieselben, wie der 
Füchse im Allgemeinen, als· Ranchvcrbre11nungsmittcl an
gesehen. 

Es lässt sich nicht verkennen, dass zur Ergliihung des 
Fuchsgemäuers , als schlechten Wärmeleiters, eine ge
raume Zeit erforderlich ist, während welcher die Fiichse 
der Verbrennung nicht nur nicht nütz•m, sondern durch 
das Abkühlen der Gase derselben schaden; folglich verur
sachen auch die gitterartig durchbrochenen Füchse und 
Doppelfüchse im Beginne der Heizung mehr Rauch, da sie 
mehr Wärme den durchströmenden Gasen entziehen, als 
die gewöhnlichen Füchse mit einer Oeffnung, und auch als 
mechanischer Widerstand dem anfänglieh ohuehin schwa
chen Zug hemmend entgegen treten. W cnn auch bei Hei
zungen, die ununterbrochen längere Zeit unterhalten wer-
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den, dies weniger in Betracht gezogen zu werden braucht, 
so fällt doch, da die Mehrzahl der Feuerungen zu jenen 
gehört, die in der Regel täglich mindestens ein Mal einge
stellt und von Neuem wieder begonnen werden, bei diesen 
dieser Umstand schon schwerer in die Wagschaale der 
Kritik. Auch selbst endlich zum Glühen gebracht, verhin
dern sie nicht das Rauchen während des Schürens und Auf
tragens des Brennstoffes, und während der stärksten De
stillation auch nicht die Verbrennung mit zu viel Luft, als 
unnrmeidliche Folge der gewöhnlichen Heizungsweise. 

Bei der Kritik dieses sonst vielfach nützlichen Behel
fes, wird man wieder stark gemahnt auf den Grundsatz 
der Continuirlichkeit und Gleichmässigkcit bei der Heizung; 
denn besonders in diesen gitterartigen und Doppelfüchsen, 
sowie auch noch in mehrere n der folgenden Einrichtungen 
ist die Idee verkörpert, die schädlichen, starken Tempera
tur-Schwankungen, entsprung cn aus der Ungleichheit uud 
\Vidersinnigkeit der üblichen Hcizungswcise, möglichst aus
zugleichen. 

D er Feuerdom oder das Raue h r c s c r v o i r hat 
die Bestimmung, das iu der Dcstillationsperiodc entwickelte 
Uebermass an flammbaren, unverbranntcn Gasen von nie
driger Temperatur aufzunehmen, in der folgenden normalen 
Verbrennung da zu erhitzen und der Verbrennung zuzu
führen. 

Abgesehen davon, dass diese Feuerdome oder Rauch
Reservoirs nur mit wenigen Zwecken der Feuerung sich 
gut vereinbaren lassen; abgesehen auch davon, dass wenn 
zur Beheizung dieser Dome die \Värmeentwickelung der 
V crbr('nnung in Verwendung kommt, der Heizcffect auf den 
eigentlich zu beheizenden Gegenstand stark reducirt wird; 
so erreichen sie nur zum geringen Theil den Zweck der 
Rauchverbrennung, weil sie die Entweichuag des currenten, 
umerbranntcn Rauchstromes während der Destillations
Periode nicht verhindern können. Der eurrente Strom re
präsentirt aber bei \Veitem den grösseren Theil des gan
zen Rauches im Verhältnisse zum Rauminhalte des Domes, 
wcun man nicht etwa diesen in ein abnormes Grössenver
bältniss zum Rost bringen will, in welchem Falle man wie
der den Zweck und die Wirksamkeit der Feuemng verfeh
len wiirde; doeh .auch selbst dann noch wäre die currente 
Sti·ömung des Rauches auf dem kürzesten Wege vom Rost 
zum Fuchs nicht vermieden. 

Das Hilfsfeuer ist nur dort am Platz, wo brennbare 
Gase von anderen Apparaten herrüh1·eud, wie von Kalk
öfen, Ziegelöfen, Köhlereien, Coaksöfcn, Rostöfen etc. -
siehe die Rauchverbrennung bei den Teplitzer Kalköfen -
in sanitütlichcr Beziehung unschädlich, oder doch minder 
lästig gemacht, oder auch noch zur Beheizwig irgend wel
chen Gegenstandes ausgenützt werden s,)llcn. Sie unterlie. 
gen sonst der Kritik der Rostfeuer im Allgemeinen; bieten 
aber in ihrer Anwendungsweise etwas ganz Neues und 
Nützliches. ' 

Für gewöhnliche Heizungen die Hilfsfeuer als Hauch
verbrenner anzuwenden , hiesse sich einen Circulus vitio
sus bauen; denn für jed~s vorhergehende Feuer würde man 
noeh ein nachfolgendes Hilfsfeuer benöthigen. Gerade die
ser Schluss leitet wieder auf die Fährte der Continuirlich
keit und jenes Grundsatzes bei der Heizung, dass die ent· 
wickelten kühleren Gase von ihrer Quelle an, stets in hö
here Temp,eraturen bis zur ihren vollständigen Verbrennung 

geleitet werden sollen, was am besten auf den b e w c g 1 i
ch en oder m e e hanis eh en Rosten erreicht wird. 

Der Doppelrost, bestehend aus zwei durch eine 
Mauerwand getrennten Feuerrosten mit gemeinschaftlichem 
Fuchs; abwechselnd mit Brennstoff beschickt, soll derselbe 
erzielen, dass während das Feuer auf dem einen Theil sieh 
in der normalen Verbrennung befindet, die hohe Tempera
tur dieses, die Destillations-Producte des anderen mit zu 
verbrennen helfe. Wie die Erscheinung des häufigen Rauehes 
an mehreren derartig bestehenden Einrichtungen lehrt, ha
ben sie den Zweck de1· Rauchverbrennung nicht erreicht. 
Die Ursache ist einfach die, dass in der Feuerabthcilung, 
die sich in der Destillations·Pcriorle befindet, durch die 
massenhafte Gasentwickelung zi.:gleich eine Spannung der 
Gase cntstehet, oft so arg, dass der Druck der unter den 
Rost nachdrückenden kalten Luft überwunden wird, und 
nian die Gase drn Rost durchdringen und unter demselben 
verflammen sieht, weil sie hierzu die nöthige Temperatur 
von der unteren glühenden Schicht des Brennstoffes ange
nommen haben. Vermöge dieser 8pannung verdrängen die 
Destillationsgase den Zug des normalen Feuers, und zie
hen unverbrannt daneben ab. 

Ausserdem haben die Doppelroste den Nachtbeil der 
doppelten Arbt·it in ihrer Bedienung, uud auch den Nach
theil doppelt, der aus dem Offenhalten der Heizthürcn re
sultirt. 

(Schluss folgt.) 

A d m. i n i s t r a t i v e s. 
Allgemelne•. 

Begill11 dcl' Wil'ksamlieit del' hi11sid1tlic/1 der Auflassung 
del' Berg-, Salinen- und Forst-Directiow zu Sal:::b11rg 1md acr 
Berg- und Fol'si-/Jirection :::u Gm::: liundgemac11te11 l"cl'(ügu1tgen. 
Die in dem Verordnungsblatte Nr. 7, S. 2i, vom Jahre lS65 
(R G. lll. V. Stiick, Nr. HI) kundgemachten Allerhöchsten Ver
fügungen hinsichtlich der Auflassung der Berg- , Salinen- und 
1"orst-Direction zu Graz (Z. 502-F. M. 1865) treten mit dem l. 
Mai 1 S65 in Wirksamkeit. 

(Z. 7Gi0-33ß, ddo. HI. März 1865.) 

Kundmachung. 
(Erl.JRltcn den 2i. Mlirz 1865.) 

An die Uergarademlt•u zu SehrmnUz und Leoben und die 
lllontanlebranstalt zu Przlbram. 

Zur Erzielung eines gleichen Vorganges bei lmmatriculi
rung clcr an eine Bergacademic neu eintretenden Zöglinge fin
det man den §. 14 des allgemeinen Lehrplanes in nachstehen
der 'Veise zu ergänzen : 

Jeder an eine Bergacademie neu aufaunehmenrle Zögling 
hat ein für allemal eine Matrikelgebiihr von 5 fl. ö. \V. zu ent
richten , worauf demselben der Immatriculatiousschoin ausge
folgt wird. 

Eine llefreiung von cler Gebiihr findet nicht statt. 
lleim lleginn eines neuen Schuljahres wird auf dem Im

matriculntionsschein der Jahrgang, oder es werden die Gegen
stände bezeichnet, für welche der Zögling für dieses Jahr ein
geschrieben ist. 

Bei einjähriger oder liingcrer Abwesenheit von cler llerg
ncademie ist im Falle des Wiederbesuches die Matrikclgebiihr 
im gleichen lletrage neuerdings zu entrichten. 

Diese Vorschriften treten mit Beginn des nächsten Stu
dienjahres in Wirksamkeit. - Wien, am 24. März 1865. 

Concurae.u11chreibung. 
(Erhalten den 24. März 1!!65.) 

Bei der k. k. nied. ung. Berg-, Forst- und Giitcr-Direc
tion zu Schemnitz ist eine Forstpractieaatcnstelle mit dem Tag:
gelde von 1 fl. 5 kr. ö. W. zu besetzen. 
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Oesuche sincl, unter Nachweisung des Alters, Stan<les, 
Religi.onsbekenntnisses, der absolvirten Forstcollegien und der 
abgel.-egten Staatsprüfung für Forstwirthe, sowie der Kennfniss 
der deutschen un<l slavischcn Sprache, im 'Vege <ler vorgesetz
ten Jfohiirde, hi11nen vier 'Vochcn bei der k. k. Berg-, Forst
und Gilter-Direction zu Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 18. l\färz l "65. 
K. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction. 

l!ltatuten 11nn111t Lehrplan ror die k. k. 
Berg1chule in Schmöllnit~. 

Genehmiget mit hohem k. k. Finanzmin1sterie.l-Erle.ss vom 
14. Mai 1863, Zahl 220261279. 

(Fortset~ung.) 
Für den II. Jahrgang. 

1. Grn11dzügc der Mineralogie un<l Geognosie. 
2. Die erstc11 ßegriffe iiber Physik uncl Chemie, mit bc-

11ondcrer Bezugnahme auf Bergbau un<l Hiittenwesen. 
:J. Bcrgbauknmlc. 
.i. Zweiter Theil des Zcicbnenunterrichtes. 

Letzterer zerfällt in : 
A. Fortsetzung des Hanptnnterrichtes. 

c) ?ifesstiscbaufnnhme eines gr<lsseren Terrains mit vollstän
diger Ausarbeitung <lesselbe11. 

d) Aufnahme uml Zeichnung einer einfacheren Maschine o<ler 
eines Gebiitu!es. 

e) Vollstii1ulige Liisung einer znsnmmcngesctztercn l\fnrk
scheic!Panfgahe <lnrch Aufnahme nnd Cartirnng <lerselben. 

Die Lel11·gegenstfüule des Vortrages fiir il<m H .. Jahrgang 
wer<ll'n in gJ„icher 'Veis<• wie fiir dcu J. Jahrgang erst später
hiu niihr·r detnillirt wcrclen. 

!--. Hl'im Cnterrichte wird vorzngswei:;e <las praetisclw llc
dilrfniss <l0s Bergmannes in seinem ßerufc nnd Leben im Auge 
behalten, 11111! nus allen Lehrgegf'nstiinden uur das für <lcn kiinf
tigcn Ht•rnf der Bergschüler Anwendbare un<l zum gründlichen 
V erstehen um! 'Viss!'ll der verschiedeneu berg- und hiittentniiu
nischcn Vorri<'ht1111gu1 und Arbeiten Nothwendige vorgetragen 
und gelehrt. 

Es wer<len auch die vorgetrngeneu Gegenstände durch 
Bcispieln ulilntert uu<l daraus atlers Wiederholungen uncl Prü
fungen vorgenommc11, um vou dem Auffassen cles Vorgetrage
nen uud von clem F01·tschritte der Z<iglinge in <lie Kcnntniss 
zu gelangen, welche <ler Lehrer besitzen muss, ehe er im Vor
trage des Gegenstiindes mit Aussicht auf guten Erfolg weiter 
vorschreiten kann. 

!J. Zciclmungs- und Schreibrequisiten, dann Materialien 
haben sich die Ziigfo1gc selbst beizuschaffen , un<l wird ihnen 
diesbezüglich von Seite der Schm!lllnitzer k. k. ·ßergverwal
tung zm Erlangung <ler hilligstcn Hequisiten an die Hand ge
gangen werden. 

10. Am Schlusse eines je<lcn Halbjahres fin<len aus den 
vorgetragenen Lehrgcgenstiinden öffentliche Prüfungen unter 
dem Vorsitze des k. k. Bergrathes, Berg- und Hiittenwesens
Referenten statt, welchen Prüfungen sieh bei Vermei<lung des 
.Ausschliessens aus der Bergschule jeder Zögling unterziehen 
muss. Die Priifungseifolge, sowie auch der Fortgang der Schii
ler im Zeichnen und im schriftlichen Aufsatze im abgelaufenen 
Halbjahre werden 11ach fünf Abtheilungen classificirt, u. z. mit: 
aus g e z eich 11 et, s c h r g n t , g u t , n n g e n ii g e n <l und 
echlccht. 

Der im Lanfc des Halbjahres an <lcn Tag gelegte Fleiss 
der Schiiler im Besuche der Vorträge und Uelmngen und zu 
Hause, sowie die Aufmerksamkeit bei <len Vortriigen werden 
in den Abstufungen: sehr fleissig, fleissig und nicht 
fl e iss i g bezeichnet, das sittliche Verhalten mit den Ausdriicken: 
vollkommen entsprechend, entsprechend und nicht 
en t sp rec hc nd. 

11. Der Erhnlt einer schlrchten Fortgangsclnssc bei dl'r 
P1·iifüng au.~ was immer fiir einem LehrgcgenstandE', sowie auch 
im Zeichnen und schriftlichen Aufsatze, hat <lie Ausschliess1111:.\" 
ans der Bergschule zur Folge. " 

'Ver bei <ler Prüfung ans einem Lchrgcgenstamle eine tm
gcniigen<lc Classc crhiilt, sich aber allezeit als fleissig erwiese•• 
hat, k:mn rlieselbe, wenn es im ersten Halbjahre gesch:ih, nneh 
Ablauf von fünf bis sechs 'Vochcn, nncl im zweiten Halbjahre 
nach den Jahresferien , durch "'ie<lerholnng der Priifnng vrr
besscrn. Yerfiillt er jct!och abermals in ciue nngiinstige Classc, 
so bat dies die Entfernung von der Bergschule zur Folge. 

Nur beim Ohwalten besonderer riicksichtswiirdigcr Um
stfüule wird <lemselben die \Vie<lcrholung <les Jahrganges ge
stattet. 

(Fortsetzung folgt.) 

ANKÜNDIGUNGEN. 

E r11-rn1 
'../in junger llergbcamter, der seine Stn<lien an ilcn ersten An

stalten Oesterreichs mit Erfolg znriicklegto, darauf mehrere 
.Jahre beim Eisenstein- und Steinkohlenbcrghmt in Yerwcmlnng 
stand, und die besten Zeugnisse iiber seine Leistungen bei
bringen kann, sucht ans F:unilienriicksichten eine andere Stel
lung. - Gefiillige Offerten unter A. Z. 150. wolle man an die 
Expedition dieser Zeitung znr 'V citerbcfördenmg rinscmlcn. 

In der C. F. Winter'schen Verlagshnndlnng in Leip
zig nnd He i c1e1 b er g ist soehen erschienen nnd durch al!e Buch
handlungen zu beziehen, in 'Vien dmch F. Manz&:: Comp., 
Kohlmarkt Nr. 7, gegeniiber der "'allnerstrassr: 

Die vulcanischen Erscheinungen 
der Erde 

von Dr. C. W. C. Fuchs, 
:pocent au der Universität in Heidelberg. 

Mit 2 lithographil'ten 'l'afcln und 25 in den '!'ext gedruck
ten Holzschnitten. gr. 8. geh. P1·cis 6 fl. 60 k. öst. Währ. 

Die vnlcanischen ErAcheinnngen der Erde erwecken für 
sich schon ein in hohem Grade berechtigtes Interesse; ihre 'ge
nauere Erforschung ist aber auch von der höchsten llcdeutnng 
für die gesammtc Geognosie und Geologie, und diirfte <l1's vor
liegende ßuch gerade jetzt, wo sich clurch die Ausbrüche <!es 
Aetna wieder ein grosscs Natursch anspiel dnrbietct, Vielen eine 
zeitgcmiisse Erscheinung sein. [33] 

[5-14] 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, <lie ergebenste Au· 
zeige zu machen , <lass sie die Erzeugung- der von <l e m k. k, 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Ed nard Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengziinder übernommen 
hat, uml empfiehlt sich zu <len lebhaftesten Auftriigen. 

Sehönlimle in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Diese Zeitschrift er•eheint wöchentlich einen Hogen stRrk ruit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumere.tionspreie 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. \\'.oder 5 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. <1. W. Die JRLresRbonnenten 
erhalten einen offieiellen ßericht über die Erfahrungen im berg- und biittenmännisehen Maschinen-, Han- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l'/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen wer<len. 

Druck v. Karl Wiu.ternitz & Co. in W:en. 
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Ein Mittel zur Hebung der innerösterr. 
Eisenindustrie. 

Vortrag, gehalten von Herrn Ministerialrath P. Ritter v. Tun n er 
bei der Leobner Versammlung, am Pfingstfeste 1864. *) 

Ich erlaube mir Ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema 
zu lenken, das von hoher Wichtigkeit , von allgemeinem 
Interesse ist, nämlich die Mittel zur vermehrten und zu
gleich billigem Roheisenproduction in Innerösterreich, Es 
wird Allen bekannt sein, dass die nicht unberechtigte Klage 
von Jahr zu Jahr lauter wird, dass i11sbesondere in lnner
österreich, in dem Laude, wo das Noricum der Römer mit 
seiner altberühmten Eisenproduction gelegen ist, dem Be
darf an Eisen der Neuzeit nicht mehr zu entsprechen im 
Stande sei. Man rühmt zwar immer noch die vorzügliche 
Qualität des Eisens, allein man verlangt zugleich noch mehr 
und billigeres Eisen. 

Das Verlangen nach billigerem und mehr Eisen ist 
ein allgemeines und ein berechtigtes. Aber wie soll dem 
entsprochen werden? Sehr gewöhnlich sucht man dieses 
Verlangen mit der Entgegnung abzufertigen, dass bei uus 
einmal von der Vorsehung nicht die Mittel geboten sind, 
gleich den meisten iibrigen eisenproducirenden Ländern. 
billig zu erzeugen. Ich glaube aber, dass die Sache denn 
doch nicht so unmöglich sei. 

Nicht in unsern enormen Schätzen an den besten und 
vergleichungsweise billigen Eisenerzen, sondern lediglich 
nur in dem zur Roheisenerzeugung benöthigten Brennstoff 
liegt das für unbesiegbar gehaltene Hinderniss. Man h~t 
in dieser Richtung bereits Verschiedenes , wenigstens in 
kleinen Verhältnissen versucht. Der anwesende Herr Berg
rath Kind in g er von Hieflau weios Ihnen zu erzählen von 
der versuchten Mitanwendung des Torfes aus dem Enns
thale. Auch auf kärutnerischen Hochöfen wurden kleine 
Versuche mit Torfausätzeu gemacht. Allein der leidige 
Kostenpuuct stellte sich dergestalt, dass im Grossen nichts 
zu Stande kam, davon nichts zu erwiuten ist. 

Ferners versuchte man in Vordernberg (und auf der 

*) Aus dem vor Kurzem erschienenen Berichte über jene 
Versammlung , mit Bezug auf die schwebende Eisenfrage hier 
mitgetheilt. 

Olsa iu Kärnten) Braunkohlen roh, getrocknet und verkohlt 
zuzusetzen, allein man gelangte zu keinem günstigen Re
sultate. Wie verlautet, werden jetzt von Herrn Director 
Schlegel Versuche gemacht, durch alleinige V~rwendung 
der Braunkohle, im Wege der Flamm- und Gasfeuerung, 
zu Prävali in Kärnten Roheisen aus Sehweise- und Pudd
lingsschlacken zu erzeugen; allein nach dem, was mir über 
diesen, schon öfters betretenen Weg bekannt geworden ist, 
muss ich ein günstiges Resultat auch in dieser Richtung 
bezweifeln. 

Ich bin jedoch der Ueberzeugung, dass es eiu Mittel, 
einen Weg gibt, der ganz offen und gebahnt vorliegt, nur 
betreten muss man ihn: nämlich die bekannte und erprobte 
Roheisenerzeugung mit Coaks, wenngleich letztere bei uns 
nicht zunächst den Erzbergeu sich finden. 

Wir haben zu diesem Ende füglich nur die Wahl zwi
schen zwei Districten mit vercoaksbaren Kohlen, dem nörd
lichen in Mähren und dem südlichen bei Fünfkirchen iu 
Ungarn. Die mährischen Coaks sind diejenigen, welche be
reits an mehreren Orten, nicht nur in Wien, sondern auch 
lllngs der Südbahn in Kapfenberg, Leoben und sogar in 
Zeltweg zur Anwendung gebracht worden sind; allein der 
Preis derselben war bisher ein solcher, dass hiedurch eine 
billigere Roheisenproduction zu erreichen unmöglich ist. 
Nicht nur der gegenwärtigen, ungewöhnlich hohen Fracht
sätze wegen, sondern auch für alle Zukunft ist mit diesem 
Brennstoffe seiner grossen Entfernung halber, wie der ho
hen Ankaufspreise an Ort und Stelle wegen, kaum für Steier
mark, noch weniger für Kärnten eine Hoffnung vorhanden, 
mit demselben billigeres Roheisen erzeugen zu können. 
Günstiger sind die Verhältnisse bezüglich der Coaks von 
Fünfkirchen. Ich selbst kenne zwar nicht genauer diesen 
Kohlendistrict, allein was mir darüber der Eisen- , Kohlen. 
und Coaks-Agent Herr Johann Stengel in Wien brieflich 
untern 12. April d. J. mittheilt, erhellet daraus unzweifel
haft die Möglichkeit, mit Coaks von dort in Steiermark und 
noch mehr in Kärnten, eine kaum begrenzte Erzeugung von 
billigem Roheisen zu erzielen. 

Bisher ist der grösate Theil der Fünfkirchner Kohle 
ob Mangel an Verwendung ganz unbenützt, daher dort auch 
billigere Preise als in den nördlichen Districten zu erlan-



gen sind. Allein um diese Coaks für die innerösterreichi
scbe Eisenindustrie benutzbar zu machen, ist vor allem der 
Bau der schou seit LängPrem projectirten Eisenbahu von 
Fünfkirchen nach Kanischa, oder besser, directe nach Kot
tori, in einer Länge von 18 Meilen , in einem nicht sehr 
schwierigen Terrain, auszuführen. Herr Baron v. Hinge
n au, welchen ich kurz vor der Versammlung fiber diesen 
Gegenstand sprach, versicherte mir, dass dieser Gegen
stand in seiner uns allen wohl bekannten Zeitschrift schon 
vor ein paar Jahren angeregt worden, allein bisher ausser 
Acht geblieben sei. Eine weitere Nothwendigkeit zur Be
nützung der Fünfkirchner Coaks für die obersteirische Roh
eisenerzeugung ist der Bahnbau von Bruck nach Leoben, 
der doch endlich einmal zu Stande kommen wird, nachdem 
gegenwärtig wiederum eine 'fracirung (bereits die dritte) 
dieser Linie in Angriff genommen ist. 

Ausser den genannten zwei Eisenbahnstrecken wären 
dann noch die Bahnen für die Eisenerze auszuführen, u·nd 
zwar iu Steiermark auf der n\lr zwei Meilen betragenden 
Entfernung von Vordernberg nach Leoben, und in Kärnten 
vom Hüttenberger Erzberge bis zur Einmündung in die 
Marburg-Klagenfurter Linie, weiche am nächsten bei Gra
fensti·in zu erreichen sein dürfte, und dann eine Länge von 
5 1'f eilen erhalten würde. 

Ich sollte glaubP.n, dass die Ausführnng der 18 Mei
len langen Kohlenbahn von Fünfkirchen nach Kottori, so
wie der respective 2 und 5 Meilen langen Erzbahnen kein 
so grosses Bedenken erregen s~llte, wo unmittelbar un<l in 
nächster. Aussicht ein Transport von mehreren Millionen 
Centnern steht, zu welchem dann noch die Verfrachtung 
von ein paar Millionen Centnern Roh- und Stabeisen kom
men würde, und was sich sonst bei einer solchen industriel
len Entwicklung als nothwendige Folge an Transporten 
ergibt. 

Ausser der Ausfühl'Ung dieser Bahnen wäre aber wei
ters noch nothwendig, dass für Coaks und Eisen, nach dem 
Beispiele mehrerer deutscher und englischer Bahnen, ich 
will nicht sagen der Pfennig-Tarif, sondern nur ein Fracht
satz von einem halben Kreuzer öst. Währ. per Meile und 
Centner eingeführt werde, welcher letztere Tarif sich zu 
dem Pfennig-Tarife wie 6 : 5 verhält, daher den betreffen· 
den erst zu erbauenden Bahnen, wie den bereits bestehen· 
den Theilen der Südbahn ein genügendes Erträgniss si
chern sollte. 

Die zu erbauenden Coakshochöfen sollen für Steier
mark bei Leoben und für Kärnten bei Gräfenstein (cfder 
noch näher gegen Bleiburg zu) errichtet werden, um nicht 
die Coaks aufwärts, sondern die Erze abwärts transporti
ren, und um zu den verschiedenen anderen Feuerungen, 
welche ausserhalb der Hochöfen vorkommen, die billigem 
näheren Braunkohlen verwenden und zum Theil selbst Raf
finirwerke an Ort und Stelle damit \'erbinden zu können. 

Lassen Sie mich nun annehmen , dass alle diese Vor
kehrungen i;etroffen wären und auf diese basirt versuchen, 
zu welchem Preise der CentnerCoaks-Roheisen loco Leoben 
erzeugt werden könnte. Um einen Centner Roheisen ans 
den Vordernberger Spathcisensteinen zu erblasen, würden 
weniger als 100 Pfund Coaks nothwendig sein, da man 
auch aus Siegener Spatheisensteinen, den neuesten Erfah
rungen zu Folge, mit 90 Pfund Coaks den Centner Roh
eisen erzeugt und die Fünfkirchner Coaks, von denen mir 
Hr. Stengel Muster einsandte, nicht nur sehr schön aussehen, 
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sondern nach hierortigen Untersuchungen des Herrn Pro
fessers Ku p e 1 wies c r auch nur 6- 7 Procent Asche ent
halten. Der Zoll-Centner Coaks soll loco Fiinfkirchen nach 
Herrn Stengels Angabe :15 kr. kosten, hierzu die Fracht 
von Fünfkirchen über Kottori, Marburg, Bruck bis Leoben, 
zusammen 50 Meilen a 1

/ 2 kr. beträgt 25 kr. , Auf- und 
Abladegebühr 2 kr. und 5 Procent Einrieb gibt 4 kr., zu
sammen also der Zollcentner loco Leoben 66 kr. , oder 
der Wiener-Centner 74 Kreuzer. Daher die 90 Pfd. 67 kr. 
An Erzen sind für 100 Pfd. Roheisen erforderlich nahe 2 1/ 2 
Ctr. Der Centner loco Leoben zu 38 kr. gerechnet, macht 
für einen Ctr. Roheisen an Erzen 95 kr. Nebst Brennstoff 
und Erz kann man die übrigen, sogenannten Hüttenkosten 
einschliesslich der Capitalsinteressen (jedoch ohne Amor
tisation) nach allgemeinen Erfahrungen zu 25 bis 35 kr. 
rechnen. Nehmen wir die letztere, höhere Zahl und eben 
so vorsichtsweise statt der obigen für 90 Pfd. Coaks ent
fallenden 67 kr. einen runden höheren Betrag, etwa 70 kr. 
an, so ergibt dies als Gestehungskosten des Wiener Cent· 
ner Coaksroheisens loco Leoben 

für Coaks . 
n Erze 

au Hüttenkosten 

iO kr. 
95 n 

35 " 
Zusammen: 2 fl. - kr. 

d. h. in Worten: zwei Gulden öst. Währung. 

Der für uns gefährlichste Concurrent im Roheisen
handel ist, wie allenthalben bekannt, England. Nach Mr. 
H 11 n t' s statistischen Ausweisen haben in England im Jahre 
1860 die durchschnittlichen Gestehungspreise per Tonne 
Roheieen 3 Pfd. Sterling betragen, oder per Wiener-Cent
ner und österr. Währung Silbergeld 1 fl. 64 kr. Die Fracht 
von England nach Triest kann man nicht füglich unter 40 
kr. per Wiener-Centner annehmen, somit kostet der engli· 
sehe Centner Roheisen loco '!'riest, ohne allen Gewinn für 
den Producenten 2 fl. 4 kr. Sie ersehen hieraus die Mög
lichkeit einer erfolgreichen Concurrenz mit dem gefürchte
ten Rivalen selbst ohne allen Zollschutz; allein ein Ein
gangszoll muss nothwendigerweise immer bestehen , weil 
der inländische Produceut an die österr. Regierung Steuern 
bezahlt, nicht aber der englische. Die Concurrenz würde 
übrigens schon desshalb um so leichter sein, weil das eng
lisch•' Roheisen nicht in Triest, sondern im Innern des 
Landes, in der Nähe unserer ausgedehnten Braunkohlen
Niederlagen, eonsumirt werden müsste; hauptsächlich und 
massgebend aber desshalb, weil das mit Coaks aus unsern 
Spatheisensteinen erblasene Roheisen, wie die Erfahrungen 
bei den Spatheiseusteinen im Siegener Lande und West
phalen zeigen, ein. viel besseres, leichter zu verfrischendes 
sein würde, als das englischen Coaksroheisen. Der diesfall
sige Qualitäts-Unterschied dürfte mit 1

/ 4 bis 1/ 2 Gulden 
per Centner zu bcwerthen sein. 

Selbstverständlich würde man dem Unternehmen der 
in Rede stehenden Roheisen-Production bei uns nicht zu
muthen können, dass der Centner Roheisen um 2 fl. 2 kr. 
hintangegeben werden sollte; aber um 2 1/ 2 Gulden könnte 
immerhin der Centner Coaksroheiseu in Leoben abgege
ben werden. Etwas günstiger stellen sich die Verhältnisse 
der Coaksroheisenerzeugung für Kärnten, obgleich sie ge
genwärtig bei Erzeugung des Holzkohlenroheisens gegen 
Steiermark im Nachtbeile sind. Je mehr die Co11.ksroheiseu
erzeuguug gesteigert würde, desto niedriger würden sich 
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die Gestehungskosten per Centner berechnen, während bei 
Erzeugung des Holzkohlenroheieens, wie uns die letzteren 
Jahre gezeigt haben, mit der Grösse der Production auch 
die Höhe der Erzeugungskosten steigt, indem die Holzkoh
len aus immer grösseren Entfernungen zugeführt werden 
müssen. Mit der steigenden Coaksrobeisen-Production würde 
die Erzeugung an Holzkohlenroheisen auf ihre naturge
mässe Grösse zurückgehen; und sollten mit den Holzkoh
len nur die beste°n Erze verschmolzen werden, um solcher
gestalt eine ausgezeichnete Roheisen-Qualität zu erhalten, 
die selbst zu höhern Preisen auf grössere Entfernungen 
Absatz finden würde , so wie gegenwärtig der Absatz an 
Holzkohlenroheisen (Spiegeleisen) von Siegen und Schwe
den nach England ein bedeutender ist. Unsere gegenwär· 
tig bestehenden Holzkohlenhochöfen würden daher durch 
die projectirten Coakshochöfen durchaus nicht gefährdet, 
für sich also fortbestehen. Höchst wünscbenswertb, wenn 
nicht absolut nothwendig, dünkt mir, dass das Interesse 
der Kohlenbesitzer von Fünfkirchen, der Haupt-Eisenerz. 
besitzer in Steiermark und Kärnten und der Erbauer der 
Coaksbochöfen zu einem einzigen verschmolzen werde, um 
gegenseitige Preiserhöhungen hintanzuhalten. 

Ich weiss wohl, dass wir, die hier Versammelten, nicht 
die Macht haben, alles das durchzuführen; aber anregen, 
wiederholt anregen soll man dieses, am Ende wird die 
Wahrheit doch durchdringen, z:.:r Ehre, zum Heile und 
Frommen unserer innerösterreichischen Eisenindustrie. 
[Allgemeiner Beifall.] 

Die beweglichen Feuerroste als Mittel zur 
rauchfreien und vollständigen Verbrennung, 
zugleich eine Kritik über die verschiedenen 

Rauchverbrennungs-Einrichtungen. 
Von ßergdirector Rudolph Zemliuszky. 

(Schluss.) 

Der Pultrost. Die Construction dieses Rostes hat 
besonders auffallend zum Zweck, die Yerkehrtheit der übli
chen Heizungsweise zu beheben, damit die Destillations
gaee nicht durch die rohe, kalt,e Brennstoffschicht nach auf
wärts, sondern durch die Gluth nach abwärts geleitet zur 
vollständigen Verbrennung gelan~en. 

Diese Roste eignen sich fast nur für Holzfeuerungen, 
ihre Bestandtheile müssen durchgehends aus sehr gutem 
feuerfl'stem Material gebaut sein, und da dieses weite Spal
ten zwischen den einzelnen Roststeinen bedingt, so sind 
sie für einen mineralischen Brennstoff nicht anwendbar, 
und lassen auch bei Holzfeuerungen viel grobe Kohle UD· 

verbrannt in die Asche durchfallen. Da es kein absolut 
feuerfestes Materiale gibt und die Roststeine dem höchsten 
pyrometrischen Wärmeeffect ausgesetzt sind, haben sie 
auch den Vorwurf häufiger Reparaturen. 

Treppenro ste. Mit diesen hat man einen Schritt 
weiter gethan zur Erreichung sowohl der Continuirlicbkeit 
in der Heizung als auch zur Beseitigung der Widersinnig
keit der bisherigen Heizungsweise; es ist von letzterer nur 
soviel übrig geblieben, dass der rohe Brennstoff von den 
oberen Treppen doch noch theilweise über den brennen
den, auf den tieferen St.ufen sich befindlichen rollt, was 
bei der Scbürungsweise auf den Treppenrosten nicht zu 
vermeiden ist. Mit den Treppenrosten ist auch bekannter-

' 

weise der Vortheil verbunden, dass man jeden, auch noch 
so kleinkörnigen Brennstoff ohne Yerzettelung verbrennen 
kann. 

Bei allen diesen V ortheilen erfreuen sich die Trep
penroste nicht der allgemeinen Beliebtheit; denn es ist 
Thatsache, dass man mit demselben Brenntoff auf Barren
rosten (horizontalen Stangenrosten) bei ßeissiger Behand
lung, indem man immer erst eine Lage gröberen und dann 
auf diese. eine. Lage feinkörnigen Brennstoffes aufträgt, 
also das Durchfallen desselben verhindert, höhere Heiz
elfecte erreicht , als am Treppenrost; wesswegen auch die 
Treppenroste in mehreren Etablissements, wo sie bereits 
eingeführt waren, in denen zugleich auch auf Barrenrosten 
gefeuert wurde, weil sich die Heizeffecte zu Gunsten der 
letzteren herausstellten, beseitigt wurden und an ihrer 
Stelle hat man wieder die Barrenroste eingebaut. Es mag 
dies etwas überraschen, hat aber seine Begründung. 

Schon die Luftvertheilung auf den Stangenrosten ist 
eine vollkommenere gegen jene auf den Treppenrosten, 
was nicht zu unterschätzen ist. 

Ferner ist die Verbrennung auf den Treppenrosten 
zwar an und für sirb eine rationelle und die vollständig
ste, die bisher erreicht wurde, mit Ausnahme jener auf den 
beweglichen oder mechanischen Rosten. Die Ausnützung 
dieser guten Verbrennung ist aber vermöge der eigenthüm
lichen, sackartigen Form des Feuerraumes der Treppen
roste und der grösseren Entfernung des Feuers vom zu 
beheizenden Gegenstand, welcher in den meisten Fällen 
eine horizontale Fläche entweder über dem Rost oder hin
ter dem Fuchs bildet, eine ungünstige , denn selten kann 
die Lage des letzteren zur Lage des Treppenrostes in eine 
normale gebracht werden. 

Man weiss, welchen Einfluss jeder Zoll Entfernung 
der Rostfläche auf den wirklichen Heizeffect nimmt. Es 
gibt Beispiele dass man unter sonst gleichen Verhältuisseu 
durch blosse Annäherung der Rostfläche nur um zwei Zoll 
au den zu beheizenden Gegenstand, z. B. an einen Dampf
kessel, bedeutend an Brennstoff ersparte. Es hat dies wohl 
seine Grenze in Hinsicht des Spielraumes für das Schü
ren und Auftragen des Brennstoffes, in Hinsicht der Poro
sität und nöthigen Menge des Brennstoffes und in Hinsicht 
des Maximums der Temperatur, über welches der zu behei
zende Gegenstand nicht erhitzt werden soll; wird aber 
diese Grenze nicht eingehalten und sinkt man zur gr(;)sse
ren Entfernung der Rostfläche, so büsst man ganz gewi~s 
an Heizeffect ein. 

Dies findet darin seine Erkliirung, daMs die festen 
Brennstoffe zum grossen Theil aus nicht flammbarem fixem 
Kohlenstoff bestehen, und dieser wirkt nur durch seine 
Glühhitze, also innerhalb kürzeren Abständen von der Rost
fläche, als dies bei Verbrennung der ffammbaren Bestand
theile der Fall ist, deren langgezogene Flammeu die ei
gentliche Wärmequelle in ihren Spitzen führend, dort erst 
die grösste Wirksamkeit erlangen, indem sie von da aus 
sowohl durch unmittelbare Berührung, also im Wege der 
Wärmeleitung, als auch durch Wärmestrahlung die Wärme 
in grössere Entfernungen von der Rostfläche wirksam über
tragen; wenn nämlich die Bedingungen langer Flammen 
gegeben sind, deren Bildung aber über ein gewisses Nor
male immer ein Zeichen der Verschleppung von unver
brannten Gasen auf grössere Entfernung im Wege der 
Kohlenoxydgasbildung ist. 

* 
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Die intensivste, beste Verbrennung liefert unter glei
chen Umständen die kürzeste Flamme. Bei langen Flam
men werden 11ucb die Wege der Wärmeübertragung ver
längert, was stets mit Wärmeverlusten verbunden ist. Doch 
selbst auch die Temperatur und Wärmemenge langer Flam
men kann bei entsprechender Annäherung besser ausge
nützt werden, da man so den zu beheizenden Gegenstand 
länger und unmittelbarer bestreichen, somit mehr Gele
genheit zur Wärmeübertragung bieten kann, als bei grös· 
sercn Entfernungen. 

Diese Effectunterschiede, entspringend aus dem grös
seren oder geringeren Abstande des Feuers vom zu be
heizenden Gegenstande, die bei geringeren Temperaturen, 
wie z. B. bei Dampfkesselheizungen empfindlich wahr· 
nehmbar, und in der Menge der erzeugten Dampfkraft ge
nau messbar sind, müssen bei höheren Temperaturen, wenn 
auch schwerer schätzbar, noch stärker ausfallen. 

Um dies noch weiter klar zu machen, ist es nötbig, die 
Ausnützung der Verbrennung auf den Treppenrosten, sowohl 
der fl.ammbaren als auch der nicht fl.ammbaren Bestand
theile, und beider wieder sowohl im Wege der Wärmeleitung 
als auch im Wege der Wärmestrahlung zu betrachten. 

Man sieht, dass bei der geneigten Lage dieser Roste 
zwischen 30 ° bis 45 Q und bei der Reihenfolge der Verbren
nung auf denselben ein steter kalter Gasstrom durch die 
Spalten dPr obersten Stufen , auf denen stets die Zünduug 
und zugleich theilweise Destillation vor sich gehet, immer· 
zunächst den obersten Raum einnimmt und im kürzesten 
Wege vom Rost zum Fuchs den zu beheizenden Gegen
stand bestreicht, falls dieser sich über dem Feuerraum 
befindet und nicht etwa erst hinter dem Fuchs gelegen ist. 
- leb werde mich hier auf den ersteren ~'all beziehen und 
komipe znm Schluss auf den letzteren. - Dann tiefer kommt 
erst die vorgerücktere Verbrennung zum grösseren Theil 
der fl.ammbaren und nur zum geringen Theil auch der nicht 
flammb11ren Bestundtheile, und noch tiefer und auf den 
untersten Treppen die gänzliche Verbrennung des nicht 
flammbaren fixen Kohlenstoffes. 

Die Ausnützung der Wärme bei der Verbrennung der 
flammbaren Bestandtheile ist insoferne ungünstig, als die 
Wärmequelle der vorgerückteren Verbrennung an den mitt· 

. leren Stufen des Treppenrostes von dem zu beheizenden 
Gegenstand durch eine starke Schiebt uudu1chsichtiger, 
mit ausgeschiedenem festem Kohlenstoff geschwängerter 
Destillationsgase getrennt ist, und die Fortpfl.anzung der 
Wärme durch diese schlecht wärmeleitende und athermane 
Schicht, sowohl im Wege der Wärmeleitung als auch im 
Wege der Wärmestrahlung eine beschränkte ist. Die Wär
meübertragung an den zu beheizenden Gegenstand be
ginnt unbehindert erst hinter dem Fuchs nach Vermischung 
der Gase. Der eigentliche Feuerraum bleibt daher weniger 
wirksam, als wenn man die Lage des Roste~ bei der sei ben 
Verbrennung horizontal machen würde. 

Bei der Betrachtung der Wärmeausnützung in Folge 
der Verbrennung von nicht flammbarem fixem Kohlenstoff 
wird dies noch auffälliger. 

Im Wege der Wärmeleitung kann sich die entwickelte 
Wlirme des blos glühend verbrennenden fixen Kohlenstof
fes, als deren Träger die Kohlensäure ist, von den unteren 
Stufen des Rostes bis zu dem zu beheizenden Gegenstande 
nur schwer fortpfl.anzen , denn der Zug der Kohlensäure 
ist auch ein geradliniger vom Rost zum Fuchs, und es 

kommt daher der ganze verticale Abstand von dieser Schicht 
bis zu der oberen Heizfl.äcbe in Betracht zu ziehen. Nach 
Despress nimmt die Temperatur der durch gute Wärme
leiter, wie z. B. Kupfer, geleiteten Wärme bei jedem Deci
meter Entfernung von der Wärmequelle in ·einer geome
trischen Reihe von t ·4 Quotienten ab. Die Gase, um die es 
sieb handelt, durch welche nämlich die Wärmequelle auf 
den unteren Stufen von dem zu beheizenden Gegenstand 
getrennt ist, sind aber mindestens 100mal schlechterer 
Wärmeleiter als Kupfer, selbst dann, wenn man ihre Wär
meleitungsfähigkeit nicht geringer setzt, als die des Was
sers, was jedenfalls noch zum Vortheile der erstereu ange
nommen ist, weil man weise, dass die Luft und die meisten 
Gase die schlechtesten Wä1·meleit.er sind. Hierüber liegen 
jedoch noch keine Ziffern vor. Die Entfernung der Wärme
übertragung beträgt z. B. bei grösseren Dampfheizungen 
bis zu 9 Decimeter und darüber. Der pyrometrische Wärme
effect des Kohlenstoffes ist nach Scbeerer 2458° C. Somit 
wird bei der Entfernung von 9 Decimeter die Temperatur 
schon auf 1t9°C. herabgedrückt, wenn das Mittel ein so 
guter Wärmeleiter wäre wie Kupfer. Durch die Destillations
gase und andere Verbrennungs-Producte als 1 OOmal schlech
tere Wärmeleiter wird nur l · t 9° C. Temperatur-Ueberschuss 
übertragen, Es ist also nahe der ganze Heizeffect im.Wege 
der Wärmeleitung paralisirt'; denn wo kein wirksamer 
Temperatur-Ueberschuss übertragen wird, dort hört auch 
die Ausnützung jeder wirksamen Wärmemenge auf. 

Nun bleibt noch die Ausnützung der Wärme des nicht 
fl.ammenden fixen Kohlenstoffes im Wege der Wärmestrah
len übrig. Wie bekannt, nur gut diathermane Körper, und 
bei diesen ist immer die Helligkeit und Durchsichtigkeit 
eine Hauptbedingung ihrer diathermanen Eigenschaft, las
sen die Wärmestrahlen durch, ohne sie ganz zu absorbi
ren. Die Fähigkeit der diathermanen Körper, die Wärme- · 
strahlen durchzulassen, nimmt aber im Verhältnisse der 
Länge des Weges, welchen die Wärmestrahlen in einem 
diathermanen Körper zu durchschreiten haben, sehr stark 
ab. Nach Melloni lässt destillirtes Wasser durch o· 5 Milli
meter dicke Schiebt im Verhältnisse zur freien Wärmestrah
lung von glühenden Körpern, z. B, von glühendem Platin, 
nur 8·7 % der Wärmestrahlen durch; durch 50 Millimeter 
= 23 Linien W, M. starke Schicht vom destillirten Was
ser gehen vom glühenden Platin keine Wärmestrahlen mehr 
durnh. Obwohl man bei der Verbrennung nicht mit dem 
Durchlassen der \Vännestrahlen durch Wasser, sondern 
durch die Verbrennungsgase zu thnn hat, die wahrschein
lich im höheren Grade diatherman sind, als Wasser, wor
über zwar noch nichts Verlässliches bekannt ist, so trifft 
wieder sehr nachtheilig für ihre diathermane Fähigkeit, 
ihre Schwängerung mit ausgeschiedenem festem Kohleustoff, 
Russ, welcher ganz atherman ist, ferner mit Wasserdäm
pfen und noch anderen mehr oder weniger undurchsichtigen 
Dämpfen dazu. Endlich beträgt die Länge des Weges, wel
chen die Wärmestrahlen vom Treppenrost bis zu dem zu 
beheizenden Gegenstand zurücklegen müssen, bei grösse
ren Heizungen bis zu 1000 Millimeter, 

Aus diesen aunäherungsweisen Verhältnissen gehet 
unzweifelhaft hervor, wie nachtheilig jede grössere Entfer
nung des Rostes von dem zu beheizenden Gegenstand der 
Ausnützung der Wärme auf denselben sei. Hierin liegt 
auch die Uebereinstimmung der Theorie mit der Pi:a.xis. 

Auch bei Verbrennung der nichtfl.ammbaren Bestand-
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theile des Brennstoffes auf den Treppenrosten ist die wirk
same Stelle erst der Fuchs, insoferne als das Verbrennungs
product, die Kohlensäure, ala Wärmeträger angesehen wird, 
Doch gehet aus Vorausgesagtem hervor, dass auf dem Wege 
vom Roste bis zum Fuchs beträchtliche Wärmemengen 
rlurch Leitung, Strahlung, Absorbtion und Diffection ver
loren gehen, wobei besonders der grosse Feuerraum mit 
den grossen Flächen der Wangen-Dreiecke beiderseits des 
Treppenrostes, dann noch in vielen Fällen eine bedeutend 
hohe Feuerbrücke als nothwendige Begleiter, welche alle 
stärker mitgeheizt werden, weil dieselben näher und gün
stiger für Wärmeübertragung gelegen sind, als der zu be
heizende Gegenstand selbst, zu diesen Wärmeverlusten 
viel beitragen. 

In Anbetracht der Wärmestrahlung ist für den Heiz
raum hinter deu1 Fuchs eine Ausnützung der Wärme des 
glühend verbrennenden fixen Kohlenstoffes direct gar nicht 
möglich und indirect als Reflex von der Wölbung des Feuer
raumes nur sehr gering. 

In öconomischer Beziehung bieten die Treppenroste 
nur dann Vortheile, wenn es rlie Hauptaufgabe ist, aus
schliesslich nur ganz kleinkörniges, staub artiges Brenn
materiale zu verwerthen, welches sich in ein practiseh grö
beres nicht mehr sortiren lässt. Sie empfehlen sich aber 
auch in Hinsicht der geringeren Rauchentwickelung und 
in Hinsicht der Continuirlichkeit und Gleichmä.ssigkeit der 
Heizung vor allen andereu bislier betrachteten Feueruugs
Einrichtungen. 

Ich verweilte bei der Betrachtung der Heizung auf 
den Treppen rosten etwas länger, weil die hier gemachten 
Schlüsse auch eine allgemeine Anwendung auf die meisten 
Feuerungs-Einrichtungen und auf die übliche Heizungs
weise, nur noch in stärkeren Verhältnissen, zulassen. So 
z. B. auf die Absperrung der Wä.rmell'itungs- als auch 
\Värmestrahluugs-W cge zwischen der Wärmequelle und 
den zu beheizenden Gegenstand durch das Auftragen des 
rohen Brennstoffes auf den flammenden oder bereits nur 
gühend verbrennenden; fernet" auf die Verwendung der 
Temperatur und \Värmemengen der Verbrennung zur Ent
wickelung von abnormen Massen von Destillations-Produc
ten als schlechter Wärmeleiter und athermanen Körper aus 
dem aufgetragenen Brennstoff, die unverbrannt verloren 
gehen und während dieser Zeit den zu beheizenden Gegen
stand eher kühlen als erwärmen. 

Diese Schwankungen sind ausser Rauch und Unwirth
schaft mit Brennstoff meist noch mit anderen Nachtbeilen 
verbunden, so z. B. im maschinellen Betrieb in Folge der 
ungleichen Dampferzeugung; bei anderen pyrotechnischen 
Aufgaben, als Schmelzungen, in Flammöfen, bei docima
stischen Arbeiten etc. durch das Ueberspringen von schmel
zenden Hitzegraden in erstarrende und auch selbst bei Sie
dereien und Abdampfungen von l<'lüssigkeiten, mit denen 
oft die Bedingung einer gleichmässigen Temperatur eni;e 
zusammenhängt. 

Die beweg 1 ich e n oder m e c h an i s c h e n Feuer
r o s t e. Schon auf der Industrie-Ausstellung zu Paris im 
Jahre 1855 waren zwei solche Roste ausgestellt, der eine 
von Tailfer zu Paris , der andere von Raymondiere und 
Morisset zu Nantes. Beide sind in der Brochure des k. k. 
Herrn Miuisterialrathes Peter von Rittinger vom selben 
Jahre beschrieben; der erstere bildet eine Bandkette ohne 
Ende aus kurzen Roststangen und Bolzen zusammengesetzt. 

rnese Bandkette läuft auf beiden Enden, beim Ful!bs und 
vorne beim Eiutragen des Brennstoffes um zwei Ketten
Cylinder, deren einer mit entsprechenden Zähnen zur lang
samen Bewegung des Rostes mittelst einer Kurbel oder 
anderen Transmission versehen ist. Der zweite bestehet 
aus einer oberen und einer unteren Reihe quergelegter, 
loser Roststäbe, welche analoge Bewegung erhalten, wie 
der erstere Rost, jedoch hier mittelst vier Schraubenspin
deln mit flachem Gewinde, die beiderseits des Rostes sei
ner ganzen Länge nach, ein Paar für die obere Reihe und 
ein Paar für die untere, angebracht sind. Die losen Rost
stäbe greifen mit beiden Enden in das Gewinde der Schrau
benspindeln und werden durch diese, und zwar die obere 
Reihe, die das Feuer trägt, Ton vorne gegen den Fuchs und 
die untere leere Reihe vom Fuchs nach vorne bewPgt. Um 
die einzelnen Stäbe beim Fuchs von der oberen Lage auf 
die untere niederzulassen und vorne von der unteren auf 
die obere zu heben, sind noch eigene Vorrichtungen in An
wendung, welche sowohl als auch der ganze Mechanismus 
den Flachskrämpelmaschinen entlehnt sind. Der Brennstoff 
wird ähnlich, wie bei den Treppenrosteu aus einer Gasse 
diesen Rosteu zugeführt. 

Beiden mechanischen Rosten liegt dasselbe Princip 
bezüglich der Heizungsweise zu Gmnd••. Durch die der 
Verbrennung entsprechende Bewegung zieht der Rost aus 
der Mündung der Gasse, die mit einem Schiebe.r regulirbar 
ist, eine stets glcichmä.ssige s~hicht de~ Brennstoffes von 
der Zündung an durch alle Stadien der rationellen Verbren
nung bis zum Abwurf der Asche am hinteren Ende. 

Betrachtet man die Verbrennung auf den mechani
schen Rosten, so findet mau, dass der Brennstoff continuir
lich, gleichmässig an den im Zünden hcc-riffenen angereiht 
und nur mit so viel Contactfiächen, als eben zur l:<'ortpflan
zung der Zündung erforderlicf1 ist, von niedriger Tempera
tur, nur nach und nach entspre"hend vorbereitet, höheren 
Temperaturen zugeführt wird. Die Entwickelung der Gase 
ist eine gleichförmig normale. Die kühleren Gase, die sich 
bei der Zündung und dieser zunächst entwickeln, nehmen 
ihren Weg über das in vorgerückteren Stadien der Ver
brennung sich befindlicl1e Feuer, und weil sie unmittelbar 
über demselben geleitet werden, ist ihre vollständige, rauch
freie Verbrennung unvermeidlich. Diese Verbrennungsweise 
ist analog jener einer Argand'schen Lampe, wo die Zün
dung des Brennstoffes in einer möglichst kleinen, ringför
migen Contactfläche vor sich zehet, die Gase von ni edri
ger in höhere Temperatur gelangen und auf keiner Stelle 
mehr durch Dazwischentreten von rohem Brennstoff die 
Verbrennung behindert wird. Für hinlängliche Luftwege 
ist statt des hohlen Ringes durch die Rostspalten und durch 
die hohlen Ziwschenräume dPs Brennstoffes gesorgt. Der 
U uterschied bestehet in der Richtung der Flammen und der 
Speisung, welche beide auf den mec~hanischen Rosten ho· 
rizontal sind, weil die erstere für die meisten Heizzwecke 
die entsprechendste, und weil es auch bei Verbrenuung .von 
festen Brcunstoffen nicht gut thunlich ist, auf demselben 
verticaleu Wege zugleich Brennstoff t•ud ausreichende Luft 
zuzuführen und uuch die Asche abfallen zu lassen. 

Die mechanischen Roste, auf dellfm das obige Princip 
der Verbrennung und Heizungsweise durchführbar ist, ha
ben folgende Vorzüge: J. Die gä.nzli"he Beseitigung der 
Widersinnigkeit der gewöhnlichen Hcizuugsweise (Speisung 
des Feuers) und der damit verbundenen abnormen Rauch-
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verursachenden Destillation. 2. Der Grundsatz der Con
tinuirlichkeit und Gleichmässigkeit ist vollkommen zur prac
tischcn Anwendung gebracht. 3. Die Verbrennung ist eine 
vollständige, also auch rauchfreie, 4. Die Verbrennung kann 
in der wirksamsten Nähe des zu beheizenden Gegenstan
des erfolgen, also ist auch die beste Ausnützung, sowohl des 
pyrometriscben, als auch des absoluten Heizeffectes mög
lich. 5. Die ganze Bedienung der mechanischen Roste kann 
mit maschineller Kraft, in allen Nuancen regulirbar, gesche
hen, und ist daher von der Unverlässlichkeit des Heizper
sonales unabhängig. 6. Die Bedienung ist selbst mit Men
schenhänden eine billigere, weil leichtere, indem alles Schü
ren, besonders das beim offenen Heizthürl wegfällt, und 
beim backenden Brennstoff kann die Schürung , wenn 

· nöthig, auch maschinell unter dem Roste durch die Spal
ten geschehen. Selbst bei schlackender Asche ist das Putzen 
des Rostes aueserordcntlich erleichtert, weil an den nach 
vorne continuirlich wiederkehrenden abgekühlten Theilen 
diese Arbeit unbeiäetiget von Hitze mit kurzen Werkzeu
gen eich abthun lässt. 7. Kann auf den mechanischen Ro
sten auch ganz schlechter, feinkörniger und etaubartiger 
Brennstoff mit Hilfe einer Partie von grobkörnigeren ver
brannt werden , wozu blos eine derartige Theilung der 
Gasse erforderlich , damit der grobkörnige Brennstoff zu 
unterst auf den Rost und der feinkörnigere auf den erste
ren ausgetragen werde. Da es seltene Fälle sind, dass man 
nur ganz et11ubförmigee Brenumateriale zur Verfügung hat, 
ohne dass demselben auch gröberes beigemengt wäre, so 
reicht es aus , statt dasselbe unmittelbar in die Gasse zu 
füllen, es über einen Sortirunge-Rätter zu stürzen, von dem 
die Kornsorten in die betreffenden Gassenabtheilungen 
gelangen, was keine Mehrkosten bedingt. 8. Da die ganze 
Heizung maschinell eingerichtet werden kann, so eignet es 
sich auch als ganz geschlossenes Feuer und mit Hilfe von 
Windpressungen mittelst Gebläse zur Erzeugung von hö
heren Hitzegraden. 9. Endlich, da bei der gleichmässigen 
und continuirlichen Speisung die Menge des zur Verbren
nung kommenden Brennstoffes pro Minute genau ermittelt 
werden kann; die nöthige Menge atmosphärischer Luft 
zur Verbrennung eines jeden Brennstoffes auch bekannt 
ist, so ist in dieser Feuerungs-Einrichtung das Mittel gege
ben, um mit stöcheometriseher Genauigkeit das Verhältniss 
der Luft zur Verbrennung einzuhalten*). 

Die Kritik liist aber auch die Nachtbeile, die beson
ders in den bisherigen Constructionen der mechanischen 
Feuerroste gelegen sind, nicht unberührt. Ihre Complicirt
heit ist es, die in höheren Temperaturen anstösst, welche 
trotz so vieler und wichtiger Vorzüge bis jetzt ihrer all
gemeineren Einführung entgegentrat. 

Auf die Vereinfachung, auf eine practischere Zusam
mensetzung in der Construction dieser oder ähnlicher, auf 
so ausgezeichnet rationellem Princip basirten Feuerungs-Ein
richtungen muss mit allen Mitteln des technischen Fortschrit
tes hingearbeitet werden, um das Problem einer rauchfreien 
und vollständigen, aber auch den practischen Zwecken 
günstigen Verbreunung zu lösen. 

*) Nicht gam: uuwichtig wäre es, wenn bei den immer 
häufiger werdenden VcrUffentlichungeu iibcr diesen Gegenstand 
auf die Verschiedenheiten der ßrennstoffe cletaillirter eingegan
gen wlirde, welche auch gewisse Modificationen fordern. ,Eines 
tauget nicht für Alle" - sagt nicht bloss der Dichter, sondern 
auch der Pyrotechniker! Die Red. 

Eine eben so einfache und zweckmässige, 
als vollständige Abbalancirung des Seilge

wichtes bei Sehachtförderungen. 
Die Förderung der Kohle· auf deo;i. 34 Klftr. tiefen 

Hilfsschacht der Mantauer Gruben geschieht mit Wasser, 
das in Kasten von 2"' starkem Eisenblech, welche zugleich 
als Förderschalen für die 8 Centner Kohlen enthaltentlen 
Förderwagen dienen, als Förderkraft benützt wird. 

Eine möglichst vollständige Abbalancirung des Seil
gewichtes musste hiebei von besonderer Wichtigkeit sein. 
Ich erreichte dieselbe aufs Befriedigendste dadurch, dass 
ich eine entsprechend lange Kette, deren Gewicht per Klaf. 
ter, genau dem Gewichte des Förderseils per Klafter gleich 
ist, unter den Wasserkasten, hier zugleich Förderschalen, 
genau in deren Mittel ankuppelte. 

Die Fördergeräthe hängen auf diese Weise gleichsam 
zwischen einem Seil ohne Ende, und müssen nothwendig in 
jeder Stellung im Sch,achte genau gleiche Belastung für 
das Fördergeschirr ausüben. Die. Gegengewichtskette ist 
so gekürzt, dass sie beim Gange der Fördemng etwa 3" 
über der Sumpfsohle des Schachtes schwebt, und zwar 
ganz frei, ohne irgend eine Führungsrolle. Ein störendes 
Schwanken derselben, findet selbst bei einer Geschwindig
keit der Fördergeräthe im Schachte yon 8 bis 10 Fuss per 
Secunde nicht statt, und die Abbalaneirung des Fördersei
les ist durch diese Einrichtung eine so vollkommene, dass 
850 Pfd. Wassar genügen, um 800 Pfd. Kohlen in 25 Se
cunden aus 34 Klftr. Teufe zu treiben. 

Es liegt auf der Hand, dass dasselbe Princip der Ab
balancirung des l<'örderseiles auch bei der Sehachtförde 
rung mit Dampfmaschinen anzuwenden ist, nur müsste hier 
die Gegengewichtskette um etwas länger, daher unter der 
Fördersohle des Schachtes ein entsprechend tiefer Sumpf 
sein, damit ein zu weites Hinaustreiben der Fördergeräthe 
über die Schachthängebank erst. dann die gegebene Ket
tenlänge vollständig absorbirt, wenn es über die Grenzen 
des Ungefährlichen hinausgeht und wünschenswerth macht, 
dass die Kette, wie ein kräftiger Anker das zu hoch treibende 
Fördergcr!ith arretirt. 

Chotieschau bei Staab, den 21. März 1865. 
F. Wanke,· 

Director der Mantauer Gewerkschaft. 

Literatur. 
Verhandlungen der ersten Versammlung innerösterr. 

Berg- und Hüttenleute und ihrer Fachverwandten, ab
gehalten zu Leoben zu Pfingsten 1864. Zusmnmenge
stcllt und herausgegeben durch die Comitc-Mitglieder Albert 
Miller v. Hauentels, k. k. Bergacademic-Professor mul 
Philipp Kirn baue r, k. k. Oberbergcorumissär. Mit l 2 Holz
schnitten. 

'\Tir machen alle F:tehverwandten auf diese lehrreichen 
V crhandlungsberichte aufmerksam, welche zu m1sfiihrlich sind, 
um vollständig in dieser Zeitschrift wiedergegeben zu werden. 
Das Biichlein enthält vorerst den historischen Bericht iiher die 
Versammlung selbst, dann die gehaltenen Vorträge, von denen 
wir ci n en -· den des Herrn P. v. Tunn er wegen seines Zu
smnmenhanges mit dem in Nr. 12 und 13 dieses Blattes enthal
tenen Artikel in heutiger Nummer reprodueircn, die ungemein 
beifällig aufgenommene Rede des Obersten v. Baradis iiber 
den Bau eiserner Schiffe und die Riickwirkung desselben auf 
die österreichische Eisenindustrie, Reissacher's Vortrag über 
die Contactwirkung des Gesteines, G. Schmid t's Betrachtun-



gen über den Dampf-Indicator, Arzberger's nneue Art Zahn
räder cinzufonuen" und Miller's "neue Art einer pulvererspa
renden Besetzung der Bohrlöcheru , wie die sonstigen Reden 
und Debatten jener Versammlung. Da das -comite vorsorglich 
eine grössere Auflage gedruckt hat, als - die Zahl der Besu
cher der Versammlung war, so sind unzweifelhaft noch Exem
plare zu haben. Der Bezug diirfte mn besten direct durch den 
Buchdrucker J. V o g 1 in Leoben oder durch Professor v. Mi I
I er daselbst zu ermöglichen sein , da sie nicht eigentlich im 
Buchhandel sich befinden. 0. H. 

VonMaunlicher's .Leitfaden der Vcrrechnungs
k u nde von Montan w crk en etc.u (siehe unsere literarische An
zeige in Nr. 8 d. J.) hat der Druck schon begonnen, wie wir aus 
mehreren uns bereits zur Einsicht gekommenen Aushängebogen 
entnoinmen haben. Nach diesen Anzeichen dürfte die Publication 
binnen einigen \Vochen zu erwarten sein, worauf wir die Sub
scribenten des "\Verk~s aufmerksam machen. Da vor der Hand 
eben nur dieser "\Veg der Subseription besteht und noch kein 
Bezug durch den Buchhandel eröffnet ist (was wir als erschwe
rend für die Verbreitung bedauerten), so fügen wir auf uns ge
stelltes Verlangen bei, dass des Verfassers Adresse: Graz, 
Leonhru·dgasse Nr. 71!1 ist, und der Subseriptionspreis 1 fl. 50 kr. 
öst. W. B. N. beträgt. 0. H. 

Adn1inistrati ves 

Erkenntni11. 
(Erhalten den :t April 1865.) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
Zavadkaer Grosgbindt Polexina Bergwerkes: Jacob Oravecz, 
.Johann .Jassus nnd Andreas Oravccz der hierämtlichen. am :q. 
October 1 b64, Z. HHi 7 ergangenen Auffonlerung, dieses llerg
werk in Betrieb zu setzen , einen gem<'inRchaftlichen Bevoll
mächtigten zu bestellen, und iiber die bisherige Unterlassung 
des steten Betriebes sich zu rechtfertigen , binnen der festge
setzten Frist von 90 Tagen nicht entsprochen haben , werden 
sie in die Geldstrafo von zeh•1 Gulden zu Gunsten der llrnder
lade des ersten o berungarischen Bergreviers hiemit verfällt mit 
dem Beisatze , dass dieser Strafbetrag binnen :JO Tagen vom 
Tage der ersten Einschaltung dieses Erkenntnisscs in das Amts
blatt der "Ungarischen Nachrichten" gerechnet, in die Brudcr
ladenscassa zu Iglo einzuzahlen ist. 

Zugleich werden die obbenannten Theilhaber nochmals 
aufgefordert, dem hierämtlichen Auftrage vom 31. October t 8fi4, 
Z. t 95 7 binnen der Frist von :JO. Tagen mn so gewisser nach
zukommen, als widrigenfalls nach Vorschrift des §. 243 a. B. 
G. auf die Entziehung der Bergbauberechtigung erkannt wer
den wird. 

Kaschau, am 29. März 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 
(Erhalten den 6. April 1965.) 

Die Helczmanoczer Sturzer Etelka Grubengewerkschaft 
hat auf dem am 9. Februar t 865 gesetzmässig abgehaltenen 
Gewerken tage die Auflassung der ihr am 21. November 1853, 
Z. 844/ti48 unter dem Namen nLudwig Hangendgang und La
dislaus Liegendgang• verliehenen zwei oberungarischen Längen
masse einstimmig beschlossen. 

Nachdem jedoch in einem r1erartigen Beschlusse nach Vor
schrift des §. 1 äö a. B. G. die Zustimmung enh• eder aller oder 
wenigstens der Besitzer von drei Vierthcilen aller Antheile der 
Gewerkschaft erforderlich ist , diese Anzal1l aber auf dem er
wähnten Gewerkentage nicht vertreten war, so werden die am 
besagten Gewerkentage nicht anwesend gewesenen Herren Ge
werken, August Sovs, Mathias Ainzenberger, Löbliche Göll
niczer Stadtgemeind<.'1 .Johann Humpellcr, Ladislaus Kosch, Jo
hann Hutflösz, August Grundt, Joseph Miskovits, Caroline Stras
ser, Jonatan Graiziger, Johann Tatarszky und Alexander Kaill 
- beziehungsweise ihre Rechtsnachfolger aufgefordert, binnen 
90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Kund
machung in das Amtsblatt der "Ungarischen Nachrichten" ge
rechnet, ihre Erklärunl!.' darüber, ob sie dem gewerkschaftli
chen Beschlusse beitreten oder nicht, um so sicherer einzubrin-
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gen, als sie sonst als zu dem erwähnten Beschlusse beitretend 
angesehen werden. 

Kaschan, am W. März 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Statuten 1amrnt Lell.rplan f'lir die k. k. 
Berg1chule in ScluniJllnitz. 

Genehmiget mit hohem k. lt. Fina.n.zministerial-Erlass vom 
- · 14. Ma.i 1863, Ze.hl 220261279. 

(Fortsetzung und Schluss.) 
Ein, mit einer ungünstigen Fleissclasse bezeichneter Berg

schüler wird beim Venall i.n eine rmgünstige Fortgangsclasse 
gleich von der Bergschule entfernt. 

Unfähige und nad1lässige Bergschüler, so,„-ie jene von 
schlechter Aufführung, werden schon während des Laufes des 
Halbjahres von der Bergschule entlassen 

12. Ausser der festgesetzten Priifungszeit zu Ende des 
Halbjahres und den _Wiederholungs-Prüfungen , werden in der 
Regel keine öffentlichen Priifungen abgehalten. Nur in ausnahms 
weisen Fällen , wenn Krankheit , Sterbefälle, Einberufung zum 
Kriegsdienst u. dgl. rlie rechtzeitige Priifnngsablegung verhin
dern, uµd der Schiller als befähigt und durchwegs fleissig be 
kannt ist, wird eine nachträgliche Priifung bewilligt. 

\Ver bei 'einer Nachtragspriifnng nicht besteht, wird nach 
Umständen zur \Viederholung der Prüfung oder des ganzen 
Jahrganges verwiesen. Wer als Repetent eines .Jahrganges bei 
der Prüfung in eine ungeniigende Classe veriällt, wird entlassen. 
Unfähigen oder nicht fleissigen SchiUern wird weder eine Nach
tragspriifung noch die Wiederholung des .Tllhrganges bewilliget_ 
Sie werden entlassen. 

1 :1. Nach jedem vollendeten Jahrgange erhalten die Berg
schiiler über ihren bewiesenen Fortgang nach Massgabe der 
Priifungsausfälle und nach dem \Verthe der eingebrachten Aus
arbeitungen und Pliine, sowie über Fleiss und sittliche Auffüh
rung ein ausgestelltes Zcugniss, welches vom Director und dem 
jeweiligen Lehrer der Bergschule unterzeidmet sein muss. 

II. Verhaltungsregeln fiir die B.ergschi!ler. 
!. llci den in die Bergschule eintretenden Bergarbeitern 

kann ein Gewöhntsein an bergmiinniscbe Ordnung und Manns
zncht vorausgesetzt werden. Nachdem die Eintretenden von ihrem 
Amte, Werke oder Dienstherrn zur Aufnahme anempfohlen wur
den, so lässt sich um so mehr erwarten , dass sie den Zweck 
des Bergschulbesnches und ihres Hierseins, nämlich die Ausbil
dung für ihren künftigen Bernf, wohl begreifen und sich be
streben wcrrlen, der "\Vohlthaten <'ines unentgeltlichen Unter
richtes durch Fleiss und gute A!ilfiihrung sich wiirdig_ zu 
machen. 

2. Da durch ihre Aufnahme in die Bergschule ihre Stel
lung als llergarbeitcr sich in keinerlei \Veise ändert, so haben 
sie ihren Obliegenheiten und Pflichten als Arbeiter auch wäh
rend des Bergschulbesuches auf das Vollstfüuligste nachzukom
men, nnd die bei der Grube bestehenden Vorschriften 11111] die 
Anordnungen illl'er vorgesetzten Beamten und Hutleute auf das 
Pünctlichstc zu vollzicT1en. Sie sollen in dieser Pflichterfüllung 
der iibrigen Bergmannschaft zum Muster dienen. . 

3. In ihren Beziehungen zur Bergschule haben sie den 
Anordnungen des Directors und des llergschullehrcrs und allen 
von denselben ausgehenden, auf den Unterricht sich beziehen
den Bestimmungen- willig Folge zu leisten. Die Nichtbeachtung 
dieser Anordnungen , sowie V ergehen gegen die dem Lehrer 
schuldige Achtung, werden mit sogleieher Entfernung aus der 
llergscbule bestraft. . 

4. Ununterbrochener regelmässiger Besuch der Vortrlige 
und practiscben Uebungen uncl Verwendungen, dann rechtzeiti
ges Einfinden bei denselben und die gespannteste Aufmerksam
keit auf den Unterricht, sowie auch unabliissiger Fleiss zu Hanse 
im Erlernen und Wiederholen des Vorgetragenen werden jedem 
Bergschüler zur Pflicht gemacht. Es hiingt hievon der Fortgang 
in den Lehrgegenständen ab. Nachlässige Schiller werden in 
der Schule nicht geduldet. 

5. Nur nach vorausgegangener Meldung und eingeholter 
Erlaubniss des Lehrers dari der ßergschiiler vom Unterricbte 
wegbleiben. Bei plötzlichen Verhinderungen z. B. durch Krank
heit Sterbefälle, Militärangelegenheiten u. dgl., hat er den Leh
rer 

1

davon z:i benachrichtigen, und dann -beim Wiedereinfinden 
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in der Schule sein Ausbleiben grundhältig zu entschuldigen. Es 
liegt dem Schiiler beziiglich des gehörigen Anmeldens heim Leh
rer dieselbe Pflicht ob, wie sie bei allen ordentlichen Gruben
bauen jeder Bergarbeiter bezüglich des Ausbleibens von der 
Arbeitsschicht zu erfüllen. hat. 

6. Urlaube auf mehrere Tage könnei1 nur in den drin
g-endsten Fällen bewilliget werden. Die Bewilligung zu einem 
Urlaube bis 1mf drei Tage wird vom Lehrer, iiber drei Tage 
aber vom Director, nach gepflogenem Einvernehmen des Leh
rers ertheilt. 

Unangemeldetes Ausbleiben zieht eine ungünstige Fleiss
classe und die im §. J angesetzten Strafen nach sich. 

7. Dir. Strafen, welche den Berg~chüler treffen, bestehen : 
1. In einem Verweise von dem Lehrer in Gegenwart 

der andern Schiiler; 
2. in einem V r.rweise des Directors vor dem Lehrer 

und allen Bergschülern, und 
3. in der Entfernung aus der Bergschule. 

8. Wälmmd der Zeit der eigentlichen Jahresferien nach 
abgelegten Pt;ifungen, treten die Bergschiiler selbstverständlich 
in ihre frühere Stellung zunick. 

9. Jeder Bergschiiler hat die Verpflichtung, durch ein sitt
sameR und anständiges Verhalten nnd Benehmen in und ausser 
der Schule , sowie auch durch Mässigkeit, Sparsamkeit und 
Ordnungsliebe sich hervorzuthnn 

Ausschweifungen jeder Art, nächtliches Herumschwärmen 
und Lännen in den Wirthshäusern und auf den Gassen, Trink
gelage, Schuldenmachen u. s. w. sind strengstens untersagt, und 
werden im Wiederholungsfälle und nach Umständen auch gleich 
mit Aussch)iessung aus der Bergschule bestraft. 

Gegen ihre Kameraden ohne Unterschied , oh sie Berg
sehiller sind , sowie gegen die andern Arbeiter , insbesondere 
gegen ältere Bergarbeiter haben sie eich bescheiden und frei 
von allem Eigendiinkel und Selbstiiherschätzung zu benehmen. 

Das Betragen unter sich Hei allezeit ein eintriichtiges, brü
derliches, kameradschaftliches. 

10. Sowie gegen ihre Vorgesetzten haben sich die ßerg
schiilcr auch gegen die iihrigcn Bergbeamten, gegen die ande
ren k. k. Milifär- und Civilbemnten nnd Honoratioren in be
scheidener anständiger Weise zn benehmen und ihnen mit Ach
tung und Gruss zu begegnen. 

11. In der Bergschule hat der Schiiler entweder in dem 
Ehrenklcide des Bergmannes (Grubenkittel mit Leder) oder sonst 
in reinem Civilkleide zu erscheinen. 

Willkiirlichc Verzierungen der Bergmannstracht und nn
hefugtes Tragen von Abzeichen sind untersagt. 

12. Auf die piinetiehe Befolgung dieser vorstehenden Ver
waltungsregeln werden 1lt•r Lehrer, die Schmöllnitzer Bergver
waltung und der Director ein wachsames Auge haben, und jeder 
Ausschreitung wird die gehiihremle Strafe, und nach Umstän
den auch die Entlassung aus der Bergschule nachfolgen. 

Correspondenz der Redaotion. 
Einge.andte Manuscripte betreff'end. Das von einem 

unserer Herren Mitarbeiter uns voqi;eschlagcne Princip .Nicht 
zuriickgcseudctcs als angenommen zu hctrachten, 
ist weder für 1111s noch fiir irgend eine Redaetion annehmbar, 
und im Interesse aller geehrten Herren Mit.'lrhcitcr miissen wir 
uns hier dariibcr auAsprcchen. In der Regel sci,1dcn Redactionen 
eingesendete Manuscriptc nicht zuMick, gleichviel ob sie zum 
Druck geeignet sind oder nicht.. Dazu sind, - ausser der Ver
meidung lästiger und oft. kostspieliger Hin- und Hcrsendungen, 
auch weit gewichiigcre innere Griinde vorhanden. Wenn wir 
unseren Fachgenossen gegcniiher bisweilen Ausnahmen eintre
ten licssen, so bitten wir, diese Fälle eben als An An ahmen 
ansehen zu wollen ! U eher die Annahme eines Artikels kann 
auch nicht immer sogleich entschieden werden. Der Uaum des 
Blattes, die Natur des Gegenstandes, Zeitverhältnisse, ähnliche 

Arbeiten in anderen Blättern, die Erwartung einer anf die An
sichten Einfluss nehmenden Thatsache, die nothwendige Abwechse
lung des Inhaltes dieser Zeitschrift und eine Anzahl ähnlicher 
Grunde, oft selbst ganz mechanische, z. B. die Reduction einer 
Zeichnung, die Umänderung einer Tabelle u. dgl., milssen dabei 
in Betracht gezogen werden. Oft geschieht es, dass ein anfangs 
gleiehgiltig scheinender Artikel , der eben einlangt , wenn das 
ßlatt an Stoff mehr als genug hat, bei Seite gelegt wird, weil 
man keinen Raum hat; ein halbes Jahr darnach oder noch später 
liest man irgendwo eine ganz unrichtige Auffassrmg eines Ge
genstandes, iibcr welchen der friiher zurückgelegte Artikel That
sachen enthält, die man glaubte als allgemein bekannt voraus
setzen zu können ; sie gewirmen nun neuerdings Interesse, -
der Artikel wird wichtiger als er zur Zeit seiner Einsendung 
schien. Oder umgekehrt! - man hat einen Artikel zum Druck 
vorbereitet, - eine neue Ansicht taucht auf, ein Werk erscheint, 
ein fremdes Blatt bringt etwas über den Gegenstand, was den 
ganzen Standpunct ändert, - der schon "1.ngenommcne Artikel 
ist - so wie er ist - nun nicht mehr brauchbar! Ein Fach
blatt soll vorsichtig sein, soll mannigfaltig sein, um verschiede
nen Lesern zu gefallen, soll den Zeitrichtungen der Technik und 
Volkswirthschaft folgen, wenn es practisch wirken will, soll nicht 
bloss Originalsachen haben, sondern auch aus fremder Literatur 
bisweilen etwas mittheilen n. s. w. Wer kann bei solchen Auf
gaben im Vorhinein sagen, was er gleich als angenommen be
trachten kann, was nicht'/ Wir müssen daher um Nachsicht bit
ten! Eine Zeitschrift gleicht einer Versammlung ven Rednern, -
es können nicht Alle zugleich reden, nicl1t Alle über dasselbe 
sprechen, und was einer sagen will, muss oft ungesagt bleiben, 
weil es enhvcder schon von einem Andern gesagt ist, oder 
weil es zu spät ist, oder weil es nach dem bisher Gehörten nicht 
mehr passt; wogcgeu- Mancher das Wort ergreift, der Anfangs 
gar nicht die Absicht hatte, weil er sich durch die Discussion 
dazu veranlasst fühlt. Dfcse Erwägungen wollen rmsere geehr
ten Herren Mitarbeiter freundlichst beherzigen und uns das ge
statten, wornach die ganze Welt schreit, - nämlich : ein bis-
ehen freie Bewegung in unserm Geschäfte! O. H. 
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Zur Frage der Arbeitslöhne 
berg- una hüttenmännischer Arbeiter. 

1. 

Olme wcitwendige Erörterung iilwr die \Yichtigkeit der 
Frage, wie im Interesse des Arbeiters, lles Arbeitgebers und 
der 1itfontlichcn \Yohlfahrt die Löhnung tler Berg- und Hiitteu· 
leutc am zwt'<·kmlis.•ig·.<tcu c•inzurichtPn sei!' - glauben wir, 
dass .J <'dcrmann damit einverstanden sein wird, dass in einer 
Zc·it, iu welcher die Gestehungskosten des Bergwerksproductcs 
fii r die Coucurreuz so wichtig gewurdeu sind, und anderwärts 
1lie unger!'rrelten LolnH"erhiiltuisse schau zn bcdanerlichcn Ar
l1citscinstcl~mgcn , zu Coalitiouen ,·on Arbeitern nnd Dienst
herren geführt haben, eiuc Heleuehtung dieser Frage sehr zweck
gemiiss sei. 

\Vir haben schon :,:u versrhicdoncn :Malen diesen G1'gen
stallll hcriihrt, und insbesonrlerc im Jahrgange 1864, Nr. 18, 
rl:um in d!'r Nsten Nummer dieses Jahrganges iiher rlie freien 
Uerlinge behcrzige11swcrthe Artikel aus der Feder practischer 
Fachmänuer g·ebracht; wir wollen nun diese Frage auch in 
einigen wcitt>rcn Beziehungen znr Discnssion bringen. 

\Vir heginm'n mit einer in dem prcuss. Rhcinlamlc auf
getauchten Besprechung, als "neutrale .Einl!'itnng•, an welche·. 
sich dann Vieles reihen kann, je uac!tderu sich der Bedarf er
gibt. insbesondere werden wir die Frage, ob ·1 und w i c weit'? 
Natnrallicfcrungen 11ls Bcstandtheile des Loluws angemessen 
erscheinen oder nicht, eingehender behandeln, weil sie für Berg
liane \"Oll herYorragenrler \Vichtigkeit erscheint. 

Die Beilage der Essener Zeitung nGlück anfa Nr. 11, 
hrachte unter dem Datum .Dortmund, 9. März d. J.a nachstc
hernle Artikel : 

Dortmund, 9. März. Bei der (in Preussen) voraus
sichtlichen Aufhebung des Coalitions-Verbotes für die 
Bergleute dürfte es angemessen sein, auf einige Miss
bräuche uud schlechte Gewohnheiten hinzuweisen, welche 
so oft die gerechte Unzufriedenheit der Arbeiter err<~gen. 
Es soll nicht bt·hauptet werden, dass rli1•se Mängel überall 

·hervorgetretr'n sind. Nein! es gibt Gruben-Verwaltungen 
genug, welche mit den Bergleuten in geordnetem Verhält
niss leben ; allein es finden sich auch leider manche Bei
spiele des Gegentheils. 

Die auf Grund d~s Gesetzes vom 2 L. Mai 1860 viel
fach eingeführten Arbeiter - Ordnungen nebst An
hang erfüllen ihren Zweck meistens nur unvollkommen. 
Es hatten viele Zechen ein gedruckte:; Exemplar den Berg
leuten eingehändigt; aber die Auflage war bald vergriffen 

und wurde nicht wieder erneuert. Das öffentliche Vorle
sen unterbleibt, das in der Kaue aushängende Exemplar 
wird beschmutzt oder zen-issen. Daher kommt es, dass 
die Bergleute (nameutlith die III. Klasse) so ziemlich gar 
nicht wissen, welchen Bestimmungen sie unterworfän sind, 
welche Rechte -und Pflichten sie haben. Es gibt Fälle, wo 
Bergleute nach häufigem Abkehr von Zechen, welche gf'
druckte St.ituten vertheilen, eine ganze Bibliothek dersel
ben besitzen, andere wiederum kein Exemplar erhalten 
können. 

Zur Aufrechthaltung der Ordnung ist es sehr wüu
st·henswcrth, dass ein gleichlautendes Statut (Arbeiter
Ordnung ni>bst Anl111ng) für alle Zechen des Oberbergamts
Be:lirks eingeführt, dass dieses dem Knappschafts-Statut 
beigefügt und jedem Arbeiter auf seine Kosten eingeh i"in
digt werde. 

Ferner ist vom Uebel die monatliche Ausloh· 
uung, di>r :Mangel eines fest bestimmten Lohn
tages, sowie die Bestimmung des Statuts, dass der auf 
Grund eigener Kündigung ab k c h r ende Bergmann 
sein Lohn erst am nächsten Lohntag erhalten kann, 

Die Moua!s-Auslöhnung hat zur Folge; dass alle Leute, 
welche die Bergarbeit beginnen, sofort in Schulden 
und dadurch in die Hände der Wucherer gcrathrn. Wer 
z. B. am 1. l\lär~ in Arbeit tritt, bekommt sein Lohn erst 
im letzten Drittel des April, also nach 7 W ochcn ! Dies<' 
Einrichtung mag zwar für die stabilen Arbeiter weniger 
11achtheilig sein, ~ie ist ubcr höchst drückend für die neuen 
Zuzüge. Es liegt im Interesse der Zechen wie des Htaates, 
dass diese Anfänger, welche doch stets ohne Geldmittel 
einziehen, nicht sofort Schulden zu machen brauchen. Nun 
werden freilich Abschlags-Zahlungen gegeben; allein diese 
sind eher schädlich als nützlich, da sie meistens auf noch 
nicht verdientes Lohn angerechnet werden, und die Leute 
von dPr Gunst d!'r Grubenbeamten allzusehr abhängen. 

Es wird keine grossen Schwierigkeiten verursachen, 
a 11 e 14 Tag c zur b es t i m m t e n Z e i t. auszulohncn; 
wie es doch auch fast in allen Fabriken geschieht! 

Der entlassene Bergmann kann sein Lohn b;n
nen 3 Tagen nach der letzten Arbeit, der nach e i g euer 
K ii n d i g u n g abkehrende aber er~t am nächsten Lohn-
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tage fordern. Letzteres hat die Wirkung einer Strafe und 
demoralisirt. Die Folge ist, dass der Bergmann nicht kün
digt, sondern lieber etwas Scandal macht, um entlassen 
und somit nach 3 Tagen ausgelohnt zu werden! 

Mann kann es ferner mehr Mangel au Einsicht, als 
Sorge für die Gruben-Kasse nennen, wenn auf manchen 
Zechen die Gedinge -Sc h 1 i es s u n g und A end er u n g 
ohne festes Princip erfolgt. Verdienen die Leute durch 
günstige Umstände, Geschicklichkeit und Fleiss mehr Lohn, 
als der Grubenbeamte für zweckrnässig hält, so wird häufig 
Seitens der Zeche das Gedinge gekündigt oder einseitig 
herabgesetzt. Was nützt nun aber eine Beschwerde? 
Heute hat dieser, morgen jener Steiger, mit oder ohne 
Wissen des Obersteigers, das Gedinge mit dem Arbeiter 
vereinbart; das streitige Gedinge wird anerkannt oder für 
ungültig erklärt. Der Arbeiter ist inzwischen missliebig 
geworden und freut sich, wenn er nur mit guter Manier ab
kehren kann. Warum lässt mau nicht den Arbeitern die 
Gelegenheit, ihren Fleiss und ihr G~schick bestmöglichst 
zu verwertheu? 

Dortmund, 16. März. Gestatten Sie mir im Auschluas 
an den Artikel vom 9. März c. einige Worte über das G c
d in ge ! 

Zweck des Gedinges, im Gegensatz zum Schichtlohn, 
ist die Erzielung eines möglichst hohen Arbeits-Effectes. 
Diesen Zweck erreicht · man nicht durch das u n b e
s tim m t e Gedinge, welches bloss den °Preis für eine 
Einheit festsetzt und jeder Zeit beliebig aufgehoben wird. 
Dahin gehört vorzüglich das Kohlen-Gedinge, weil man es 
nur pro 100 Scheffel und pro 1 Lachter normirt. Und wie 
geschieht dies 'l 

Der Grubenbeamte bietet zu niedrig, der Hauer for
dert zu hoch; eine Einigung findet in vielen Fällen nicht 
statt. Jedoch nimmt der Hauer schliesslich das GeJ>ot 
des Grubenbeamten stillschweigend an und arbeitet. Wer
den nun die Verhältnisse günstiger, so glaubt die Zeche 
das Gedinge herabsetzen zu müssen; werden sie aber un
günstiger, so wird das Gedinge nicht erhöht, SQndern man 
vertröstet den Arbeiter da1Tiit, es würde bald wieder besser 

• werden. 
Diese durch die Gewohnl1eit geheiligte Praxis hat zur 

Folge, dass der Hauer eine mittlere Leistung nicht über
schreitet. Er hat gar kein Interesse daran, sich besonders 
auzustrengen. Jetzt hört er von seinen Cameraden oder 
liest in der Zeitung, dass auf der Zeche X. Hauer zu ho
hem Lohne gesucht werden. Also kündigt er, kehrt ab 
und findet es dann doch nicht besser. Die meisten Kün
digungen erfolgen aus diesem Grunde. Dass aber für die 
Bergleute wie für die Zechen das häufige Abkehren höchst 
nachtheilig wirkt, liegt auf der Hand. 

Diesem Uebel zu begegnen, ist es nothwendig1 das 
u n bestimmte Gedinge nur auf Ausnahmefälle zn be
schränken, anstatt es zur Regel zu machen. Die Entschul
digung, dass die Verhältnisse sich häufig änderten und ein 
unbestimmtes Gedinge uothweudig machten, ist meistens 
nicht zutreffend. Mindestens ebenso häufig ändert sich die 
Beurtheilung der das Gedinge schlieseenden Grubenbeam
ten. Mau wird, wenn man nur mit Ernst will, auch bei 
schnell wechselnden Verhältnissen einen für beide Theile 
angemessenen mittleren Gedinge - Preis für eine Einheit 
herl\usfinden. Dazu ist aber erforderlich, dass nicht jeder 
Steiger für sich, sondern nur der technische Grubenbeamte 

das Gedinge feststellt, weil· ihm mehr U eberblick zuge
traut werden muss. Es trägt dies wesentlich zur Erhal
tung der Ordnung bei, und der Arbeiter geht mit mehr 
Vertrauen an das Werk. Dass die Gedinge meistens nur 
mündlich· abgeschlossen werden, gibt Veranlassung zu 
Beschwerden, welche die Disziplin lockern. Die s c hr i ft
li c h e Form ist sogar in den meisten Fällen gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Will die Zeche einen möglichst hohen Effect erzielen 
und das häufige Abkehren der Bergleute verhüten, so ver
gebe sie die Arbeit zu einem bestimmten Preise, event. 
mit Prämie, auf längere Zeit, oder verdinge sofort ein 
grösseres \11/erk, z. B. eine ganze Bauabtheilung. Wie 
nützlich diese ~'inricbtung ist, hat sich in der letzten Zeit 
bei den General-Gedini;en für das Schachtabteufon und 
den Querschlagsbetrieb gezeigt. Nur bei solchen Unter
nehmungen ist der Bergmann im Stande, sich mit der Ar
beit vollständig vertraut zu machfm , die Hindernisse zu 
verringern, jeden Vortheil besser wahrzu~ehmeu und somit 
durch grosse Leistung reichlichen Lohu zu verdienen. 

Und liegt dies nicht gleichzeitig im Interesse der 
Zeche'? -

(Schluss folgt). 

Sollen wir Cokes-Roheisen erzeugen 1 *) 

Diese Frage wirft ein in Nr. 12 und 1 ;1 dieser Zeit
schrift aufgenommener Artikel aut. \Venu wir auch diese 
Frage gleichfalls mit 11Ja" beantworten, so unterliegen doch 
die Ziffer-Gruudla~en , auf welche der Artikel gebaut ist, 
einiger Kritik, und wenn wir darauf eingehen, und eine Rich
tigstellung versuchen, so geschieht es nur , weil auch wir 
mit dem Verfasser des Arrikels es für sehr bed11ut•rlich 
halten, wenn in einem so geldarmen Lande Capital auf 
industrielle Zwecke, deren Rentabilität nicht sicher steht. 
verwendet wird. 

I. Der Artikel in Nr. 13 berechnet die Gestehungs· 
ko~teu des Holzkohlen-Roheisens, abzüglich der Capitals
Verzinsung, welche wir einer späteren Beachtung vorbehal
ten - für 1 Wr. Ctr. beim Radwerke Nr. 7 auf 1 fl. iS kr. 
und bei allen übrigen (den communitätlicbcu) Hochöfen 
auf 2 fl. 58 kr. loco Vordernberg, mit der Bemerkung, 
dass dieselben jetzt wohl um 40 kr. geringer sein könn
ten, also im Durchschnitte 2 ff. 30 kr. rund betrügen. 

Sind wir recht berichtet, so bereelrnen sich die com
munitätlicheu Hochöfen die Gestehungskosten gegen wär
ti g mit mindestens 2 ff. iO kr„ und die Differenz gegen obi
gen Ansatz liegt darin, dass 1 Ctr. geröstete Erze auf die Gicht 
gestellt, gewiss inclusive allgem. Kosten und Erhaltung der 
Anlage auf reichlich 40 kr. zu stehen hommt, und dass die 
Löhne, Reparaturen, Regie u. s. w. sicher bei keinem der 
Hochöfen unter 40 kr. per Ctr. Roheisen bestritten wer
den, wodurch ~ich die Auslagen um 40-50 kr. höher stel
len, als der Artikel in N'r. 13 annimmt. - Obwohl das 
Endresultat beider Berechnungen sonach ziemlich über
einstimmen würde, so ist es doch n,öthig die Differenzen 
hervorzuheben, weil sie wesentlichen Einfluss anf die Ge
s t eh u n g s kosten des Coaksroheis ens nehmen. 

Wir stellen in dieser Beziehung der Berechnung des 

*) Vgl. auch die letzte Nummer dieser Zeitschrift, v. Tuu-
n er's Vortrag, über dieses Thema. D. Red. 



Artikels in ~r. 13 folgenden Ansatz entgegen: 

1. 232 Pfd. geröstete Erze loco Leoben auf 
die Gicht gestellt u 46 kr. per Ctr. 1 fl. 07 kr. 

2. 96 Pfd. Coks a per Ctr. 90 kr. . - » 86 n 

a. 2°/o Amortisation eines Capitales von 21f2 
Mill. Gulden auf :~00.000 Ctr. Erzeugung - n 

4. Löhne, Reparatur, Regie etc. -11 

17 " 
15 n 

5. Zuschliige " 04 11 

Summe exclus, Verzinsungpr. Ctr. loco Leoben 2 fl. 29 kr. 

Zur Rechtfertigung dieser Ansätze Folgendes: 

ad L Der Coks-Hochofen macht die Erze doch nicht 
reicher, und es ist aleo nicht einzusehen, warum er pr. Ctr. 
Roheisen weniger Erz brauchen soll, als ein Holzkohlen· 
ofen. - Der grössere Halt, welcher im Artikel 13 den 
Erzen des Radwerkes Nr. VII beigelegt wird, ist eine Illu
:>ion, weil die con1111unitätlichen Oefen einerseits das Berg
übergewicht separat in Rechnung stellen, und weil 
anderseits Radwerk Nr. VII bei seinem Erztransport viel 
minder hältiges Erzkl ein verliert. Auch communitätliche 
Hochöfen bringen bis zu 50°/i, aus, wenn sie das Erzklein 
beseitigen, allein es stellt sich dann etwa das gereinigte 
Erz per Centner um so vieles theurer. 

Wenn man im Erzberge sieht, wie die gegenseitigen 
Erzrechte in einander geschoben sind, so bleibt dem Fach
manne auch nicht der kleinste Zweifel, dass ein Unterschied 
des durchschnittlichen Haltes 1,bis zu 1 O°/o desselben) zwi-
8chen den Erzen der gegenseitigen Bergantheile nicht vor
handen sein kann. - In der Voraussetzung, dass auch ein 
communitätlicher Cokeofen in Leoben die Erze aus dem 
communit!itlichen Bergantheile und auf der communitätlichen 
Eisenbahn beziehen werden, scheint es also am natürlich
sten, dem Preise der Erze loco Vordernberg nur noch die 
Transportkosten auf einer circa 3 Meilen laugen Bahn zu
zufügen, welche in unsereftl Ansatze, gewiss billig, mit fi kr. 
per Ctr. anbenommen wurden. 

Der V erfass er des Artikels in Nr. 13 scheint zwar 
auch an der Röstung etwas profitiren zu wollen, allein wir 
bemerken nur, dass es sehr schwer halten wird, in Leoben 
werthlose Coks zum Rösten aufzutreiben, und dass die 
Holzkohlenöfen einen solchen Vortheii in den sehr wohl
feilen Gichtgasen besitzen, dass bei genauer Rechnung 
sich wohl noch eine Differenz von einigen Kreuzern zu 
Gunsten der Holzkohlenöfen herausstellen würde. 

ad 2. Wenn die Coks loco Bahnhof Füufkirehen 
wirklich um 46 kr. per Wr. Ctr. verkauft werden, wie der 
Artikel in Nr. 13 annimmt, und die Eisenbahnen von Fünf
kirchen nach Kanisa und von Bruck nach Leoben vollen
det sind, so ergibt sich der Preis der Coks in Leoben auf 
die Gicht gestellt per Wr. Ctr. 
a) Preis loco Fünfkirchen . 46 kr. 
b) Fracht ob 50 Meilen nach den neuesten Spe-

cial-Ermässigungen der Südbahn . 42 1/2 n 
c) Zufuhr vom Leobner Bahnhofe zur Gicht 2 n 

Summe 90 1/ 2 kr. 
Der Frachtsatz von 1; 2 kr. per Z o 11- Centner und 

Meile ist derzeit bekanntlich noch ein frommer \Yunsch, 
und wir würden sehr bedauern, wenn Jemand darauf hin 
seine Calculation und ein neues Etablissement gründen 
wollte. 

ad 3. Was dem Einen recht ist, ist dem Anderen billig'? 

Wenn der Bergantheil eines communitätlichen Hochofens 
mit 45.000 Ctr. Erzeugung in 1 ()()jähriger Amortisation 
auf 600.000 fl., und in gleichem Verhältnisse der Antheil 
des Radwerkes Nr. VII, bei 150.000 Ctr. Erzeugung in 
50jähriger Amortisation auf 1 Million Gulden angesetzt 
wird, so muss doch der Bergantheil des Coksofens mit 
300.000 Ctr. Erzeugung in 50jähriger Amortisation auf 
2 Millionen Gulden und nicht auf 800.000 angesetzt wer
den. Die Anlage des Hochofens mit allen Nebengebäuden, 
und der circa 3 Meilen langen Förderbahn, meh· 
reren Bremsbergen, Haldenstürzen u s. f. mit 200.000 fl. 
herstellen zu wollen, ist eine grossartige Illusion; wir glau
ben entgegen eher mit 1h_ Million noch zu wenig gethan 
zu haben. - Das zu amortisirende Ca.pital wurde also auf 
2 1/ 2 Million Gulden angesetzt. 

ad 4. Wenn man bedenkt, dass nur allein die allge
meinen Auslagen für Arbeiterversorgung und Bruderlade 
gegenwärtig 7-to kr, pr. Ctr. Roheisen -betragen, und 
dass diese Auslagen nicht vermieden werden können, ohne 
den gegenwärtigen Arbeitslohn bedeutend zu erhöhen, eo 
erscheint der Ansatz von 15 kr. Gesammtauslagen an Lohn 
u. s. f. gewiss nicht übertrieben. 

Alles in Allem kann man also wohl auch die Geste· 
hungskosten des Coke-Roheisens auf 2 fl.. 30 kr. in run
der Zahl annehmen. 

II. Wie stellt sieh nun der Unternehmungsgewinn? 
Die Verzinsung des Capitalee? 

"Wenn die Vordernberger Holzkohlenöfen ihr um 2 fl. 
70 kr. erzeugtes Roheisen jetzt 1 o eo L c oben um 3 fl.. 
1 O kr. verkaufen, so bleiben ihnen abzüglich der Fracht 
von 1 O kr. (mehr hat dieselbe nie betragen) noch 30 kr. 
Reinertrag per Wiener Centner, was bei 45.000 Ctr. Er
zeugung per Jahr einer 211~ percentigen Verzinsung des an
genommenen Capitales von 600.000 fl. per Rad werk ent
spricht. - Angenommen, der Unternehmer des Cokshoch
ofens begnüge sich mit einem gleichen Percenten-Gewinn 
aus seinem Capitale von 2 1/ 2 Millionen Gulden, so müsstP 
er bei 300.000 Ctr. Erzeugung doch 18% kr. per Ctr. auf
schlagen und könnte den Wiener Centner Coks-Roheisen 
nicht unter 2 fl. 4 8 kr. verkaufen; will er aber, wie vor
auszusetzen, gar eine 5 °/0 Verzinsung erreichen, so müsste. 
der Verkaufspreis loco Leoben auf 2 fl. 70 kr. gestellt wer
den. \Vir überlassen dem Leser zu berechnen, wie hoch 
der Ctr. Coks-Roheisen erst steigen müsste, wenn es nicht 
schnell gelingt, jährlich 300.000 Ctr. davon an Mann zu 
bringen. 

Fügen wir noch bei, dass (in Voraussetzung der Leo
ben-Bru~ker Eisenbahn) die Fracht per Wiener Centner 
Roheisen nach Triest, als dem nächsten Stapelplatze für 
die Ausfuhr, 66 kr. kostd, und stellen die daraus resulti
renden Preise franco Triest, den im Artikel Nr. 13 ange
gebenen Verkaufspreisen fraoco Rhein gegenüber, eo kostet, 
abgesehen von schwankendem Agio: 
Steierisches Holzkohlen-Roheisen per Wr. Ctr. 3 fl.. 76 kr. 
Siegener Holzkohlen-Roheisen 2 n 65 n 
folglich das Vordernberger Product 42 % mehr; 
Steierisches Coks-Roheisen 3 n 36 " 
Rheinisches " 2 n 3 " 
folglich das Leobener Product 65 °/0 mehr. 

Dass die an und für eich geringe Möglichkeit einer 
namhaften Ausfuhr also noch viel früher für Holzkohlen-

* 
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Roheisen als für Coks - Roheiseu vorhanden ist, bedarf 
kaum einer Erwähnung. 

Schliesslich bitten wir den Leser noch zu bedenken, 
dass die Roheisen Erzeugun~ mit Holzkohlen ein Correc
tiv des Ertrages in sich selbst trägt, denn mit der abneh
menden Nachfrage und Erzeugung vermindert sich auch 
der Preis der Holzkohlen, und ein wohlfeilerer Verkaufs
preis ist ohne Einbusse am Ertrage per Centun möglich; 
während die Gestehungskosten des Coks-Roheisens bei 
verminderter Nachfrage und dadurch gedrückten Verkaufs
preisen bedeutend zunehmen. 

Während wir also von der Production des Coks
Roheisens --· (nachdem die geforderten Transport-Eisen
bahnen fertig geworden sind, denn früher ist ohnehin nicht 
daran zu denken) - wohl die Herstellung eines billigeren 
Guss- und Stabeisens für den inländischen Bedarf erwar
ten, hoffen wir von demselben für die Ausfuhr gar Nichts. 

Dass in Nr. 12 und 13 dieses Blattes die Zukunft 
der Holzkohlenhochöfo11 um ebensoviel zu schwarz ge
malt ist, alsjene der Cokshochöfen zu rosig gehalten wurde, 
hoffen wir in einem folgenden Artikel nachzuweisen. 

Ueber eine neue sehr pulversparende Be
setzung der Sprenglöcher. 

Vom Professor A. R. v. Miller in Leoben. 

Obwohl ich die erste Nachricht über diese neue He
setiung in der vorjährigen Versammlung innerösterreichi
scher Berg- und Hüttenleute zu Leoben gab, und <lie Ver
handlungen derselben erst kürzlich im Druck erschienen, 
so erlaubte ich mir dennoch, die Redaction dieses Blattes 
um Aufnahme dieses Aufsatzes zu ersuchen; theils um 
diese neue Methode in weiteren Lesekreisen ·bekannt zu 
machen, theils aber auch, um noch manches ergänzend bei
zufügen, was ich beim ersten Vortrage wegen der sehr 
karg zugemessenen Zeit mit Stillschweigen übergehen 
musote. 

Drei Hauptgrundsätz•• sind es, auf welchen die neue 
~lethode fusst: 

l. Das Pulver soll einen möglichst k!einen Haum ein· 
nehmen, damit sich die Entzündung von der Mitte 
des Pulversackes möglichst r11;sch nach allen Rich
tungen verbreite; 

2. die Expans,ivkraft der Pulvergase soll im Momente 
der Lossprengung des Gesteins ein Maximum sein; 

3. den Gasen soll in diesem Momente eine möglichst 
grosse Druckfläche dargeboten werden. 

Deu Bedingungen .1) und 2) wiirde am besten durch 
einen kugelförmigen Pulversack ei:;tsprochen werden, in 
deesen Mittelpunct sich' das untere Ende des Zünders be
fände. In der Tbat ist auch selbst unter Fachleuten diese 
Ansicht ziemli<!h verbreitet, und mir ist ein Fall hPkannt, 
wo man in Kalk mit Salzsäure dem Pulversacke eine an
nähernd kugelförmige Gestalt zu geben versuchte. Allein 
diese Form des Pulversackes ·entspricht am all'!rWPnigsten 
der Bedingung 3), weil sie statt eines Maximums, ein Mi
nimum an Druckfläche ergibt; es ist ihr dahrir die übliche 
cylindrische Form desselben, welche dieser Bedingung 
schon viel besser entspricht, um so mehr vorzuziehen, als 
•nit ihrer Herstellung auch ein Minimum an Handarbeit ver
bunden ist. 
~ 

Allein die gewöhnliche Besetzungsweise del' Bohrlö
cher beutet den Vortheil einer grossen Druckfläche für die 
Gase noch immer viel zu wenig aus, was selb~tverständlich 
mit einem bedeutend grösseren Aafwande an Pulver ver
bunden ist. Der übermässig lange Lehmhesatz verhindert 
die Gase, auf einen grösseren Theil des Bohrlochsumfanges 
zu driicken, als der Pulversack ihnen eben dMbietet. 

Aus dieser Betrachtung folgt nun, dass mau den Lehm
besatz möglichst kiirzen, im übrigen aber alle~ so einrich
ten müsse, dass den Pulverg».sen eine mödichst i:i;rosse 
Druckfläche dargeboten werde, ohne dass jedoch diese 
wesentlich an Expansivkraft verlieren. Den Lehm
besatz habe ich für 3' bis 3 1/2 ' tiefe, und 1 1; 4" bis 1 1/ 1" 

weite Bohrlöcher mit 5" bis 6" Länge ausreichend befun
den; es ist aber immerhin möglich, dass man mit <lelßse'
beu noch weiter herabgehen könne. Für weitere und tiefere 
Bohrlöcher, wie sie zuweilen bei Abhauen, vornehmlich 
aber über Tag vorkommen, genügen 7" bis 8" Lehmbe
satz, dngegen für kurze und enge Lörher beim Strecken
betrieb in festem Gestein dürfte derselbe mit 3" und viel
leicht selbst mit noch geringerer Länge ausreichend befun
den werden. Die ganze Tiefe des Sprengloches, welche der 
Lehmbesatz noch iibrig lässt, ist somit bei einer rationellen 
Verladung für die Druckfläche zu verwenden. \Vürde man 
nun aber den Raum zwischen dem Pulver und dem ver
kürzten Lehmbesatz vollständig frei lassen, so würde zw1u· 
die Druckßii.che für die Gase wesentlich vergrössert, aber 
genau in demselben l\Iasse würde auch die Expansivkraft. 
der Gase, welche sich nunmehr in einem grössereu Raume 
verbreiteten, herabgesetzt wel'deu. Da nun aber der Ge
sammtdruck der Gase dmch ein Pl'oduct darge.;tellc wir·!, 
dessen einer Factor die Expansivkraft, auf die Flii.chenein
heit gerechu<lt, und dessen anderer Factor die Druckfläche 
ist, so könnte aus einer llcrartigen Anordnung kein Gewinn 
resultiren ; ja, es würde die verg1·össerte Gesteinsfläche, 
wit welcher nuumehr <lie heissen Gase in ßeriihru11g kom
men würdeu, zur grösseren ,Abkühlung <lerselben beitru
gen, und hiedurch die Wirkung des 8chusseo noch etwas 
herabgesetz,t werdeu. 

f Aus diesen Folgerungeu 
ist nun die in beistehen
der Figu1· dargestellte 
neue Besetzungsweise 
hervorgegangen. a d ist 
das in gewöhnlicher W ei
se abgebohrte Spreng
loch, a II das Pulver, von 
welchem ein später zu 
erwähnendes Quantum 

abgebrochen wird, e (der Zünder, der mit seinem unteren 
EuJe wie gewöhnlich bis iu die Mitte des Pulversackes 
hineinreicht; c d ist endlich der auf die unumgäuglich noth
weudige Länge beschränkte Lehmbesatz. Der Raum b c, 
welcher zwischen dem letztereu und dem Pulver verbleibt, 
wird nun mit einem oder mehreren massive 11 '.\letal lcy
liudern ausgefüllt, wtllche für den Zünder, wenn er nicht 
sehr dünn sein sollte, eine Spur, und dabei einen solchen 
Durchmesser besitzen, dass zwischen ihnen und der Bohr
lochswand eben noch so viel Spielraum• bleibt, dass sie 
eben noch ziemlich leicht in's Bohrloch hineingehen. Da
durch, dass das Pulver auf einen möglichst kleinen Raum 
beschränkt bleibt, wird der Eingangs erwähnten Bedingung 
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1) entsprochen; nach Bedingung 3J besitzen die Pulver
gase aber eine möglichst grosse Druckflliche, indem sie 
sich nicht nur im Pulversacke, sondern auch in dem leer 
gebliebenen Raume zwischen dem Cylinder und der Bohr
lochswa.nd verbreiten. Weil aber dieser Ra.um möglichst 
klein gehalten wird, kann die Expansivkraft der Gase nicht 
stark sinken, und es wird dadurch nach Thunlichkeit der 
unter 2) ausgesprochenen Bedingung entsprochen. 

Es sei gestattet, den vorliegenden Fa.II durch eine 
einfaooc Rechnung darzustellen. Es sei e die Spannkraft 
der Gase, welche diese erlangen wiirden, wenn nach ge
wöhnlicher Weise verladen wiirde, folglich nach obiger Fi
gur der ganze Raum von b bis d mit Letten besetzt wiir1·; 

R sei der Halbmesser des Sprengloches und H die Höhe 
des Pulversackes; r sei der Halbmesser und h die Höhe 
der massiven Cylinder. Es ist somit r. R 2 H der Raumin
halt des Pulv~rsa.ckes, und r. (R 2-r2) h der Inhalt des lee 
ren Raumes um den CyliDder; daher die durch den letz
teren herahgesetztP. Spannkraft die Pukergase nach dem 
Mariotte'schen Gesetze 

e. r. R2 H e R2.H 

r. (R:! H + (R2-r_2) h)= R2 H + (R2-r2) h 
Die Druckfläche da.gegen wäre bei gewöhnlicher Ladung 
= .,R H; da aber nunmPhr ein Ra.um von df'r Höhe h und 
gleichem Durchmesser R zugewachsen, so ist die Druck
fläche bei der neuen Besetzungsweise = .,R (H+h); somit 
ist der Gcsammtdruck als Product aus- Spannkraft und 
Druckfläche e R H2 

= :!R (H+h). R2 H + (R 2-r2) h 

Da mau nun annehmen kann, dRss für gewöhnliche Verla
dung und übrigens gleiche Umstände die Spannkräfte der 
Gase sich verhalten wie die Pulvcrmengen, so repräsentirt 
in diesem Ausdrucke e eine zum Pulverquantum Proportio
nale, und dieser selbst gibt zug-leich mit einer Constanten 
multiplicirt, die bei der neuen Besetzungsweise zu verwen
dende Pulvermenge, welche somit theoretisch um so 
geringer wird, je grösser h die Höhe des Cylinders ist, und 
je näher dessen Halbmesser r dem Bohrlochshalbmesser R 
kömmt, oder je liinger und je enger der rings um den Cy
linder verbliebene leere Raum ist. 

Praktisch jedoch wird die wirklich verwendete Pul
vermeage immer grösser, daher die Pulver-Ersparnisse ge· 
ringer sein müssen, als sie sich nach dieser l<'ormel ergibt, 
weil die hcissen Pulvergase mit ei11er ansehnlich grösseren 
Gesteinsfläche in Berührung kommen, als bei der gewöhu
l ichen Besetzun!!sw„ise, demnach auch stärker abkühlen 
und dadurch an Wirkung etwas einbüssen müssen. Wie 
viel wa.n aber von der üblichen Pulvermenge brechen dürfe, 
darüber konnten nur Versuche entscheiden. Ich führte also 
drei Versuchreihen durch: in ziemlich mildem Ge•tein 
(milder Tertiärsandstein und Serpentin), in mittelfestem 
(compacter Glanzkohle) und in festem Gestein (Eisenspath 
und körnigem Kalk), wobei die Löcher 2' bis :{ 1// tief und 
entsprechend weit waren, und folgendes Re!;ulta.t ergaben: 

In mildem Gesteine, in welchem die Versuche began
nen, und sehr s ta. r k an Pulver gebrochen wurde, miss
lang, eine verhältnissmässig grosse Anzahl Sprengschüsse; 
es liegt aber der Grund hievon vornehmlich in dem Um
stande, dass hi-er erst die Erfahrungen gesammelt wurden, 
wie stark man überhaupt das Pulver verringern dürfe. 

In compa.cter Glanzkohle fielen da.gegen die Versuche 

sehr gut aus, und misslangen•fast gar keine derselben; nur 
zeigte sich, dass die Pulvermenge, wenn sie bloss die 
Hälfte des üblichen Quantums betrug, doch etwas schwach 
bemessen sei. Mit % derselben gelangen alle Versuche. 

In fostem Gestein, wo die Schüsse allemal mit % der 
üblichen Pulvermenge geladen wurden, gelangen alle Ver 
suche mit Ausnahme eines einzigen, wo der Schuss über
haupt mit viel zu starker Gesteinsverspannung gebohrt 
war. 

Die erste Versuchsreihe bat somit gar keinen Werth, 
weil sie nur zur eigenen Orientirung diente; auch die 
zweite besitzt einen geringeren, als es den Anschein hat, 
weil hier die HiiL1er iiberha.upt nicht sparsam mit dem 
Pulver umgingen, und somit ein Theil der Er~parnng ima
ginär und auf Rechnung der U eherladung der Schüsse zu 
setzen ist. Eigentlich entscheidenden Werth besitzt die 
dritte VerRuchsreihe (am Vorderberger-Erzbcrg ausgeführt), 
wo die Schüsse sämmtlich starkes Vergeben und auch theil -
weise starke Verspannung besassen und die Häuer mit dem 
Puh·er ökonomisch umzugehen gewohnt sind. 

Welches Erspa.rniss an Pulver sich bei der neue.1 
Methode für minder tiefe und enge Löcher herausstelle. 
darüber besitze ich noch keine Erfahrung; ohne Zweifel 
aber wird sie procentuell geringer sein, als bei tiefen uncl 
weiteren Löchern; immerhin diirfte sie ab1!r auch hier für 
Bergbaue, welche viel Pulver consumin~n, ei1rn nicht unan
sehnlich·~ Jahresziffer darstellen. Ich erlaube mir daher, di•· 
verehrten Fad1ge11ossen wiederholt aufzufordern, auch ih
rerseits Versuche zu machen, und wenn sie das Resultat. 
derselben, wie ich gar nicht zweifle, annehmbar finden, 
dieee neue Besetzungsmethode in die bergmännische Pra
xis einzuführen. Allerdings werden sich clie Häuer gegen 
diese Verbesserung sträubPn, weil ihnen das H'!rvorzieheu 
der Cylinder (die übrigens unmittelhar vor der Arbeit8-
brust unter das Hauwerk fallen) eine kleine Mühe verur
sacht, und weil sie wohl wissen, dass eine Pnlverersparung 
- auch wenn sie im Gedinge arbeiten - nicht ihnen, sou
dern dem Bergbaubesitzer zu Guten kömmt. Ein energi
scher Wille jedoch wird dieses Hinderniss leicht zu iiber
wältigen wissen. 

Die anfänglich von mir angewendeten La<le-Cylinder 
waren von hartem Holze, wurden aber von den Pulverga
sen stark cllyptisch zusammengedriickt, so dass sie bei 
einer zweiten Verwendung zu viel Zwischenraum gelassen 
hätten. Ich verwendete hierauf weiches Eiseu zu densel
ben, das ich zur Vermeidung <les Feuerreissens mit Fett 
bestrich und zum Ueberfluss noch in geleimtes Papier ein
wickelte. 'Vollte man diese Zuthaten vermeiden und iu 
hartem Gestein ganz sicher gehen, so wiirde, man wohl Blei 
oder Zinn zu denselben verwenden müssen . .Auch wareu 
die von mir verwendeteu )letallcylinder \'Oll verschiedener 
Länge, so dass ich jederzeit die gewünschte Länge durch 
Zusammensetzen ans einzelnen Stücken erhalten konnte. 

Nun sei mir zum 8chlusse noch gestattet, meine An
sicht über das Ho h 11 ade n (Raumschiessen) und über 
das Mengen des Pulvers mit anderen Substanzen bei
zufügen. Wenn beim Hohlladen der hohle Raum über oder 
unter dem Pulver den gleichen Durchmesser mit dem 
Pulversacke besitzt, so pflegt man zur Offenerha.ltung des
selben hölzerne Hälter in das Bohrloch einzubringen, und 
der körperliche Inhalt dieser Hält1•r ist es, welcher bewirkt, 
dass die Druckfläche der Gase stärker wächst, als der vou 



clen letzteren eingenommene Raum, somit eine günstigne 
''" irkung des Schusses resultiren kann, als beim gewöhn
lichen Besetzen. Wird aber das Bohrloeh unter dem Pul
versacke enger fortgebohrt und auf den dadurch entstan
denen .\bsatz die Pulverpatrone aufgesetzt, so zeigt die 
Rechnung, dass ebenfalls eine günstigere Wirkung resul
tiren müsse, als beim Verladen auf gewöhnliche Weise, 
und dass dieselbe für eine gewisse Grösse des engeren 
Durchmessers ein Maximum werde. Heide Arten Hohlzula
den müssen aber immerhin noch Resultate geben, welche 
weit hinter jenen der neuen oben beschriebenen Methode 
zurückstehen. 

Wird das Pulver mit anderen zerkleinerten Substan
zen, als: trockenen Sligespänen, Sanrl u. dgl. t!emengt ver
wendet, 130 nimmt das Gemenge mehr Raum ein, als das 
Pulver für sich allein einnehmen würde; es wird somit 
ebenfalls die Druckfläche vergrössert, während der von den 
Pulvergarnn eingenommene Raum nur wenig zunimmt, und 
der daraus erwachsende Vortheil kann möglicherweise 
grösser sein, als der aus der stärkeren Vertheilung des 
Pulvers erwachsende Nachtbeil der langsameren Entzün· 
dung desselben. Nur so lässt sich eine (nicht etwa von 
früherer Ueberladung herrührende) Ersparniss an Pulver 
erklären, wo überhaupt durch dieses Mittel eine solche er
reicht wurde. 

Der Bessemer-Stahl und das Grazer 
Walzwerk. 

(Aue dem Centra.lbla.tt für Eieenba.bnen und Da.mpfecbilfe.hrt in 
Oeeterre!Q)l, Nr. 14.) 

Wenn die Noth am grössten ist, so ist Hilfe am näch
sten; - mit solchen Betrachtungen kann ein grosser 
Theil der schwer bedrängten österreichischen Eisenin
dustrie die ersten mit dem bekannten Bessemer-Stahl
Erzeugungs-Verfähren in Oesterreich erzielten Resultate 
ansehen, denn selbe sind bereits derart, dass man schou 
mit absoluter Gewissheit auf eine grossartigc Entwicklung 
dieser Stahl-Erzeugung bei uns schliessen kann; - der 
genannte Process befi.ndet sich jetzt bei uns nicht mehr 
im Stadium der Versuche, sondern wie wir weiter unten 
durch Anführung von Ziffern beweisen werden, in einem 
Stadium der ptactischen und nicht mehr unbedeutenden 
Erzeugung. 

Bekannt diirfte es sein, dass bereits 4 österreichi
sche Eisenwerke zur Bessemer-Stahl-Erzcugung eingerich
tet sind, und zwar: das kaiserliche Werk Neuberg, das 
fürstlich Schwarzenb1·rgsche Werk zu Turrnch in Steier
mark*), das Werk der Gebrüder Rauscher zu Heft in 
Kärnten, und das Walzwerk der k. k. pr. Südbahn-Ge
sellschaft zu Gratz, und ebenso, dass :~ andere grösaere 
Eisenwerke als: das Rothscbildsche Werk zu Witkowitz, 
das Rcechitzaer Werk der k. k. pr. Staatseisenbahn-Ge
sellschaft und die Kleinsehen Werke zu Zöptau und Stefanau 
nahe daran sind, sich darauf einzurichten. 

Was nun die bisherigen Erzeugnisse von Bessemer
Stahl der obigen genannten 4 darauf eingeriohteten Werke 

*)Das Centralblatt nennt Murau, und versetzt es irri
gerweise nach Kärnten, sowie es Heft nach Steiermark setzt. 
Murau ist der Sitz der fürstl. Schwarzenherg'schen Werksdi
rection; die Hessemer h ii t t t e befindet sich zu Turrach, wie 
den Lesern dieses Blattes ohnehin bekannt ist. O. H. 

anbchtngt, so wiuen es namentlich jene von Heft, we:
che mehr in's Publieum gelangten*), und folglich aucg 
mehr bekannt sein dürften, denn Neuberg hat noch 
sehr wenig fabricirt, Turrach beschränkt sich, aus Man
gel an den nöthigen Hilfsmaschinen zur Verarbeitung des 
roheren Stahles , bisher mehr auf die Anfertigung von 
rohen Ingots (ungehämmerte und ungewalzte Gussblöcke), 
und das Grazer Walzwerk verwendet den dort erzeugten 
Bessemer Stahl ausschliesslich für den eigenen Gebrauch, 
d. h. den der Südbahn. -

Wenn nun auch die von Heft und Turrach erzeug
ten und bereits zu verschiedenen Zwecken als: Bleche, 
Maschinen-Bestandthei\e, \Verkzeuge u. s. w. verwende
ten Stahlsorten schon zu schönen Hoffnungen berechti
gen, so finden 11·ir die wirkliche Grundlage zu einer 
Schlus~folgerung über die Zukunft der obigen Stahl-Er
zeugungs-Methode, und über. ihre volkswirthschaftliche 
Bedeutung nur in dem im Grazer \Valzwerke bereits Ge
leisteten, drnn hier haben wir es nicht mehr mit einer 
Miniatur-Erzeugung, sondern mit einer fortlaufenden Mas
sen-Production zu thun. 

Das Grazer Walzwerk hat nämlich in einer Zeit 
von nur wenigen Wochen mehr als 8000 Zoll-Ctr. 
Schienen theils ganz aus Bessemer-Stahl, theils aus Eisen 
mit aufgeschweissten Stahlköpfen angefertigt, und geht 
diese Fabrication nun ununterbrochen in der Weise fort, 
dass jetzt dort täglich bei nur 3 Chargen 150 Zoll-Ctr. 
roher Stahl erzeugt wen.Jen , mit welchen man circa 600 
Zoll-Ctr. Stahlkopfschienen anfertigen kann, und wäre der 
Bezug der dazu benöthigtcn Rohmaterialien nicht noch 
etwas hinderlich, so könnte das obige Quantum sehr leicht 
verdoppelt werden. 

Die Südhahn legt natiirlich den Schwerpunet in die 
Erzeugung von Stahlkopfschienen , weil nur auf diese 
Weise die alten abgenutzten Schienen wieder verwendet 
werden können, und darum wird der erzeugte Stahl 
auch hauptsächlich auf solche Schienen verwendet, d. h. 
aufgeschweisst. 

Die Schweissung dicsrn· Stahlkopfplatten auf die Eisen
parkete lässt auch nichts zu wünschen übrig, und h.tben 
wir selbst zahlreichen Versuchen zur Erprobung der Schweis· 
sung beigewohnt, bei welchen es sich gezeigt hat, dass 
an eine Trennung der Schweissstellen nicht zu denken 
ist; ja es hat _sich bei einer solchen Stahlkopfschiene, wel
che unter dem grossen 150 Ctr. schweren Dampfhammer 
mehrere Male hin und her gebogen wurde, ereignet, dass 
die Eisenfasern am Hals der Schiene rissen·, ohne dass 
sich die Schweissfliichen des Stahles auf dem Eisen trenn
ten , und selbst bei einer vorgenommenen Härtung eines 
Schienenstahlkopfes, wo doch eine bedeutende Zusammen
ziehung des Stahles eintreten nrnsste, hat die Schweissung 
nicht nachgegeben. 

Wenn nun solche Resultate schon vom Standpuncte 
der Eisenbahn-Technik höchst erfreulich sind, so ist die
ses vom volkswirthschaftlichrn Standpunct im doppelten 
Masse dadurch der Fall, dass selbe nicht etwa durch die 
Oertlichkeit bedingt sind, sondern dass sich die Bedin
gungen für gleich gute Resultate auch an vielen andern 
Orten Oesterreichs vorfinden ; denn die zum obigen Stahl 
verwendeten Roheisensorten finden sich, wie es schon 

~") Hauptsächlich durch unsere österr. Zeitschrift für 
Berg- und Hüttenwesen. O. H. 
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die bisherigen wenigen Versuche gezeigt haben, in vie
len österreichischen Eisenhütten, wovon wir nur die Hoch
öfen von Maria-Zell, von Pitten und von Heft erwähnen 
wollen, von denen Eisen in Graz verwendet wird. Wie 
zu vermuthen, so spielt <las Maria-Zeller Eisen auch l1ier 
eine hervorragende Rolle 1 indem es 1illen andern bisher 
verwendeten Sorten vorgezogen wird; aber es kann kaum 
angezweifelt werden , dass auch andere Hochöfen in 
Steiermark und Kärnten für obigen Zweck ein gleich ent
sprechendes Roheisen liefern können, wenn nur der Hoch
ofenbetrieb daselbst speciell darauf eingerichtet wird, was 
bisher nicht der Fall ist. 

Die grösste Schwierigkeit bei der Durchführung <ler 
obigen Stahlerzeugung lag auch darin, <lass es schon schwer 
war, fortwährend, selbst von demselben Hochofen, das glei
~he Roheisen, namentlich in Bezug auf den gleichen Koh· 
lenstofl~Gehalt, zu erhalten; und der gleiche Kohlenstotf
Gehalt spielt hier eine Hauptrolle, weil derselbe den Här· 
tegrad des Stahls bestimmt. · 

Der Vorgang, mit einfachen Worten gesagt, bei der 
Umwandlung des Eisens in Stahl nach <lern in Graz befolg
ten Verfahren (die sogenannte Belgische Bessemer-)Ietbode) 
ist nämlich der, dass man zuerst ein gewisses Quantum, 
z. B. 50 Zoll-Ctr. graues Roheisen in der Retorte durch 
Einblasen von Luft nahezu od11r ganz entkohli, und dann 
durch das Zuschütten von 10 Zoll-Ctr. geschmolzenen Spie
geleisens wieder das dem Stahl nothwendig& Quantum 
von Kohlenstoff beimengt. 

In jenen ausländischen Eisenbergwerken, wo <las Bes
semer-Verfahren am meisten Fuss gefasst hat, wie z. B. 
in Westfalen, da leitet mau auch den Hochofen-Betrieb 
speciell für diesen Zweck, und ist es ein bekanntes 
Geheimniss, dass der grösste· Stahlfabrikant der \Veit, 
d. i. Herr Krupp in Essen, der nun auch einer der gröss
ten Bessemer-Stahl-Erzeuger geworden ist, einige Hoch
öfen speciell mit Rücksicht auf diese neue Stahl-Erzeu
guugs-1\Iethode blasen lässt. 

Was nun die so wichtige Kostenfrage anbelangt, 
so steht bereits so viel fest, dass bei einer )lassen -Er
zeugung die Kosten des Bessemcr-8tahles j cne des 
8chmiedeeisens 11icht wesentlich überoteigen , ja unter 
besonders günstigen Umständen sich denselben gleich 
stellen dürften; denn der ganze Process ist sehr einfach 
und schnell du.rchgeführt, und auch der Abbrand oder 
Verlust ist nicht so bedeutend, wie man anfänglich glaubte. 
In Graz rechnet man, dass 60 Zoll-Ctr. Roheisen 50 
Zoll-Ctr. Stahl geben, was also einem Verlust von cir<'.a 
16 °/0 eiitspri_cht, und ist dabei zu bemerken, dass die
ser Verlust noch dadurch herabgemindcrt werden wir<l, 
dass im vorliegenden Falle verschiedene Rückstiinde in 
den Retorten, in den Kübeln, und anderweitige Abfälle 
als ·Verlust gerechnet worden sind 1 welche aber wie
der durch den Schweissofen einer Verwendung zugeführt 
werden dürften. Ein Hauptfäctor bei den Erzeugungsko
sten sind die Anlagekosten, denn sie stellen sich der noth
wendigcn starken Hilfsmaschinen halber ziemlich hoch, 
und dürften für eine neue und zwcckmässige Anlage 
50-60,000 fl. ö. W. beanspruchen. 

Besonders überraschend ist noch die grosse Leichtig
keit, mit der sich dieser Stahl im Feuer behandeln lässt, 
was auch als ein Beleg für seine gute Qualität anges~
hcn werden kann; denn je schlechter der Stahl im Allge-

meinen ist, desto heiklicher muss er im Feuer behan
delt werden, und umgekehrt. Wir haben beispielsweise 
wiederholter Malen in Graz zugesehen, wie zu gleicher 
Zeit aus denselben Schweissöfcn, Schicnenparkcte ganz 
aus Eisen, Parkete aus Eisen mit Stahlkopfplatten, und 
Parkete, bestehend aus einem abgehämmerten oder auch 
ungehämmerten rohen Ingot herauskamen, und in 
einer Hitze auf Schienen von 21-24 Fuss Länge aus
gewalzt wurden; natürlich gebrauchte man dabei die Vor· 
sieht, dass mau die Eisenparkete mehr gegen die Brücke, 
d. h. der Art, wo die gröste Hitze ist, lagerte, und sind 
die Arbeiter auch mit dem Aufschweisscn von Stahlkopf
platten schon so vertraut, dass jetzt fortwährend in zwei 
Schweissöfen ganze Eisenparkete untermischt mit Parkc
ten mit Stahlkopfplatten geschweisst werden, „·obei ein 
Ofen ungefähr eben so _viele Stahlparkete als Eiseupar
kcte liefert. 

\Venn wir Eingangs dieser )litthcilung erwähnten, 
dass <lie österreichische Eisenindustrie von J ieser neuen 
Stahlerzeugungs-.Methodc eine natürliche Abhilfe für ihre 
bedrängte Lage suchen müsse, so geschah es, weil wir 
der Ansicht sind, dass nur in der Fabrication eines bes. 
seren Materiales , als gewöhnliches Guss- und Schmicd
eisen, also in der des 8tahles das Heil für einen gros
sen Theil unserer, und namentlich unserer urwüchsigen 
steierischen und kärntnerischen Eisenindustrie zu suchen 
ist. J\Ian könnte fast sagen, dass es heute eine volks· 
wirthschaftliche Verschwendung sei, wenn man aus dem 
guten steirischen Roheisen gewöhnliches Schmiedeisen 
mache, welche Verschweudnug sich an der dortigen Eisen
industrie selbst sühne, - denn die Verhältnisse in Steier
mark und Kärnten sind nicht dazu augethau, um mit Er
folg in billigen Artikeln gegen andere günstiger gelegene 
Eisendistricte des Inlandes (wir wollen gar nicht vom Aus
lande sprechen) anzukämpfen. 

In Böhmen un<l im Banat ist man schon heute in der 
Lage, Roheisen um 11/ 2 ß. ö. W. per Zoll-Centner herzu
stellen, und weder in Steiermark uoch irgendwo i!1 Kärn
ten dürfte ein Gleiches der Fall, noch bald zu erwarten 
sein; mit einem \V orte, diese siidlichen Eisendistricte dür
fen ihre Zukunft nur in einer guten Qualität ihrer Pro
ducte und nicht in einem billigen Preis suchen, und zur 
Erzeugung einer guten Qualität findet sich gl'rade in dem 
Bessemer-Verfahren das '.\litte!; denn dafür sind alle B~
dingungen in jenen Gegenden vorhanden; dasselbe ver
langt nur ein gutes Roheiaen, und alle weiter dabei vor
kommenden Processe könneu mit der billigen in Steier
mark und Kärnten reichlich vorkommenden Braunkohle• 
durchgemacht werden. 

Aclmliche Anschauungen wurden auch schon vor vie
len Jahren von sehr hervorragenden Fachmii.nnern ausge
sprochen, aber damals fehlte noch ein einfaches und 
billiges Stahlerzeugungs - Verfahren, und empfehlen wir 
beispielsweise dem für die steirische und kärntnerische 
Eisenindustrie sich interessircudeu Leser das vor 10 Jah
ren von dem berühmten französischen Gelehrten Je Blaue*) 
geschriebene• Buch über die dortige Eisenerzeugung und 
ihre muthmassliche Zukunft. Lenz. 

*) Le Blanc hat unseres Wissens das Allgemeine des 
Eisen- und Hüttenwesens zwar im Jahre 1838, also weit früher 
behandelt; hier dürfte wohl L e P J ;i y gemeint sein, dessen da
mals er.~chienenes Werk auch 1 S51i deutsch nnter dem Titel 
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nGrnndsätzc, W<'lchc die Eisenwerke mit Holzbetrieb und der 
Waldbesitzer befolgen miisscn, um rlen Kampf gegen die Hüt
ten mit Steinkohli>nhetrieb erfolgreich führen zu kiinnen. Mit be
sonderer lleriicksichtigung des Gas-Flammofen-Betriehes in Kiirn
tcn etc.• bei :{::ngclhardt in Leipzig herausgekommen ist. O. H. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Ernennung. 

V "' 111 k. k. F i n a n z 111 i n i s t c r i 11 111. 

Der Assist<'nt cles ]{echnnngshilfäamtcs der Berg-, Salinen-, 
Forst-nndGiiter-Direction l\!. Szigeth .Joseph GI nskiewi tz znm 
Arntssclu-C'ilier bei dem S11lztra11sport- nncl Flossamte in Bnstya
haza (Z. 115:!2-:!58, rldo. 30. l\liirz 1 'ill5). 

Erkenntnias. 
(Erhalten <lc11 12. Ap1;1 l lili5 ) 

N achclem clie herghlicherlich vorgemerkten ThciUiaher des 
Zavadkar1f lliwlt Clotihlr Bcrg·wcrkcs, Hcrre11 An<lreas Leschko, 
Frnnz "'in<lt, Andrras ZsC'ntko, Angnst Fogel, Alois Fogel, Jo
hann ß11kovi11szky, Samuel K1:ompaszk~- .. Joseph Oravecz, Jo
hann Klei11, Anna Maria Klei11, .Joseph lluko,·imzky, Ludwig 
Czirbusz, Alois Jaez, .Johann Gärtner, Susa1111a Zaborszky, 
Leontine Sz(,kdy, Ecluard 8chaffarcsik, Anton Hanko, Andreas 
l\layer, A<lolph Kransze, Franz Matausch, l•'ranz Zlocha, Johann 
Uardz~ar, Vi11cp11z :llalotta, Anna .Jacz, .Tacoh Langermann, Jo
hann !'lliiller und d<•ren Ptwaige ]{echtsnachfolgcr rler hierämt
lichrn am :H. Oetolier l"li~, Z. 195i, cqrangenen Aufforderung, 
dirses BergwPrk i11 Uctrieh zu scl:r.<'11, ci11c11 gen!C'i11sl'haftlicheu 
BC\·ollmiichtigwn :rn lwstelle11, u11d iilH'r ilie hislu•rige Unter
lassung des stl'!en BPtriehcs sich zu rechtfertigen, binnen der 
fostgesetztcn Frist nicht 1Jaclqr<·ko111nw11 sind. wercl~n dieselben 
i11 die Grldstrafo \'Oll ZPhn G11lcll'11 zu (;uustcn der Brnderlade 
cl<>s ersten ohcrnng11risl'hc11 BergrC\·icrs hiemit ,-rrfiillt, mit dem 
Beisatze, dass dic·scr 8trafhetrair binneu ::IO Tagen Yom Tage 
rlcr ersten Einschaltuug dieses Erkcnntnisscs in das Amtshlatt 
ch·r n Ungarischeu Nacln ichten" gcrechuct, in clie Bruderlarlens
cassc zu lglo einzuzahlen ist. 

Zugleich werden die ohbenanntcn Thcilhaher nochmals 
nufgefordcrt. 1lem him·iimtlichcn Auftrag<' Yom ::11. Octolwr l '31i4, 
Z. 1957 binnen d!'r obiiren Frist von :·o Tagen um so gewisser 
nachzukommen, widrigens naeh Yorschrift des §. 2~:i a. B. G. 
auf di" Entziehung clrr Brqrhau-Berechtigung erkannt werden 
"i rd. - Ka8chau. am 2\l. März 1 Silo. 

\' 011 der Zips-lgloer k. k. ller:~hauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
(t0-12] Soeben ist erschicnPn und zu beziehen durch die 
Buchhandlung von F. lllanz & Comp., Kohlmarkt Nr. 7, 
gegenüber 1ler Wallncrstrassc: 

Zwei Berichte 
iiber die 

Erzeugung und Verarbeitung 
von 

Bessemer-Stahl. 
Erstattet an <las k. k. Ministerium für Handel und 

Volkswirthschaft von 

Friedrich lönich~dorfer in Heft und E. !. Frey in Store. 
(Separat-Abt/ruck aru Xr . . ; dt.,. östt.•rr. Zl'itsc/,rift f. Berg- u. llütlemv.) 

gr . .io. 16 Seiten. Preis 30 Nkr. ·= 6 Ngr. 
l\lit Postversendung in der Monarchie 35 kr. 

~ 186-37] 

Jf~ in 39jiihriger Mann, 1ler auf den grössercu Berg- und Hüt
tenwerken Preussens uncl Hannovers seine teclmischc, auf den 
Universitiite11 Halle und Giittingen ·seine wissenschaftliche Aus
bildung genossen, und für Preussen die Qualification eines hö
hern Staatsbeamten erlangt hat, der -aeit \J Jahren als Director 
w· erken, die 11uf Gang- und FWtzbergbau, welche zum Th eil 
mit Aufbereitung und Hütte verbunden sind, umgehen, vorsteht, 
sucht seine Stellung mit einer andern zu vertauschen_ 

Offerten unter :.!C • .Z. llö. wird freundlichst Herr Fried
rich Manz (Buchhiindlrr) in Wien annehmen; auch hat der 
königl. preuss. Berghauptmann Herr Dr. von Carnall in Bres
lau die Geneigtheit, Auskunft iiber den Bewerber zu ertheilcn. 

Im Y erlage von Jul. Grubert in lllünchen ist sorhen 
crs<"hienen und durch alle Buehhandlungen zu beziehen, in 
Wien durch F. Manz & Comp., Kohlmarkt Nr. i, gegen
iihcr der "' allnerstrassc: 

Chemische Fabrik. 
Ein auf 33jiihrige durchaus eigene Erfahrungen gestütztes 

practisches Handbuch 
znr 

fabrikmässigen Darstellnng chemischer Präparate 
von 

D1·. Etlua1•tl Stieren. , t35 l 
Mit einer Yorre1lc vo11 Dr. G. C. Wittstein. 

Mit !li in den Text eingedruektcn Holzschnitten. 
Gr. O!'ta\·. Geh. i II. :W kr. österr. Währ. 

Erfindungs-Privilegien 
für die k. k. österreichischen und die übri!!en Staaten 
Europa's, sowie für Amerika, nebst den hiezu erforder
lichen Vorarbeiten, Zeichnungen und Be'lchreib ungeu be
sorgt schnell und billig 

(23-32] 

CARL A. SPECKER, 
Ingenieur, ßureau mul Ma...chinen-Agentur 

Hoher Markt, Galrngnihof in Wien. 

Correspondenz nach allen Ländern in 4- Sprachen. 

(5-14] . 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An· 
zeigt• zu machen, dass sie die Erzeugung der von dem k. k. 
Hauptmanne im Gcuiestabe, Herrn Eduard Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten ·Sprengzünder iihernommen 
hat, und empfiehlt sich zu clen lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Diese Zeitschrift ""clieint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationepreis 
ist jährlich loca Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Poetvereendnng 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten •inen olficielleu Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmäunisehen Maschiu„n-, Bau- uud Aufbereitungsweseu 
:iammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate fin<len gegen S kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl WiuteruiLz &. Co. ln w:.eo. 
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Zur Frage der Arbeitslöhne 
berg- und hüttenmännischer Arbeiter. 

1. 
(Schluss.) 

Auf die in voriger Nummer enthaltenen Artikel entgegnete 
ein Correspondcnt "aus "'estphalen" in demselben Blatte (nGliick 
auf!") Nr. 13: 

nAus Westphalen. Der in Nr. 11 d. BI. enthaltene Cor
respondenzartikel (Dortmund, 9. März), welchem man in 
manchen Puncten wegen der darin gerügten Miss~tände 
beistimmen muss , gibt wegen einzelner, unserer Ansicht 
nach irrig gefassten Momente Veranlassung zu näherer 
Besprechung. 

Was die Bestimmungen der Arbeiterordnungen 
betrifft, so lässt sich nicht läugnen , dass sie stellenweise 
ihrer ftfaterie wie ihrer Fassung nach ihren Zweck nur un
vollkommen erfüllen. Der eintretenden l\Iöglichkeiren 
sind zu viele und in zu mancherlei Variationen, als <lass 
bei kurzer, gedrängter Fassung , welche vorwiegendes 
Erforderniss einer Arbeiterordnung ist, nicht in einein Falle 
sich die Bestimmungen unzureichend, im 1mderen wegen 
ihrer Anwendbarkeit zweifelhaft zeigen sollten. Di1•ses ist 
8elbst da nicht zu vermeiden, wo die Verhältnisse einfach 
siud und die Redactiou erleichtern; deun nichtvorlwrge
s<'hene oder zweifelhafte Fälle können und 11 erden im
mer sich vorfinden, wenn auch selten. Hält es jedoch schon 
schwer, eine für eine Zeche und deren Ve1·hältnisse aus
reichend umfängliche und genaue Arbeiterordnung zu 8Chaf
fcn, so muss mau vor dem Gedanken zurückschrecken, die 
sämmtlichcn Reglements in ein \V crk für den ganzen west
phälischen Hauptbergdistrict zusammen zu schmelzen. Die 
Grundzüge der Arbt•iterordnungen können gleich sein, 
die De tai 1 bestimmungen müssen den localen Verhältnis
sen angepasst sein, und diesen entsprechend, wenn nicht 
auf den ein'.;:elnen Zechen, so doch auf einzelnen Gruppen 
vou ZL"cheu sich versj!hieden gestalten. Von der Schaffung 
eines allgemeinen, gleichlautenden, dem Knappschaftssta
tute beigefügten Statutt!s ist daher wohl um so .-her Ab
stand zu nehmen, als der Zweck, jedem Arbeiter die Ar
beitsordnung zur Kenntniss zu bringen, einfacher dadurch 
zu erreichen ist, dass jedem Lohnbuche ein Exemplar der 

Arbeiterordnung eingeheftet wird. Ja! wird man entgegnen, 
wenn es in dem Lohnbuche bliebe! Wenn es nicht darin 
bleibt, so ist das Schuld des ArbcitHs, entweder Nachlä~
sigkeit oder Absichtlichkeit. Wird daun darauf gesehen, dass 
jedes Lohnbuch bei der Wiedereinlieferung die Arbei
terordnung noch enthält, dass jedes Lohnbuch, worin sie 
fehlt, cassirt und dafür dem Arbeiter auf seine Kosten ein 
neues Lohnbuch mit Arbeiterordnung behändigt wird, so 
überzeugt sich jeder Arbeiter alsbald, dass es bessa thut, 
für die Erhaltung der Arbeiterordnung im Lohnbuche zu 
sorgen, und die Lohuhücher bleiben alsbald unbeschädigt. 
Wer auch dann von dem Inhalte der Arbeiterordnung keine 
Kenntuiss ninimt, wird es auch nicht thun, wenn sie ihm 
als Anhang des Knappschaft8statutes behändigt wird, wie 
es denn manche gleichgiltige Naturen gibt, die von den Be
stimmungen des Letzteren nicht annähernd Keuntniss haben, 

Ernstlicher, als gegen den ersten, müssen wir uns ge
gen den zweiten Vorsci1lag der 14tägigen Löhnung wen
den. Für die ständigen Arbeiter ist, wie der Artikel zuge
steht, die spätere Löhnung nicht drückend. Auch ist für 
die kürzere Lohnzahlung besonders das Verhältniss der 
neu zugehenden Arbeiter geltend gemacht und gesagt, dass 
sie erst 7 \Vochcn nach der ersten Arbeit ihren Lohn er
halten, während dieser Zeit in drückender Gelduoth sich 
befinden und sich in Schulden stürzen müssen; dass die 
Abschlagszahlungen eher schaden als nützen, weil sie auf 
noch nicht verd;entcs Lohn gezahlt werden und die Leute 
dabei von der Gunst der Beamten abhängig sind. Wir kön
nen keinem dieser Gründe beistimmen. Wenn nach dem 
gewählten Beispiele ein Arbeiter am 1. März in die Arbeit 
eintritt, so kann er bei l 4tägiger Löhnung, welche die bei
den Hälften eines l\Ionats umfasst, frühestens drei Wo
chen nach Beginn seinen Lohn erhalten, da dann doch 
nicht füglich noch Abschlagszahlungen ausserdem stattfin
den können; er ist also drei \Vochen ohne alle Mit
t c l. Dass diese Zeit zu lang ist, lässt sich nicht läugnen. 
Bei der ·monatlichen Löhnung in Verbindung mit Ab· 
schlagszahlungen kann dem neuen Arbeiter nach vierzehn, 
ja nach acht Tagen durch kleine Zahlungen geholfen wer
den, die ihm zu dem Nöthigstcn, Beschaffoug vo'n Lebens
mitteln, ausreichen. Diese Zahlungen werden gewährt nach 
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~lassgabe der u~ter?ess geleisteten Arbeit, ermög
lichen dem Arbeiter die allmälige Einrichtung und wirken 
wohlthätig; - von schädlicher Wirkung ist dabei Nichts 
zu entdecken. Es kann hier der Fall nicht in Betracht kom
men, dass eine Zeche mit Risico und Kosten Arbeiter her
anzuziehen sucht, und den auf ihre Veranlassung aus fer
neren Gegenden herangezogenen, oft ohne Hilfsmittel an
kommenden Leuten die Existenz zu ermöglichen hat. \Venn 
dauu Vorschuss auf nicht verdientes Lohn gezahlt werdc>u 
muss, so ist das Folge der eingegangenen Verpflic:htun"ell" 
der Löhnungstermin ist aber hier ohne allen Einti°ues: 
8chli'.11mer situirt, ala die neu zugehenden, sind diejenigen 
Arbeiter, besonders der III. Classe, welche nach längerer 
Kr~nkheit. die Arbeit wieder beginnen, der1•n Lage hier 
gleichfalls 111 Betracht kommt. Wenn diesen aber uic:ht aus 
einer besonderen Unterstützungscasse oder durch die Hu
manität der W crksverwaltungen geholfen wird, die Zeit bis 
zum nächsten Lohntage zu überwinden, - die 14tägige 
Löhnung hilft ihnen nicht. 

Vorthc ile für den Arbeiter ,wird also die 14tä
gigc Löhnung nicht bieten, sie wird nur den Grubeubcam
t.·n vermehrte Arbeit aufladen. Anders würde es doch nicht 
auszuführen sein, als dass alle zwei \Vochen resp. über 
j~den halben Monat die Journale und Lohnzettel angefer
tigt und danach die Löhne im Lohubuche eingeschrieben 
und ausgezahlt würden. Jede andere Form einer nur an-
11ähernden Lohnverrechnung würde nur auf eine Modifiei
rung der Abschlagszahlung, auf eine Ausdehnung dersel
ben auf <lie ganze Belegschaft himrnslaufen. \Vie jeder Gru
benbeau1te weiss, ist es die Anfertigung der Journale in 
Verbindung mit Abnahme und Controlc, welche die .\rbeit 
verursacht, nicht die Grösse der Zahlen, mit denen mau 
dabei zu opcriren hat. Es würde den Beamten die doppelte 
Arbeit auferlegt, ohne dass ein Nutzen für die Arbeiter er
zielt würde. Ausserdem machen sich die Lohntage stets 
durch den nachtheiligen Einfluss unangenehm bemerkbar 
den sie auf den Gang des Betriebes und den Effcct dt>; 
Förderung ausüben. - Schliesslich sei nur noch gegen die 
Bemerkung, dass bei Abschlagszahlungen die Arbeiter zu 
sehr von der Gunst der Beamten abhängig seien , die 
Ueberzeugung ausgesprochen, dass die Beamten unseres 
Bezirkes wohl durchweg von der Wichtigkeit ihrer Auf
gabe, sich ein ausreichendes und tüchtiges Arbeiterperso
nal zu schaffen und zu erhalteu, zu sehr durchdrungen sind, 
um bei .Behandlung der Arbeiter Gunst und Ungunst in's 
Spiel kommen zu lassen. Wo das dennoch geschieht, ist 
l!S ein individueller Fehler, nicht ein M11ngel in der Orga
uisation. 

Dagegen kann man der Hüge nur beistimmen, welche 
gegen Schliessung und Aenderung der Gedinge ohne festes 
Princip ausgesprochen ist. Sie kann nur schädlich wirken 
iudem sie notorisch den Etfect verwindert und die Grub~ 
selbst benachtheiligt. Bssonders die häufige Aenderung 
i8t von nachtheiligem Einflusse. Nichts wirkt demoralisi
render auf den Arbeiter, als wenn er sich hüten muss über 
. ' emeu gewissen Lohnsatz hinaus zu verdienen , um nicht 

gleich hinterher eine Verkürzung des Gedinges befürchten 
zu müssen. Ausserdem ist die häufige Aenderuug des Ge
dinges für die Beurtheilungsgabe des Beamten kein gün
stiges Zeichen. u 

.. Wir müssen ans eigener Erfahrung hinzufügen, dMs, so 
w1mschenswerth theoretisch kurze Liihuungstermine sc·in mö-

gen, di_e practischeu Nachtheile gr1isscr sind, als die scheinbaren 
Vorthe1le. ".ermel_U"te nblau_e Montageu für den lcicht•innigen 
Bergmann smrl cm wesentlicher Nachtheil wocrecren bei dem 
Ordentliel1e11 der Sparsinn geweckt wird , ' wen~ ~ler rrrössern 
Betrag des längeren Lölmnngstermines in gute Hiinde \ommt. 
Nur muss dafür gesorgt sein , dass der Mann nicht mit Schul
den beginne und forthin auf Borg lebe. Kann man durch ein 
gut gm·egcltcs \' orschusssystem dieser Gefahr vorbeurren so 
l<iiuncn kiirzere L1lhnungstermine entbehrt \\'P.rrlen ! O. H. 

Ueber die Benützung von Asphalt-Röhren 
zu Wasser- und Windleitungen. 

Di·~ immer zunehmende Preissteigerung hölzerner 
Brunnenröhren und die Kostspieligkeit gusseiserner Röh
renleitungen veranlassten die Saline in Hall welche eine 
Trinkwasserleitung von 2500 Klafter und ~inen Soolen 
strenn von mehr als 601)() Klafter Länge einzuhalten hat, 
Versuche über die Anwendung und den Vortheil von As
phalt-Röhren auzustell<'n. -- Diese Röhren, welche sclwn 
seit Jahrzehnten in Belgien und Frankreich mit Vortheil 
verwendet werden, wurden zu den ersten Versuchen im 
Monate November 1863 theilweise v1Jn der Asphaltröhren
Fabrik zu Neustadt-Eberswalde, zum Theil aus der in Hall 
etablirten Fabiik des He1'rn Anton Hopfgartncr & Comp .. 
zu den späteren Versuchen aber lediglich au;; letzterer 
Fabrik bezogen. Die Versuche wllrden gleichzeitig am Hal
ler Salzberge bei der Soolenleitung untrr starkem Drnck1• 
(Aufsteigen auf 8 Wiener Fuss Höhe) und bei der Trink
wasserleitung im Absamer Aichat abgeführt. Wir jede 
Neuerung, hatten auch diese V rrsnche mit mannigfachen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. War auch die Giite de1· Höh
renbestandtheile schon von vomeherein erprobt, und nach
gewiesen, Jass dieselben von Wasser und Säuren nicht 
angegriffen wurden, so war die Verbin.Jung dieser Beatand
theile zur Ausfertigung der Röhren weniger verlässlich. 
weil ·die Anfwicklung des Papierkernes über einP,n Dorn 
durch Menschenhände gPschah. Wenn auch der volle Pie iss 
des Arbeiters vorausgesetzt wird, so ist doch hiebei eine 
Ungleichartigkcit der Wickelung auf Kosten der Röhrenfe
stigkeit unvermeidlich. Diesem Uebelstande hat die thätige 
Fabriksleituug durch Einführung zweckwässig construirt.cr 
\Vil'kelungs-Maschinen abgeholfen, und in neueren Röhren, 
von Seite der Fabrik selbst durch einen Druck von 14-15 
Atmosphären geprüft, entsprechen an solider und genauer 
Anfertigung allt~n billigen Anforderungen. 

Ein weiterer U ebelstaud war die Art und Weise der 
wasser~ichten Verbindung- der einzelnen Röhren. Mau 
glaubte durch Anbringung von, blechernen Brunnbüchsen 
den Zweck einer wasserdichten Verbindung zu erreichen. 
Allein um diese Büchsen genau schliessend in die Röhren 
einzubringen, wurden die Röhrenenden durch einen erhitz
ten Kolben erweitert, dadurch aber qas innere Gefüge der 
Röhrenenden gelockert, und theilweise zerstört. Ueberdies 
war die zur Ausfüllung <ler Muffen verwendete Masse zu 
weich, und daher bei etwas stärkerem Wasserdrucke da~ 
Durchsickern des Wassers an eimrnlnen Stellen wahr
nehmbar. 

Durch die nunm<"hr in Anwendung gebrachte Verbin
dungsart sind auch diese U··bdstände behoben. Es werden 
nämlich jetzt die Röhren in folgender Weise verbunden: 

Die Unterlage für die aneinander zu fiig•.·nden Röhre 
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wird sorgfältig vorbereitet uud geebnet, so dass eine Ver
rückung der Röhren aus der gegebenen Lage nicht mehr 
möglich ist. Sod1mn wird auf das schon festliegende Rohr 
eiiH• Muffe lose aufgeschobeu, die Enden ner zu verbinden· 
den Röhren am Stosse durch ein beisses Messer schnell 
erwärmt , und nun die beiden Stösse genau passend 11n
einander geschoben. Durch diesen Vorgang in heissem 
Zustande ist zw11r schon eine innige Verbindung der Röh
ren vorbereitet, aber da diese Manipulation manchmal zu 
wenig rasch ausgefübr: wird, und auch wegen des nil' ganz 
richtig nivellirten Leitungsgrabens nicht immer genau aus
geführt werden kann, so wird die Stoss-Fuge noch mit heis
sem Asphalt-1\lastix verstrichen, oder noch besser über die
selbe ein circa 3" breiter, in heissen Asphalt-Mastix getauch
ter Lei11wandlappen zweimal gezo!!en, und neben dt'r Stoss
fuge mit eiuer Schnur fpst niedergebunden. Ueber die so 
rnrbuudcne Stossfuge wird die lose Muffe gezogen, mit 
kleini>n Holzkeilen ce11trirt, und mit plastischem Thon an 
den Endfn verscrichen. Hierauf wird durch die beiden 
Eingus:ilöcher so l~n!!e heisser Asphalt-Mastix eingegos
sen, bis die Eingusslöcher vollkommen gefüllt erscheinen. 
Einige Stunden nach dieser Manipul11tion ist der Einguss 
rnllständig erkaltet, und eine Wasserlii,;sigkeit nicht mehr 
möglich. Die eben angegebene Manipulation der Röhren
verbindung ist jedoeh in ei11em Bergbaue we11iger, ja hie 
uud da gar nicht anwendbar, weil die bei Erhitzung des 
Mastix sich entwiekelndeu und nicht ".ermeidbaren Dämpfe, 
sowie die aus dem Brennmateriale sich erzeugenden koh
lensauren Gase in den geschlosseuen und beengten Gru
benräumen die \Vetter verderben und die Arbeiter zum 
Verlassen ihrer Beschäftigung zwingen. Ueberdies tritt 
bei dieser Verbindungsart der Umstand dazu, dass so ver
bundene Röhre nur durch Abschneid1·n getrennt werden 
können , "enn ihre Verwendung anderwärts, oder ihre 
Ueherlegung nothfällt, und dass diese Verbindung im blä
henden Gebirge dem Drucke nicht naehgeben kann. 'Es 
ist <laher für die Anwendung dl'r Asphaltröhren in dem 
Innern der Erde nothwendig, dass die Verbindung derart 
bewerkstelligt werden könne, dass 

t. in der Grube kein Feuerungsmateriale verwendet 
werden muss, 

2. die verbundenen Röhren einem örtlichen Drucke 
nachgeben, und 

3. leicht und schnell aueinander gefügt uud ebenso 
wieder entfernt werden k(}nneu. 

Um diesen Anforderun!!'en zu entsprechen , wurden 
im hiesigen Salzberge , - statt Muffen und Einguss -
Rohrstüke aus vulcanisirtem Kautschuk versuchsweise an
gewendet, und der Erfolg entsprach den gehegten Erwar
tungt>u. Am besten entsprach folgender Vorgang: Zur Ver
bindung zweier Röhren mit 4" innerer Lichte, wurde ein 
Kautschuk-Röhrenstück von 2"' Dicke, 4" im Durchmes
st-r haltend und 3 1/.," lang angewendet. Die sich berüh
renden Rohr- nnd Kautschukflächen wurden mit einer aus 
pulverisirter Kreide , ungelöschtem K11lk und Leinöl be
reiteten Kitte gut bestrichen, dann das Kautschukrohr auf
gezogen, und mit eisernen, circa 4"' breiten urid 1 '" 
dicken Zugbändern, deren Enden drahtförmig ausgetrieben 
waren, und mit einer Zange gut zusammengedreht wurden, 
fest angepresst. Zur Schonung des Kautschuks an der Zu
sammendrehungsstelle wurde ein kleines Blech unterlegt. 

Die in solcher Art ausgeführten, und überdies ganz ge
fällig anzuschauenden Verbindungen Hessen bei Anwen
dung eines Wasserdruckes von 3/ 4-1 Atmosphäre nicht 
die geringste Lässigkeit wahrnehmen. 

Nach dem Vorausgelassenen darf daher die Ueberii:eu
gung ausgesprochen werden, dass „Asphaltröhren zu Was
serleitungen über T11gs und in der Grube vollkommen ent
sprechend verwendet werden können. u 

Nachdem die Solidität und Art der Anwendung dieser 
Röhren besprochen wurde, kommen auch die Kosten einer 
solchen Röhrentour in Erwägung zu ziehen. Asphaltröhren, 
ihre Dauer nicht in Berücksichtigung gezogen , kommen 
theurer als Holzröhren und billiger als gusseiserne zu ste
hen. Werdenjedoch di-e läugere Dauer, die verhältnissmäs
sig grössere Leistungsfähigkeit und die fortschreitende 
Vertheuerung des Holzes in Anschlag gebracht, so neigt 
sich der ökonomische Vortheil auf die Seite der Asphalt
röhre. Nach hierortigen Preisen kommt ei11e Klafter höl· 
zemer Leitung, deren grösste innere Liebte 3 '/.i." beträgt, 
auf 1 fl. 93 kr. zu stehen. Bei grösserem Wasserbedarfe, 
wie es hierorts der Fart ist, müssen zwei Röhren nebenein
ander in Verwendung stehen, und es beträgt daher der Preis 
einer Klafter Wasserleitung 3 fl. 86 kr. Erwägt man ferner, 
dass bei Anwendung von Brunnenröhren aus Föhrenholz 
itn Durchschnitte jährlich 5 % ausgewechselt werden müssen, 
und daher die ganze Leitung in 20 Jahren neu hergestellt ist, 
so ist ein Vergleich mit Asphllltröhren belehrend genug, um 
hierauf einen ökonomischen Calcül zu gründen. Eine Klaf
ter Asphaltröhren mit 5" innerer Lichte, wodurch zwei 
hölzerne Röhren ersetzt werden, kostet nach den hierorti
gen Erfahrungen 5 fl. 56 kr. sammt Ankauf und Legen. 
und es ist unzweifelhaft, dass, einige Vorsicht und Fleiss 
beim Legen vorausgesetzt, die Asphaltröhrentour nach 20 
Jahren weder einer Neulegung noch einr.r Reparatur be
darf. Es stellt sich demnach der Preis von 7 fl. 72 kr. der 
Holzröhre gegenüber dem Preise von 5 fl. 56 kr. der As
phaltröhre. 

Nicht minder günstig ist die Vergleichung des Preises 
gusseiserner Röhren mit dem Preise der Asphaltröhren zu 
Gunsten der Letzteren. Ein gusseisernes Rohr, 1 ° lang mit 
5" innerer Lichte und 4"' Stärke kostet loco Gusshütte 
H fl. 39 kr.1 während wie oben bemerkt 1 ein Asphaltrohr 
von gleicher Länge und innerer Liebte, auf 14-15 At
mosphären geprüft, loco Fabrik iu Hall 5 fl. 18 kr. kostet. 
Hiebei darf aber nicht übersehen werden, dass ein guss
eisernes Rohr nahezu doppelt so schwer ist, als ein Asphalt
rohr, dass die Rauheit der Röhrenwände in hölzernen und 
eisernen Röhren einen ziemlich hohen Reibungscoefficienten 
bedingt, welcher bei den spiegelglatten Röhrenwänden der 
Asphaltrohre verschwindend kli-in wird, und dass hölzerne 
Röhren verfaulen, gusseiserne von Rost angefressen wer
den, während , wie ebenfalls schon Eingangs erwähnt, As
phaltröhren der Einwirkung der Oxydation und Zersetzung 
wiederstehen, und nur vor Wärme geschützt werden müs
sen. Der Werth des Gusseisens im Falle der Auflas
sung oder Auswechsl•mg einer. Röhrentour kann nicht be
sonders berücksichtigt werden, da die Fracht zur Hütte 
bei einiger Entfernung den Einlösungspreis nahezn aufzehrt. 

Wenn noch erwähnt wird, dass zur Windführu'tg der 
im hierortigen Pfannhause bestehenden Gebläse-Feuerung 
Asphaltröhren mit 15" innerer Liebte verwendet werden, 
und seit 3 Jahren bei ununterbrochenem Betriebe ohne 

* 
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die mindeste Reparatur vollkommen luftdicht blieben, so 
geschieht es, um als Schlusssatz die Behauptung aufzustel
len: Asphaltröhren leisten in technischer und ökonomischer 
Beziehung zu Wasser- und Windführungen ganz entspre
chende Dienste, und sind bei Gebrauch der Kautschuk
Verbindung in allen Bergbauen mit Vortheil anwendbar. 

Hall, im März 1865. 
Ed. Schmid. 

Die Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks
und Eisenbahn-Gesellschaft. im Jahre 1864. 

Wir haben jedes Jahr drn Geschäftsbericht dieser Ge
sellschaft - der uns vollständig zur Verfügung steht, mehr 
oder miudt!r ausführlich mitgetheilt. Wir glauben dies umso
mehr dieses Jahr thun zu sollen, als die Resultate dessel
ben ieigen, dass ein beharrlicher und stE'ter Fortschritt 
auch unter schwankenden äussern V crhältnissen auf das 
Ganze der Gebahrung vortheilhaft einwirkt. 

Den Bericht eröffnen Bemerkungen über die allge
meinen Verhältnisse ungefähr in folgender Art. 

Der vorjährige Gesehäft:!bericht beklagte, dass im 
Jahre 1863 die Hllgemeinen Stockungen der Industrie und 
des Verkehr~ den Absatz der gesellschaftlichen Kohlen 
sowohl im Bereiche des industriellen Verbrauches als in 
Bezug auf den Bedarf der Kaiscrin-Elisabethbahn wesent
lich verringert haben, so dass sich mit Schluss des Jahres 
1863 ein unverkaufter Vorrath vou nicht weniger als 
278.197 Centner auf dem Lager befand, und die Conjunc
turen keineswegs einen raschen Wiederaufschwung des 
Begehre erwarten liessen. 

Ihr Verwaltungsrath glaubte daher für das Jahr 1864 
die Verwcrthung des lagernden Vorrathes zunächst in's 
Auge fassen und demselben entsprechend die Kohlenge 
winnung mit nicht mehr als 2, 100.000 Zoll-Centner präli
miniren zu sollen. 

Die allgemeinen Verhältnisse des Jahres 1864 schei
nen auch diese Massregel zu rechtferti~en, denn weit über 
die Mitte dl'Sselben hinaus dauerte die Flauheit des Ab
sa.tzes und mit derselben die nothwendig gewordene Re
striction der Erzeugung, wobei wir den mit Mühen und 
Opfern der letztvorangegangenen Jahre gewonnenen sta
bilen und guteingeschulten Arbeiterstand mit schwerem 
Herzen alhnälig zu vermindern gezwungen waren. 

Erst in der zweiten Hälfte des Jahres besserten sich 
die Verhältnisse. Günstigere Ernteergebnisse und audere 
äussere Anlässe h1Lbcn unerwarteter Weise den Verkehr 
der Bahnen und somit ihren Brennstoffverbrauch erhöht. 
Die langjährigen Bemühungen nach einem Absatz bei 
den k. k. Salinen fingen endlich einmal an, Aussichten auf 
Erfolg zu bieten; rascher als sie sieh gebildet hatten, ver
schwanden die Lagervorräthe und ein bewegtnes Leben 
fing seit dem Herbste 1864 an auf deu Werken zu erblü
hen, welches über den Jahresschluss hinaus angehalten hat. 

Es zeigte sich wieder jenl!s unberechenbare Schwan
ken zwischen plötzlicher Stockung des Verkehrs und ebenso 
plötzlicher Hebung desselben, welches derllli Bergbau-Un
ternehmungen schon wiederholt erfahren, und wobei der 
Hauptnachtbeil darin liegt, dass es in der flauen Periode 
ebenso schwer ist, den kaum· erst in Schwung gebrachten 
Betrieb einzuschränken, als es, wenn man damit allmälig 

zu Sta'nde gekowmen ist - ungemessener Anstrengung 
bedarf, um ihn plötzlich wieder z;1 verdoppeln. 

Bei •!inem Producte, welches nuf dem Lager durch 
Calo und Verwitterung verliert, und bei der factischen Un
erzwinglichkeit von vertragsmässigen Lieferungsannahmen 
durch einen Contrahenten, der selbst durch sein" unwill
kommeue Bedarfverminderung leidet, wirkt eine derlei Un
stetigkeit des Betriebes nachtheilig ein, weil sie Verluste 
und kostspielige augenblickliche Anstrengungen mit sich 
bringt und die Unternehmung hindert, die Früchte müb,am 
errungener Betriebsyerbesserungen vollkommen zu ernten, 
was bei einem mehr stetigen und regelmäs,;igen Verkehr 
möglich wäre. 

Diesen allgemeinen Charakter der Unstetheit zu ändern, 
liegt nicht in der Hand der Verwaltung, doch wurden des
sen Nachtbeile ungeachtet der im letzten Quartal 1864 bei
nahe auf das Doppelte der Vormonate gesteigerten Nach
frage nach Kohlen durch die am Ende des Jahres 1863 
verbliebenen und damals sehr unfreundlich angesehenen 
Legervorräthe wesentlich vermindert und durch weitere 
Betriebsverbesserungen theilweisP. ausgeglichen. 

Bergbaubetrieb. Aus den vorangeführten Gründen 
erreichte die Kohlengewinnung des Jahres 1864 allerdings 
nicht die Ziffer des bis nun giinstigstcn Jahres 1863, ge
gen welches sie um 60.230 Centner zürückblieb; denn es 
wurden erzeugt im Jahre 1864 

in Wolfsegg einscbliesslich von 119.500 
Ctr. Grieskohle . 

„ Thomasroith einschliesslich von 42.807 
Ctr. Grieskohle 

„ Kaletsberg 
„ Haag 
n Feitzing 

Summe 

1,072.762 Ctr. 

1,330.636 „ 
2'.l.298 „ 

4.787 " 
3.369 „ 

2.434.8~2 Ctr., 
also doch um 334.852 Ctr. mehr, als mit Rücksicht auf 
die Conjuncturen , die noch im. Frühlinge dieses Jahres 
bestanden, präliminirt worden war. Dabei ist nicht zu über
sehen, dass erst die letzten MonatCJ des Jahres den Aus
schlag geben, indem z.B. für den Monat November der Be
gehr plötzlich von 16(i.OOO auf 250.000, im Monat De
cember sogar auf 280.000 Centner per Monat sieb stei
gerte, und eben nur in dem seit län~erer Zeit schon ver· 
folgten regelmässigen Betriebsplane die Möglichkeit gege· 
ben war, so plötzlichen Schwankungen, wenn auch mit aller 
Anstrengung, dennoch folgen zu können. 'Vir glauben 
(fügt der bericbterstattende Verwaltungsrath bei) auf diese 
Leistungsfähigkeit unter solchen Umständen umsomehr 
hindeuten zu dürfen, als solche Mehrgewinnung nicht etwa 
durch ein raubbauartiges Verhauen der in den Gruben an
stehenden Kohlenpfeiler erzielt wurde, sondern bei einem 
eine Kohlenfläche von 6127 Quadrat-Klftr. repräsentiren
den Abhaue, der auf Vorbereitung abzielende Stre
ckenbetrieb nicht unter 7800 Quadrat-Klftr. herabgesun
ken ist, die momentane Erzeugungsfähigkeit also nicht auf 
Kosten der Zukunft stattgefunden hat, und eventuell selbst 
ein Begehr von 3,000.000 Zoll-Ctr. befriedigt weru,•n könnte, 
ohne die Regelmässigkeit des Betriebes zu stören. 

Dabei wurdeu ein neu angelegter Wasserstollen bei 
Walding, hinter Wolfsegg, zu Ende geführt, die Auf
schlussarbeiten im ueuen Ottos tollen bei Th o m a.s r o i t h 
fortgesetzt und die Verbindung dtJr einzelnE'n unterirdi-
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scheu Strecken im Johann Nepomuk-, Josephi- und 
Ottofelde theils ausgeführt, theils zur Ausführung vor
bereitet, was sowohl im Interesse der besseren Ventilation 
als der erleichterten Förderung geschah. 

Der Stand der bei den Bergbauen und Kohleubahuen 
beschäftigten Arbeitermannschaft bezifferte sich für das 
Jahr 186-1 in nachstehender Weise: 

Aufseher 
Eigentliche Häuer 
Förderer 
Bei diversen Verrichtungen 
Jungen . 
Weiber auf den Ladeplätzen und bei der Gries

gewinnung . 

15 Mann 
277 l1 

82 
117 

10 

12 

" 
" 
n 

Zusammen 513 Pers. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass 11'11 aus

gewiesene Kohlengewinnung mit einem verhältnissmässig 
geringeren Mannseh:l.ftsstande erzielt worden ist, als nach 
den R••sultaten früherer Jahre erwartet werden konnte, 
und daher die Kosten der Arbeit selbst sirh etwas vermin
dern liessen1 während zugleich mit der höheren Leistung 
des einzeln<'n Arbeiters dessen Verdienst sich hob, und da
durch die Stabilität des Arbeiterpersonales in erfreulicher 
\Veise gefördert worden ist. 

Der Grund dieser Leistungs Steigerung liegt in ver-
schiedenen Ursachen. (Fortsetzung- fo 1 gt.) 

Die Rziha'schen Patentzünder. 
A-nschliessend an den Artikel in voriger Nr. (v. Miller's) 

glauben wir eine ebenfalls das „Sprengen" betreffende Notiz 
hier beifügen zu dürfen, welche zwar einer geschäftlichen An
zeige des gegenwärtigen Fabrikanten dieser Zünder, Herru 
Al. Wilh. S te 11 z i g, entnommen ist, aber dennoch von uns 
nicht als Reclame, sondern als eine ausführliche Beschrei
bung dieser Zünder, unsereµ Leeerkreis näher interessirend 
erachtet wird. Weitere Erfahrungen über diese neuen 
Zünder werden wir gern mittheilen, um dadurch die Licht
und Schattenseiten bekannt zu m~chen, und diese Erfin
dung zu verbreiten und allenfalls vervollkommnen zu 
helfen. Die Redaction. 

Die Geschichte der bergmännischen Sprengarbeit 
lehrt, dass auf die Vervollkommnung der ~ntzündung eines 
Schusses stets das grösste Augenmer~ gelegt wurde. In 
der That haben auch die drei Factoren einer kunstgerech
ten Entzündungsweise: „die Sich er h e i t de,!! Arbeiters, die 
Präcision des Schusses und die Hintanhaltung grosser 
Verluste des treibenden Gases" - ?lu einer Stufenleiter 
mannigfacher Arten der Losfeuerung eines Sprengschusses 
geführt und damit am lebhaftesten das Bedürfniss charak
terisirt, welches die ausübende Wissenschaft in diesem 
Falle äussert. - Diese Stufenleiter reicht zurück bis zum 
Jahre 1613, also bis in jene Zeit, in welcher der Freiber
ger Oberbergmeister )lartiu W e i g e l das Bohren und 
Sehiessen dem Bergbaue dienstbar machte. - Zuerst 
wandten die ,,Alten" zur Entzündung des Schusses, so 
lange sie noch auf die Verspundung des Loches mit einem 
Pflocke angewiesen waren, eine Ausfüllung der eiuge
bohrten oder eingekerbten Brandröhre mit losem Pul
ver an. 

Als Carl Zum b e im Jahre 168i , vom Harze aus, 

die Anwendung weichen Besatzes verbreitet••, war man 
genöthigt, während der Besatzherstellung einen Zündkanal 
au~zusparen , und es begann fortan die Thätigkeit der 
Raumnadel. 

Die Entzündung mit dem „Sebiessröhr'gen" der Alten, 
mit der Zündruthe 1 der Papierlunte, Stoppine, Rakete, 
dem Sehwedel , der Papierdüte, den Federkielen, dem 
Zündhalme und dt>m v. \Vürth'scben Sehiessröhrchen 
tauchte uach und na.ch auf, bis Bi e k fo r d im Jahre 1831 
durch seine ungemein werthvolle Erfindun~ der Sicher· 
heit,izündsehnüre dem Gebrauche der Raumnadel, (einem 
Instrumente , das Hunderten von Bt~rgleuteu den Tod 
brachte), einen wesentlichen Damm e11tgegen:1tellte, 

Die allgemeine Verbreitung der Bickfurd-Schnüre hat 
auch am bcstPn bewiesen, wie vortheilhaft schon ihr Ge
brauch sieh gegenüber den alten Zündweisen gestaltet. 
Indessen haben auch die Bickford-Schnüre , wiewohl sie 
in-dem gesammten Züuduugsproeesse eines Sprengschus
ses eine ungemein wohlthätige und nicht genug anzuer
kennende Umwälzung herbeigeführt haben, noch sehr 
gros,;e Mängel. 

1. Ihr Zündkanal ist noch zu weit und dient der Ent
weichung von Pulvergasen noch in zu hohem Masse. 

2. Sind die für den gewöhnlichen Gebrauch in feuch
ten Gruben bestimmten Bickford·Schniire getheert, und er
zeugt die Verbrennung der Schnüre einen solchen beiss•m
den Qualm, dass die Gesundheit der Arbeiter leidet. 

1 
- die 

Ventilation der Grube sehr bedeutend erschwert wird, 
und nach der Losfeuerung der Schüsse l an g e Zeit ge
wartet w~rden muss, ehe die Häuer wieder vor Ort geh·~n 
können. Dieser Umstand ist es wesentlich, welcher in vie
len Grubenrevieren den Eingang der Bickford-8ehnur 
bisher noch g:i izlich untersagte unrl rlieses ZündungA-uittel 
zu einem sehr kostspieligen stempelt. 

3. Ziehen rlie, für den Gebrauch iu feuchten Gruben
räumen gearbeiteten, gewöhnlichen Bickford-Schnüre die 
Feuchtigkeit zu schnell an, und brechen diese Schnüre 
wegen ihrer grossen Steifigkeit zu leicht. In beiden Fällen, 
namentlich aber im ersteren, wird der Sicherheit des Schus
ses wesentlicher Eintrag gethan, beziehungsweise der Ge
brauch der Bickford-Schnüre beeinträchtigt. 

Diese von allen Fachleuten erkannten sehr gewich
tigen Uebelstände haben den k. k. Hauptmann im Ge
niestabe, Herrn Eduard Rziha, veranlasst, Zünd
schnüre herzustellen , welche frei sind von den Mängeln 
der Bickford-Schnüre, und welche die Vortheile der letzte
ren in potenzirter Weise besitzen, dabei jedoch nicht theu-
rer zu stehen kommen. · 

Inwiefern es gelungen ist, dieses Bedürfniss des Berg
baues zu befriedigen , darüber mögen einige nuten fol
gende Auszüge aus Fachs<~hriften, Anerkennung8schreiben 
und Bestellbriefen ein Zeugniss ablegen , welches um so 
werthvoller ist, als die Rzi h a'schen Patentzünder erst seit 
ganz kurzer Zeit dem technischen Publicum \"Orliegen. 

Die R zi h 11
1 sehen Zündschnüre zeichnen sich durch 

folgende, der Sprengarbeit günstige Eigenschaften aus; 
1) Der Zündkanal ist auf das kleiuste Flächenmass 

beschränkt. Nur wenige Körnchen des best<~n, feinsten 
Jagdpulvers füllen den Querschnitt des Zündkanales aus, 
und es entweichen in Folge dieser Eigenschaft ganz be
trächtlich weniger Gase der entzündeten Ladung, als bei 
den Bickford-Schnüren. 
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Dieser Verlust des sprengenden Gases ist bekauntlich 
bei den R z i h a'schen Ziindnn um so viel geringer, als bei 
aen Bickford'schen, wie sich die Quadrat!' der Durch
messer beider Zündkauale \"erhalten. - Iu dieser That
sache liegt ein wesentlicher Nutzen für die Spreugarbeit; 
denn es ist damit die Kraft, welche die Sprengung voll
führt, in einer Weise erhalten , wie noch bei keiner der 
bisher im Gebrauche befindlichen Zündmethoden. - Fol
gerichtig muss daher der Sprenf!Pffect bei den Rz i h a'
schen Zündern der günstigste sein. 

2) Die Verbrenuung der Rz i h a'schen Züridschnüre 
erfolgt oh 'n e alle belästigende Geruchsentwicklung. ·
Hiermit sind viele Vortheile verknüpft. - Es leidet 
nicht die Gesundheit der Arbeiter; es sind ~egen der Ent
zündung keine Veutilationskosten nöthig, und es fällt die 
kostspielige W11rfrzeit dn Häuer fort, da sich diesel
ben g 1 eich nach der Explosion wieder vor Ort zur Arbeit 
begeben können. 

Die Hauptumstände 11lso, welche gegen eine allge. 
meine Anwendung der Bickford-Schnüre sprachen, sind 
demnach durch die mue Erfindung völlig behoben. 

;~) Die Rz i h a'scl1en Sehnüre sind gegen die gewöhn
licb" Feuchtigkeit der Grube völlig sicher. Ihre Aufwicke
lung in kleinen Kulineln gestattet es nämlich, dass clie 
Hauer ihren Bedarf pro Schicht zu sich in die Tasche der 
Kleidung stecken können und die Sehnüre also immer 
trocken und bequem zur Haud haben. 

4) Da die Rz i h a'schen Zündschnüre rascher und 
gleichmässiger, als die Bickfo rd'schen brennen n Wie
ner l<'uss in einer Minute), so ist bei Schüssen auf ganz 
nassen Oertcm die Gefahr des Ersli.ufens des Pulvers we
sehtlich vermiudert, und es kann je nach der Länge der 
versetzten Schnur die Zeit, welche vom Auzüuden bis zum 
Losgeheu des 8ehusses verlaufen wird 1 mit Sicherheit 
genau beurtheilt werdeu. 

5) Die gleichmässige uud nicht zu schnelle Brennge
schwindigkeit der Rz i h a'schen Zünder gestattet eiu recht
zeitiges Flüchten <les Häuers, selbst wenn viele dazu vor
bereitete Schüsse auf einmal abgethan werden. 

6) Die Drahtumwickelung der Rziha'schen Zünder 
gibt denselben eine erhöhte Festigkeit und ist so
nach eine Laidirung der Schnur beim ordnungsmässigen 
ßeoetzen kaum deukbar , während d liB mitunter bei 
den Bickford-Schnüren noch vorkommende Versagen des 
Schusses meist in der Beschädigung der Schnur seinen 
Grund hat. - Dieser letztere Umstand hat es bei tieferen 
Löchern zum Gebrauche gemacht, die ßickford-Schnüre 
d o p p e 1 t zn nehmen. - Durch die neuen Schnüre ist eine 
solche doppelte Liinrre umgangen. - Der umsponnene 
Draht ist zuvor gehörig geglüht, also zähfest, und kann bei 
dem Anstosse1i mit dem Ladestocke sich k e i 1i Funken 
bilden. 

7) Die 8tiirke der_ fertigen Rzi h a'schen Schnüre misst 
nur 1/ 10 Zoll, wilhrendjene der ßiekfords 1/ 6 Zoll be
trägt. - DiesPr Umstand i>t von wesentlichem Einflusse 
auf den Effect der Sprengung, da der Besatz df's Schusses 
desto wirksamer ist, je schwächer die Schnur ist. Der 
Querschnitt der Besatzmasse bemisst nämlich bei gleichem 
Besatzmaterial seine "Widerstandsfähigkeit, und bekannt
lich ist von der Grösse der letztem die Sprengwirkung 
wesentlich beeinflusst. An dem Umfange der Rzih a'schen 
Zündschuiire setzt sich der Besatz auch vollkommen fest 

an, da in die Zwischenräume der Drahtumhüllung die 
Besatzmasse eingepresst wird. Die Schnur erscheint dem
nach nach vollführter Ladung wie in den Besatz einge
schraubt und es bildet somit die Schnur selbst einen Theil 
des Besatzes, ein Umstand, . dessen Nutzen keine andere 
Zündmethode theilt. 

Die Gebrnuchsweise der Rz i h a'schen Schnüre ist 
ziemlich einfach. Nach vollkommener Reinigung uud Auswi
schung des Bohrloches wird die Schnur vom Knäuel abge
wickelt, mit einem gewöhnlichen Messer glatt abgest:hnit
ten, gerade gerichtet und unteu hakenförmig umbogen. 
Sodanu wird die Schnur, nachdem bei Ladungen ohne 
Patrone etwa 1/ 3 der Pulvermasse iu das Loch gefüllt 
wurde, eingeführt und der Rt•st der Ladung aufgesetzt. 
Die an dem Bohrloche hafte11 bleibenden Pulverkörner 
werden mit dem umwickelten Wischstocke leise hinabge
drängt. Das Pulver soll 1 o s e in die Ladungsform ge
bracht, also nicht gestampft werden. 

Nun wird die Ladung mit einem Pfropfe aus Papi":·, 
Werg oder dergl. (bei aufrechten Bohrlöchern auch mit 
trockeuen Sägespänen) lose bedeckt, und die erste Be
satzmenge, etwa so viel, als sich in der hohlen Hand hal
tcu lässt, eingeführt. Dieser Besatzthcil wird ebenfalls 
nur 1 o s e zusammPngepresst. Bei den folgenden Bcs~tz
theilen wird die ßesatzmasse immer stärker j!estopft, dann 
gestampft und schliesslich im obern Bohrlochstheile unter 
Zuhilfenahme des Fäustels und Stampfers ganz fest und 
kräftig eingeschlagen. - Während des Ladens muss die 
Sch11ur längs der Bohrlo<;hswand straff gespannt werden. 
- Die Entziinrlung erfolgt bei einem einzelnen Schusse 
mit der Grubenlampe, einem glühenden Holzscheite od<'r 
unter sonst gebotenen örtlichen Vorsichtsmassregeln. 

Sind mehrere Schüsse gleichzeitig zu entzünden, so 
wird an den herausragenden Enden der Schnur der Draht 
etwas abgewickelt, die Fäden· behutsam auseinander gebo
gen, so dass das Pulver de~ Zündleitung blosliegt, sodann 
in deren Mitte ein länglich Stückchen Feuerschwamm ein
gelegt und Fe.den und Schwamm mit dem abgewickeltc·n 
Drahte, ohne zu pressen, wieder umwunden. 

In deu tiefen Gruben wird , um mit dem Suchen der 
Schnur keinen Augenblick Zeit zu vergeuden, um die ein
zelnen Zünderenden ein weisser Papierstreifen gegeben, 
welcher das Finden der Schnur wesentlich erleichtert. -
Mit der Grubenlampe oder einem gl,.immenden Körper kön
nen so11a1·h sehr viele auf solche Art vorbereitete Schüsse 
gleichzeitig abgefeuert werden 1 ohne dass der Rückzug 
des Häuers beeinträchtigt wird. 

Bei dem hakenförmigen Umbiegen der Schnur, wel
ches sich durch die Steifigkeit der Drahtumwickelung völ
lig reguliren lii.sst, ist genau zu achten, dass das Scbnuren
ende in die Mitte der Ladung, also in den Mit.telpunct des 
Pulvercylinders kommt. 

Es ist durch diesen Gebrauch nämlich die Garantie 
geboten, dass der Schuss von seiner Mitte aus entzüudet, 
d. h. d11ss die Entzündung die gleichmässigste wird. 

Der Artillerieoffieier Pi ober t hat auch nachgewie· 
sen, dass die Verbrennungsgeschwindigkeit einer Pulver
masse unabhängig von ihrem Querschnitte eindringt. Zün
det man demnach eine Ladung an ihrer Aussenseite an, 
so werden in den ersten Zeittheilchen der Entzündung sich 
die grössten Gasmengen entwickeln, und die Production 
des Gases wird sich in den folgenden Zeittheilchen ver-
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mindern. - Zündet man die Pulvermaese dagegen in ihrer 
Mitte an, so wird die Production der Gasmengen in allen 
folgenden Zeittheilchen wachsen. Ist nun ein Zündkanal 
vorhanden, so werden desto mehr Gase vor der Spreng•mg 
durch denselben entweichen können, je grösser der Druck 
des Gases, also je grösser die Gasmenge in den ersten, 
wenn auch noch so klein gedachten Zeittheilchen des Ent
zündungsvorganges sich gestaltet. Um also den geringsten 
Gasverlust zu haben, muss die Ladung in ihrer Mitte zu 
entzünden angefangen werden. Ausserdem ist es, da die 
Sprengung, d. h. die Cohäsionslösung des Gesteines, von 
der Zeit (sei diese auch noch so klein) abhängig ist, für 
die beste Sprengwirkung nöthig, dass die Gnse sich auf 
das Gestein immer in wachsender Grösse andrängen, also 
gleichsam einen Druck, statt (durch anfänglich grössere 
Entwickeluugsmenge) einen Stoss erzeugen. Auch dieser 
Vortheil des Schiessprocesses wird, dem Gesagten gemäss, 
durch die Entzü~1dung von der Mitte aus gewährt. 

Was das anfänglich lose, dann immer dichtere und 
s~hliesslich möglichst dichte Einladen des Besatzes anbe
langt, so ist diesea Vorgehen ebenfalls vou der grössten 
Wichtigkeit für eine günstige Sprengwirkung, weil sich auf 
diesen Einladungsvorgang das Wesen des Besatzes basirt. 

Der Besatz (nie so fest darstellbar, wie das zu spren
gende Gestein) wird nämlich nur dann vor dem Heraus
schleudern O••wahrt, wenn die anrlriingenden Pulvergase 
zu der völligen Comprimirung des Hesatzmaterinls eine 
grössere Zeit nöthig haben, als jene Zeit beträgt, die ver
streichen muss vom Momente der Entzündung der Ladung 
bis zur Aeusserung der Sprengung. 

Ein Besatz, der nicht massgebend mehr comprimirt 
werden kann , z. B. Holzpßöcke, Eisenpflöcke, zu fest 
eingestampfter Steinbesatz etc. etc. muss also herausge
schleudert werden. 

Die Güte des Besatzes mehrt sich demnach , wenn 
ein Theil des Besatzes (der untere) sehr stark sich noch 
comprimiren lässt und wenn der andere Theil (der obere) 
genügenden Widerstand zur Vornahme der obigen Com
primirung bietet. 

Beides wird vollkommen erreicht durch die angeführte 
Vorgangsweise des Besetzens, d. h. dur.ch Befolgung der 
alten Häuerregel, die da heisst: nman muss in den 
B e s atz Lu f t m i t e i n 1 ad e n." 

Literatur. 
Theorie und Bau der Rohrturbinen im Allgemeinen und 

der sogenannten· Jouvalturbinen, insbesondere. Von 
Peter Ritter von Rittinger. Mit (i Figurentafeln. 
2. Auflage. Prag 18!i5, bei Fr. Aug. Credner. 

Reicherer Inhalt und geänderte Behandlung vieler Theilc 
sind als die erheblichen Fortschritte zu bezeichnen, welche diese 
zweite Auflage des rühmlich bekannten Werkes iiber Turbinen 
darbietet. Nachdem wir seinerzeit bei Anzeige der ersten Auf
lage die Grundzüge der Rittinger'schen Turbinen-Theorie dar
gelegt, beschränken wir uns hier auf eine Andeutung der we
sentlichsten Aenderungen der zweiten gegen die erste Auflage. 
Den Eingang bildet wie früher eine Abhandlung iiber die Be
wegung des 'Vassers in Röhren, wobei besonders der Ausfluss 
durch ein ruhendes Rohr nähere Betrachtung findet. Hier 
könnte vielleicht noch der Zusatz passend erscheinen, dass die 
Pressungshöhe nicht kleiner werden kann, als die negative 
Druckhlihe einer Atmosphäre; die Pressung selbst ist dann gleich 
Null, und die entsprechende, grösstmögliche Geschwindigkeits
höhe gleich der hydrostatischen mehr der Druckhöhe einer 

Atmosphäre; hiedurch ist die grösste theoretisch miigliche G~
schwindigkeit bestimmt, die auch bei Verengungen des Rohres 
nicht überschritten werden kann. - Bei Entwicklung der Haupt
gleichungen für die Rohrturbinen sind die Beweguugshinderaisse 
des \Vassers berücksichtigt, nncl es ist nachgewiesen, dass dies~ 
einen Verlust au effectirnr Druckhöhe zur Folge haben, wel
cher, im Einklang mit den Versuchen, zu I/~ rler Gefiillshöhe 
angenommen wird, so dass ein hydraulischer \Virkungsgrad von 
i'1% resultirt, während in der 1. Auflage 'lieser Coefticient erst 
in die Schlussformeln eingeführt wird. Ausserdem iindert die 
Berücksichtigung des hydrnulischen \Virkungsg-rades auch die 
Grenzen, innerhalb welcher die Dimensionen der Turbinen sich 
bewegen kiinnen. Die möglichen Turbinenarten werden nnn 
einer ausführlichen Discussion nuterzogen, für einige derselben 
Spetialformeln entwickelt nnd als vorziiglichste Art die Actions
turbine erkannt, bei welrher das \\'asser mit einer der Gefälls
hlihe nahe entsprechenden Geschwimligkeit ans dem Leitrad 
ans tritt; das Laufrad erhält, wie hei alfcn Actionstnrhinen, zu
riickgekriimmte 8chaufeln, die Schanfelzahlcn ,\es Leit- nnd Lauf
rades verhalten sich wie O·fi zu 1. 

Eine neue Zugabe bildet der Abschnitt iiher die Schau
frlform, welcher der Y crfasscr eine nähere Cntersuchnng wid
met*). Filrdas Leitrad wird dabei angenommen, <lass dienor· 
male Canalweite proportional der Länge der Canalaxe ab-, die 
Geschwindigkeit daher in gleichem )faiise zu nehmen solle; da
bei ergeben sich Schanfcln, welche in der Mitte ,·erstiirkt sind. 
Beim La n fr ad wird angenommen, dass die in jedem \Vasscr
elem!mt enthaltene Arhcitsgrösse proportional zu seiner Ent
fernung von der Untcrfliiclw des Laufrades abnehmen solle; da 
diese eine Bedingung zur Bestimmung der Schaufelform nicht 
hinreicht, so wirrl als zweite Beding1mg fe.~tgesetzt : ß) constante, 
normale Cnnalweite, wobei sich für ilie Schaufeln die Kr c i s
form ergibt, b) constante, horizontal gemessene Canalwcite, wobei 
eine Pnrabel resultirt. Nach den Versuchen ergah r\ie erstere 
Schauflung einen etwas höhcrn 'Virknngsgrad. 

Auch die Turbinen für anssergewöhnliche Yerhiiltnisse, 
besondei·s die Partialtnrbinen erfuhren eine geänderte nnd er
weiterte Bearbeitung. Die Versuche mit den nach rler ent
wickelte1t Theorie construi:·tcn Turbinen sind diesmal am Schlusse 
des 'Verkcs zusammengestellt. Z!t den in der l. Auflage beschrie
benen Blanskocr Versuchen sind zahh· 0 id1c neue, zn Mariazell 
bei Gefällen von 9 und 18' abgeführte, hirizugetrc>ten. Der gün
stigste 'Virkungsgrad betrug 71°/0 ; die iihriµ:m Yersnchsresul
tate bestätigen die Theorie. 

l\'ie die erste, ist auch die :r.weitc Auflage rlnrch klnrc 
nnd gemeinfassliche Bchandhmg des Gegenstandes, durch Aus-
stattung und correcten Druck ausgezeichnet. J. H. 

Notizen. 
Der Verein der österr. Eisen-Industriellen wird am 

8. Mai seine vierte allgemeine Versammlung in Wien, im Ge
werbe-Vereins-Saale abhalten , und hat dazu ausser den Vor
lagen der Rechenschaft.~herichte und Rechnungsoperate für l 86:l 
uud 18ti4 , Ausschuss- und Ergänzungswahlen u. · dgl inneren 
Angelegenheiten - noch ndie Berathung iiber den nPuen 
Zolltarif" auf die Tagesordnung gestellt. Ein Antrag auf Ab
änderung der Statuten (§. ü) , in Bezug 1111f clie beschluss
fähige Anzahl der Mitglieder für die allgemr.ine Versammlung, 
scheint anzudeuten, dass man in Hinkunft sich vor dem Schei
tqJn von Versammlungen, durch zn geringe Theilnahme sicher 
stellen will! Hoffentlich wird diesmal die Wichtigkeit der Ange
legenheit diese Theilnahme erh1ihen. 

*) Bei diesem Anlasse unter Hisst der Verfasser nicht, auf 
die dabei benützte Arbeit des Herrn Jnlius von Hau c r im 
Jahrgang 18611 der Rittinger'schen .Erfahrungen im bergmiin
nischen Maschinen-, Bau- nud Aufbereitungswesen" (Beilage 
unserer Zeitschrift, J. 1861) hinzuweisen. 'Vir heben diesen Zu
sammen11ang hervor, weil er am besten zeigt, wie eben einzelne 
Arbeiten, die in jener wichtigen Beilage nach und nach ange
sammelt werden, wieder bei einer grösseren monographischen 
Arbeit ihren passenden Platz finden, und eben in jenen „Erfah
nmgenu eine stetige Fundgrube wichtigen Materials für das 
Ganze des bergmännischen l\faschineuwesens eriiffnet wmde. 

D i e H c d a c t i o n. 
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Die Kärntner Eisen- und Blei-Industriellen wollen 
sich ebenfalls zu einer Besprechung des neuen Zolltarifes zusam-· 
menfinden, und haben eine dazu bestimmte Zusammenkunft für 
clen 27. April anberaumt, über welche wir Mittheilungen zu er
l1alten hoffen. 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 
Personal-Naohrioh ten. 

Auszeichnung. 
Dem Leiter des Berg- und Eisenwerkes in Petrovagora 

Herr Eduard Ce g k a, wurcle aus Anlass der ersten croatisch
slavonischcn Ausstellung der Industrie- und Landwirthschafts
productc im J. 1 ~ti4 von Sr. k. k. Apostolischen Majestät mit 
Allerhöchster Entschlicssung vom 9. April d. J. das Ritterkreuz 
des Franz Joseph-Ordens verliehen. 

Feilbietungs-Kundmachung 
von "/m li.re.rialen Antheilen (Kuxen) e.n dem k. k. und gewerk
sohe.l:U1chen Eisenwerke zu Di6sgyör bei Miskoloz im Borsoder 

Comite.te Ungarns. 

Vom k. k. Finanzministerium wird hiemit bekannt ge
macht, dass clic i i ärnrisd1en Antheile an dem k. k. mitge
werkschaftlichcn Eisenwerke zu Diosgyör sammt Zugehör im 
Licitations" ege aufGrnndlage einzureichender schriftlicher Offerte 
verkauft werden. 

Dieses Eisenwerk liegt nur anderthalb Stunden von der 
J-fandelsstadt l\liskolcz und dem dortigen Bahnhofe der Theiss-
Eisenhal111 entfernt. , 

Uer filr die 77 iirarischen Antlwile nach ihrem Schätzungs
werthe bemessene Feilbietta1gsprcis beziffert sich auf 83.200 fl. 
(1lrei und achtzig Tausend zweihundert Gulden). 

Das Niihcre über den \Verkscomplex ist bei der Eisen
werks-Verwaltung zu Di6sgyiir zu erheben und auch aus §. 2 
der Licitation•bedingnisse zu entnehmen. 

Die Sl·hriftlichen Offerte im Zwecke der Betheiligung an 
clcm vorne erwlilmten Lieitationsgeschiifte sind an das Präsi
dium des k. k, Finauzministeriums iu \\'ieu liingsteus bis 12 
Uhr l\littags am 1. Juni l 8G5 versiegelt unter clcr Aufschrift : 
Offerte liir die 77 ärarischen Antheile des k.k mit
gewcrkschaftlichcn Eisenwerkes sa111111t Zu gehör in 
U i 1\ s g y 1i r abzugehcu. Sie miisscn im \Vesentliehen Nachste
hendes enthalten: 

1. Die Bezeichnung c1.cs ausgebotenen Objectes iihcrcin
stimmend mit gcgenwiirtiger Kundmachung und mit genauer 
llemfung auf den angegebcneu Yersteigeruugs-Termin. 

2. Uie Bezeichnung des angeboteuen Kaufschillings in 
einer einzigen, mit Ziffern und Buchstaben ausgedriickteu Summe 
in österrcichiscl1er 'Viihrung. 

:i. Die ErkUiruni:;- des Offcrcnten, dass er sich den zu die
sem Zwecke bekannt gegebenen Licitat.ions-BedingniAsen (wel
che hei den im nüchsten Puncte bezeichneten zwei öffentlichen 
Casseu iiber· einfaches Ansuchen und uneutgeltlich zu haben 
sind), von denen ein 111it seiner Unterschrift· versehenes Exem- -
plar dem Offerte beiliegen muss, vollkommen und unbedingt un
terwerfe, und sich verpflichte, den Kaufrertrag mit dem Mon
tanärar auf Grundlage dieser lledingnisse sofort abzuschliessen, 
sobald er als Be~tbieter anerkannt wird. 

4. Ein zPhupcrcentigcs Vadium vom Gesammtansrnfspreise, 
also im Betrage vou acht Tausend dreihundert zwanzig Gulclen 
in österreichischer 'Viihrnng entweder im Haren , oder in öffenj
lichen auf Convcntiousmiinze oder österreichische '\'iihrnng und 
auf den Ucherhringer lautenden haftungsfreien Staatspapieren 
nach dem Courswcrthe cles Erlagstage~, wobei jedoch die Staats
schuldverschreilnmgen aus den mit Lotterie verbundenen A11-
lehen nicht iiber d.eren Nennwerth angenommen werden, oder 
endlich mit dem Erlagsscheine der k. k._ Berg-, Forst- und Gü
ter-Directiouscasse in Schmöllnitz oder der k, k. Bergwerks-

Produeten-Verschleiss-Direetion in Wien iiber den bei einer der
selben stattgefundenen Erlag des eben bezeichneten Vadiums. 

5. Die Unterfertigung mit dem de u t 1 ich geschriebenen 
Vor- und Familien-Namen, dann 'Volmort und Charakter des 
Offerenten. 

6. Die Erklärung des Offerenten , dass dieses Offert für 
ihn, schon vom Tage der U eberreiehung an, volle Verbindlich
keit habe, und dass er sieh des Riicktrittsbcfugnisses und der 
im §. 86 2 des allgemeinen österreichischen bürgerlichen Gesetz
buches gesetzten Termine begebe. 

7. Wenn mehrere Anbotsteller gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen, so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass sie sieh 
als Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämlich einer filr Alle, 
und Alle für Einen, dem V c>rkäufer (Aerar) zur Erfüllung cler 
Kaufsbedi11gungen verbinden. 

Zudem miissen dieselben in dem Offerte jenen Mitotferen
ten namhaft machen, an welchen alle auf dieses Kaufgeschiift 
beziiglichen Mittheilungen uud Znstcllungen mit der Wirkung 
geschehen sollen , als wäre jeder der Mitnfferenten besonders 
verständigt worden. 

Offerte , welche diesen wesentlichen An fo r der u n gen 
nicht vollständig uud nicht genau entsprechen, o<lc·r welche erst 
nach dem oben angedeuteten Zeitpunctc einlangen, w<ol'lleu nicht 
bcriicksichtigt. . 

Dasselbe gilt auch von allen Offcrenten, gegen deren per
slinliche BC'fähigung zum Bergbau oder Gewerbebesitze nuf 
Grund des §. 7 des allgemeinen österreichischen Berggesetzes 
ein ·Hinderniss obwaltet. 

Mit dem llestbieter wird der Kauf- und Verkaufs-Vertrag 
unter Riickbchalt des eiugelegten Vadiu~s und unter Vorbehalt 
der Allerhöchsten Genehmigung Seiner k. k. Apostolischen l\fa
jestät abgeschlossen. 

Allen übrigen Olfcrenten werden die Vadien sogleich zu
riickgestellt werden. -- Wien, am 31. März 1865. 

ANKÜNDIGUNG. 
V f3ü-37j 

JlHn a9jiil1rige• Mann, der auf den grösseren llerg- und Hüt
tenwerken Preussens und Hannovers seine technische, auf den 
Universitäten Halle und Giittingen seine wissenschaftliche Aus
hildung genossen, und für Preussen die Qualification eines hi>
hern Staatsbeamten erlangt hat, der seit \J Jahren als Director 
'V crken, die auf Gang- und Flötzbergbau, welche zum Thcil 
mit Aufbereitung und Hiltte verbunden sind, umgehen, vorsteht, 
sucht seine Stellung mit einer anclC'rn zu vertauschen. 

Offerten unter ;E • .z. llo. wird fre1indlichst Herr Fried
rich Manz (Buchhändler) in Wien annehmen; auch hat cler 
kiinigl. preuss. Berghauptmann Herr Dr. von Carnal 1 in Bres
lau die Geneigtheit, Auskunft über den Bewerber zu' ertheiJC'n. 

[:i-14) 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An
zeige zu machen, dass sie die Erzeugung der von dem k. ·k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziha 
erfuuclenen und mit Patent belegten Sprengziinder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zn den lebhaftesten Auftriigen. 

Schönlinde in Nordblihmen. Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Diese Zeitschrift er>clieint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen -Beigaben. Der Prii.numerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officielle11 llerieht über die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilal?e. ln•erate finden gegen 8 kr. ö. W. oder Jl/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. K&rl Winternitr; & Co. in W~en. 
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Zur Frage der Arbeitslöhne 
berg· und hüttenmännischer Arbeiter. 

II. 

Eine andere Seite des Arbeitslohnes beim Bergbau 
wird durch die Frage berührt, ob derselbe ausschliesslich 
in baarem Gelde oder in Xaturalien geliefert werden soll '? 
Die:'c Prage ist für den Bergbau keine müssige, weil sieh 
bei Bergwerken inmitten des U ebergangs der Natural· 
Wirthschaft zur Geldwirthschaft immer noch ein gutes Stück 
der Ersteren erhalten hat, und es sehr fraglich ist, ob mau 
dasselbe so ohneweiters - theoretischen Lehrbüchern g('

mäss ·- über Bord zu werfen sich entschliessen soll ! 
Die Art und Weise, in welcher heute noch bei der 

Löhnung der Bergleute die Naturalwirthschaft sich \'orfin
det, ist ziemlich ma nuigfaltig. l\lan gibt de:1 Bergleuten 
Naturalwohnun:;, oder doch\'\' ohnung zu limitirten Preiseu, 
man liefert ihnen gegen bestimmte Preise Getreide , Brod, 
:::lchmalz (besonders in den Alpenländern). man übernimmt 
die rnlle Beköstigung gegen Einrechnung in den Lohn u. 
dgl. m. Ebenso werden Brennstoffe und Geleucht, Gezähe 
und Schmirdkosten in das Gedinge eingerechnet, und zwar 
in verschiedrnen l\fodificationen. 

Diese Verhältnisse sind in sehr vielcu österreichisd1en 
Bergbau-Revieren seit Jahrhunderten in mannigfachen Nü
ancen entwickelt, und es dürfte·n nicht gar viele Bergbaue 
sich finden, welche den ArLeitslohn auf der Basis einer 
abstracten Geldwirthschaft derart regulirt hätten, dass der 
Arbeiter ausschliessend II ur in Baargeld seinen Lohn erhiilt. 

Dieses „Ideal" einer angeblich rationellen \Virthschaft 
wird in neuerer Zeit nicht selten als Ziel aller VerbeHserungen 
aufgestellt, und ist bei höheren Dienstleistungen (Staat.s
und Privatbeamten z. B.) schon ziemlich allgemein durch
geführt. Ob der Erfolg dieser Reform sich als ein befriedi
gender bewähre, - adhuc .rnh Jmlicc li.1· es/: - wenigstens 
scheinen von zweierlei Seite thatsächliche U ebelstände 
empfunden zu werden, welche aus diesem neuen Systeme 
wenn nichf geradezu abgeleitet werden m üs s c n, doch mit 
demselben im Zusammenhange stehen können. 

Beamte beklagen sich nicht selten, dass selbst die 
erhöhten Gehalte unznreicheud seien , und ihre Vorgänger 

bei geringeren Gehalten weit besser gelebt hätten , als sie 
es dermal vermögen; Dienstgeber empfinden die Stei-

• gerung der Anforderungen für höhere Dienste in der Er
höhung von Gehalten, Bewilligung von Theuerungsbeiträ
gen , Systemisirung von Functionszulagen u. dgl. m. -
Thatsache ist: dass beide Th eile sich nicht zufrie
den fü h 1 e n. Ob steigende Theuerung, erhöhte Bedürf
nisse, Eutwerthung des Geldes oder ~lies zusammen die 
Ursache sei, wird gestritten; selten denkt man daran, auch 
die Art der Zahlung in Betracht zu ziehen, obwohl es 
oft ziemlich nahe läge. Man vergleiche nur die Lage des 
Beamten, der t>ine Amts wohn 11 n g hat, mit der eines Beam
ten, dem ein Quartiergcld statt der Amtswohnung zu 
Theil ward, - nnd man wird bald bemerken, dass unter 
ganz gleichen Verhältnissen .der Theuerung , der Bedürf
nisse und des Geldwerthes - der Erstere sich in der Re
gel besser steht und in seiner Existenz gesicherter scheint, 
als der Zweite! Aber auch der Lohngeber, welcher auf 
Dauer hin ein Quartiergeld von z. B. 1000 fl. für zwei 
Beamte zahlen soll, kann es unter Umständen vortheilhaf
ter finden, für seine jeweiligen zwei Beamten ein Haus zu 
bauen, welches auf dem Lande mit 18.000 fl. herstellbar 
sein wird, und gewiss länger dauert, als 20 Jahre, in wel
chem Zeitraum die Summe der bezahlten Mieth-Aequivalente 
schon 20.000 fl. betragen würde, ohne dass ein hleibenc\es 
Object - sondern nur die alljährliche Erneuerung dieser 
Auslage in Aussicht bleibt. 

Der Staat, welcher für dauernde Zwecke das Be
dürfniss der Bewohnung seiuer J.<'unctionäre und der Unter
bringung der Verwaltungs-Apparate (Kanzleien, Registra
turen etc.) empfindet, wird daher in den meisten Fällen 
„ Natural-Wohnungen" gemietheten' Räumen vorzuziehen 
Ursache haben, und grössere PJ'ivatuuternehmungen z. B. 
Eisenbahn-Gesellschaften , J.<'abriken u. s. w. werden mei
stens eigene Gebäude gemietheten vorziehen, und in den
selben wenigstens einem Theil ihres Personals \Vohnung 
einräumen. 

Es ist also selbst in den höheren Categorien der Lohn
arbeit, wo die in höherer Bildung begründete Selbstbestim
mung des geistigen Arbeiters, die Lage an belebtem Ver
kehrsmittelpunete und der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, 
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welche eben zunächst für eine Vermittlung im Wege eines 
allgemeinen Tauschmittels - statt directen Gebrauches -
sprechen, mindestens ein ziemlich wichtiges Element nach
weisbar, bei welchem der Naturalgebrauch dem Geldäquiva
lent im Interesse beider Theile vorgezogen wird, trotz 
aller theoretischen und abstracten Abhandlungen für die 
absolute Geldwirthschaft. Und wir werden uns kaum irren, 
wenn wir die Vermuthung aussprechen, dass selbst ein Pro
fessor der modernsten Wirthschaftslehre, der sich im Lobe 
der G e 1 d wir t h s c h aft heiser docirt, eine anständige le
benslängliche Naturnlwohnung einem Aequivalente, und 
entspräche es auch heute ganz genau seiner dermaligen 
Miethe, ohne langes Bedenken vorziehen wiirde. 

Ein System 11ber, in welches die unmittelbare Praxis 
ein solches Loch zu machen im Stande ist, scheint uns bei 
allen Wahrheiten einzelner Sätze doch kcine~wegs ein u n
f eh 1 bares zu sein, und wir wagen es, auf die Gefahr hin, 
von gewisser Seite dem Vorwurf des n Zopfthums" nicht 
zu entgehen, das System der un bedi ngtc n Geld w i rth
s c h aft in Betreff der Bergarbeiter-Löhnungen als ein 
practisch keineswegs allgemein empfehlenswerthes zu be
zeichnen. 

Man erlaube uns auch da wieder von t hat sä c h 1 i
ch en Verhältnissen auszugehen und an dieselben, wie sie 
wirk 1 ich sind, anzuknüpfen. Wir werden auch hier nicht 
vergessen , dass das Lohnverhältniss ein bilaterales ist, und 
dass man den Lohnnehmer und den Lohngeber gleich
mässig im Auge behalten muss. Das Wah1·e muss nicht im 
Gegensatze derselben, sondern in der Harmonie ihrer 
Iuteresscn gesucht werden, und wenn wir zeigen kön
nen, dass eine Ve•bindung des Geldlohns und des 
Naturallohnes im beiderseitigen Interesse des Arbei
ters und des Arbeitgebers beim Bergbau liege, so wird ein 
solches Resultat uns und wohl jeden Fachgenossen mehr 
zufriedenstellen, als eine noch so schöne Abhandlung iiber 
das moderne Thema: nFür Geld ist Alles zu haben!" 

Man kann davon absehen, dass dieser Satz nicht ein
mal für Denjenigen unbedingt wahr ist, de1· sehr viel Geld 
hat; dass er für den Arbeiter nicht wahr ist, der eich sein 
Geld Stück für Stück im Schweisse seines Angesichtes ver
dienen muss, lässt sich mit weuigen Worten nachweisen. 

Unsere Berufsarbeit, der Bergbau, befindet sich vor
wiegend in mehr oder minder unwirthbaren, oft abgelege
nen Landstrichen, und zwar eben durch das locale Vor
kommen nutzbarer Mineralien au solchen Orten ist er an 
dieselben gebunden, ungleich vielen anderen Industrie· 
zweigen , die sich beliebig in gutcultivirte Gegenden, in 
reichbesuchte Märkte und Ceutralpuncte des Verkehrs hin
einsetzen können. Allerdings ruft ein lebhafter Bergbau den 
Verkehr selbst in die entlegenen Winkel des Gebirges, und 
wird selbst zum Pionnier der Civilisation in solchen , aber 
stets in weit beschränkterem Masse und ofi mit Anstren
gungen, welche der einzelne Arbeiter, der sich dieser 
Verkehrswohlthaten erfreuen wollte, mit seinem kargen und 
kleinweise !'rworbeueu Lohne nicht zu bezahlen vermag. 
Denu die Lebensbedürfnisse, welche man für eine be
schränkte Consumtion in solche Gegenden bringt, werden 
durch die beschwerliche Zufuhr und durch den Maugel an 
Concurrenz an und für sich vertheuert, und können einer 
capitalarmen Arbeiterbevölkerung , welche von der Hand 
in den Mund l~ben muss, nicht anders als im Detailha.n
d c 1 geboten werden, der ebenfalls stets den Preis höher 

stellen muss, als der Ankauf uud Verkauf im Grosscn ge
stattet. Der Arbeiter aber kann nicht im Grossen kaufen, 
da er das Kaufmittel (das Geld) eben nur kleinw„ise er
wirbt; er muss selbst den Einzelkauf oft auf Horg thun und 
dadurch noch meh~ vertheuern. Einhundert einzelne Arbei
ter bekommen daher für Einhundert Gulden nicht so viel 
in Quanto und Qnali ihrer Bedürfnisse, als die in c in er 
Hand vereinigten Einhundert ·Gulden bekit men, wenn 
man für Einhundert Arbeiter einkaufen müsste, und die$ 
im Grossen thuu könnte. 

Schon diese Thatsache muss zum Nachdenken auf
fordern, und selbst in Städten, Centralpunctcn des Ver· 
kehrs und der Concurrenz , wo stets Alles für den zu ha· 
ben ist, der das Geld dafür bereit hat, machte sich in neue· 
rer Zeit eine Consequeuz jener Thatsache bemerkbar -
nämlich das Erblühen von Co n s um· Ver c in e n , welch!' 
für ihre Mitglieder im Grossen einkaufen, und dadurch der 
minder bemittelten Classc üb er dem Niveau des eigentli
chen Arbeiters, die Anschaffung seiner Bedürfn is3e erleich • 
tern. \Venn nun schon in Städten, (deren Verhältnisse theo
retische, meist in Städten wohnende National-Oekonomcn 
leider nur zu oft als eiuzigen i\Iassstab ihrer Berechnun
gen annehmen) solche Erscheinungen zu beobacliten sind, 
wie weit mehr stellt sich jener Uebelstaud auf dem Lande, 
im Gebirge und insbesondere beim Bergbau heraus - Le
benskreise, über welche das städtisch-doctrinäre Auge so 
vieler moderner Wirthschaftsphilosophen nur selten und 
flüchtig dahiustreift. 

So lange die Bergmanuschaft nicht so stabil nnd so 
wirthschaftlich gebildet sein wird, dass eine Sellisrvereini
gung derselben zu einer Art von Consum-Vereinen denk
bar ist, - und bis diihin dürfte es bei uns noch ziemlich 
lauge dauern - vertritt die bisher übliche Verproviantirung 
der Bergleute durch die Werksregie (in manchen, zumal iu 
ungarischen Districten „Provisorat" gehcisseu) in na
türlichster und wirksamster Weise ein derlei wichtigeE 
Iustitut. 

Wie soll der einzelne Arbeiter den Schwankuugen 
der Preise der Lebensmittel bei seinem durchschnittlich 
gleich bleibenden Lohue im Einzclaukauf folgen, ohne in 
seiner Versorgung mit den nöthigsten Bcdürfnisseu höchst 
nachtheiligen Schwankungen zu unterliegen? Was helfen 
da selbst Thcuerungszulagen 't Können diese sich der 
auf- und absteigenden Scala aller Lebensui:ttclpreise 
anschmiegeu? Und wenn sie es 11 ich t können , was sind 
sie de11n anders, als ungenügende Unterstützungen der Ar
beiter mit einem Aufwande, der grösser ist, als die Diffe
renzen der Preisschwankungen, welche beim Einkauf im 
Gros s e n durch die \Verksregie sich nach längeren Zeit
räumen theilweise ausgleichen und durch eineu mässigcu 
Limitopreis für den Arbeiter di(:;scm eine gewisse Stetig
keit bei der Befriedigung seiuer Bedürfuisse gewähren, 
welche eine Theueruugszulage nie gewährt, abgesehen da· 
vou, dass die Erfahrung zeigt, dass um Limito-Preise ge
kaufte oder unentgeltlich eiurechenbare Naturallieferuugen 
weit seltener zur Befriedigung unnöthiger oder schädlicher 
Gelüste 1nissbraucht werden, als baa1·es Geld, für welches 
die Attractionskraft der Scheukc oder des Hausirhandcls 
mit unnützem Tand jedenfalls grösser ist! 

Ein praktischer ·Bergmann , welcher durch fast ein 
Menschenalter als Leiter kleinerer und grösserer Berg
baue in den Alpenländern erfolgreich gewirkt, und durch 
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wiederholten Aufenthalt in den üstlichen Ländern unserer 
Monarchie auch diese kennen gelernt hat, schreibt uns 
über diesen Gegenstand unter anderm folgende ganz mit 
nnsrrn Ansichten übereinstimmende Bemerkungen : 

nl\Ian könnte vielleicht sagen : „ gebt lieber den W erth 
nirgC"nd eines Masses Korn, Schmalz etc. in Geld! das wäre 
"ja dasselbe! -" Nein! es ist nicht dasselbe! Erstens ist 
nKom etc, eine Sache, die man nicht so leicht vertanzt 
11oder verspielt, als Geld. Die Abgabe in natura gibt dem 
„Hanse eine Sicherheit und Ordnung, die überall öko
„ uomisch ist, und um derentwillen man sich lieber einen 
„geringeren Grad \'On Aunehmlichkeit gefallen lässt. Aber 
11es kostet auch dem Brodberren weniger. Das Unterneh-
11me11 beschafft die Lebeusmittel im Grossen billiger, als 
„de1· Arbeiter, und der Gewinn des Zwischenhändlers, des 
„ Kleinverschleissers, wird erspart. u 

Letzterer Umstand kann auch zugegeben werden, wenn 
man gar kein Vorurtheil gegen den Zwischenhandel hegt, 
welcher gewiss auch seine guten Seiten hat. Aber muss denn 
nicht der „Kleinverschleisseru, der unsicheren Absatz, un
sichere Zahler und unsichere Zeitdauer seiner Vorräthe ris
kirt - seine Preise aufschlagen, oder was dasselbe ist (nur 
unreälieher), bei gleichen Preisen in schlechterer Quantität 
und Qualität seinen Regress suchen'? 

Je unwirthbarer die Gegend, je entfernter von den 
Cl'ntralpuncteu des Verkehrs, umsomehr gilt dieser Satz. 

\Vir werden diesen Gegenstand fortsetzen, erlauben 
uns nbPr hier noch einmal zu wiederholen·, dass derlei 
,-olksthiimlich sl'in sollende Agitationen gegen theilweise 
und freie Naturallöhne (wir verwahren uns gegen aus
s ch l i e ss li c h e und zwangsweise Natm·allieferungen !) 
bedeutend an Gewicht verlieren , wenn man wirklich mit 
dem V o 1 k e \"er kehrt und es studirt, wie es ist, statt es 
sich nach idealen Voraussetzungen zu construiren und dar
auf hin doctriuäre Abstractiouen - 11graue Theorieu in 
das ngriin.c wirkliche Leben" hincinzupfropfen. 0. H. 

Das Bessemern auf dem Staats-Eisenwerke 
Neuberg in Steiermark. 

(Mit Benützung ämtlicher Daten.) 

Bekanntfü h hat das k. k. Finanzministerium den für 
das österreichische Eisenwesen wichtig und hoffnuugsre ich 
erscheinenden "Bcsscmer-Process ~ zur Herstellung von 
Eisen und Stahl auch für die in seiner Y crwaltung ste
heudcn Staatswerke in Aussicht genommen. und da es sich 
dabei zugleich um die Durchführung gründlicher und der 
allgcmeiueu Benützung vortheilhafter V ersuche im Grossen 
handelte, bei welchen ein lucrativer Zweck nicht ausschliess
Jich im Auge gehalten werden sollte - die verfassungsmäs
sigcu 'Vegc zur Durchführnng seiner Absichten betreten. 

Die nöthigen l\Iittel zu.: Errichtung einer Bessemer
hütte auf dem Staatseisenwerke zu Neuberg in Steiermark 
wurden vom Monarchen in U ebereinstimnrnug mit der 
Reichsvertretung bewilligt, der Bau selbst gleichsam als 
natürliche Fortsetzung an die neue Hochofen-Anlage in 
Neuberg nach den sorgfältig ausgearbeiteten und vom Fi
nanzministerium im Mai 1864 genehmigten Pl!incn in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1864 begonnen, und trotz der 
von vorneherein über die Grenzen einer blossen Ver· 
suchsbütte hinausgehenden Solidität und Vollständigkeit 

noch in dP,mselben Jahre so weit zu Stande gebracht, dass 
bald nach Beginn des neuen Jahres (1865) zur Eröffnung 
der Versuchs-Campagne geschritten werden konnte. 

Die Hüttenanlage ist - wie es bei der Natur eines 
zur allgemeinen Instruction bestimmten Versuches im Gros
sen auch sehr zweckmässig erscheint - auf zwei Be s s e
m er -Fr i s c h ö f e n eingerichtet , - nämlich einen nach 
c n g l i s c h e m System (Retorten-Ofen) und einen nach 
schwedischem System (feststehender Ofen), von de
nen der Erstere auf eine Capacität von 60-70 Ctr. Roh
eisen, Letzterer auf eine Fassung von 30-40 Ctr. berech· 
net wurde. 

Der s c h w e d i s c h e 0 f e n wurde zuerst vollendet, 
und zwar nicht bloss zufällig, sondern weil man, schoc vor 
der Vollendung des englischen Retorten-Ofens, die Versu· 
ehe vorerst auf jenem einleiten wollte, indem derselbe eben 
seiner geringeren Fas1iUngskraft wegen zu Versuchen mit 
geringeren Quantitäten geeigneter erschien, als auch zum 
Erlernen des Processes passender erachtet wurde. Dies 
mag wohl nicht ungegründet sein. Denn auf einen wech
selnden Erfolg der ersten Chargen, ja selbst auf theilwei
ses Misslingen muss man bei jeder neuen Einführung ge
fasst sein, und der mit den bestehenden Einrichtungen des 
bisherigen Eiseuhüttenweseus mehr, als die bewegliche Birn
retorte Bessemers, verwandte s c h wedische Ofen ist ge
wiss, trotz aller Mängel, nicht ungeeignet, um den Arbeit.er 
erst mit dem neuen Verfahren etwas vertrauter zu machen. 

l\Iit diesem schwedischen Frischofen konnten daher 
Anfangs Februar 1 SG5 die Bessemer-Versuehe in Neuberg 
begonnen werden. 

Dass zu diesem Beginne Herr Ministerialrath Rirter 
von Tunner - dessen Name sich uqtrennbar an den 
Fortschritt und die Einführung des Bessemerns in 0Pster
reich knüpft, eingeladeu wurde, und wie es in Turrach 
und Heft auch der Fall war, mit Rath und That den er
sten Schritten des neuen Verfahrens hilfreich Bahn zu bre
chen bestrebt war, bedarfkaum einer Erwähnung. Ein eigenes 
Missgeschick wollte es, dass der Director des Neuberger 
Oberverwesamtes Herr E. Stock her schon seit längerer 
Zeit ernstlich erkrankt , damals gar nicht anwesend sein 
konnte, und der um· die neue Hüttenanlage vielfach ver
diente Hüttenverwalter Jos. Schtnidthammer gerade 
um dieselbe Zeit ebenfalls in seiner Gesundheit angegriffen, 
zwar bei den ersten sechs Chargen noch au wescnd sein, 
aber die erste Betriebsepoche (aus 8 Chargen bestehend) 
nicht bis zu Ende durchmachen konnte, welcher eine grös
sere Anuhl jüngerc1: Hüttenmänner mit Aufmerksamkeit 
beigewohnt haben. 

Am 8. Februar fand Ministerialrath von Tun n er 
bereits Alles vorbereitet, um im.schwedischen Ofen gleich 
eine Charge beginnen zu können. Da er aber zuvor noch 
eine kleine Aenderuug im Massaboden des Ofens für ra.th
sam hielt, fand die erste Charge am 9. Februar 1865 
statt , welche ungeachtet des nicht gauz entsprechenden 
Roheisens in chemischer Beziehung als vollkommen geluu• 
gen bezeichnet wurde. Begreiflicherweise !iessen die me
chanischen Handgriffe beim Abstechen und Giessen des 
Stahles noch Manches zu wünschen üb,rig, und der Aus
wurf stellte sich etwas zu gross heraus, was bei einem er
sten Versuche wohl dem eigentlichenErfolge nichts We
sentliches benimmt. 

Der aus Massa. hergestellte Boden des Ofens war stark 

* 
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bergenommeu, und auf Ministerialratb v. Tun n er's Rath 
wurde derselbe durch ein Ziege 1 p fl aste r ersetzt. lu die· 
sem abgeänderten Ofen wurden nun am 11. Februar zwei 
Ch11rgen durchgeführt; das Roheisen war entsprechend grau, 
das Produet - nahezu gleich bei beiden Chargen - er
wies sieh als ein harter, doch noch mit Vorsicht schweiss
barer Stahl , der sich in der Glühhitze ganz vorzüglich 
schmieden liess , und die daraus gefertigten Meissel und 
Dreheisen verhielten sich dem M ayr'schen Gussstahle völ
lig gleich. - Auch das Product der ersten Charge wurde un
mittelbar probeweise verarbeitet. Das Metall erwies sich 
als sehr weicher Stahl oder Feinkorneisen, welche Qualität 
Ministerialrath v. Tunner in den meisten Fällen als die 
beste für das Bessemermetall erachtet; dass diesem ersten 
Producte der Fehler der sogenannten „Kürzeu einigcr
masseu anhaftet„, glaubt v. Tuuner dem nicht genugsam 
grauen Roheiseu der ersten Charge mit Wahrscheinlichkeit 
zus(·hreibeu zu sollen. 

Die vierte Charge wurde am 13. Februar Nachmittag vor
geuommen, weil einige nach den ersten drei Chargen schad
haft gewordene Thondüsen (Fern) ausgewechselt uud we
gen tbeilweise stark angegriffener Ziegel zwischen den 
nFernu die zwei untersten Ziegellagen erneuert werden 
mussten. 

Die auf Erzeugung weichen Stahls intcndii·te vierte 
Charge gab wegen Vorherrschen des halbirten Roheisens, wo
bei kein graues Roheisen nachgetragen wurde, eiu weiches 
Product - Schmiedcisen mit Kürze behaftet-, welches aber 
leicht und gut schweisste, zu einer grossen Platte gewalzt 
wurde und sich im kalteu Zustande als sehr zähe erwies. 
Neuerdings mussten n Fern u ausgewechselt und durch 
Hchaucu und Bohren von Hochofengestellziegeln derlei 
neue nFernu hergestellt werdeu, 

Die fünfte Charge am 15. Februar gab wieder harten 
Stahl, ziemlich analog dem Producte der Chargen 2 und 3, 
die aus Gestellziegeln gemachten „Fernu hielten gut aus, 
doch der Ziegelboden hatte sich gebläht und es wurde so
fort der Ofen im Untertheil neu hergestellt und sodann am 
17. Februar zur sechsten Charge geschritten, welche harten 
unschweissbaren Stahl gab, und von Hro. Ministrth. v. Tun
n er u.ls halb misslungen bezeichnet wurde. Die siebente 
Charge am 18. Vormittag gelang vollständig, und eine achte 
am selben Tage Nachmittag, bei welcher Ministerialrath v. 
Tu u u er die für den künftigen Betrieb zur Leitung be
stimmten Arbeiter ganz selbstständig vorgehen liess, so ziem
lich, uur dass der Stahl etwas zu hart ausfiel. Damit war 
das erste Stadium beludet, undMinisterialrath v. Tunner 
kehrte uach Leoben zurück. - Die ganze Anlage und Ein
richtung der Besaemerhütte hatte sich bewährt. Dies ist in 
Kürze der historische Vorgang der ersten Wochencampagne 
zu Neuberg, wobei die Probe der neuen Apparate und die 
Gewinnung nützlicher Winke für den weiteren Betrieb blei
bende Resultate genannt werden können. Aufgegeben wurden 
263 Ctr. 25 Pfd. Roheisen und es wurden daraus erhalten: 

Reine Blöcke 63•64 Perc. 
Schalen 3·70 „ 
Roheisen-Auswurf 16·99 n 
Verlust (Calo) 15•67 ,., 

v. Tunner hält es für wahrscheinlich, dass Letzterer 
(der Calo) sich auf 12°/o werde herabmindern lassen. 

Bei den Schwierigkeiten eines ersten Versuchs mit 
einer neuen Methode, neuen Apparaten und mit darin 

noch ungeübten Arbeitern, glauben wir diesen Anfang als 
sehr befriedigend bezeichnen zu dürfen , und gehen nun 
naoh Aufführung der Thatsachen, auf den ,,technischen 
Betriebsbericht" über, welcher die Vorgänge und Er
fahrungen bei diesen bis nun noch weiter fortgesetzten und 
vervollkomrnneteu Versuchen in Neuberg erläutert, und wel
chen wir !lern Texte desselben in allem \Veselltlichen ge
treu folgeu *). 

Das Roheisen wird von dem Hochofen wie gewöhn
lich abgestochen und mittelst besondern Schuber und Rinne 
in die Roheisenpfanne abgelassen, welche gut ausgeschmiert 
und rothglühend vorgewärmt , auf einem entsprechenden 
Wagen bereit liegt, und dieser wird auf der Plattform einer 
hydraulischen Hebemaschine bei 4 Fues unt~r der Hütten
sohle versenkt. Das unterste Ende der Eingussrinne liegt 

_ auf der Pfanne und wird mittelst eines Charniers zurück
geschlagen, sobald die genügende Rohei8enmenge in der 
Pfanne, und der oben erwähnte Schuber geschlossen ist. 

\Vagen und Pfanne werden sodann bis zur Hütten
.sohle gehoben , und auf einer Bahn von etwa 18 Klafter 
Länge bis zum schwedischen Ofen geführt. Eine dort auf
gestellte kurz gebogene Rinne vermittelt die Verbindung 
zwischen der Pfanne und dem Ofen. 

Dem durch l 1/ 2 -2 Stunden langsam vorgewärmten**) 
schwedischen Ofen wird inzwischen Wind aus dem Besse
mer-Gcbläse gegeben. Man beginnt mit 1-2 Pfd. Pressung, 
steigt kurz vor dem Eingiessen des Roheisens auf 4-6 Pfd., 
um alle noch i~ Ofen befindliche Kohle auszublasen. Zu
gleich hat der Roheisenwagen schon vor dem Ofen zu ste
hen , um sofort durch einen Flaschenzug um eine ihrer 
zwei Achsen gedreht nnd gehoben zu werden , damit ihr 
Inhalt in den Ofen übergegossen werden kann. Die Ein
flussüffnung wird sofort mit Lehm verstopft, der Einguss
trichter mit Sand gefüllt und mit einer Eisenplatte bedeckt, 
und dem Ofen inehr Wind gegeben, - bis 12 und selbst 
15 Pfd. per Wr. 0 Zoll. 

Im Verlauf der Charge wird die schon mit den ersten 
in . den Ofen gelangenden Partien Roheisens am Fuchse 
erscheinende gelbe kurze Flamme nach und nach immer 
länger und intensiver, erhält blaue Ränder und wird end
lich blendend weiss ; die anfänglich ziemlich mhig kochende 
Bewegung im Innern des Ofens wird stürmischer, bis end
lich Partien von Schlacke, dann auch von Metall stossweise 
aus dem Fuchse geschleudert werden. 

Diese El"scheinung ist jeder Charge eigeu, ist jeder
zeit unverkennbar und bestimmt , mag das Roheisen was 
immer für einen Kohlungsgrad haben, wenigstens nach den 
in Neuberg gemachteu Beobachtungen gilt dies für alle 
Stadien zwischen halbirtem und grauem Roheisen. 

Sobald die ersten Anzeichen des Auswurfes sichtbar 
sind, wird der Wind bis 1 U Pfd. und 8 Pfd. herabgeschwächt, 
bei einem starken Auswurf tbunlichst noch mehr verriugert, 
nöthigeufalls- oft nur momentan - bis auf 4 Pfd. Pressung 
herab. 

In dem Masse, als die Bewegungen im Ofen wieder 

*) Eine ausführliche Abbildung der Hüttenanlage und der 
Apparate wird in der diesjährigen Gratisbeilage dieser Zeitschrift: 
.Erfahrungeu im berg- uud hüttenmii.nnischen Ma
schinen-, Bau- und Aufbereitungswesen• von P. Ritter 
v. Rittinger veröffentlicht werden. Die Red. 

**) War der Ofen längere Zeit ausser Betrieb, so muss 
das Vorwärmen 4-6 Stunden geschehen. 
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mhiger werden, verträgt er auch mehr Wind und höhere 
Pressung, die Flamme wird dünner und durchsichtiger und 
nach und nach kürzer , - sichere Anzeichen des nahen 
Endes der Charge*). 

Nun wird die bis dahin über dem Wärmfeuer befind
liche Stahlpfanne von den Kohlen entleert, vor die Stich
öffnung des schwedischen Ofens gebracht, der V crschluss
kolben vom Abstich entfernt, und der kleine Verschluss
ziegel im richtigen Momente so rasch als möglich wieder 
eingcstossen. 

(Es ist begreiflich, dass dieser Theil der Manipulation, 
Uebung und Geschicklichkeit fordert, daher wenn irgendwo 
beim Beginne des Besscmerns nicht alles dabei glatt ge· 
nug abläuft, mau nicht ungeduldig werden darf, wenngleich 
deren Einfluss auf den Verlauf der Charge sich bemerkbar 
machen kann. Auch die Handgriffe einer neuen Methode 
brauchen einige Zeit, um dem Arbeiter vollkommen sicher 
und geläufig zu werden!) 

Das Ausfliessen des Bessemer-Metalls aus dem schwe
dischen Ofen dauert in der Regel 1-1 1/ 2 .Minuten; sowie 
nur Schlacke mehr erscheint, wird der Krahn mit der Pfanne 
weggedreht, gleichzeitig gehoben, über die Gussform ge· 
bracht und durch eine Oeffnuug des Bodens abgelassen, 
ungefähr so, wie es in Boman's Werkchen: „das Besse
mern in Schweden"**) (S. 31) beschrieben ist. 

(Schluss folgt). 

Die Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks
und Eisenbahn-Gesellschaft im Jahre 1864• 

(Fortsetzung.) 

Es wurden seit dem stärkeren Absatz an die Kaise
rin-Elisabethbahn grössere Anstrengungen gemacht, um 
die geforderte Kohlenmenge constant und regelmässig zu 
gewinnen und abzuführen; und nahmhafte Kosten, welche 
darauf vorausgelegt wurden, eben auf solche Betriebsein· 
richtungen verwendet, durch welche die Leistungsfähig
keit der Werke erhöht werden sollte; ein Theil der nun 
erscheinenden Resultate enthält die Früchte jener Anstren
gungen und Opfer, und anderseits den Lohn für dieselben. 

Ein anderer und nicht unwesentlicher Theil der Lei
stungserhöhung ist aber durch technische Verbesse
rungen beim Bergbaubetriebe erzielt worden, auf 
welche die Betriebs-Direction nach und nach hinarbeitete, 
und wozu der Verwaltungsrath nach vorläufigen Versuchen 
bei einzelnen Gruben die Genehmigung, sowie die Mittel 
zur Ausführung geboten bat, weil eine erhöhte Leistung da· 
von erwartet werden konnte. In diese Categorie gehört vor 
Allem die Einführung des Centnergedinges, und 
die Einführung einer neuen Art des Abb au es beim 
Pf e i 1 er verhau, durch welche das Hauen eines zweiten 
Schrammes erspart und die Kohlenschüttung per Arbeih
schicht - also die Leistung des Häuers erhöht werden 
konnte. 

Eine dritte Ursache kann auch in der besseren Ausbil-

*) Indessen ist beobachtet worden, dass das Kiirzerwer
den der Flamme auch von zu wenig ·wind herrühren kann, 
worauf zu achten ist! 

**)Das Bessemern in Schweden in seiner jetzi
gen Praxis. Von L. E. Boman, Hiitteningenieur etc. Mit 
einem Vorwort von P. Tunner. Leipzig. Verlag von Arthur 
Felix. 1864. (Angezeigt in Nr. 21 dieser Zeitschrift, Jahrgang 
1864.) 

dung und Fertigkeit der stabiler gewordenen Mannschaft er
kannt werden, deren Thätigkeit vortheilhaft vor den Lei
stungen einer wechselnden ab- und zuziehenden Bergar-· 
beiterschaft sich auszeichnet. Die Vollendung der auf meh
rere der vorhergehenden Jahre repartirten Knappenhäuser, 
die Regelung des Gedinges nach dem Centner der Koh
lengewinnung und die Erhöhung des Kohlenfalls beim Ver
hau, haben auch dem fleissigen Arbeiter einen zu seiner 
Thätigkeit in genauem Verhältniss stehenden Verdienst 
gesichert und ihn an da.s Werk durch den mächtigen He
bel des Interesses an der Leistungserhöhung gefesselt. 
Diese erhöhte Leistung hat aber den Bedarf der Arbeiter
zahl vermindert und bei den im vorigen Jahre nothwendig 
gewordenen Restrietionen es möglich gemacht, die besse
ren Arbeiter zu behalten. Die im Spätherbst eingetretene 
Periode stärkerer Erzeugung fand freiwillig zurückkehrende 
Arbeiter zum 'Viedereintritt bereit und konnte der früher 
nothwendig gewesenen kostspieligen Massenwerbungnn von 
Arbeitern entbehren. 

Die Leistung des Häuers hat sich durch all' diese Um
stände von 26·32-27·28 Ctr. per Schicht auf 32·81 und 
:l4·63 Ctr. Kohle per Schicht erhöht. 

Es sind das wahre Betriebsfortschritte, durch welche 
eben frühere nach und nach injedem Jahre fortgeoetzte Opfer 
und Einrichtungen nun als gerechtfertigt sich darstellen. 

Auch beim Transporte wurden durch vermehrte und 
verbesserte Sturz- und Verladevorrichtungen einige Vor
theile erzielt. Der grösste Vortheil derselben besteht aber 
darin, dass man dadurch in die Lage kam, einer p 1 ö t z· 
1 ich e n 8teigcrnng rles V crkehrs und des Absatzes rasch 
folgen zu können, ohne über Hals und Kopf neue Betriebs
mittel herbeischaffen zu müssen, deren all m äl i g e Ergän
zung aus den Betriebsresultaten sich bestreiten lässt, ohne 
neue Capitalsverwendungen in Ansprnch zu nehmen. 

Dagegen hat die durch die fast 8 Monate dauernde 
l\linderabnahme von Kohlen seitens der Kaiserin-Elisabeth
bahn nothwendig gewordene Ablagerung derselben auf den 
Bahnhöfen vermehrte Ab- und Aufladekosten verursaeht7 

welche nebst dem dadurch vergrösserren Calo beigetragen 
haben, die bei der Verfrachtung erru11genen Vortheile wieder 
zu beeinträchtigen. Dafür ist uns allerdings bei der plötzlich 
erhöhten Nachfrage das vorhandene Lager von nicht un
wesentlicher Hilfe gewesen! 

Die Ziffern der Ersparungen betragen: 
a) beim Bergbau, durchschnittlich per Centner 0.63 kr. 
b) beim Transport für beide Kohlenbahnen pr. Ctr. 0.3 7 „ 

Der Calo bei den frcigelagertrn Kohlen-Vorräthen in 
Attnang und Brei_tenschüt;1ing hat allerdings 90/o betragen; 
repartirt man denselben aber auf die ganze Summe der ver
kauften Kohlen, so stellt sich bei der Stückkohle nur 1.6%; 
oder wenn man die Stückkohle allein ohne Mitberechnung 
des verwertheten Grieses betrachtet, auf 2.92°;0 heraus, 
was zumal mit Rücksicht auf die Verwerthbarkeit des Koh
lengrieses ein befriedigendes Resultat genannt werden kann. 

Der Stand des Bergbaues ist, was die-Zahl der Stollen 
betrifft, unverändert geblieben, und zwar: 

In W olfsei;g . 
n Thomasroith 
n Haag . 
n Feitzing 
n Kaletsberg 

In Summa 

4 Stollen 
5 
1 
1 
7 

n 

ll 

n 

n 

1 S Stollen. 
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Der Stand der Grubeu- und Tageisenbahnen bei den 
Werken hat gegen voriges Jahr keine Veränderung erlitten, 
da wegen der schwankenden Absatz-Verhältnisse alle neuen: 
Anlagen vermieden wurden, und man sich auf die Erhaltung 
und Restaurirung der bestehenden Schienenstrecken be
schränkte. 

Es wurde im vorjährig. Geschäftsberichte der vom Verw.
Rathe getroffeneu Einleitung zur Errichtung einer Schule in 
Thomasroith und einer Lesestube in Wolfsegg erwähnt, und 
über die Ausführung zu berichtend i es c r General-Versamm
lung zugesagt. Alles auf Erstere Bezügliche ist vorbereitet 
und nach wiederholtem Verkehr mit den competenten Be
hörden Alles, was von diesen-verlangt wurde, naehgetrageu, 
über das Operat aber noch immer keine schliessliche Erle
digung erfolgt, so dasR die Schule selbst, für welche sogar 
die Räumlichkeiteu bereit stehen, noch immer uicht in's 
Leben treten konnte. - Die Lesestube in Wolfsegg zählt 
schon über iOO Bände Bibliotheksstand und wird gegen 
eiue mässige Einlage rnn den B<'rglcuten benützt. Das 
Locale befindet sich in einem vom Gasthause geh·ennten 
Gebäude und es werden uie Bücher auch in die Wohnung 
gegeben. Den grössten Theil verdankt die Anstalt gross
müthigen Schenkungen, meist von Actionären, und vom 
Verwaltungsrathe wurde ein Jahresbeitrag von 50 fl.. dafür 
bewilligt. 

Kohlenverfrachtung. Auf den gesellschaftlichen 
Bahnen wurden verführt, und zwar: 
Von Wolfsegg nach Breitenschützing 
„ Thomasroith nach Attnang . 
n n » Au 

1,040.65-1 Centner, 
1,290.546 » 

13.277 „ 
-----·-

Zusammen 2,344.4 77 Centner. 
Auf der Landstrasse nach Timelkam 16.895 
Auf der Kaiserin-Elisabethbahn wur-

den im Jahre 1864 verfrachtet . 532.565 
wofür fl.. üS.29!)·25 kr. Frachtgebühr entrichtet. 

(Schluss folgt.) 

" 
n 

Der Kohlenreichthum des Ruhrbeckens. *) 

Es ist wiedt>rholt auf den grossen Reichthum dieser 
Kohlenablagerung hingewiesen worden. Die Tbatsache an 
sich unterliegt keinem Zweifel. \Venige unserer Leser 
möchten aber eine anniibernde Schätzung desselben bisher 
\"ersucht haben. 

Eine solche Schätzung hat naliirlich ihre grossen 
8chwicrigkeiten, da trotz der vielfachen Aufschlüese im 
südwestlicbt>n Theile unseres Kohlengebirges es doch bei 
vielen Zechen noch nicht zweiffellos ist, welche Flötze der
selben den einzelnen bekannten Flötzen anderer Zechen 
entsprechen, wenn auch die Hauptgruppen, zu denen sie 
gehören, unzweifelliaft festg„stellt sind; da ferner trotz der 
seit Jahrzelrnten gemeinsamen Arbeiten der hiesigen llerg-

*)Bei dem Umstanilc,dasA uieKoblen des Ruhrbeckens 
auch nal'h dem südwestlichen Deutschland ihren Absatz haben, 
wo1lurch zum 'l'h1!il einer Erweiterung der westböluuischen Kohlen
ausfuhr dahin eine nicht unwichtige Concurrenz entgegensteht, 
hat eine Kc1111tniss jenes llcckens an eh für unsere Le.~er In
tercsAc. Zugleich enthlilt obige Abhandlung ein Beispiel von 
Kohlen-Schätzungen, worüber eine Discussion nicht ohne Vor
theile wäre. - '\Vir entnehmen diesen Aufäatz tlcr Berg- untl 
Hüttemnänn. Zeitung „Glück auf!u, wcld.1e seit Neujahr als llci-
lage tler Essener Ztg. erscheint. O. H. 

techniker immerhin noch viele Lagerungsverhältnisse nicht 
hinlänglich erörtert sind, um zu wissen, wie viel von den 
einzeluen Flötzen im gegenwärtigen Kohlengebirge vorhan
den, wie viel des früher Vorhandenen an den einzelnen 
Pnncten weggewaschen ist. 

Soll demnach die Berechnung des Kohlenreichthums 
nicht in der Luft schweben, nur wirklich Nachgewiesenes 
oder mit Sich erh c i t zu Projectirendes berücksichtigen, 
so wird sie nur in grossen Zügen angestellt werden dürfen, 
sich nur auf eine Minimalberechnung beschrli.nken können. 

Seit zwei Decennien haben die Aufschlüsse in dem von 
Kreidcmergel überlagerten Theile mehr Material zur Kennt
niss unseres Kohlengebirges geliefert, als in den früheren 
Jahrhunderten die im nördlichen Theile des zu Tage treten
den Kohlengebirgi>s durch zahlreiche kleine Kohlenzechen 
namentlich im Ruhrthale geführten Baue. 

An der Greuze dieser neuerf'n Zeit ( 1814/45) ist von 
zwei bewährten Technikern und gründlichen Keunern un
serer Kohlenablagerung, Herrn Oberhergrath Küper m1 •i 
dem verstorbenem Berghauptmann Jacob (damals ßerg
amtsdirector in Bochum) eine Berechnung über den Koh
leureicbthum unserer Gegend angestellt WOl'den. Nur wenige 
tiefe Baugruben lieferten damals Aufschlüsse unter dem 
Kreidemergcl; die Zahl der Bohrlöcher in diesem Terrain 
war noch unbedeutend. Man zog daher die Gegend bis un
gefähr eine Stunde nördlich der Südgrenze der Kreidefor
mation in Betracht und rechnete nur die Flötze von 20 Zoll 
und darüber als bauwürdig. Dabei ergab sich ein Kohlen
reichthum von 235.000 Millionen Scheffel. Die gedachten 
Herren hatten aber mit solch scrupulöser Genauigkeit ge
rechnet, dass sie selbst der Ansicht waren, dass mit Sicher
heit mindestens 25 bis 30 Pror:ent mehr angenommen wer
den könnten. 

Später - im Jahre 1860 - hat Herr Oberbergrath 
Küper eine neue Schätzung vorgenommen, deren Gang 
und Resultate wir mit seiner gütigen Erlaubniss hier kurz 
mittheilen wollen. 

Während der nicht von der Kreide bedeckte Theil des 
Steinkohlengebirges kaum 8 Quadratmeilen beträgt, ist 
durch die Schächte und Bohrlöcher das Letztere unter jener 
Bedeckung vom Rheine östlich bis Unna auf ca: 10 Meilen 
Länge und auf 5 bis 6000 Ltr. oder durchschnittlich 11/.l 
Meilen Breite, also auf ca. 15 Quadratmeilen nachgewiesen, 
so dass in Summa das Vorhandensein der Steinkohlen hier 
unter einer Fläche von 23 Qnadratrneileu dargethan ist. 
Die ( 1860) bekannten Flötze nimmt der gedachte Verfasser 
zu 97 mit 2928 Zoll incl. 414 Zoll Bergen an, zieht jedoch 
zunächst nur die vom Leitflötze der Esskohlenpartie Sonnen
schein abwärts gelegenen in Betracht, und von diesen wieder 
nur diejenigen, welche 16 Zoll und oarüber mächtig sind; 
diese r'cpräsentiren nach Abzug der Bergmittel eine Ge
sammtmächtigkeit von 560 Zoll. Es berechnet sich dann
mit Weglassung der sürllich von Dortmund gelegenen Mulde 
und mit ProjPction der westlichen Aufschlüsse bis in die 
QuerliniP. von Dortmund (wo sie zwischen Lünen und Hal
tern ihre Fortsetzung finden) - eine Grundfläche von ca. 
20,001) Ltr. Länge und 14,000 Ltr. Breite, also 280 Mil
lionen Quadratlachter. Diese ergeben, bei obiger Mächtig
keit der Flötze von 5ß0 Zoll Kohle und eine Annahme von 
2 1

/ 1 Scheffel auf jeden Zol: :'lfächtigkeit und jedes Quadrat
lachtPr (bei Streichmass kann man sicher3 Scheffel rechnen), 
ein Kohlenquautum von 392,000 l\Iillionen Scheffel oder 
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9S,000 Millione11 Preuss.,resp. 19,600 Millionen metrischer 
Tonnen. Dabei ist die Lagerung nur als horizontal ange
nommen, während schon durch die zahlreichen Sättel und 
Mulden ein weit grösserer Kohlenreichthum in diesen Flötzen 
sich ergibt. 

Nimmt man nun für die ganze übrige Flötzpu.rtie im 
Hangenden des Esskohlenleitßötzes, für die südliche, oben 
nicht in Rechnung gezogene Mulde, für die ganze, wahr
scheinlich noch weiter nach Norden und sicher weiter nach 
Osten sich erstreckende Steinkohlenformation mit allen 
ihren Flötzen - die man beiläufig in Summa jetzt sicher 
auf 65 bau würdige Flötze über20Zoll mit ca 2500 Zoll 
reiner Kohle schlitzen kann - nur dasselbe an, was eben 
für die licgPnden Flötze berechnet ist (was sicher jeder mit 
rl i>n hiesigen Verhältnissen Vertraute für eine äussP-rst 
miissigeAnµahme erklären wird), so ergibt sich als Minimum 
des in den bau würdigen Flötzen vorhandenen Kohlen
quantums die" enorme Menge von 196,000 Millionen Preuss. 
oder 39,200 Millionen metrischer Tonnen. 

Dieses Quantum würde ausreichen, um die heutige 
Förderung des Ruhrbeckens von ca. 38 Millionen Pr. Tonnen 
auf 5158 Jahre zu decken! 

Die Steinkohlenförderung Grossbritanniens hat· 186;{ 
etwas mehr als 86 1/ 4 Millionen metrischer Tonnen, oder 
mehr als 11 mal so viel, als die W cstfalens betragen. Nehmen 
wir sie 1864 zu 87 Millionen metr. Tonnen an, so würde 
dieselbe aus dem obigen Quautum länger als 4511 Jahre 
bestritten werden können. 

Mögen nun diese Kohlenschätze bei dem östlichen Ein
senken der Mulden und bei dem µach Norden tiefer nieder
setzenden Kreidemergel auch theilweisc is einer Teufe 
liegen, die ihre vollständige Hebung mit den jetzigen Hilfs
mitteln der Technik unwahrscheinlich erscheinen lässt, so 
ist doch andererseits unsere Kohlenablagerung bisher so zu 
sagen nur am Rande benagt· - unsere tiefsten Grubenbaue 
reichen kaum 1 00 Ltr. unter den Meeresspiegel, während 
die meisten und reichsten Zechen diese Tiefe noch bei 
Weitem nicht el"iangt haben. Sicher ist es also nicht zu viel 
gesagt, wenn wir behaupten, dass bei aller möglichen Stei
gerung des Absatzes die Förderuni:: der Kohlen noch auf 
viele Jahrhunderte hinaus selbst mit den jetzigen technischen 
Hilfsmitteln mit Leichtigk~it wird beschafft werden können. 

Notizen. 
. Der Berggesetz -Entwurf in Preussen. Wie wir be
reits in Nummer 6 dieses Jahrganges berichteten, wurde dem 
preussischen Lancltage der Entwmf eines allgemeinen Bergge
setzes für das g~sammtc Königreich vorgelegt, und gelangte zu
nächst an clas Herr cn haus. Dieses wählte eine nCommission" 
aus seiner Mitte (einen nAusschussu, wie es bei uns )wisst), wel
che einige Veränderungen vorschlug, deren Zweckmässigkeit 
auch von den Regierungsvertretern _anerkannt wurde, so dass 
der nCommissionsbericht" von Seite der Regierung schon vor 
seiner Erstattung· an das Plenum des Herrenhauses als kein 
Gegensatz zum Texte der Regierungsvorlage angesehen werden 
konnte. Die noch im Plenum gestellten Amendements fielen, und 
der Antrag, den Entwurf in der Fassung des Commissionsbe
richtes eo bloc anzunehmen - wurde zum Beschlusse erhoben, 
was wohl - wenn überhaupt ein Berggesetz zu Stande kom
men soll - das practischste war. . 

Nun kam dieses Opcrat an das Abgeordnetenhaus , wel
ches eine Commission dafür wählte (in welcher wir - fast möch
ten wir sagenmit einigemNeide-die Namen von mehr berg
männischen nFacheapacitäten" lasen, als wir in unse-

rer Reichsvertretung aufzuweisen habcn:J. Zugleich fing sich 
aber die Amendements- und Oppositionslust hie und da in den 
Bergrevieren - besonders Schlesiens - zu regen an, und die 
Zeitungen brachten Artikel pro und contra, ungeachtet zu letz
teren Zeit genug seit zwei Jahren gewesen war und auch ziem
lich unumwunden benützt worden ist. Auch an den l~hein hin -
scheint die Anregung zu solchen Besprechungen über das im 
vorletzten Stadium des Zustandekommens befindliche Bergge
setz gedrungen zu sein. 8ie dürfte jedoch an dem vorwiegend 
gesunclen uncl auf das ::lichere und Praktische gerichteten Sinne 
der Rheinländer gescheitert, haben , denu wir lesen soeben in 
einer verbreiteten preussischcn Zeitung nachstehende Notiz : 

Bonn, :!-!. April. Auf Grund vorhergegangener Einladung 
hatte sich heute im Gasthofe nzum 8tern", eine ans verschiedenen 
Theilen der Provinz beschickte Versammlung von Bergbau-In
teressenten cingefnnclen, um über Schritte zu berathen, welche 
event. mit Rücksicht auf den, unserem Abgeordnetenhause zur 
Beschlussfassung vorliegenden Entwurf eines allgemeinen Berg
gesetzes für den preussischen Staat, vorzunehmen seien. Als 
die Versammlung den Herrn Em. Langen zum Vorsitzenden 
erwählte, crkliirtc derselbe, diese \Vahl nicht annehmen zu 
kiinncn, weil er sich nicht auf eiern Boden jener Einladung 
befinde, vielmehr ciuc Agitation gegen jenen Gesetzentwurf aus 
später zu entwickelnden Gründen für ungeeiguct unrl bedenk
lich erachtet; nur ein cigenthümliches Zusammentre~en ver
schiedener Umstände, namentlich clie Unmöglichkeit cler recht
zeitigen Beantwortung eines in seiner Abwesenheit eingetroffenen 
Briefes, lasse ihn mit unter den Einlaclcnden erscheineu. Auf 
erneuerten \\'unsch der Versammlung behielt dennoch Herr 
Langen clen Vorsitz. Eine .eingehende Discussion des Bcra
thungs- Gegenstandes beknnclete, dass man jenen Gesetzentwurf 
als einen solchen anerkannte, welcher mit grosser Cmsicht, 8ach
kenntniss uncl clem unvcrkennbarsten ·w ohlwollen für den Berg
bau rcdigirt und geeignet sei, einem lange und dringend ge
fühlten Bedürfnisse gerecht zu werden. Wiewohl Spccialitiiten 
hervorgehoben wurden, welche Meinungsverschiedenheiten zu
lassen und verbesserungsfähig sein diirften, so beschloss doch 
clie Versammlung nicht nur einstimmig, jccle Agitation zu unter
lassen, welche clie sofortige Annahme des Gc.~etzentwurfos ge
fährden oder hinausschieben kiinnte; es verbanden sich vielmehr 
die Anwesenden dahin, dnss ein .lcd<:>r in seinem Bereiche für 
schleunige En-bloc-Annahme des Entwurfes wirken möge, ver· 
trauend, dass die Zukunft Mittel biete, etwa sich ergebende Un
zutriiglichkciten zu beseitigen. 

\\'ir können unsererseits diesem Beschlusse nur unser.-in 
Beifall zu erkennen geben. Will man wirklich die Sache, d. 
h. ein endliches Zustandekommeu eines allgemeinen und zeit
gemiissen Berggesetzes, so miissen Nebenriicksichten bei Seite 
gestellt und unverwandt und rasch das Ziel angestrebt werden. 
Der c r s t e Schritt aus einer unvollständigen uncl thcilweise ver
alteten Gesetzgebung ist das Schwerste, und muss darum 
schnell und cntschiedeu gemacht werden. Ein auf <lcn Grund
lagen des heutigen Bedürfnisses ruhendes Gesetz, lässt sich nach 
demselben weiter entwickeln und fortbilden. Der 8prung aus 
einer halb mittelalterlichen, halb novc.:llenhafren Legislation auf 
das Gebiet der mod,ernen Codification wird stets schwieriger 
sein, je länger man ihn verschiebt! ! 0. H. 

t Berggeschworner Emanuel. Liebich. Den zahlrei
chen 8tuclien- und Fachgenossen des k. k. Bcrggcschwornen 
bei der Berghauptmannschaft in Hall, Herrn Emauucl Lie
rl ich, wird hiemit mitgetheilt, dass derselbe, auf einer Dienst
reise begriffen, am 22. April d. J. im ~osthause zu \Vcrfen 
eines plötzlichen Todes verschied. Allgcmciu betrauert , weil 
allgemein geachtet und geschätzt, hinterlässt Licbicb ein blei
bendes Andenken in dem Lande, wo er dmch fast sechs Jahre 
gelebt und gewirkt, u1Hl das er kennen und lieben gelernt hat, 
wie ein zweites Vaterland. - Hall in Tirol, am 2-1. April 1 Sli5. 

Wieder ein neues Sprang-Pulver. Ucber ein solches 
wird der „Grazer Tagespost" berichtet: „Halo xili 11" nennt 
sich das neue, von den hier domicilirenden Gebrüder Feh 1 c i
s e n erfundene Sprengpulver, welches seine practische Verwend
barkeit durch die in den hiesigen Steinbrüchen damit vorge
nommenen Versuche bereits erprobt hat und jedenfalls bestimmt 
zu sein scheint, der Erfindung des Berthold Schwarz Concur· 
renz zu machen. Es entspricht dem Begriffe eines Sprengpul
vers insofem genauer, als die Gasarten, die sich aus demselben 
entv.ickeln, nicht durch momentanen Stosa, sondern durch all-
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mälig gesteigerten Dr u e k wirken und so das Gestein ausein
andertreiben. Im Freien explodirt diese Sprengmasse nicht, 
sonclern verbrennt nur successiv , ist also ungefährlich; die 
Gasarten, die sie entwickelt, sind rauchlos und athembar, und 
die Wirkung die doppelte des Schiesspulvers. Die Erfinder, 
welche auf der Universität Tübingen ihre Studien gemacht 
hatten, und durch das Studium der Schiessbaumwollc zu dieser 
wichtigen Erfindung hingeführt sein möchten, haben iiberdies 
diese Sprengmasse so modificirt, dass sie das Schiesspulver auch 
in seinen sonstigen \Virkuugen ersetzen kann. 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 

Peraonal-Nachrlchten. 
Ernennungen. 

V <! m k. k. F i n a n z m i n i s t e r i u m. 
Der ßergwesens-Expectant und substituirtc \Verksleiter in 

Kreuzberg Joseph P eck zum Bergmeister daselbst. 
Der in Thorcla stationirte Dcesaknaer Controlor Emil v. 

ß a las zum Controlor bei dem Salzgrubenamte iu Thorda, der · 
Grubenofiicier i1. Parajd Joseph v. Cz enge ri zum Controlor 
beim Salzgrnbenamte iu Deesakna, und der disponible Kis
banyaer Einfahrer Johann Huber zum Controlor bei dem Salz
gruben- und V erschleissamte zu Vizakna. 

Der Hiellauer Rechnungsführer Johann 0 r tu er zum Ham
merverwalter in Hollenstein. 

Dienst-Concur.s-Ausschreibung. 
(Erhalten den 27. April 1865.) 

Uei der k. k. ßerghauptmannschaft für Tirol, Vorarlberg 
und Salzburg ist die Stelle eines Berggeschwornen in Erledi
;::-ung gekommen, womit ein Jahresgehalt von li30 Gulden ö. W. 
mit dem Vorriickungsrechte in clie hiihere Gehaltsstufe jlihrli
cher i:l5 Gulden ü. \V. und die X. Diäteuclasse verbunden ist. 

Bewerber um diese Stelle haben in ihren, genau nach 
den \\· eisunl-!"en des !j. 10 des „Amtsunterrichtes für die Berg
hauptmannschaften" zu verfassenden und binnen vier Wochen 
vom Tage der letzten Ei11schalt1111g dieser Kundmachung zu 
überreichenden Gcsnche11 nebst den allg-emeinen Eigensehaftcn 
für Staat~heamte , sich iiher die zurückgelegten Hechts- und 
"taatswisseuschaftlichen, dann über die bergacademischen Stu
dieu, über ihre allfällige Vcrwenclu11g bei einer k. k. Berg
behörde, Gewandtheit im Conccpts- uml l\larkschcidsfachc, end
lich über ihre Kenntnisse in der italienischen Sprache aus
zuweisen. 

Hall, am 24. Aprii 1565. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Concurs. 
(Erhalten clen 2i. April 1865.) 

Bei clcr königl. Berghauptmannschaft in Nagyhanya ist 
die Stelle eines Cancelliste11 mit dem statusmiissigen Gel.ialte 
jährlicher 420 II. li. W. zn besetzeil. 

Bewerber haben ihre Pigenhlindig geschriebenen documen
tirten Gesuche unter Kachweisnng der Gewandtheit im berg: 
hehiirdlichen Cancelleidienste u11d in der Führung drr h<'rgbehiird
lichen Vormrrkhii<'her, der Kcnntniss der ungarischen, deut
schen und romanischen 8prache und der Couceptsfühigkeit, im 
\Vege ihrer vorgesetzten Behiirde , eudlich unter Angabe , ob 
1lieselben, ihre Gattinnen, oder unter viiterlichcr Gewalt stchen
rlen Kinder, au einer Bergbauunternehmnng im Amtsgebiete 
iiieser königl. Berghauptmannschaft bethPiligt sind, hinnen ,;er 
Wochen vom Tage der dritten Einschaltung in die Amtszeitnng 
gereclrnet, daselbst einzubringen. 

Kagybanya; den 18. April 1 %5. 
Y on der königl. Berghauptmannschaft. 

Concurs-Ausechreibung. 

(Erhalten den 27. April 1865.) 
ßei der Berghauptmannschaft für Siebenbürgen in Za

lathna ist die Berghauptmannsstelle der VII. Diätenclasse, mit 
welcher eine Jahresbesoldung von 1680 II. ü. "\V. und dem Vor
riicknngsrechte in die höheren Gehaltsclassen jährlicher 1890 II. 
und :!100 ß., dann dem Genusse einer Natural-\Vohnung oder 
eines entsprechenden Quartiergeldes verbunden ist, in Erledi-
gung gekommen. . 

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre gehfüoig docu
mentirten Gesuche bis Ende Mai 1865 im Wege ihrer vorge
setzten ßehörde bei der gefertigten Finanz-Landes-Direetion 
als Oberbergbehörde einzubringen und in demselben legale Zeug
nisse über die zuriickgelegten Rechts- und. staatswissenschaft
liehen, dann montanistischen Studien, über erprobte Gesehäfts
kenntniss und Erfahrung im berghauptmannschaftliehen Dienste, 
so wie auch über ihre bisherige Verwendung im Bergwesen und 
über die Kenntniss der hierlands üblichen Sprachen, nämlich 
der deutschen, tmgarischen und romänischen, beizubringen, auch 
anzugeben, ob sie selbst oder ihre Angehlirigen an einer Berg
werksunternehmung hierlands bethciligt sind. 

Hermannstadt, am 20. April 1865. 
Von der k. k. siebenbürg. Finanz-Landes-Direction 

als Oberbergbehörde. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
[20-22] Soeben ist erschienen und zu beziehen durch die 
Buchhandlung von F. Jll&DZ & Comp., Kohlmarkt Nr. 7, 
gegenüber der Wallnerstrasse: 

Zwei Berichte 
über die 

Erzeugung und Verarbeitung 
von 

Bessern er-Stahl. 
Erstattet an das k. k. Ministerium für Handel und 

Volkswirthschaft von 

Friedrich lünichsdorfer in Heft nnd E. !. Frey In Store. 

(Separat-Abdmck aus N,-. 5 der üstcn·. Zl'ilsclirifl (. Berg- u. l!titten11·.) 

gr. 40_ 16 Seiten. Preis 30 Nkr. = (i Ngr. 
Mit Postversendung in cler Monarchie ::15 kr. 

(5-1-IJ 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma heehrt sich, die ergebenste An
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der v o n d e m k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder iiLernommen 
hat, unrl empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Diese Zeitschrift erwi1eint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen ~ r ti s t i sehen H eigabeu. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien S ß. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung B ß. 80 kr. ö. W. Die J11hresabonnenten 
erhalten einen officielleu Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Hau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als _Gratisbeilage. luHerate finden gegen B kr. ö. W. oder Jl/2 Ngr. die gespaltene Nonpareilleznile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Winternitz & Co. In Wien. 
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Das Bessemern auf dem Staats-Eisenwerke 
Neuberg in Steiermark. 

(Mit Benützung ämtlicher Daten.) 

(Sehlnss.) 

Das \'\'ichtigste beim Studium des Bessemer-Proces
ses ist die Erlernung der Kennzeich{'n, bei deren Eintritte 
de1· gewünschte Grad drr Entkohlung des Metalles erreicht, 
und daher der Process unterbrochen werden muss. Um nun 
zn einer Beurtheilung dieses Cnterbn·clim:grn1omentes zu 
gelangen - wurde der Roheisenzusatz während des 
Processes bis nun in Neuherg unterlassen, wo man unge 
achtet des Erfolges der ersten S Chargeu und der weiteren 
Fortsetzung der Versuche doch yoraussieht, dass es noch 
einig1• Zeit brauchen wird, ehe man die Qualität des Pro
ductes völlig in seiner Hand haben werde. In diesem Um
stande liegt auch eigentlich die bedentPndste Schwierig
keit der neuen Methode ! 

Bis jetzt hat man es zur Bestimmung des Zeitpunctes, 
wann die Charge zu beendigen sei , am zweckmiissigsten 
gefunden, unter Berücksichtigung der Roheiss.nqualität (bei 
glt'icher Menge) die Zeit \·om Beginne des ersten Aus
wurft>s angefangen, und die \Vin dpressu ng, insbeson
dere gegen Ende der Charge, genau zu beobachten. 

Ueber die in den meisten Berichten über den Besse
mer·Process aufgezählten drei Perioden , ,, dil• Schlacken
bilduugsperiodeu, deren Ende durch die ersten Anläufe 
zum Auswurf markirt, und deren Dauer ausserordeutli<:b 
unregclmässig ist, - der sogenannten „ Kochperiode" und 
der „ Frischperiodeu - glaubt der Bericht aus Xe 11 b er g, 
dass wohl die Unterschcidharhit solcher Perioden theore
tisch richtig sein könne, ein practischer Werthaber 
nicht da.raus entnommen werden konnte. weil der Ueber
gang von der zweiten in die dritte Periode nie scharf, oft 
gar nicht wahrnehmbar sei, gerade als wenn es gar keine 
gesonderte dritte Periode gäbe. 

Zur Beobachtung und Aufzeichnung der jeweiligen 
\Vindpressung bediente man sich in Neuberg eines dem 

Da.mpf-lnriicator ähnlichen Instrumentes, dessen Trommel 
jedoch durch ein Uhrwerk getrieben wird*). 

Es wird zugleich der \Vunsch ausgesprochen, durch 
irgend eine Zugabe zu diesem Instrumente die Geschwin
digkeit der Gebläsemaschine aufzeichnen zu lassen, indem 
auf alle Umstände bei der \Vindgebung sehr scharf zu ach- • 
ten ist. 

Ueber das feut>rfeste Material ergab sieb aus den bis
her in N"euberg abgeführten Versuchen, dass die unterste• 
Ziegelreihe am Borien des Ofens, in welcher die Thonfor
men eingesetzt sind, am meisten leide; etwas mindn die 
nächstfolgende, die dritte kaum mehr als alle übrigen, der 
Ofen hat die bisherigen Chargen im Ganzen gut au~(!('
halten. 

Eine Mengung \'On mehr Quarz als Thon scheint sich 
nach den bisher in Neuberg gemachten Erfahrungen b!'s
ser zu bewähren, als hart gebrannte Chamotte. 

Die Thonforn1en (nFern ··) die man um 2" zu H•r
liiugern und in der Bohrunl?: von i'" auf i 1/., "' und 8"' 
zu Yergrössern sich hewogen faud, wurden, nachdem einige 
aus Chamotte in der eigenen Ziegelei v.·rfertigte , zn viel 
Schwindung erlitten. aus Qunrzziegeln zngehaueu und ge
bohrt. Sie entsprachen besser und hielten bis vi~r Chargen 
aus. Xeuerlichst wurden selbsterzeqgte Fern aus einem 
Gemenge \'Oll 4-5 Theilen Quarz und 1 Theile Thon 
brauchbar erfunden. 

D"r Anfangs aus Masse hen;estellte Hoden wurde, 
wie schon erwähnt, auf den Rath ftes l\Iinisterialrarlws ,-ou 
Tunner durch Ziegelpflaster ersetzt, welches .-.war 
besser ist, aber auch nicht allen \Vünschen entsprii·ht; dns 
flüssige Eisen drang durch die Fugen bis auf die l'nterlage 
durch, und bei sotgfältigerP,r Dichtung der Fugen wachr" 
ein Aufblähen des Bodens dessen Entfernung nöthig, PlH• 
er noch bis zur Unbrauchbarkeit abgenützt war. - Dt>r 
Neuberger technische Bericht glaubt der meehanischl'u 
\Virkung des heftig kochenden Metalls mind<>stt>ns ebPn-

*l Es wurde durch die Herren Leyser & Stiehl,, r 
bei C. 'Krafft & Sohn in Wien bestellt, ;md von dcnsl'lbl'n 
zweckmässig ausgeführt. 
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soviel A utheil au dieser raschen Zerstörung des Bodens 
zuschreiben zu sollen, als den chemischen Einflüssen. Nur 
wenige Reihen höher zeigten selbat versuchsweise einge
setzte Ziegel geringerer Güte (wie die der Puddelöfen) nur 
eine von den übrigen Ziegeln kaum verschiedene Abschmel
zung. - Hier ist noch Spielraum für Nachdenken und Ver
vollkommnung ! 

Von grossem Einflusse ist bekanntlich die Qualität 
des zum Bessemern verwendeten Roheisens. 

Von den auf dem Staatswerke Neuberg nach 10 
:Summern sortirten Roheisengattungen, vom kleinluckigen 
(Nr. 1) bis zum stark graphitischen (Nr. 10) wurden bis 
nun bei den Bessemer-Versuchen verwendet: Nr. 6, d, i. 
weise mit grauem Kern, Nr. 8, d. i grau mit Spiegeleisen 
gemengt, Nr. 9 , d. i. feingrau , mit der Neigung in die 
Schale abzuschrecken, endlich eine zwischen Nr. 9 und 1 O 
stehende Roheisensortirung, - tiefgrau, fast graphitisch. 
Am geeignetesten zeigten sich zum Bessemer-Process Nr. 
8 und 9. Bei einer Aufgabe über Nr. 9 trat eine Tendenz 
zum Verlegen der nFernu ein. 

Die Producte, welche der Process ergab, sind : 
1. Gusskönige aller Härtegrade ; 
2. Pfänneuschalen; 
3. Durch Verzettelung entstehende Abfälle; 
-l. Auswurf; 
5. Schlacken. 
Die Gusskönige - das eigentliche Ziel des neuen 

Processes, hat man nach ihren, für die weitere Verarbei
tung wichtigen Härte-Ahstufungen vorläufig - analog der 
in Turrach und Heft eingeführten Eintheilung, in nachste
hende Classificirung gebracht deren Beschaffenheit hier 
gleich beigefügt wird. 

Härte I. Unschweissbar und nur mit grosser Vorsicht 
schmiedbar. - Kaum verwendbar. 

Härte II. Uuschweissbar aber gut schmiedbar. - Zu 
ordinärem Drehstahl u. dgl. verwendbar. 

Härte III. Mit Vorsicht schweisebar ; sehr gut schmied
bar. - Für die meisten Werkzeuge und gröbere Schneide
instrumente vorzüglich brauchbar. 

Härte IV. Leicht zu schweissen und zu schmieden. -
Von ausgezeichneter Zähigkeit, und vielleicht für ordinäre 
Klingen und Gewehrläufe etc. geeignet. 

Diese Nummern I-IV lassen sich wie Gussstahl härten. 
Härte V. Mittlerem oder weichem Puddelstahl ähnlich, 

und lässt sich noch etwas härten. - Zu Tyres und Ach
sen tauglich, wenn nicht noch zu hart. 

Härte VI. Feinkorn-Eisen und 
Härte VII. weiches Eisen ; nehmen beide (VI und VII) 

keine Härtung mehr an. - VI für Kesselbleche, VII für 
Dachblech, Schiffhleche und Panzerplatten verwendbar. 

Im Vergleich mit Puddlingsstahl und Eisen sind die 
Bessemer-Producte durch ihre Reinheit von Schlacke und 
ihre grössere Dichtigkeit ausgezeichnet, und deeshalb stei
fer als Puddeleisen und Stahl von gleicher Härte, was beim 
Kaltbiegen , sowie beim Walzen und Schmieden bemerkt 
wurde. 

Ungeachtet der vorzüglichen Eigenschaften der Num
mern III bis VII erfordern dieselben doch bei der Bear
beitung manche Vorsicht*). 

*) Dies ist wohl keine besondere Eigeuthümlichkeit der 
Bessemerproducte ! Wie z. B. in dieser Zeitschrift Herr Resch 
wiederholt nachgewiesen hat, erfordert überhaupt die Stahl-

Was noch insbesondere die Gusskönige betrifft, vou 
welchen in Neuberg ein Theil in quadratischen ( 12" : 12 "), 
ein Theil in flachen Blöcken (7": 16") bis zum Gewichte 
von 8-10 Ctr. erzeugt werden, 'so fallen sie in der Regel 
rein aus, und haben weder Querrisse noch Längenrisse um 
Boden gezeigt. 

Die von den Herren M ü nie h sdo rfer in Heft und 
Fre y in Store gemachte Wahrnehmung, dass härtere Blö· 
cke im Bmche mehr Blasen zeigten, als die weicheren, hat 
man in Neuberg nicht nur nicht beobachtet, sondern sogar 
die entgegengesetzte Erscheinung nirht selten wahrgenom· 
men, so dass der Hüttenverwalter Herr Sc h m i d h a mm er 
in Neuberg die Hoffnung andeutet, man werde vielleicht 
in Zukunft die Sortirung nach der Härte ziemlich sicher 
aus dem Bruchansehen des Probezapfeus vornehmen kön
nen, ohne künstlicher Mittel zu bedürfen. 

Die nPf an n e n s c h a 1 c n ",welche nur bei den weichern 
Nummern des Bessemermetalle vorkommen, sind dem Me
talle der Gusskönige aus derselben Charge gleich, nur po
röser und mehr oder minder mit Schlacke verunreinigt. Sie 
lassen sich gut schweissen und zu ziemlich tadellosen 
Blöcken ausschieden. Man glaubt, dass sie zu Erzeugung 
ordinärer und wohlfeilerer Platten sich geeignet erweisen 
werden. 

Die kleineren, von der Verzetteluug beim Gie8sen her
rührenden Abfälle, meist nur in geringen Mengen, wer
den theils, wenn sie reicher sind, zu den Pfannensch11len 
geworfen, theile (die härteren) beim Hochofen wieder auf
gegichtet. 

Auch der bei jeder Charge vorkommende Auswurf 
(grösser bei den weisscren Roheisensorten , geringer bei 
den grnuen) ist, abgesehen von der mitausgeworfeuen 
Schlacke, eine Art gefeiuten Roheisens - analog den wei
chen kleiuluckigen Flossen. - Es wurde versuchsweise 
mit 10-15% halbirtem Roheisen gepuddelt, und wird ge
genwärtig einer benachbarten Frischhütte als Roheisen 
verkauft. 

Kleinere und unreine Schalen und Krätzwerk vom 
Auswurfe wird beim Hochofen aufgcgichtet, dass ärmste, 
mit Schlacke und ,Lehm gemengte Haufwerk, ziemlich un
bedeutend in der Menge, gelegentlich im. Waschpochwerke 
zu Gute gP.bracht. Mit Recht bemerkt daher der Neuber
ger technische Bericht, dass die Verwerthung der Neben
producte beim Bessemer-Processe keine erheblichen Sorgen 
machen werde. 

Die S eh 1 ack e selbst hat beim weichen Eisen ein email
artiges, bis nahezu gla8iges Ansehen, ist gelblich bis licht
braun und theegrün gefärbt, porös und zur Krystallisation 
geneigt. Der Eisengehalt ist gering. Die zu 1 et z t aus dem 
schwedischen Ofen in nicht unbedeutender Menge ausflies
sende Schlacke ist dunkelbraun, bis beinahe schwarz. 

Im Ganzen kann von den Producten des Bessemer
Processes nach den in Neuberg gemachten Erfahrungen 
gesagt werden, dass der Schwerpunct der Productiou inner
halb der Härte-Nummern V-VII gelegt werdP.n dürfte, 

rnanipulatiou auch bei andern Methoden Vorsicht, oder besser 
gesagt, Aufmerksamkeit und scharfe Uebung. Mangel der
selben macht jede Qualitäts- Production unsicher. Anschei
nend Abnormes wird bei längerer Vertrautheit mit dem jetzt 
noch neuen Verfahren bald verschwinden, und es werden sich 
aus den gewonnenen Erfahrungen eben auch neue Normen für 
dir. Behandlung ergeben. O. H. 
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wogegen III und IV als. gewissermasscn unwillkürlich er
zeugte Producte in geringerer Menge erzielt und als Stan
gen, wohl auch etwa als Maschinenstahl abgesetzt werden 
könnten. 

Die weicheren Nummern VI und VII zeigen sich jetzt 
schon in hohem Grade für Bleche und Platten verwendbar, 
in Dimensionen vom schwächsten Dachblech bis zur stärk
sten Panzerplatte. 

So weit stand dit• Sache nach dem vom k. k. Hütten· 
verwalter Herrn Schmidhammer, der an den Vorberei
tungen, sowie an den Resultaten dieses Versuches einen 
hervorragenden Antheil hat, am 21. März d. J. er.'ltatteten 
Berichte. Aus weiteren bis in die erste Aprilwoche reichen
den Berichten von Neuberg entnehmen wir noch, dass bis 
4. April, einschliesslich der schon erwähnten ersten acht 
Chargen - im Ganzen 30 Chargen durchgeführt wurden, 
bei denen manche weitem Erfahrungen und wesentliche 
Fortschritte im mauipulativen Theile des Processes erkenn
bar sind. Die Zustellung des Bodens und der Fütterung 
des untern Bodeutheils scheint allerdings noch l\lanchrs zu 
schaffen zu machen, und erst die Erfahrung und zahlreiche 
kleine Abäuderuugen werden auf eine constantere Norm 
<iafür hinleiten. 

Nach dem Vorschlag des Herru Directors \\'agner 
aus Maria-Zell wird bei zwei Chargen in der Betriebs
woche 1.-8. April 5 Pfd. Blei zugeseb:t, die Schlacken
bild!!ng und das Kochen zeigte sich erleichtert; der Auswurf 
blieb unverändert. 

Jedenfalls ist nun iu Neuberg das ßessemern im 
schwedischen Ofen im vollen Gange, und wir werden wei
tere Resultate mitzutheilen nicht unterlasseu. 

Auch eine Uebersicht der Manipulation in Tabellen
form glauben wir erst nach einer längeren Reihe von Char
gen mittheilen zu sollen, um aus mehreren Chargen auch 
richtigere Durchschnitte ziehen zu köuneu. 

\\' as aber die Beschaffenheit der in den ersten 20 
Chargen erzeugten Producte betrifft , so können wir aus 
eigener Amchauuug bezeugen, dass uns dieselben sehr an
genehm überrascht haben. Der Bruch der im k. k. Finanz
ministerium angelangten Probeza11fen der Gusskönige ist 
sehr schön, die klein gefalzten uud kaltgebogenen Bleche 
und mit dem Dampfhammer gebogenen Platten, zPigen sich 
an den Bieguugen ganz unverändert. Starkes Drahteisen 
liess sich fast in Knotenform biegen, Meissel, mit denen 
gearbeitet wurde, zeigen keine Abnii.tzuug, uud Kesselblech
proben, die im Schweissofen aus Pfannenschalen paquet
tirt erzeugt wurden, sind untadelhaft zu nennen. 

Befindet sieli das neue Verfahren auch noch keines
wegs auf dem 8tandpu11cte vollendeter Durchführung, so 
beweisen doch diese Resultate , dass mau die Mühe nicht 
vergeblich finden wird, welche noch auf die Vervollkomm
nung der l\Iaui1mlation gerichtet werden muss, um sie ganz 
in die Hand zu bekommen. Damit geht auch die Kosten
frage Hand in Hand, denn sowie man der Quantität und 
Qualität des Productes und der Phasen der Manipulation 
vollständig Herr geworden sein wird, müssen auch die Ko
sten sich billiger herausstellen, als bei anderen Methoden, 
welchejPdenfalls mehr Brennstoff erfordern. Bei den ersten 
acht Probechargen brauchte man zum Auswärmen des 
Ofens und für andere Apparate 69 Vordernberger Fass 
Kohle und zur Kesselheizung (der Geblä6emaschine) 252 
Ctr. Braunkohle und 3•75 Klftr. Holz. In jenen acht Char-

geu wurden erzeugt 167·54 Ctr. Gussblöcke, 9·76 Pfan
nen- und Verzettlungs«;lieen und 44·7 5 Ctr. Auswurf, in 
Summe also 222·05 Ctr. Beesemer-Producte. Das Verhält
niss dieser ersten acht Chargen kann begrei:Hicherweiee 
nicht als massgebend angesehen werden. 

Von besonderem Interesse werden die Versuche in 
Neuberg werden, wenn der englische Ofen in Gang ge
setzt und. die Vergleichung mit dem s c h w e d i s c h e n mög
lich gemacht werden wird, da bisher beide Systeme noch 
nicht unter gleichen Verhältnissen neben einan-
der versucht worden sind! 0. H .. 

Ein Beitrag zur Erdbohrkunde. 
(Fortsetzung.) *) 

VIII. Ermittlung der Gewichte der Holzmassen 
von den Hebevorrichtungen im Rechnungswege zur Be
stimmung der Kraft- und Lastmomente beim Bohrgange. 

1. Der Bohrschwengel. Zur Erzielung eines Bohr
hubes von 30 Zoll in Bezug auf 35-40 Ctr. schwere Boh
rer auf die Teufe von 200 - 220° ist ein parallelepipedi
scher Schwengelbaum 160 Zoll lang; 8 breit und 1 2 hoch 
aus der Erfahrung massgebend. Aus den Dimensionen 
160 Y 8 X 12 

1~ 28 ergibt sich dessen cubischer lnhlllt von 

nahe 8·9 Fuss. 
Aus dem sp.ecifischen Gewichte' des Kieferholzes er

hält man das absolute Gewicht von 1 Cnb.-Fuss 28·60 Pfd. 
Aus dem specifischen Gewichte des Fichtenhol-

zes erhält man das absolute Gewicht von 1 
Cub.-Fuss . . . . . . . . . 

Aus dem specifischen Gewichte des Tannenhol
zes erhält man das absolute Gewicht von 1 

25•40 

Cub.-Fuss . . . . . . . . . . 36 52 

" 

Je nach der Anwendung der Holzgattung, hier der 
ersteren, ist 8·9 X 28·6 = 255 Pfd. das gesuchte Gewicht 
des Schwengelbaumes. 

2. Das Laufrad. Seine Bestandtheile und Dimen
sionen sind**): 

a) Eine Welle aus Fichtenstamm 192 Zoll lang. und 
16 im Durchmesser. 

b) Zwei Radkränze 3 Zoll in der Stärke , 8 in der 
Höhe, aus Kieferpfosten mittelst eiserner Ziehschrauben 
zusammengefügt, im mittleren Durchmesser von 166 Zoll. 

c) Der Trettboden 60 Zoll breit in de1· Peripherie, 
und im Raddurchmesser 172 Zoll, die Fichtenbretter dar
auf 1 Zoll stark. 

d) ~ Radarme 168 Zoll lang, 6 breit und 4 stark 
aus Kieferholz. 

e) 8 Verbindungsriegel der Radkränze 54 Zoll lang, 
3 stark und 5 breit, aus Kieferholz. 

Cubisohe und Gewichtsbereohnung dieser Bestandtheile. 
1·57 X a 2 

ad a. In Folge der B ereclmungsformel - -· .. -
2 

worin a den Durchmesser der Welle bedeutet, ist der Quer-

*) Wegen Haummangel verspätet. D. Red. 
**) Die Dimensionen des Hohrsehwengels und· der Hest.'l n<l

theile des Laufrades linden hier die Stelle, nm in \"orkomm en -
den Fällen sich derselben zur Anfertigung dieser Bohrvorri ch
tungen mit Zuverliiasigkeit bedienen zu können Siehe weiter 
deren Anlage in der Bohrhüttenabbildung zn meinem Anfäa tze 
Nr. 30, pag. 23S, Jahr l 859 tlieser Zeitschrift. 

* 
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schnitt l 
57 X 

162 = 402 0'' und 
402 

X 
192

" = 44•66 
2 1728 

Cub.-Fuss. 
Aus 1 wiegt 1 Cub.-Fuss Fichtenholz in Pfunden 

25·4 X 44·66, somit die Welle . . . . . . 1134 Pfd. 
ad b. Aus dem Dul'chmesser die Pe-

ripherie P eines Kranzes gesucht , ist P = 
3 · l 4 X 166 = 521 Zoll. Bedeutet K den cu-

1 L 

. 521 X 3 X 8 
bischen Inhalt, so ist K = 

1728 
:;::= 

7·2 Fuss, und beide Radkränze 14·4 X 28·6 
(aus 1) = . . . . . . . . . . . . . . 412 11 

ad c. In gleicher Weise berechnet gibt 
der Trettboden des Laufrades . . 616 n 

. t68 ;< 4X6 
23 ad d. Em Arm hat --17~ = · 

Cub.-Fuss X 8 = 17•4 X 28·6 (Kieferholz) . 497 n 

ad e. Vermöge derselben Berechnung 
die 8 Riegel 3•75 Cub.-Fuss und Wellenbe-
schlag mit Eisen, dann Schrauben . . 90 ,, 

Die Ziehschrauben . . . . . . 48 n 
Ist das absolute Gewicht des ganzen Rades 2904 Pfd. 

IX. Wird der Bohrer aus früherem Absatze IV mit 
:3498 Pfd. Gewicht in Rechnung genommen, welche Kraft 
wird an dem Bohrschwengel zum Lastgleichgewichte er
forderlich sein? 

Setzt man die Kl'aft = P, so ergibt sich aus der 
Formel.; 

Hier ist Q = 3498 Pfd. 

a = 115'' lli.ugerel 
b 45" k" Arm des Schwengels. = urzere 

P = Q X b aie Werthe unterlegt. 
' a 

p = 3498 X 45 = 1368 Pfd. 
115 

X, Den Durchmesser der schmiedeisernen Schwengel
acbse zu bestimmen, muss der Druck auf dieselbe durr:h 
die Belastung früher ermittelt sein. 

Das Gewicht des Bohrers in absoluter Schwere mit 
Einschluss der Einklemmung in VI, hier ge-
stellt mit . . . . . . . . . . . . . . 4990 Pfd. 
Die Krafteinwirkung darauf durch den Schwen-

gel aus IX mit • . . . . . . . . . . . 1368 n 
Das Gewicht des Schwengelbaumes aus VIII, 1 255 n 
Die Eisenbestandtheile daran . . 60 „ 
Der ganze Druck zusammen . . . 6673 Pfd. 

Bedeutet D den Durchmesser der Schwengelachse, 
so ist: 

Hier ist G = 66i3 Pfd. 
m = 2" Zapfenlänge. 
a = 2 Doppelachse. 
c = 10 Sicherheits - Coefficient in Berech

nung schmiedeiserner Wellenzapfen. 
3'14'> 
--- = Querschnittsform. 

32 
3 G X m X c X 32 b . . 

D = a X 50000 X 3·142 au st1tuirt: 

Dl= 6673X2X10X32 = 13.59 und 
2 X 50000 X 3·143 

~ 

D = V t 3·59 = 2·38 nahe 2•5 Zoll. 
XI. Mit welcher Reibungsgrösse wird der Bohrschwen

gel bei dem vorbesagten Lastdrucke die Schwengelachse 
von 2•5 Zoll Durchmesser in Anspruch nehmen? 

Bezeichnet man die Reibung mit R, so gibt die Be
rechnung: 

Hier ist G = 6673 Pfd. 
a = 115 Zoll längere Schwengelarm. 
d = t ·25 Zoll Halbmesser der Achse. 

~Xd 
~ d b .. R = --- un su st1tmrt : 

a 

6673 X 1·25 

R = 
3 = 24 Pfd. 

115 
Anmerkung. Berechnet man mit Einschluss dieser 

Reibung die Last des Bohrers von 3522 Pfd. auf die Schwen
gelkraft nach IX, so wird dieselbe J 377, sohin nur um 9 Pfd. 
mehr betragen, daher sie in den btizüglichen Rechnungen 
ohne nacbtheiligen Fehler umsomehr ausser Acht gelassen 
werden darf , als man das Gewicht des Kraftarmes hier 
nicht in Betracht zieht, 

XII. Den Durchmesser der W ellenzapfen an dem Lauf
rade zu ermitteln, wird sein absolutes Gewicht aus VHI 
angesetzt mit . . . . . . . . . . 2904 Pfd. 
Das seine Welle belastende Hauptseil von 3·5 

Durchmesser bei berechneter l 4facher Si
cherheit, wie ich SPlbes bei der Tiefbohrnng 
von 218 Klftr. in Anwendung hatte, im Ge-
wichte von . . . . . · . . . . . . . . :~oo n 

Das Mehr- über <las Gleichgewicht des Kraft· 
und Lastmomentes durch die angewandte 
Läufermannschaft am Rade*) nebst der Mehr
belastung durch dieselbe bei vorkommenden 
Einklemmungen . . . . . . . . 300 n 

Der ganze Druck auf die Wellenzapfen 3504 Pfd. 
Hier ist G = 3504 Pfd. 

m = 4" Zapfenlänge. 
a = 2 Doppelachse. 
c = 10 Sicherheits-Coeffieient. 

D 3 _ 3504 X 4 X 1 O X 32 _ 
14

.2i und 
- 2x5oooo x 3-142 -

3 

D = V 14'27 = 2·42 nahe 2·5 Zoll. 
XIII. Die Friction R der 2•5 Zoll Durchmesser .hal

tenden Radzapfen wird aus dem Drucke der Last in XII 
gemäss der Formel in XI ermittelt. 

Hier ist G = 3504 Pfd. 
d = 1 ·25" Halbmesser der Zapfen. 
a = 81 "Halbmess. d. Rades vom Trettboden. 

3504 X 1 ·25 
3 

R = ---
8
-
1
--- = 18 Pfd. 

XIV. Die Reibung R ans der Steifheit des Seiles er
gibt sich aus der Formel: 

*) Da hier die Last von der Radwelle, also auf das Rad 
unter einem Winkel nach Aufwärts wirkt, wo über das Gleich
gewicht der Mannschaft nur die motorische Kraft durch deren 
Druck auf das Laufrad in Betracht kommt, so kann die ganze 
Last der Mannschaft hier nicht in Rechnung gebracht werden 
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Hier ist G = 3504 Pfd. aus XII. 
d = t ·i5" Halbmesser des Seiles. 
a. = 81" Halbmesser des Rades. 

G 
-Xd 

R = 3 -+ substituirt: 
a d 

3504 X 1·15 

H = 3 = 24•6 direct 25 Pfd. 
81 + 1·i5 

XV. Ohne weitere Berechnung kann dem Seilkloben 
gleiche Stärke der Zapfen*) mit jenen des Schwengels von 
2•5 Zoll gegeben werden, und man erhält deren Reibuugs
grösse nach der folgenden Formel : 

Hier ist G = 3504 Pfd · 
F = 230 Pfd. Klobengewicht. 
d = 1 ·25 Zoll Halbmesser der Zapfen. 
a = 12 n „ des Klobens. 
b = 1 ·i5 n n ,, Seiles. 

G+FXd 

R 3 b .. = su stitu1rt: 
a+b 

3504 + 230 X 1.25 
R = --3 = 113 Pfd. 

12+t·i5 
XVI. Die erforderliche Kraftanwendung am Laufrade 

auf die aus 200 Klftr. Bohrteufe zu hebende Last des Boh· 
res mit Einbezug der berechneten Reibungsgrössen ergibt 
eich aus nachstehender Formel, wenn P die Kraft andeutet. 

Gewicht des Bohrgestänges %0" aus VI 22i9 Pfd. 
n n „ 10" n n 1006 n 

Relatives Gewicht des Bohrers 523 „ 
Gewicht des Freifall-Instrumentes 182 n 

Gewicht dos Hanfseiles . . . . 300 n 

Friction der Radzapfen aus XIII 1 8 „ 
„ aus der Seilsteifheit aus XIV 25 ,, 
„ aus den Klobenzapfen aus XV 113 · „ 

Die ganze zu überwindende Last G = . 4446 Pfd. 
Halbmesser der Seiltrommel d = 1 O Zoll. 

„ des Seiles . . m = t ·i5 n 

11 n Laufrades . a = 81 
GXd + m .. 

P = ·· ·-- - · - - - . subst1tu1rt: 
a 

P = 4446 X 10 + t ·i5 
81 

Lastgleichgewichte. 

" 

648 Pfd. im 

XVII. Zu diesem Krafterforderniss, wenn die Mann
schaft vom tiefsten Puncte des Laufrades an, in einem Steig
winkel im Mittel von 24 Graden einwirkt, findet man deren 
nöthige Anzahl im Gleichgewichte mit der Last gemäss den 
beigegebenen Angaben nach folgender Formel, die gesuchte 
Arbeiterzahl mit m ausgedrückt. 

Hier ist Q = 4446 Pfd. 
r = 10" Halbmesser der Seilwelle. 
S = 1·75" Halbmesser des Seiles. 
G = 125 Pfd. Schwere eines Arbeiters. 

*) Die Achsen oder W ellenzapfen bei den benannten Me
chanismen wähle man his zu 1500 Teufe mit Rücksicht auf die 
Abnützung in dem Durchmesser von 2 , für die folgende von 
2·5 Zoll. 

R = 81 Zoll Halbmesser des Rades. 
Sin a = 24 Grad , hiezu die trigonometrische 

Linie für den Halbmesser = 1 in 
tl-406737. 
QXr+s .. 

m = G R X ,. subshtu1rt: 
X Sm a • 

m = 4446 ·., 10 + 1·75 d 
125 X 81 X 0'40öi37 un 
52240•5 . 

m = 
8 

= 12·6 sohm 13 Mann, 
411 2 

und 

es entfallen auf einen nahe 50 Pfd. 
Seiten -Druckkr11 ft. 

XVIII. Will man die Anstrengung eines Arbeiters bei 
dem Laufrade im Steigungswinkel von 2-1 Graden erfahren, 
und deutet man diPse ruit P an, so gibt die Formel : 

Hier ist m = 1 eines Arbeiters. 
G = 125 Pfd. das Gewicht eines Mannes im 

Mittel. 
Sin a = 24 °= trigonometrisc~e Linie 0·40öi3.7. 

P = m X G ':<.. Sin a substituirt: 
P = 1 X 125 X ll-406737 = 50 Pfd. wie 

vorhin. 
(Fortsetzung folgt.) 

Das Sortiment des Bessemermetalles*). 
Von P. Tun n er. 

(Aus dem steiermiirkiscben Industrie- und GewerbcLlattc Nr. 17.) 

Es bedarf wohl keines Bewt:ises, dass es für die Pro
duceuten wie für die Consumenten eines so allgemeiu ver
breiteten und verwendeten Artikels, wie das Eisen ist, vou 
grossem 'Verthe wäre, wenn dasselbe in seiner grosse11 
Mannigfaltigkeit ein bestimmtes, allt?emein verständliches 
Sortiment erhalten würde. Bei den vielen älteren Stahl- und 
Eisensorten wäre es jedoch eine vergebliche Mühe , nach 
der Einführung eines solchen einheitlichen Sortiments stre
ben zu wollen, weil hierbei Gewohnheit, Vorurtheil, Egois
mus und Eitelkeit eine zu grosse Herrschaft erlangt haben. 
Eher dül"fte dieses bei dem eben in der Einführung und 
Verbreitung begriffenen Bessemermetall gelingen, und die
serwegen erlaube ich mir folgenden Vorschlag zu machen. 

Von einem englischen, französischen oder deutschen 
Sortimente des Bessemermetalles ist bisher nichts in di„ 
Oeffentlichkeit gPlaugt , wohl aber zu wiederholten Malen 
von schwedischen Sortirungen desselben, uud zugleich auch 
von den dortigen Bestrebungen der verschied•meu. Besse
merhütten nach einer gewissen Uebereiustimmung in dem 
Sortimente. Auf der ersten schweqisehen Bessemerhütte, 
jener zu Edsken, hat man, laut mehreren Nachrichten, die 
Nummerirung Nr. 1, Nr. 1 1/ 2 , Nr. 2, Nr. 2 1/ 2 , Nr. 3, 
3 1(2, Nr. 4, Nr. 4 1/2 und Nr. 7> gewählt, wovon 
Nr. 1 nur etwas schmied bar aber nicht im g<"riugsteu 

schweissbar ist, 
Nr. t 112 leidlich gut schmiedbar aber nicht schweissbar ist, 
Nr. 2 gut schmiedbar aber nicht schweissbar (unschweiss

barer Stahl) ist, 

*) Wir können nicht umhin, wegen des Zusammenhanges 
der Sache nachstehenden am 27. April erschienenen Artikel ans 
der obgenannten Zeitschrift abzudrucken , um demselben auch 
in unseren Fachkreisen grössere Verbreitung zu schaffen. 

D. Red. 
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Nr. 2 1f2 sehr gut schmiedbar aber schwer echweieebar ist, 
Nr. 3 sehr gut schmiedbar und mit Vorsicht schweisebar 

(harter Stahl) ist, 
Nr. 3 1/i sehr gut schmiedbar und gut scbweissbar ist, 
Nr. 4 sehr gut schmiedbar und leicht schweissbar (wei-

chP.r Stahl) ist, 
Nr. 4 1i2 sehr gut schmiedbar und leicht schweissbar, nur 

wenig Härtung annimmt (hartes oder Feinkorn
Eisen) ist, 

Nr. 5 sehr gut schmiedbar und sehr leicht schwei;isbar, 
ohne alle Härtung, - (weiches Eisen) ist. 

Bei diesem Sortimente sind die ersten zwei Nummern, 
weil die Anwendung der betreffenden Sorten in der Praxis 
nicht vorkommt, als unbrauchbar füglich fortzulassen. Zu
dem ist die Eintheilung mit halben Nummern, die offenbar 
erst später eingeschaltet worden eind , nicht empfehlend. 
W nden die ersten zwei Nummern fortgelassen und nur 
ganze Zahlen zur Bezeichnung gewählt, so gibt dieses sie
ben Nummern, d. i. von Nr. 1, Nr. 2 bis Nr. 6 und Nr. 7, 
welche als fortlaufende Härtegrads-Nummern vom härtesten 
Stahl bis zum weichsten Eisen ersd1einen, und eine für die 
Praxis ganz entsprechende Zahl von Gliedern bilden. 

Diese fortlaufende Nummerirung mit ganzen Zahlen 
von 1 bis 7, ist in Heft und Store bereits gebräuchlich, und 
in Neuberg, wo ich am 9. Februar d. J. die erste Charge 
durchführte, ebenfalls (vorläufig wenigstens von mir) ein
geführt worden, und erlaube ich mir hiermit den Vorschlag, 
und im allgemeinen Interesse die Bitte. diese Nummerirung, 
resepective Sortirung, wenigstens bei uns in Oesterreich 
allgemein machen zu wollen. 

Es werden sich neben dieser Härte-Scala auf den 
verschiedenen Fabriken, je nach dem verwendeten Roh
materiale, und je nachdem die englische oder schwedische 
Manipulation adoptirt worden ist, verschiedene Eigenthüm
lichkeiten des ßessemermetalles in der Verwendung her
ausstellen, wekhe demnach den einzelnen Fabriken eigen
thümlich zukommen; allein es thut dit>ses der Brauchbar
keit, dem W erthe, d.er vorgeschlagenen, allgemeinen Sorti
rung keinen Abbruch. Die Sortirung selbst, dieses für de.s 
Gedeihen des Bcssemerns so hochwichtige Geschäft, muss 
von ganz verlässlit"hew, darin geübten Vorarbeitern, nach 
dem Bruchansel1en und Verhalten beim Brechen der ei
genen Probestan~en orlcr Gussblöcke, wie nach dem Ver
halten beim Erhitzen, Schmieden, Schweissm und Härten 
vorgenommen werden. Ueber die leichte Durchführung und 
Verlässlichkeit der sogenaunteu Egge rtz'schen Probe, 
zum Zwecke die,er Sortirung, kHnn ich vor der Hand nichts 
Empfehlendes anführen 

Unter den vorzüglichen, praktischen Metallurgen ob
waltet kein Zweifel, dass zwar nicht ausschliesslich, aber 
jedenfalls vor allem andern für den Härtegrad des Eisens 
der percentuelle Kohlengehalt massgebend ist. Es erscheint 
daher von Wichtigkeit, dass der Kohlengehalt, welcher der 
Yorgeschlagenen Eintheilung in sieben Nummeru entspricht, 
festgesetzt werde, weil darnach zu jeder Zeit, und von je
dem Orte, eine bestimmte Controle über die durchgeführte 
Eintheilung, durch chemische Analysen vorgenommen wer
den kann. Iu dieser Beziehung gibt die Mittheilung meh
rerer solc-her durchgeführten Analysen in Schweden ein 
sehr gutl'S Anhalten. Nach diesen ist. der Kohlengehalt von 
!'Ir. l mit 2 Procent Kohle, von Nr. 1 1/ 2 mit 1 ·75, von Nr. 
2 mit 1 ·5, von Nr. 2 1/ 2 mit 1 ·25, von Nr. a mit 1 ·0, von 

Nr. 3 1A mit0·757 von Nr.4mit0·5, von Nr.4 1/ 2 mit0·25, 
und von Nr. 5 mit 0 05 Procent Kohle angegeben. Auf das 
vorgeschlagene Sortiment mit den sieben ganzen Zahlen, 
kommen demnach für 

Kohlengehalt 
Nr. 1 1-5 Proc. 
„ 2 l '25 n 

n 3 1 ·0 n 

n 4 0·75 n 
n 5 0·5 n 

" 6 0•25 n 

n 7 0•05 n 
Bezüglich des Sortiments von der Heft liegt· in der 

Bekanntgabe der diesfällsigen Analysen, bei der Annahme, 
dass die Intervallen zwischen den einze:neu Nummern im
mer gleich sein sollen, bereits eine Controle vor. Nach die
sen zeigte von Heft Nr. 2 Kohlengehalt 1 ·35, Nr. 3 Koh
lengehalt 1 ·15, Nr. 4 Kohlengehalt 0·85. Kr. 5 Kohlen
gehalt 0·72, Nr. 6 Kohlengehalt 0·53 und Nr. i Kohl(•n
gehalt O· t 1, woraus erhellet, dass die Sortirung in der Heft 
wohl anniihernd richtig ist 1 aber dennoch sehr merklich!' 
Unrichtigkeiten darin vorkommr>n, wie z. B., dass die un
tersuchten Hefter Nr. 5, richtiger Nr. 4 und Nr. 6 von 
Heft richtiger Nr. 5 genannt worden wären. Zu solchen zeit
weisen Controlen, wie zur ersten Aufstellung der Glieder 
der Härten-Scala, ist die chemische Analyse sehr gut, aber 
für den curn·nten Fabriksgebrauch bleibt vorläufig noch 
der vorhin angegebene rein empirische Wege der empfeh
lendste; und in der That ist es derselbe Weg, der bisher 
in \'erschiedenen' Modificationcn bei allen Stahlsortirungeu 
befolgt worden ist, und i1och befolgt wird. Mau muss nur 
zum 8ortiren beim Bessemermetall nicht Leute verwenden, 
die \'OID Stahlsartiren überhaupt wenig verstehen, und da
her zur Sortirung des Stahles, in irgend einer Fabrik, nicht 
mit gutem 'Erfolge verwendet werden könnten; und imglei
chen sollen zur Probe nicht unreine Abfalle, sondern ei
gcnP., reine Probestangen verwendet werden. 

Wie bei allen älteren Stahlmanipulationen, so desglei
chen beim ßcssemern, ist und bleibt ein genaues Sortiren 
des erzeugten Productes für die Praxis die Hauptsache. 
Das in der Qualität verlässlichste Erzeugniss ist zur Stunde 
der e11glische Gussstahl, welcher aus rohem Cementstahl 
vou einer bestimmten Sorte Stabeisen erzeugt wird. Gleich
wohl ist die Cementstahlbereitung nicht allein bezüglich 
des Kohlengehaltes vom gauzen Inhalte einer Cementkiste, 
sondern überdies in Rücksicht der Kohlung der einzelnen 
Lagen der Cementstäbe , ja sogar jedes einzelnen Stabes 
in seinen v'erschiedenen Theilen stets 1nehr oder weniger, 
häufig um mehr als 1/~ Procent schwankend; und'Ilur durch 
das darauf folgende Brechen und genaue Sortiren jedes 
einzelnen Bruchstückes für die Ladung eines Gussstahl
tiegels wird es möglich , eine bestimmte Gnssstahlqualitiit 
genau einhalten. Ganz in ähnlicher Art und \\'eise kann 
und soll das Sortircn des erblascnen ßcssemPrmetalles ~e
schehen, indem von jeder einzelnen Charge iw Beginu des 
Gusses eine Pi·obestange von bestimmten gleichbleibenden 
Dimensionen gegossen, und nach dem Erkalten gebrochen 
wird. Im Vergleich' mit dein rohen Cementstahl ergibt sich 
hierbei für das ßessemermetall der grosse Vortheil , dass 
der gan~e flüssige Inhalt einer Bessemer-Clrnrge als gleich 
angenommen werden kann, folglich mit der einen Probe
stange die ganze Charge richtig erkaunt wird. Das Verhal-
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ten beim Brechen, noch mehr das Bruchansehen nach Tex
tur, Farbe und Glanz, geben hierbei nach meinem Dafür
halten ein genaueres und verläs,Jicheres Anhalten, als .die 
Untersuchung auf Schmied- und Schweissbarkeit, welche 
Letztere übrigens zugleich mit vorgenommen werden kann, 

Der sortirte Cementstahl wird allerdings erst nach der 
Hortirung im Tiegel umgeschmolzen, während das ohne
dies schon gleichförmige Bes semermetall nach dieser Sor
tirung nur bloss mechanisch weiter bearbeitet zu werden 
bestimmt ist. Indessen für Instrumenten-Gussstahl hat das 
Bessemermerall zunächst uhnedies nicht die Bestimmung ; 
in der Regel geniigt es, zu wissen, wozu das erhaltene Bes
semcnnetall nach seinem erkannten Härtegrad am besten 
t1rngt, und für Massenstahl, der im ungehärteten Zustande 
zur Verwendung gelangt, ist eine Differenz von 1/ 4 Procent 
im Kohlengehalte wohl für die meisten Fälle zulässig. Auf 
'/4 Procent im Kohlengehalt, ist es nach B o m a n's Angabe 
selbst bei der, im Vergleich zur englischen Methode, weni
ger sicheren schwc dischen Manipulation, bei einiger Ue
bung möglich , durch mehrere \V ochen hindurch dieselbe 
Qualität einzuhalten. 

Bei dem Herdfrischstahl, wo man ans ein uud dersel
ben Luppe theils harten Stahl, theils weiches Eisen (eisen
schüssigen Mock) erhält, und übe1·dies im Herde vielleicht 

'noch Roheisen zuriickgeblieben ist, da kann mau doch nicht 
sagen, dass diese alte und noch jetzt oft bevorzugte Mani
pulation mehr Sicherheit als das Bessemeru gewähre. 

Wenn auf einer Bessemerhütte das Sortiren 'nieht ge
nau und verlässlich gehandhabt wird, und wenn überdies 
mit sehr ungleichen Roheisensorten (in Folge verschiede
ner Beschickungen oder eines unregelmässigen Hochofen
ganges) gearbeitet wird , dann kann es nicht ausbleiben, 
dass gegründete Klagen über unwrlässliche Qualität des 
Bessemermetalles in Menge vorkommen, und das Vertrauen 
auf die Tauglichkeit und Güte völlig verschwindet. Da aus 
dem Bessemerofen, vom Roheisen angefangen bis zum ver
brannten Stabeisen, alle Zwischenglieder erhalten werden 
können , so lässt das Hessemern der Unachtsamkeit und 
Unkenntniss allerdings ein viel grösseres und gefährlicheres 
Feld, als irgend eine der älteren Frischmethoden. Dazu 
kommt beim Bessemern überdies das sehr delicate und in 
seinen Feinheiten, namentlich bei uns, noch wenig bekannte 
Giessen des flüssigen Metalles Wenn jedoch das Sortiren 
des erhaltenen Bessemermetalles mit geziemender Achtsam
keit vorgenommen, und die Leitung des Processes, je nach 
Bedarf, mehr auf die Erzeugung der weicheren , mittlern 
oder härtern Sorteu gerichtet wird, und wenn beim Gies-, 
sen nur die bekannten Vorsichten von der gewöhnlichen 
Gussstahlmanipulation übertragen werden, dann kann man 
schon bei dem gegenwärtig erreichten Stande des Besse
merns bei uns wirklich sehr befriediget seiu, so viel das
selbe auch noch zu wünschen übrig lässt, und so viele Ver
besserungen dasselbe in kurzer Zeit noch erlangen wird. 

· Die im Allgemeinen und meist nur von reinen Empirikern 
hingestellte Behauptung, dass das Bessemern wegen seiner 
zu grossen Unsicherheit für die Praxis nicht tauge , keine 
Zukunft h01ben könne, mag durch bisherige Beispiele aus 
der Wirklichkeit zwar einige Unterstützung finden, allein 
sie hat im Principe, sie hat vor den Augen des gebildeten 
und erfahrenen Mannes vom Fache, keine Berechtigung, und 
durch viele Beispiele aus der Wirklichkeit kann eben so 

gut, wenn nicht besser, die gegentheilige Behauptung un
terstützt werden, nämlich, dass das Besseruermetall eine 
ganz vorzügliche Qualität, je nach Bedarf für Stahl wie für 
weiches, ganz besonders aber für Feinkorn-Eisen biete. 

Ich erwähnte zuvor, wie bei verschiedenen anderen 
Gelegenheiten, dass das englische Verfahren beim Be,-semern 
etwas mehr Sicherheit im Ausfall der beabsichtigten Qua
lität gewähre, und ·nachdem die möglichste Sicherheit beim 
Bessemern gegenwärtig noch eine der wichtigsten Rück
sichten bei diesem neuen Processe ist , .so möchte es hier
nach scheinen, als ob das englische Verfahren vor dem 
schwedischen u n bedingt den Vorzug verdiente, wie in 
der That von einigen Fachmännern behauptet wird Ohne 
Zweifel ist die englische Methode und der ganze dabei an
gewandte Apparat vollkommener, sicherer und deshalb in 
viellen Fällen, namentlich bei grossartigen .'}nlagen, wie 
bei Benüt"iung verschiedener, weniger reiner Roheisensor
ten, der schwedischen vorzuziehen; allein für die Verhält
nisse in Innerösterreich verdient die schwedische .Mani
pulation nicht in allen, aber in vielen, vielleicht den mei
sten Localitäten den Vorzug, weil nach dieser der Centner 
Bessemcrblöckc um 3.14 bis 1 1/ 2 Gulden billiger dargestellt 
werden ~ann. Es obwaltet in dieser Beziehung zwischen 
dem englischen und dem schwedischen Verfahren des Bes
semerns ein ähniiches Verhältniss, wie bei der D.1rstellung 
der Eisengusswaaren, je nachdem diese durch Umschmel
zen, oder directe vom Hochofen erzeugt werden. Ohne 
Wiederrede bietet der Weg des Umschmelzens im Kupol
ofen, oder nach Umständen im· kostspieligeren Flammofen, 
mehr Sicherheit in der Erzeugung von Gusswaaren mit einer 
bestimmten Eisenqualirät; und wirklich wird in England 
fast alle Gusswaare durch vQrausge:assenes Umschmelzen 
erzeugt. Aber wer wird dieserwegen behaupten wollen, d!!-BS 
wir in Oesterreich auch gut thun würden, nach dem Bei
spiele der Engländer , unsere Gusswaaren nur aus unge
schmolzenem Roheisen darzustellen? Wohl aber ist dieses 
in einigen, vergleichungsweise aber seltenen Fällen ange
zeigt und auch ausgeführt. 

Der directen Verwendung des Roheisens vom Hoch
ofen zum Bessemern wird bei unseren, nach dem bisherigen 
Vorgange auf weisses Roheisen betriebenen Hochöfen mit
unter der Einwand gemacht, dass man hierbei durch die 
bisher nothwendige Erzeugung von Graueisen zu grosse 
Kosten erleide; allein die grösseren Kosten beim Hoch
ofenbetriebe werden durch die Beigabe des Umschmelzens 
nicht vermindert, sondern nur vermehrt, '-'. z. um so mehr, 
wenu das Umsehmelzen statt im Kupolofen im Flammofen 
geschieht, weil das Graueisen von leichtflüssiger Beschickung 
sehr geneigt ist, beim Umschmelzen weise zu werden. 

Der Mehrbedarf an Holzkohle beim Hochofenbetrieb, 
um an Stelle von weissem bis halbirtem Roheisen, ein zum 
directen Bessemern best geeignetes Graueisen zu erhalten, 
beträgt nach den sch_wedischen, wie auch nach den hiesi
gen Erfahrungen 15 bis 20 Procent , oder auf 100 Pfund 
Roheisen l 1f2 bis 3 Cubikfuss Fichtenkohle, ein· Mehrauf
wand, den man sich in Anbetracht der weitem Brennma
terialersparuug durch das Bessemern selbst , sehr leicht 
gefallen lassen kann. 

Leoben, 18. April 1865. 
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Untersuchungen über die Qualitäten 
der österreichischen Eisen- und Stahlarten. 

Die österreichische Zeitschrift für n Berg- uud Hüt
tenwesen" brachte iu ihrem Blatte \'Om 20. März 1. J. eineu 
der „ Graz er· Tagespost" entlehnten Artikel: n Sollenwir auch 
Cokesroheisen produciren oder nicht?u in welchem auch die 
nachfolgeudc Ansicht ausge8prochen wird.*) 

n Die nur zu sehr berechtigten Klagen und Vorwürfe 
wegen Nichtbeachtung der besseren Qualität müssen un
seres Erachtens an andere Adressen gerichtet werden. Da 
sind die verschiedc11en Vereine, deren Mitgliedern es zu
nächst obliegen dürfte, in rühriger Weise zu wirken. Wir 
neunen nur z. B. deu Verein der Eisenindustriellen, dessen 
Thätigkeit auf die zeitweise Veröffentlichung von stereoty
pen Marktberichten sich beschränken zu wollen scheint, 
welcher, wenn auch nicht sogl(•ich, doch sicher im Laufe 
der Zeit auf Anregung irgend eines Mitgliedes ein Verzeich
niss über die Qualitäten und Eigenschafteu der verschiede
nen Eisensorten vrrfassen und veröffentlichen würde." 

Der in diesen Zeilen rnthaltene Vorwurf, an die Adresse 
der verschiedenen Vereine, und namentlich an jene des Ver
eins für die österreichische Eisenindustrie gerichtet, ist ein 
ungegründetcr. Denn bereits im März 1S64 wurde bei Ge. 
legenheit eines im niederösterreichischen Gewerbevereine 
gehaltenen Vortrages über den Bau eiserner Seeschiffe aus 
inländischem Materiale von dem k. k. Artillerieoberst Herrn 
Libert von Para d i s der Antrag gestellt,**) eine Commis 
siou zu beauftragen, dass· sie sich mit der Durchfühi;uug 
von eindringlichen Untersuchungen iiber die Qualität und 
Eigenschaften der österreichischen Eisen- und Stahlsorten 
befassen möge. Zufolge dieses Antrag<'s wurde die LösUi1g 
der in demselben vorgeschlagenen Aufgab!' von dem nieder
iisterreichischen Gewerbevereine sC'iner Abtheilung; für Me
dianik zugewiesen. 

In der von den l\litgliedern dieser Abtheilung diesbe
züglich am 8. April l ~64 unter dem Vorsitze des k. k. Hof
rathes Adam Ritter von ß u rg abgehaltenen Sitzung, wel· 
eher auch ein Vertreter des Vereins für die österreichische 
Eiseuindustrie anwohnte, wurde beschlossen: dass diese 
Untersuchungen in ausgedehnter und erschöpfender \Veise 
dann durchzuführen seien, wenn die für das k. k. polytech· 
uische Institut von rlem hL·kanuten Maschinenfabrikanten 
Herrn Pf a ff nach den m'uesten und besten Maschinen 
dieser Art zu liefernde Zerreissmaschine zur Verfügung ste
hen wird. Der Vertreter des Verei11s für die österreichische 
Eiseniudustrie macht gleichzeitig die Mittheilung, dass er zu 

*; \Vir haben in der Anmerkung zu jenem Artikel iu 
~ r. 12 \'Om 20. l\lärz eigens bernl'rkt, <lass wir durch dessen 
.Abdruck eine Eriirternng der <lariu beriihrteu Fragen in Fach
k r e i e e n :mregcn wollen. Dies geschieht nuu durch die .Neue
sten Erfin<luugcu·, als Organ <les Y erei11s der Eisen-Industriel
len, und wir heeil('H uus daher Obiges aus Nr. 15 dieses Or-
gans hier mitzutheilen. O. H. 

' **) Siebe zweites .Heft der "\' erha11dlunge11 und l\litthei
luugen des nie<lerösterreichischeu Gewerbeverciusu, 186-1. 

der Erklärung ermächtigt sei, der genaunte Verein sei be
reit, sich an diesen im Interesse der inländischen Industrie 
gelegenen Untersuchungen sowohl durch Beschaffung des 
hie;zu nöthigen Materiales, als auch durch Beiträge an den 
bei den Untersuchungen erwachsenden Auslagen zu be
theiligen. 

Da die erwähnte Zcrreissmasehine, wie uns aus Mit.. 
theilungeu des Herrn Pfaff bekannt ist, demnächst zur Ab
lieferung an das k. k. polytechnische Institut gelangen wird, 
so darf mit Bestimmtheit angenommen werden, dass die 
mehrfach erwünschten U ntersnchungen über die Qualität 
unserer inländischen Eisen- und Stahlsorten baldig werden. 
iu Angriff genommen werden. 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 
Erledigungen. 

Die Berg hau p tm an ns stel 1 e bei der Berghauptmann
schaft zu Zalathna in Siebenbürgen in der VII. Diätenclass<", 
mit dew Gehalte jährl. l 680 tl. und dem Y orrückungarechte in 
jährl. l890 und 2100 tl., Naturnlwohnung oder einem entspre· 
chen<leu Quartiergelde. 

Gt>suche sind, insbesondere unter Nach" eisung der rechts
und staatswissenschaftlichen, dann der montanistischen Studien, 
<lcr Geschäftskenntniss und Erfalmmg im berghauptmannschaft
lichen Dienste, der Kenntniss der deutschen , ungarischen und 
romanischen Sprache, dann unter Angabe, ob die ßittwerher 
oder ihre Angehiirigen an einer Bergwerks-Unternehmung do11-
lands betheiligt sind, hinnen vier \V o ehe n bei der Finanz
Landes-Direction in Hermannstadt einzubringen. 

Eine K an z 1 ist e n stelle bei der Berghauptmannschaft 
in Nagybanya mit dem Gehalte jährl. 420 II. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Ge
wandtheit im berghehördliehen Kanzleidienste uncl in der Fiih
rung der heq~behiirdlichen Vormerkbiichcr, der KPnntniss der 
uugarischen, deutschen und romanischen Sprache und der Con
ceptsfähigkeit, endlich unter Angabe, ob dieselben, ihre Gatti-
1;cn ocler unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder an einer 
Bcrgban-UntcrnPhmung im Amtsgcbic-te dieser Berghauptmann
schaft hethciligt sind, h i 1111 e n vier \V o c h e n daselbst einzu
IJtingcn. 

KUJ1dmacbUJ1g. 

(Erhalten den 3. Mai 1865.) 
Y 011 der k. k. Landesbehörde für Kiirnten als Oberbero-

Lchlir<le, wurde nach dem von der k. k. Berghanptmannsch;ft 
in Klagenfurt unter.~tiitzten Antrage der Bleiberger Reviers
Ausschusses die Aendernng der mit der oberhergbehördlichen 
Kundmachung vom 11. Februar 1 S57, Z. 540 hekannt gegebe
nen Begrenzung des Bleiberger Bergreviers dahin genehmiget, 
dass gegen \Vesten die Grenze des politischen und Gerichtsbe • 
zirkes Villach al~ Rc\'iersgreuze bestimmt wird, wornach sich 
solche von dPm nördlichen Gebirgskammc herab, bis sie in ihrer 
K1iimmung gegen Süden den Nötschbach, bei den lilOgenaunten 
win<lischen l\liihlcn, von da bis zum Einflusse rles Lerchbachcs, 
welcher von der Höhe des Dobratsch nach Hörmesberg fliesst, 
in den Nötschbach und von diesem Einmüu<lungspuncte an bis 
zum Kamme des Dobratschgebirges erstreckt, welcher Kamm 
nach der erwähnten Kundmachung die Südgrenze des Bergre
viers bildet. 

Klagenfurt, am 2S. April 1865. 
K. k. Landesbehörde als Oberbergbehörde. 
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Ueber das türkische Bergwesen. 

Nicht selten wird Oesterrt>ieh die Mission zugeschrie
ben, der Träger der Cultur nach dem Südosten Europa's 
zu sPiu. Wenngleich bis jetzt kaum die Anfänge zur glück
lichen Lösung Piner derartigen Aufgabe zu entdecken sind, 
so liegt doch schon in unserer unmittelbiuen Grenznach
barschaft mit der Türkei, dem Laude des Südostens, ein 
Gru11rl, um für die dortigen Zustände .-in näheres Interesse 
zu 11c\11nc11, Unsere Kem1t11iss dieser Zustände ist vielfach 
mangrlhaft, weil sie nicht durch die Einhl'imischcn , son
dern fast nur durch die Mittheilungen der dort reisenden 
oder weilendl•n Fremden vermittelt wird. Solche l\litthei
luugeu müssen stückweise aufgelesen werden, besonders 
wenu sie ein Fach betreffen , welches 1 wie drr Bergbau, 
von den Strassen und Plätzen des grossPn Verkehrs abseits 
liegt, welches sich nicht dem Beobachter aufdrängt, sondern 
oft er:<t mit l\Iübe aufgesucht werden muss Es mag daher 
gerechtfertigt sein, anf einige Beiträge zur Kunde des tür
kischen Bergwesens , welche als vereinzelte Vorkommen 
clies,•r Art in einigen ausländiscben Zeitschriften aufgefun
den wurden, in den Kreisen der Fachmänner aufmerksam 
zu machen. 

Da wir für alles, was im Staate besteht, auch in der 
Tü1 kei, nach einer rechtlichen Basis suchen, so wollim wir 
vor allem aus dem vorigen Jahrgange des französischen 
Moniteur einig•·s über das tiirkische Bergrecht mittheilen. 
Nach dem Kornn ist Gott der alleinige unbeschränkte Ei
genthiimer der Erde. Im Namen Gottes nimmt der Staats
schatz all•·n Grund und Boden in Anspruch; der Sultan, als 
cJ er Repräsentant Gottes auf Erd.•n, ist der Verwalter von 
Grund und Boden; die übrigen Menschen sind dessen Frueht
uiesser. Das türkische Geseh stützt sieh auf den Koran, 
und weist hienach dem Staate die Veifügung über slimmt
lichen Grund und Boden zu, und zwar sowohl über dessen 
Oberfläche als über die Tiefe. Da hiemit der Staat oder der 
Sultan auch übt'r die Bergwerke verfügt, so finden wir in 
der Türkei den Bt'griff der B··rgregalität. Sie bildet deu 
Ausgangspunct und die Stütze des türkischen Bergrechtes 
und steht zugleich 1rnf der Höhe eines religiösen Dogma. 

Der Staat betrachtet sich als den Eigenthümer aller Berg
werke des Reiches, unrl betreibt viele derselben auf eigene 
Kosten. Die tiirkische Regierung hält übrigens gegenwärtig 
nicht so fest, wie früher daran, die Gruben selbst zu betrei
ben. Besonders in drr neuesten Zeit zeigt sie sich sehr ge
neigt, Concessionen für den Bergwerksbetrieb zu geben, 
und hofft in dem Preise dieser Concessionen eine neue 
Einnahmsquelle zu eröffnen. 

Jeder türkische Uuterthan 1 :'tfuselrnann oder Chrisr, 
kann nach dem Hatti-Humayoun vorn 13. Februar 1856 eine 
Coneession <'rlangen und hienach Bergbau treiben. Die 
Fremden aber 1 welche nicht türkische Unterthanen sind, 
dürfen direct unter ibrcm Namen Bergwerke, wie jedes an
dere unbewegliche Eigenthum noch nicht bt•sitzen. Der 17. 
Artikel des erwähnten Hatti-Humayoun verfügt nur, dass es 
den Fremden, welche nicht türkische Unterthanen sind, er
laubt werden kann, Grund und Boden und daher auch Berg
werke zu besitzen, unter der Bedingung, dass sie sich den 
Gesetzen und Polizei-Vorschriften fügen und die Lasten 
tragen, wie die Eingeboruen , und nachdem hierüber die 
Vl'reinbarungen mit den fremden Mächten getroffen sein 
werd•'n. Diese Vereinbarungen , welche die durch ältere 
Verträge stipulirte Stellung der Fremden rnodificiren soll
ten, sind aber noch nicht abgeschlossen worden. \Venn 
übrigens die Fremden, welche nil'ht Unterthanen des Sul
tans sind, auch direct unter ihrem Namen Bergwerke nicht 
besitzen dürfen, so besitz1'n sie doch alle Gattuagen unbe
weglichen Eigeuthums unter'den Namen ihrer Frauen, Müt
ter, Schwestern oder unter den Namen Anderer , welche 
türkische Untertbanen sind; denn da nach dem türkischen 
Gesetze die Frauen als Rayns, d. i. als U nterthanen der Pforte 
betrachtet werden, so kann der Besitz unbeweglicher Sa
chen durch sie und uater ihren Namen stattfinden. Wenn 
es nun gleich sehr störend erscheinen muss, dass die Frem
den den Einheimischen in Bezug auf das Recht zum Berg-, 
werksbesitze nicht gleichgestellt sind, so ist dies doch nicht 
die Hauptursache, welche Fremde vom Bergwerksbetriebe 
in der Türkei abhalten muss. 

Ein stärkeres Hinderniss scheiut zu sein , dass die 
Concessionäre nur ein Recht auf eine gewisse Zeit erlangen. 
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Die Dauer der Concession wird gewöhnlich bloss auf zehn 
Jahre bemessen, und soll zwanzig Jahre nicht übersteigen. 
Dieses System ist dem Ged„ihen des Bergbaues nicht gün· 
stig. Denn der Bergbau braucht grosse Capitalien und wirft 
in der Regel nur in Folge ausdauernder Anstrengung einen 
Ertrag ab. Bei dem geg1mwärtigen Systeme hat der Unter
nehmer die Aussicht , dass sein Recht zu Ende geht, eben 
wenn es anfing, einen Ertrag abzuwerfen, und jedenfalls 
noch bevor er Zeit hatte, sein in die Unternehmung geleg
tes Capital zu amortisiren. Allein nicht genug, dass die Con
cession der Zeit nach beschränkt ist, so ist der Unterneh
mer noch einer Beschränkung unterworfen, welche die völ
lige Ausnützung der Concession gar nicht zulässt. Die Con
ccssionä.re dürfen nämlich die gewonnenen ßergbauproducte 
weder frei verkaufen noch verarbeiten. 80 dürfen aus dem 
reichsten Kohlenbecken der Türkei bei Heraklea in Klein
asien die Unternehmer die Kohle nur an die Regierung ver
kaufen, welche dafür in ihrem daselbst befindlichen Cen
tral-Depot den im voraus festgesetzten Preis von beiläufig 
1 Fr. 1 t) c. für 100 Kilo

0

gramm (22 Kreuzer p~r Zollcent
ner) zahlt. Wenn es sich um Erze handelt, so sind die Berg
bau-Unternehmer gleichfalls v1·rpflichtet, dieselben an die 
hiezu bestellten Behörden abzuliefern. Die Regierun_g, wel
che allein das Recht hat, metallurgische Processe vorzuneh
men, verarbeitet selbst die Erze, zieht nach beendeter 
Schmelzung den ihr gebührenden Zins ab, und zahlt für 
den freien Rest den im Vornhinein durch einen Tarif fest
gesetzte~ Preis. Der erwähnte Zins ist sehr hoch, er steigt 
bis zu '.!O Procent des gewonnenen Productes. 

Eine weitere Erschwerung für Bergbauunternehmun, 
gen liegt darin, dass nach dem türkischen Gesetze der Pri
vathesitzer eines Grundes ein Vorrecht zur Concession be
sitzt, wenn auf seinem Grunde ein Anderer ein minerali
sches Vorkommen entdeckt hat. Findet sich aber ein sol
ches Vorkommen auf einer Domäne des StRates, so hat je
ner, der es entdeckte, das Vorrecht, die Concession unter 
den für jeden Fall speciell festzusetzenden Bedingungen 
zu erhalten. Behörden zur Ueberwachung eines regelrech
ten Bergwerksbetriebes dürfen in der Türkei nicht erwar
tet werden. Indessen gibt es zur Ertheilung der Bergbau
Concessionen und überhaupt für alle Fragen, welche das 
Bergwesen betreffen 1 einen Bergwerksrath in Constantino
pel, welcher dem General-Intendanten des Münzwesens un-
tersteht. · 

Was nun den Reichthum der Türkei an nutzbaren 
Mineralien betrifft, so geben hierüber der vorige Jahrgang 
des Journal de Constantinople und des Levant Herald, 
dann der Bericht des Dr Alexander Dorn über die im J.1863 
in Constantinopel abgehaltene Ausstellunl? einige Auf
schlüsse. Ausser der Aufzählung zahlreicher Fundorte nutz
barer Mineralien finden wir daselbst reichliche Notizen und 
Ziffern, welche nur der ordnenden Hand des Statistikers be
dürfen, nm ein Bild des türkischen Bergbaues zu geben. Unsere 
Aufgabe hier ist nicht so umfassender Natur. Zudem setzen 
wir einiges Bedenken in die allgemeine Richtigkeit der vor
liegenden Daten, und fürchten, dass das mühsam zusammenge
stellte Bild doch nur sehr lückenhaft ausfallen würde. Denn die 
türkischen Bergbau-Unternehmer sollen ein reelles Interesse 
haben 1 die wahren Ergebnisse ihres Betriebes zu verheim
lichen und nur unrichtige Nachweisungen zu liefern, Wir 
wollen uns damit begnügen, zu zeigen, dass die Natur ihre 
unterirdischen Schätze dem türkischen Boden nicht versagt 

hat, und beschränken uns daher auf eine kurze Uebersicht 
desjenigen, was uns das wichtigste scheint. 

Wir beginnen mit der 1\1inera1koh1 e. Ein wichtiger 
Kohlenbergbau, der durch die serbische Regi„rm1g einer 
französisch-serbischen Gesellschaft auf :rn Jahre· concedirt 
wurde, befindet sich in Serbien bei Dobra, ganz nahe der 
Donau. Die Kohle wird als eine fette Glanzkohle gesciiil
dert, welche in einer Mächtigkeit von 4 bis 5 Fuss vor
kommt und der besten englisclien Kohle nicht nachstehen 
soll. Die tägliche Erzeugung ist mit 150 Tonnen, der Ge
stehungspreis mit 2 Gulden per Tonne angegeben. In der 
europäischen Türkei wären noch zu erwähnen die mächti
gen Kohlenablagerungen in Albanien, danu ein mächtiges 
Lignitlager bei Domous-Dere am europäischen Ufer des 
schwarzen Meeres, vier Meilen von dessen Mündung in den 
Bosporus. Das reichste Kohlenlager der Türkei befindet 
sich jedoch in dem bereits erwähnten Heraklea (Eregli). 
Dieses Lager befindet sich an der anatolischen Küste des 
schwarzen Meere;;, und soll sich daselbst auf eine Länge 
von nahezu 20 :\!eilen in einer B•·eite von mehr als einer 
Meile nstrecken. 

Es wurde in den 40ger Jahren durch croatisch•i An
siedler entdeckt und im J. 1858 durch Bergriith F ö tte r 1 e 
im Interesse des österreichischen Lloyd untersud1t Es ist 
zu bedauern, dass die hie bei gemachten .Erfahrungen uns 
nicht zngänglicli geworden sind , und dass überhaupt der 
dur"h ßer,;rath .Fütterle an den Lloyd crstattde Bericht 
bis jetzt der Oeffentlichkeit vorenthalten blieb. Der Lloyd 
erhielt die für dieses Kohlenlager gewünschte Concession 
nicht, und dasselbe wird jetzt von einer tiirkischeu Gesell
sol.iaft ausgebeutet. Der Bergbau wird daselbst an 40 Orten 
betrieben , wobei 200 Bergleute und 1 UUO Taglöhner di
rect, dann 4-500 Leute mit dem Transporte beschäftigt 
sein sollen. Nach den Auss:igen französischer Ingenieure, 
welche diese Bergbaue besuchten, bestehen dieselben aus 
einem Netze vieler ~tollen, welche ohne Plan nach allen 
Richtungen derart getrieben sind , dass das Wasser von 
aussen hinci11ftiesst. Die jähr.liche Erzeugung wird mit 
200.000 Tonnen angegeben. Die Kolile sull von ausge
zeichneter Qualität sein, uud grö<stcntheils zur See uach 
Constantinopei verführt werden. Man scheint sich übrigens 
bis jetzt in der Türkei um die .Mineralkohle nicht viel 
zu kümmern. Es wird viel englische Kohle eingeführt und 
die einheimischen Kohlenlager bli,iben unbenützt, in deren 
unmittelbarer Nähe die Leute sich des getrockneien Mistes 
der Pferde und sonstiger Hausthiere als Brennstoff be
dienen. 

Eine grössere Wichtigkeit besitzt bereit~ jetzt der Erz
b er g bau. Die erzführenden Ll\gerstä.tten kommen in der 
Türkei häufiger vor , oder sind mindestens mehr bekannt 
geworden, als die Kohlenlager. Abgesehen von dem gold
führenden Sande, welchen die meisten Fiüsse Bulgar:ens, 
Serbiens und der Walachei führen, gibt es zahlreiche Fund
orte, insbesondere von Silber, Blei, Kupfer und Eisen, von 
welchen aber kaum der zwanzigste Theil in B1·trieb steht. 

In der europäischen Türkei ist es der· Berg Peiion in 
Thessalien, dessen Reichthum an sil berhältigem BI ei und 
Kupfer besonders hervorgl'hoben wird. Hier erhielt eine 
englische Gesellschaft im J. 1856 eine Concession. Man
nigfache Schwierigkeiten und Hindernisse sollen jedoch 
veranlasst haben, dass ihre Unternehmung keinen günsti
gen Erfolg hatte. An Silber soll Kleinasien besonders reich 
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sein. Bei den Bergwnken von Erzerum allein, welche seit 
30 Jahren in .ßt'trieb sind, soll im Jahre eine Production 
von 11245 Kilogramm (225 Centner) Silber stattfinden. 
Alles Silber wird nach Constantinopel geführt und dort zu 
l\liinze ausgeprägt. Auch Blei wird in Kleinasien bis zu 
ei11er Menge von 3000 Centne1· jährlich gewonnen. 

Unter den Fundorten deeK u p f e re scheinen Kreshovo 
uud Baja di Rama in der kleinen Wallachei, wo 25pfün
dige Erze \"erkommen sollen , welche ursprünglich öster
reichische Bergleute aufgeschlossen und abgebaut haben, 
dann Trapez u n t und T ok a t in Klt':nasien die wichtigsten 
zu sein. In Tokat befindet sich auch das kaiserliche Schmelz
werk, welches \'Or 25 Jahren durch den österreichischen 
Ingenieur Ha 11 s eingerichtet wurde, und gleich durch den 
äusseren Anblick sich sarnmt <len Nebengebäuden (~Iaga
zinc, \Vohnhaus) höchst vortheilhaft von den übrigen Häu
sern der StRdt unterscheiden soll. Es hat zwei grosse 
Schmelzöfen, dereu Gebläse 'l"Oll W nsserkra.ft getrieben 
werden, was als . eine in ganz Kleinasien „·ereinze:t da
stehende Erscheinung hervorgehoben wird. Die jährliche Ku
pfer•·rzeugung Kleinasiens wird mit ungefähr 22.000 Cent
uer a11gegeben, womit ein starker ExportJ1andel getrieben 
wird. Die Ausfuhr, welche seit 1 S50 uaeh Frankreich statt
fand, wird mit 100.000 Centner angegeben. Das türkische 
Kupft>r soll in Rouen zu <lern Preise \"On 205 Francs für 
den metrischen Centuer ( 41 Gulden per Zollcentner) ab
gegeben werden. Einer de1· wichtigst~n früheren Fundorte 
des Kupfers scheint gegenwärtig erschöpft zu sein. Es ist 
dies die Insei Cypern, auf welcher nach Plinius schon zur 
Zeit de6 trojanischen Kri„ges Kupfer gewonnen wurde, und 
nach welcher die Römer einst dem Kupfer (cuprum) den 
Namen gegeben haben. 

Die Hüttenprocesse bei di!'sen l\letallen werden als 
äusserst mang..Jhaft geschildert, so dass häufig Erze ganz 
ungeschmolzeu aus dem Ofen kommen, und die Schlacken 
ausserordentlich reich sind. Der russische Reisende Tchi
h a tc h e ff erzählt, dass die türkischen Hüttenlrute mit einem 
Veriuste von 32% bei Silber, 12% bei Kupfer und 400/o 
bei Blei arbeiten. 

Als besonders reich an Eisen werden Bosnien und 
Serbien angegeben. In Bosnien ist es die lJmgegend '\"On 
Se r aj e v o, wo \"iele Eisensteingruben in Betrieb stehen. In 
Serbien soll sieh zu Maidanpek ein Erzberg befinden, an 
dem 60percentige Eisensteine tagbaumässig gewonnen 
werden. Die bereits erwähnte Concession der französisch
serbischen Gesellschaft, welche die Kohlengruben von Dobra 
ausbeutet, erstreckt sich auch auf die Eisengewinnung in 
l\laidanpek. Zu Sam ak o v in Bulgarien betreibt die türkiscke 
Regierung 12 Hochöfen , deren Jahres-Erzeugung mit der 
höchst wahrscheinlich übertriebenen Summe von 18 Mil
lionen Kilogramme (360.000 Centner) angegeben wird. Es 
werden hier hauptsächlich Kugeln gegossen. Der Rest wird 
auf Stabeisen für den Bedarf der Grob- und Nagelschmiede 
verarbeitet. Auch Kleinasien soll an seiner Meeresküste 
reich an Eisensteinen sein. Obgleich der Eisenbedarf der 
Türkei, als eines Landes mit sehr wenig entwickelter 

• Landwirihschaft und Industrie, ein verhältnissmässig ge
ringer ist, so wird derselbe durch die einheimische Er
zeugung noch nicht gedeckt. Russland, England, Frank
reich und Oesterreich tragen zur Deckung dieses Be· 
darfes bei. Ueber die französische Einfuhr 'l"On l\letallen 
während der 10 Jahre 185 l bis 1860 liegen Daten vor, 

nach welchen diese Einfuhr bei Eisen und Stahl 80.UOO 
Centner, bei Blei 80.000 Centner und bei Zink 8000 Cent
ner beträgt 

Ausserdem findet in der Türkei eine bedeutende Salz
gewinnung statt 1 welche sich jährlich auf vier und eine 
halbe Million Centner belaufen soll. Das Salz bildet einen 
Monopolsgegenstand , und wird theils als Steinsalz, zum 
grössten Theile aber als Seesalz gewonnen, wozu die aus
gedehnten Meeresküsten und die zahlreichen Binen-Salz
seen die Gelegenheit bieten. 

Das erwähnte französische und englische Blatt, wel
chen diese Notizen grösstentheils entnommen sind, fordern 
das Capital und den Unternehwungsgeist Europa's auf, den 
Reichthum der Türkei an nutzbaren Mineralien, welcher bis
her nicht so unbekannt als vielmehr ausser Acht geblieben 
sei, nutzbringend zu machen. Sie verlangen gleichzeitig von 
der türkisclieu Regierung Concessionen für ausländische 
Gesellschaften, und stellen derselben alle jene Vortheile in 
Aussicht, welche das Gedeihen der Industrie für den Volks
wohlstand und den Staatschatz im Gefolge hat. Es lässt 
sich jedoch nicht in Abrede stellen, dass in den dermaligt>n 
türkischen Zuständen keine hinreichende Anlockung für 
Berg- und Hüttenleute liegen kann, welche nicht blos auf 
Abenteuer ausgehen, sondern die einigermassen gesicherte 
und. vortheilhafte Anlage ihres geistigen oder materiellen 
Capitals im Auge haben. Die Schwierigkeiten, welche schon 
die türkische Gesetzgebung einer schwunghaften Bergbau
thli.tigkeit entgegensetzt, sind bereits erwähnt worden. Dazu 
kommt der ~lange! an brauchbaren Arbeitskräften. Diest?r 
scheint übrigens doch nicht so gross zu sein, als gewöhn
lieh geglaubt wird. Denn die Bevölkerung der Türkei geht 
einer immer grösseren Verarmung entgegen, und läset sich 
jetzt schon g~rne zur Verrichtung verschiedener Arbeiteu 
verwenden, um dem drückendsten Nothstande zu entgehen. 
Die Eingebornen werden uns überdies als fähig geschildert, 
Tüchtiges zu leisten, wenn sie durch eine zweckmässige 
Leitung und strenge Aumicht dazu angehalten werden. 

Ein grösseres Hinderniss liegt in dem primitiven Zu
stande des türkischen Communicationswesens. Die Bergbau
und Hütten-Industrie schafft Producte, die bedeutend in's 
Gewicht gehen, sie verlangen daher vor allem Leichtigkeit 
und Wohlfeilheit des Transportes. Wie schwer die theuere 
Fracht besonders bei der Verführung von Kohle und Erzen 
drückt, wissen wir in Oesterreich trotz des glücklichen Be
sitzes eines Eisenbahnnetzes von 800 Klafter Länge. Wie 
mag es nur in einem Lande gehen, dessen Communications
mittel so schlecht bestellt sind, dass selbst in der Landes
hauptstadt die Gassen nnr wenig für leichtes, aber gar nicht 
für schweres Fuhrwerk fahrbar sind, wo demnach alles von 
Lastträgern oder von Eseln getragen werden muss? Die 
Strassen sind in der Türkei eben so selten, als sie schlecht 
angelegt und unterhalten sind. Der Transport wird gröss
tentheils nicht mittelst Achse, sondern durch Pferde, Maul
thiere und Esel, in Kleinasien durch Kamele vermittelt. Bei 
dem Kupfertransporte sind daselbst 7.500 dieser Wüsten
rosse beschäftigt. Brücken gehören zu den Seltenheiten, 
Bäche und Flüsse werden in den Furthen überschritten. 
Die Benützung der Flüsse, mit Ausnahme der Donau, zur 
Schiffahrt ist fast unbekannt. Felsenrisse, Sandbänke und 
Schlamm in den Flus6betten bewirken , dass die Flüsse, 
statt die verschiedenen Landestheile zu verbinden, fast nur 
die Grenzen bilden, welche sie von einander trennen. Auch 

* 
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von den Eisenbahnen dürfte in dieser Beziehung nicht viel 
zu erwarten sein. Wir finden zehn Eisenbahnlinien ver
zeichnet, welche bereits seit Jahren durch grossherrliche 
Fermane coucedirt sind. Es blieben jedoch alle unausge
führt, und hie jetzt sind nur zwei Eisenbahnen im Betriebe, 
von Kuetendje nach Czernavoda, und ein Theil der Strecke 
von Smyrna nach Aidie. Allein abgesehen davon, dass die 
Ausführung der projectirten Eisenbahnen noch in sehr fer
ner Zeit zu liegen scheint, können Eisenbahnen allein, wenn 
sich an dieselben nicht ein gutes Strassennetz knüpft, nicht 
viel nützen. 

Es fehlt hienach nicht an mannigfachen Hindernissen, 
welche die vollständige Entfaltung des türkischen Bergbaues 
in dem Masse, wie sie den natürlichen Bedingungen ent·. 
sprechen würde, für die Gegenwart nicht zulassen. Es muss 
dort, sowie überall, wo das Bemühen der Menschen weit 
hinter der Gunst der Natur zurückgeblieben ist, die Abhilfe 
von der Zukunft erwartet werden. In einem geistvollen 
Vortrage, welcher bei der ersten allgemeinen Versammlung 
von Berg- und Hüttenmännr;rn zu Wien im Jahre 1858 ge
halten wurde, ist der Bergbau a 1 s Co 1 o n i s a t o r geschil
dert worden, der gleichsam den Vorpostendienst der fort
schreitenden Cultur versehe. Wie er bei uns diese Mission 
in der Vergangenheit und in dt>r Gegenwart erfüllt habe, 
ist dort an zahlreichen Bildern aus der Geschichte deo 
Entstehens und der fortschreitenden Entwicklung vieler Berg
orte gezeigt worden. Wenn nun einst die Zukunft anbricht, 
welche die freie Entfaltung des menschlichen Genius in df'n 
jetzt vom Islam beherrschten Ländern gestatten wird, dann 
wird gewiss auch der österreichische Bergmann , getreu 
seiner Aufgabe als Colonisator, nicht säumen, seine Hand 
anzulegen und thatkräfrig mitzuwirken , dass die lang ver
stopfte Quelle reichen WohlHtandes sich öff.ue und weit-
hin befruchtend überfliesee. A. Schauenstein. 

Ueber die Mohr'sche Kupfertitrirung. 
Von Max Ritter v. Wolfskron, k. k. Hüttenpraktikanten 

in Scbmöllnitz. , 

Bekanntlich besteht diese von Carl Mohr erfundene 
Methode, das Kupfer zu bestimmen, darin, dass eine lasur
blaue ammoniakalische Kupferlösung beim vorsichtigen Zu
tröpfeln einer Cyankaliumlösung von bestimmter Concen
tration entfärbt wird. 

Der Process, der hiebei vorgeht (Annal. d. Chem. u. 
Pb arm. 95, 118), ist nach Lieb i g folgender: 

Es bildet sich hierbei Cu2 , Cy, NH4, Cy und KO; die 
Hälfte des Cyans, das hierbei ausgeschieden wird , liefert, 
auf das freie Ammoniak einwirkend , Harnstoff, oxalsauren 
Harnstoff, Cyanaqimonium und ameisens11ures Ammo11. Die 
Zersetzung ist jedoch, wie schon Fresenius durch Ver
suche bewies (Fresenius quant. Anal. 767) , nicbt unter 
allen Verhältnissen dieselbe, ind~m die Menge und Con
centration des Ammoniaks darauf einen bedeutenden Ein
fluss hat. 

Eben dort macht auch Fresenius die Mittheilung, da~s 
auch neutrale Ammonsalze die Resultate dieser Titrirung 
beeinflussen. 

Solche Salze sind jedoch unvermeidlich, indem die zur 

Lösung der Probe immer überschlüssig angewendte Säure 
Gelegenheit zur Bildung solcher Salze gibt. 

Dessh11.lb löste ich, um auch diesen Einfluss kennen 
zu lernen, das Kupfer in Salpetersäure und Königswasser, 
und zwar auf 1/ 2 Gramm feste Substanz 5 cc Säure (was 
vollkommen gPnügt) nehmend. 

Da die Concentration der Cyankaliumlösuug vor
aussichtlich auch auf die Probe einen Einfluss nehmen dürfte, 
wa~ sich auch hes1ätigte, so wurden die Proben mit 2 Lö
sunge~ abtitrirt : 

Die Eine hielt io tOOO cc 100 Gramm Cyankali um 
n Zweite ,, n n 200 n n 

Die Erste entspricht 38 4 cc . 100 l/
0 

Cu 
n Zweite ,, 20·0 cc = 1 Oll l'/0 Cu 

Da die schwächere Lösung während der Arbeit aus!!ing, 
wurde noch Eine bereitet, von welcher 40·0cc = 100% 
Cu sind, die damit abtitrirten Posten sind mit einem Stern
chen bezeichnet. 

Es wurden 5 Lösungen, und zwar immer 10 cc dersel
ben mit 10cc Wasser verdünnt., in, Arbeit genommen, und 
zwar: 

Gramm Cu 
Erste Lösung 1 OO°fo entsprechend hielt in 10 cc 0·51J-1 
Zweite „ 72°/o n " „ 0·3/S 
Dritte „ 50°/0 n n n „ 0·252 
Vierte n 25% n n n n 0·126 
Fünfte n 12 1/ 2 % n . n n n 0 063 

Das angewendte Kupfer war aus durch wiederholtes 
Umkrystallisiren gereinigtem Kupfervitriol durch Cementa
tion dargestellt, und erhielt nur eine nicht wiegbare Spur 
von Eisen, konnte also für chemisch rein gelten. 

Die verschiedenen Ammoniakmengen, mit denen die 
Versuche durchgeführt wurden, waren 7, 1 O. Ui,. 20, 25 cc. 

Selbstverständlich wurde immer auf dasselbe Votum 
mit Wasser ausgeglichen. • 

Die in den Tabellen ersichtlichen. Fehlerprocente 
sind immer der Zu- und Abgang von der wirklichen Menge 
des in der Lösung enthaltenen Kupfers, wobei der Zugang 
mit + der Abgang mit - bezeichnet wurde. Die Tabelle 
zeigt, dass die Ammoniakmenge von grosser Wichtigkeit 
auf das Resultat der Analyse ist, und dass es, um ein gutes 
Resultat zu bekommen, nicht genügt, nur immer ein und 
dasselbe Quantum Ammoniak anzuwenden, sondern es nö
thig ist, auch den voraussichtlichen Halt der Probe in Rech
nung zu ziehen. 

Dieses ißt nun jedoch meistens so glücklich, wenigstens 
innerhalb gewisser Grenzen, zu wissen, und habe ich mit 
Beobachtung der gemachten Erfahrungen Resultate erlaugt, 
welche vollkommen den Anforderungen entsprechen, welche 
man an eine solche Probe stellen kann. 

Diese Probe ist schnell, billiger als die trockene Me
thode, und eignet sich vorzüglich da, wo der Beamte einen 
Process in seinem Gange durch viele Versuche beobachten 
muss, und dabei nicht in die leidige Abhängigkeit vom Pro
benstampfer gerathen will , und es sich mehr um relative 
Resultate handelt. 

Diese Probe ist demnach , wenn sie von einem der 
Sache mächtigen Probirer mit aller Vorsicht ausgeführt wird, 
ein vorzügliches Mittel, um z. B. streitige Hälte zu contro
liren; bedenklicher wäre es jedoch, sie den Händen eines 
gewöhnlichen Probenstampfers zu übergeben, der mehr an 
seine alten Erfahrungen denkend, sich nicht so leicht die 
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Salpeteraaure Lö•ungen mit schwacher Cyankallumlö•ung. 

ce 1 100% 1 75% 
!mmonlak ccCyank.I Fehler % 1cc Cya.nk.l !t'ehler 1 

50°fo 1 25% ! 121/2 % * 
°fo ccCyank. !Fehler % ccCyank. IFehl;;-•10 /ccCyank.I Fehler % 

7 1 35·3 1 - 9 1 t8·2 1 - 2 1 21·2 -t-19 93 1- 3·21 5·t . + 4 1 

19·9 + 3 6 10·6 + UM 5·2 -T- 4 1 

19·8 + 3 2 10·1) ' + 4 5·2 + 4 
10 36•0 i - 6·9 1 28·~ 0 
15 37·6 - 2·9 29·6 + 2·7 
20 38•4 i - 0·7 1 29·9 1 + 3·9 20·6 + ;{·-l 11 1 + !()"() 5·6 1 12·8 
25 3s·1 1 + o·s 30·o : + -1· 1 20·9 , + 8·S I 11 ·3 + 1 S·ll 6'0 1 + 20·0 

Salpeter•aure Lö•ungen mit starker Cyankallumlösung. 

7 11· 1 
1 

-15·1 
1 

12·9 
1 

-14 9·7 -3 
1 

5·2 
1 

+ -l ' 2·6 
1 

+ 4 
' 

10 rn·1 - 52 1 1:1·1 -r-- 0 7 10·7 +7 5·3 + 6 1 
;{.II --T- 20 

15 19·ö - 2„i 
1 

15·1 +0·1 IO·S +s 5•() 
1 

+ 12 ! 3·1 +:H 
20 20·8 + 3·5 15·9 +6 10·1 +1 5·5 

1 
+ 10 3·1 + 24 

25 20·5 + t ·8 
1 

15"8 +5·2 
1 

9·7 -3 5·;; 
1 

+ 10 
1 

2·8 + 12 

KöDlgswaHer-Lö•ungen mit schwacher Cy&Dka.Uumlösung. * 
7 39·2 

1 
+ 0·12 26·3 -11·2 

1 
1 S·l 

1 
-11 

1 
9.7 + 1 ·2 

10 38·6 - O·-l 28·2 - 2 19·7 -+- 2·6 10 3 + 1·2 
5·4 + s 
5•6 -+-- 11 ·2 

15 40•() + 3·2 28·6 -- 0·1 19 7 + 2·fi 10 6 + 10•4 
20 39•6 1 ') •) 29·5 + 2·5 19·7 + 2·6 ! 10·5 + 9·'> , _ -

1 1 
1 

1 1 
2:; 40·2 -r 44 30•4 ....L :"1·6 18 5 -3·6 11·1 + 1fi·O 

1 

;,·4 + s 1 

5·7 

1 

+14 
1 

5·0 0 

KöDlgwaHer-Lö•ungen mit starker Cyankallumlösung. 
1 

7 19·4 
1 

-3·8 
1 

14 
1 

-(i·6 10·4 
1 

+4 
1 

4·6 
1 

- 8 
1 

2·6 + 4 
10 11 0 + 0·4 14·s -1·3 10 1 +1 ß·O 

' 
+ 20 2·9 + 16 

1 
1 15 20·0 -- o·8 14·8 - 1·3 10·6 

1 

+ü 
1 

5·2 i + -l 

1 

2·8 -- 12 
20 

1 

20·8 + 3•2 1 t 5· I + O·i 10·5 +5 

1 

5-;i 1 + 10 :i·O 

1 

+20 
25 18 6 

1 
- i•8 

1 
15•2 + 1·3 10·5 +5 ;)" 5 1 -r 10 

1 
2·6 4 

1 

Mühe geben wird, beim Einwägen und Behandeln der Probe 
auf die Verhältnisse zu denken, unter denen er ein ganz 
gutes Re:mltat erhalten kann. 

Schliesslich mögen noch .einige Folgerungen aus die
ser Arbeit folgen. 

1. Die verdünntere Cyaokaliumlösung hat in fast allen 
Fällen den Vorzug vor der Stärkeren. 

2. Die Lösung in S11lpetersäurc gibt in den meisten 
Fällen bessere Resultate, als die mit Königswasser. 

3. Hat man z. B. auch Eiseu in der Lösuug, so ist ein 
vollständigesüxydiren derLösuug mit einigen Tropfen 
Königswasser oder einem kleinen Stückchen chlorsaureu 
Kali anzuempfehlen. 

4. Darf man sich nach dem Versetzen mit Ammoniak 
nicht gleich mit dem Filtrireu beeilen, sondern ist es beson
ders bei Proben, die ausserdem viel Eisen haben, gut, län
gere Zeit damit zu warten. 

5. Liefert eine Lösung in mit Salpetersäure versetzter 
Schwefelsäure bezüglich des scharfen Auftretens des Ueber
gangspunctes ausgezeichnete Resultate. 

Deo Einfluss dieses Lösungsmittels auf die Genau ig
keit der Probe habe ich noch nicht untersucht, doch soll 
man damit in Avanza, wo dieses Säuregemi:;ch in Anwen
dung ist, sehr zufrieden sein. Bei kalkiger Gangart natür
lich nicht brauch bar, von wegen des sich bildenden Gypses. 

Schmöllnitzer k. k. Extractionshüttc, 2. April 1865. 

Ueber Zuschläge bei dem Bessemern. 
Von P. Tunner. 

\Vährend bei den bisherigen Eisen- und Stahl-Frisch
processen, sowohl in den Frischherden als noch mehr in den 
Puddlingsöfen die \'erschiedrnen Zuschläge eine Hauptrolle 
spielen, ja ohne der gewöhnlichen Beigabe von mehr orler 
weniger eiscnreichen Oxydaten und Schlacken kaum durch
führbar wären, wird das Bessemern in der Regel ohne ir
gend einen Zuschlag durchgeführt. 

So verschieden das liessemern sich beim ersten An
blick von den ältern Frischmethoden darstellt, so gelangt 
man doch immer mehr zur Einsicht, dass es in der Haupt
sache doch allenthalben mit den er,tern übereinstimmt, na
mentlich dass es im Wesentlichen ebenfalls ein Frischen 
durch Eisenschlack··n sei. In Schweden ist mau daher sehr 
bald zu den Versuchen geleitet worden, die erste Periode 
beim Bessemern, d. i. die Periode der Schlackcnbildung, 
wenn nicht ganz zu vermeiden, doch abzukürzen, dadurch, 
dass*) t. während des Processes in ~Iehl verwandelte Ei
senerze von Bipsberg (sehr reiche rPiue MagneteisPnsteioe) 
und Braunstein eingeblasen wurden, 2. vor dem Einlassen 
des Roheisens in den Ofen das genannte Mehl einge:egt 
wurde, 3. durch Verbrennung von kleinen Stahl- und Roh
eisenabfällen diese Schlacke sonderheitlich zu bilden ver
sucht wurde, und 4. im Vereine mit erhitzter Luft Wasser
dämpfe eingeblasen wurd<'n. Unter allen diest>n Versuchen 

*) Siehe <las berg- und hüttenmänuische Jahrbuch, neue 
Folge, lX. Band, Wien 1So0, S. 68. 
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war jener der Benützung der Stahlabfälle noch am ersten von 
einem, Hoffnung zull..l Gelingen gebenden Erfolg begleitet; 
allein t heile war es echwtr, die entsprechende Verbrennung 
derselben zu bestimmen, theils wurdeu die Fern davo:c ver
patzt, so dass man echlieeslich wieder auf die Verwendung 
des puren Roheisens zurückgekommen ist. 

Dass eine gänzliche Vermeidung der Schlackenbil
dungsperiode beim Bessemern unmöglich ist, erhellet nicht 
blos aus dem Umstande, dass dieses selbst bei den ältern 
Frischperioden nicht angchet, sondern wird durch die Be·· 
rücksichtigung der nothwendigen Temperaturserzeugung 
beim Bessemern 2.Ur vollen Gewissheit. Immerhin bleibt 
es jedoch möglich , einen Theil der benöthigten Schlacke 
nuch beim ~essemeru durch geeignete Zuschläge zu ersetzen, 
und geschieht dieses schon gegenwärtig dadurch bei jenen 
Chargen, bei denen von der nächst vorhergegangenen Charge 
mehr oder weniger Eisenschlacken im Ofen zurückgeblie
ben sind. Ein erheblicher Vortbcil, eine beträchtliche V cr
minderung des Eisen-Calos beim Bessemern stehet meines 
Erachtens in dieser Richtung nicht in Aussicht, weil einer
seits der Calo beim Bessemern im Vergleich mit den ältern 
Frischereicn ohnedies nicht st:hr bedeutend ist, uud weil an
dererseits die beim Bessemern abfallenden Schlacken so 
eisenarm sind, dass diese wenig zur Wiederbenützung ein
laden. 

Ausser der Verminderung des Eisen-Calos, und abge
sehen von Brennstoffenparungen, haben die Zuschläge bei 
den verschiedenen Eisenfrischereien noch einen andern, 
sehr wichtigen Zweck, nämlich die Verbesserung des 
erzeugten Frischgutes. In dieser Richtung hat das 
Bessemern , wie ich mich schon bei andern Gelegenheiten 
ausgesprochen habe, noch ein grosses, fruchtbares Feld vor 
sich. Der bei dem englischen Verfahren in Anwendung ge
bra.chte, echliessliche Zusatz von manganreichem Spiegel
eisen gehört hie her, und ist dadurch bereits ein, wenigstens 
unter gewissen L'mständen, höchst wichtiger Fortschritt des 
Bessemerns erlangt worden. 

Von einem hieher zu zählenden Zuschlag, wenn ich 
mich recht erinnere, nStahl machender Zuschlag" genannt, 
hat der französische Chemiker, Herr Fremy, als Erfinder 
desselben, vor etlichen Jahren Erwähnung gethan, ohue 
denstlben jedoch nähir anzugeben, und ohne dass darüber 
seither etwas verlautet. 

In der österr. Zeitschrift für das Berg· und Hütten
wesen*) vom Jahre 1865, Nr. 13, hat der k. k. dirigirenrle 
Bergrath und Eisenwerks-Director, Herr Carl 'Vagner im 
Gusswerke nächst l\laria·Zell, einen hieher gehörigen Vor
schlag gemacht. Herr 'Vagnefempfiehlt nämlich, unter Be
zugnahme auf eine frühere Angabe von Herrn k. k. Profes
sor Robert Richter in Leoben, beimBessemern einen Zu 
satz von metallischem Blei, insbeson_dere um das weisse 
Roheisen besser, als dies bishei; möglich war, bessemcrn zu 
können. Nach Wagners Ansicht soll hierbei das unter hef
tiger \Värmeentwicklung verbrennende Blei den mangeln
den Kohlenstoff des weissen Roheisens vertreten, auf die 
Bildung einer sehr fliissigen Schlacke , und vermehrte Ab
scheidung der fremden Bestandtheile wirken, ferners den 

*) Wir entnahmen diesen Vorschlag den "Neuesten Er
findungen", wo er zuerst uns zu Gesichte kam. Seither haben 
wir ihn auch in Dinglcr's polyt. Journal !. Aprilheft d. J. ge
lesen, und dort dürfte wohl die Original-Mittheilung zuerst ge-
standen haben. 0. H. 

Auswurf vermindern und durch die charakteristischen Merk
male des Bleirauches zugleich ein mehr sicheres Kennzei
chen für den Moment der Beendigung des Processes ge
währen. Ohne mich in eine detaillirte Erörterung der durch 
den Zuschlag von metallischem Blei, nach Herrn Wagners 
Ansichten zu erwartenden Vortheile einzulassen, will ich 
nur die Bedenken äussern , dass das Blei in der Tempera
tur des Bessemerofens verflüchtigbar ist, und dass die En_t
wicklung des Blcirauchos von dem Zustande des Eisens, 
respective Kohleneisens , im Bessemerofen mir wenig ab
hängig erscheint. Uebrigens sind die diesfallsigen Versuche 
so leicht ausführbar und wenig kostspielig, dass dieselben 
sonder Zweifel versucht werden, odt•r \'iel\eicht schon ver
sucht worden sind. 

Alle diese angewendeten, oder versuchten, oder bis
her nur projectirten Zuschl!ige werd1'n beim Bessemeru 
meist in dem Ofen zugesetzt. Bei der hohen Temperatur, 
mit welcher das Beseemermetall aus dem Ofen füesst, dürfte 
es jedoch, bei gewissen Zuschlägen, mehr angezeigt sPiu. 
dieselben erst in der Pfanne zuzusetzen, bevor, oder in dem 
Momente, wie das Metall in dieselbe eingegossen oder ab
gestochen wird. Zu solchen Zuschlägen möchte ich insbe
sondere Bleiglätte, Braunstein und Kochsalz rech
nen, welche, von dem heissen ßessemermetall überronnen, 
auf dieses reinigend einwirken und zugleich eine leicht- und 
dünnflüssige Schlacke zur Folge haben müssen. Insbeson
dere der letztgenannte Umstand dünkt mir auch für unser 
reines Roheisen von Wichtigkeit, und nachdem die diesfall· 
sigen Versuche offenbar die einfachsten und mindcst kost
spieligen sind, so glaube ich, dass dieselben alle Beachtung 
von Seite der bcssemernden Collegen verdienen. Diese Me
thode die Zuschläge in Anwendung zu bringen, ist übrigens 
nicht neu, nicht meine Erfindung, sondern sie stand schon 
vor 3 Jahren in der eigenen Hütte des Herrn Bessemer 
zu Sheffield in Anwendung, und soll, wie ich vernommen, 
auch beim Bessemern in Graz angewandt sein. In der Hütte 
des Herrn Beseemer zu Sheffield biese es , dass das zuge
setzte Pulver Holzkohle sei, die Richtigkeit dieser Angabe 
muss ich aber dahingestellt sein lassen. Im Grunde genom· 
mcn muss der Zusatz von Spiegeleisen nach dem englischen 
Verfahren , und noch meh1· das Züsetzeu einer geringen 
Menge von Roheisen in der Stahlpfanne, kurz vor dem Ab
stich aus dem schwedischen Ofen gleichfalls hieber gezählt 
werden*). Ich habe nur, durch den obgedachten Vorschlag 
meines sehr geehrt<:'u Freundes, des Herrn Directors Wag
ner, angeregt, hierauf sonderheitlich aufmerksam machen 
wollen. 

Aus der geologisch- bergmännischen Sitzung 
der geol. Reichs - Anstalt am 11. März. 

Die Auszüge aus den bei der Sitzung der geologischen 
Reichsanstalt am 11. März von den dahin berufenen k. k. 
Bergbeamten und Expectanten gehaltenen Vorträge ent
halten nicht nur ein erfreuliches Zeugniss fiir die nützliche 
Zeitverwendung derselben an jener Anstalt, sondern auch 

*) Auch bei dem englischen Ofen der Bessemeranlage im 
Grazer Schienenwalzwerke, in welchem ich am 9. Mai d. J. 
einer Charge beiwohnte, geschah dieser Zusatz kurz vor dem 
Ausguss des Inhaltes der Retorte in die Gusspfanne, nachdem 
erstere bereits mit dem Halse nach Vorne gedreht und theil-
weise geneigt war. 0. H. 
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eine solche Anzahl allgemein interessanter Thatsachen üb P.r 
bergmännische Districte, dass wir denselben für nm so 
lieber einen Platz einräumen, weil die zur splitern Publica
tion bestimmten Au•arbeitungen im Ganzen, den Raum die
ser Zeitschrift zu sehr überschreiten würden. *) 0. H. 

1. Nach der schon in Nr. 12 erwähnten Eröffnungs· 
ansprache folgten die Vorträge in nachstehender Ordnung 
aufeinander. 

E. W i n d a k i e w i c z. B e r g b a u z u K r e m
n i t z. Herr Eduard Windakiewicz übergibt eine Mono
graphie des Kremnitzer Bergbaues unter dem Titel: "Gold
und Silberbergbau zu Kremnitz in Ungarnu, die er nach 
seinen Aufnahmen im Sommer des Jahres 1864 im Auftrage 
des Chefgeologen Herrn Franz Ritter v. Hauer ausge
arbeitet hat. 

Das Kremnitzer Erzgebirge bildet ein Grünsteintrachyt
stock von beiläufig 4000 Klafter Länge und 1000-2000 
Klafter Breite, der sich mit seiner Längenerstreckung bei
nahe gerade vou Süden bei Windischdorf bis in die Gegend 
der Johanniskirche am Berg im Norden ausdehnt und fast 
von allen Seiten von grauen Trachyten umgeben wird; nur 
gegen Süden und zum Theil Südwesten begrenzen ihn 
Rhyolithe und Rhyolithtuffc. 

Das ganze Grünsteintrachytgebirge ist von Gängen 
und Erzadern durchzogen. Kein Hangend und Liegendschlag 
wurde noch betrieben, der nicht mehrere Erzadern aufge
schlossen hätte. Erzadern (Klüfte), die in den oberen Ho
rizonten bekaunt sind, verlieren sich gegen die Tiefe; dafür 
tauchen wieder neue auf, die oben gar nicht bekannt waren. 

Alle sind mit dem Nebengestein innig verwachsen 
und verlieren sich sowohl dem Streichen als dem Verflächen 
nach spurlos, nur selten findet mau, und da nur rauhtlächige 
Ablösungen; der einzige Georg- oder Lettengang führt ein 
ausgezeichnetes Hangend- und Liegendsaalband. 

Die \·orzüglichsteu Gänge und Klüfte streichen meist 
nach der Längenrichtung des Grünsteintrachytgebirges und 
lassen sich in zwei Gangzüge einreihen: 

1. Der Hauptgangzug, bestehend aus dem Haupt
gange, Schrämmengange, Kirchberggange, Schindlergange 
und Katharinagange nebst den vielen dazu gehörigen Klüf
tenzügen. 

2. Der.Sigmund-Georg-Gangzug besteht aus 
dem Sigmundgange und dem Lettengange nebst den. grös
seren und kleineren Klüften, die zwischen beiden liegen. 

Bei dem Hauptgangzuge ist die Hauptgangart 
Quarz oft in Hornstein abgdindert, gewöhnlich mit dem 
Nebengestein fest verwachsen und darin verzweigt, auch 
schliesst derselbe Trümmer von Nebengestein ein, und 
bildet sehr häufig Sphärengesteine, wie am vereinigten 
Schrämmen· und Schindlergange. 

Nirgends hat man bisher Bestege oder Saalbänder 
wahrgenommen. Grosse Erzmassen kommen hier nicht vor, 
die Erze sind in Quarz so fein eingesprengt, dass er meist 
dadurch grau gefärbt erscheint, und der Bergbau wird blass 
durch die edle Natur, durch den Gold- und Silbergehalt der 
einbrechenden Erze und zum Theil auch oder einbrechenden 
Kiese lohnend. - Von den anderen Gangarten begleitet 
sporadisch der Schwerspath die Erze. 

Der S igmu nd-G eorg- Gangzug führt viel gold-

*) ·w egcn Raummangel mussten wir ohnehin diese Mittbei
lung schon mehrmals verschieben, daher die Y erspätung um fast 
S Wochen! D. Red. 

hältigen Antimonglanz in Quarz, fast gar keine Silbererze, 
und metallisches Gold auch im Grünsteintrachyt, zwischen 
den Klüften, die meist in's Kreuz dem Gangzuge fallen und 
im Hangenden beider Gänge liegen. Der Letten- oder auch 
Antimonialgang genannt, hat auseerdem ein ausgezeichnetes 
Hangend- und Liegendsaalband. 

Weder im Liegenden des Sigmundganges, noch des 
Georggaages bat man in der Nähe bisher namhaftere Klüfte 
aufgeschlossen, daher dieser Zug von dem Hauptgangzug 
mehr getrennt erscheint. 

Der Lettengang ist in oberen Horizonten, d. i. über 
die tiefen Erbstollen aufgelöst lettig, wenig hältig, während 
er erst unter diesem Stollen quarzig, fest und hältig wird. 

Selbst die Ausfälle bei der Manipulation begründen 
schon auch einen Unterschied in den beiden Gangziige1,_ 

Bei dem Hauptgangzug ist das Verhältniss der geför
derten zu den aufbereiteten Erzen wie 1 : 0·00350 bis 
O·O !!HO, während bei dem Sigmund· Georg- Gangzug si~h 
dieselben wie: 0·02 bjs O·Ot verhalten, bei den ersteren 
bilden die Kiese, bei· deu letzteren Antimonglanz, den 
Hauptbestaudtheil der Schliche. 

Der Gehalt an gewonnenem göld. Silber bei den g ·
förderten Erzen des Hauptgangzuges beträgt von 1 t-i .f 
Zehnmillionstel, je nach den einzelnen Gängen, und das 
Verhältniss des Goldes zu Silber darin ist wie 1 : 6·i3 bis 
3·25, während bei dem Sigmundlettengangzug der Gehalt 
an gewonnenem göld. Silber 40 Zehnmillionstel beträgt und 
das Gold zu Silber sich darin verhält wje 1 : 1 ·08. 

Im Allgemeinen besteht die Ausfüllung der Gänge aus 
Quarz, zersetztem Nebengestein und stellen weis, vorzüglich 
bei den Klüften des Hauptgangzuges, aus ScLwerspath und 
Kalkspatb, die Gold gediegen, dann gebunden an Kiese und 
Antimonglanz, sowie Weissgültig- und Rothgültigerze führt. 

Auffallend ist hier bei der Erzführung fast der gänz
liche Mangel an Bleiglanz; nur auf zwei Klüi'tchen des 
Hauptgangzuges, und zwar auf der Franz k 1 u ft im süd
lichen Theile im Liegenden, und im nördlichen Theile im 
Hangenden iu der Leopoldschachter Abend k 1 u ft ist er 
in fingerbreiten Schuürchea vorgekommen. Nach einer mir 
zu Gebote stehenden Analyse der Kremnitzer Kies-Schliche 
von Ertl enthalten dieselben ausser göld. Silber 

1. Kieselerde . . 15 ·OO 
2. Eisenbisulfnret 83·3U 
3. Eisenoxyd . n-80 
4. Zinksulfuret . " 0·50 

\HJ·öo 
also kein Blei, während die Schemnitzer alle Blei enthalten. 

Es kommen zwar Gold-, .Silbererze und Kiese auf 
den Gängen zusammen vor, doch lassen sich für jedes dieser 
Erze specifische Vorbereitungsbezirke, Zonen ausscheiden. 
Go 1 d durchzieht den eigentlichen erzführenden Grünstein
trachyt, tbeils in feiner metallischer Form und ä.usserst 
zertheilt, theils in Kiesen, muthmasslich als Schwefelgold, 
nur concentrirt er sich mehr an den Gängen und Klüften 
und tritt daselbst mit Erzen späterer Entstehung auf. 

(Fortsetzung folgt.) 

Notizen. 
Druckwaaren und Weissbleohe aus Bessemermetall 

zeigte am 28. April Herr Julius Pro chas ka, Director der Eisen
blechfabrik Johann-Adolphs-Hütte bei Judenburg, im nieder
österreichischen Gewerbevereine vor. - Die ersten Proben fal-
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Jen schon in's Jahr 1~64, und waren zunächst gerichtet auf 
Pressbleche für die Zuckerfabriken. Die guten Erfolge mit die
sem Metall leiteten auf Anfertigung anderer bisher aus Zink, 
Messing, Kupfer u. dgl. hergestellten Druckwaaren für Gegen
stände des Haushaltes , welche verzinnt werden und eine aus
gedehnte Verwendung des ßessemermetalles erwarten lassen. 
Das )letall der vorgewiesenen Gegenstände war Turracher 
l'roduet. Die Waarcn selbst wurden aus diesem Blech von Jo
seph 111 u t t er er, \Vien, Neubaugasse erzeugt, und es stellt sieh 
1 Kiste dieses Bleches mit 150 Tafeln 13" breit 20" lang auf 
öU ß. öst. W. Doch können auch andere Dimensionen erzeugt 
werden, und es wurden Blättchen von Schwarzblech aus ßesse
Uli'reisen vorgezeigt, von denen 1920 Stiiek erst 1 Zoll messen. 
Fii r die Methode der Verzinnung von Bessemcrrnetall-Blech 
und dessen V e.rwendung als \Veissblech hat Herr Prochaska ein 
Previlegium angesucht. 

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

Edict. 

(Erhalten den 10. Mai 1865.) 
Nach Anzeige der Gemeindevorstehung Mauthhausen ist 

der dem Franz \V i o s n er, zuletzt ßergbauunternehmer in Linz, 
verliehene Braunkohlenberg bau zu U fahr-1\lauthhausen, beste
hend aus einer einfachen Grubenmass, genannt nP 1 es s erle h enu, 
schon seit dem Herbste 1 trn:1 unbelegt und so ausser Betrieb, 
dass seither im Laufe des Jahres 1 S,ß4 der Sehachteinbau in 
JS"ähe des Plesserhauses, nebst den andern Einbauen zur Siche
rung oberirdischer Ubjeete zugestiirzt, das zunächst befiudliche 
Plesscrhaus aber , wegen drohenden Einsturzes niedergerissen 
werden musste. Nachdem nun der Aufenthalt des genannten 
Besitzers dieser Grube unbekannt ist , so ergeht an denselben, 
oder dessen etwaige Hechtsnachfolger hiemit die Aufforderung, 
binnen ~HI Tagen, vom Tage der ersten Einschaltung dieses 
Edietes in das Amtsblatt der Linzer Zeituug sowohl nach§. ISS 
a. ß. G. seinen Aufenthalt, und falls e>r ausserhalb der Kronlän
der Oesterreich ob und unter der Enns sich befände, einen im 
Bereiche derselben wohnhaften Bevollmächtigten anzugeigen, als 
auch jenes Bergwerk nach Vorschrift des §. 114 a. B. G. in 
Betrieb zu setzen und zu erhalten , die bisherige V eruachlässi
gung der Bauhafthaltung aber standhaft zu rechtfertigen, widri
ge:ns nach den §§. 23!!, 243 und 244 a. B. G. wegen fortge
setzter Yernach)ägsigung des ordnungsmässigen Betriebes und 
der Bauhafthaltung überhaupt auf Entziehung dieser Bergbau
berechtigung erkannt und sonach weiter vorgegangen werden 
wiirde. 

St. Pölten, am 5. Mai 1 S65. 
Von der k. k. Berghauptmannschaft für die Kron

länder Oesterreich ob und unter der Enns. 

Edict. 

(Erhalten den 10. Mai 1S65.) 
Laut Erhebungs-Protokoll des Jothrnrader Stuhlrichteram

tl's ddo. :rn. :\färz d. J. ist die durch die Heimsagung der An
theile des Mitirewerken und ircwerkschaftlichen Direetors Bern
hard M e is z l in g er in den Alleinbesitz des nrstorbcuen Kor
bester Insassen Popovics l'areilla übergangene Knpfergrube 
"Bernhard-Gabriel" auf Korbester Gemeinde - Gebiet im Joth
varader Stuhlbezirke, Arader ComiU!t, ausser Betrieb und itn Zu
stande des !!änzlichen Verfalles. 

Es ergeht .Jemnach mit Bezug auf die §§. l iO, 1i4 und 
~:!".i a. B. G. an die ihrem \\'ohnorte nach unbekannten Erben 
des \"erstorbenen Gewerken Popovics Gareilla als dessen \Yitwe 
Anna C8aki. dann die Kinder Anna, Gabor, Julia, Maria und 
Miklos die Aufforderung, binnen 60 Tagen von der ersten Ein
schaltung dieses Edictes in das Amtsblatt "Siirgöny~ das be
sagte \V erk in ordnungsmässigen Betrieb zu setzen und nach 

dem Gesetze bauh.aft zu erhalten, ihre dermaligen \Vohnorte an
her anzuzeigen, dann die fälligen Massengebiihren bei dem Rad
naer k. k. Steueramte einzuzahlen , und sich durch einen ge
meinschaftlichen, anher namhaft zu machenden Bevollmächtigten 
iiber die bisherige Unterlassung des Betriebes um so gewisser 
zu rechtfertigen, als nach fruchtlosem Ablaufen der Frist wegen 
lange fortgesetzter und ausgedehnter Vernachlässigung nach §. 
224 a. B. G das Erkenntniss auf die Entziehuug des Bergwer
kes Bernhard-Gabriel gefällt werden würde. 

Nagybanya, den 2ti. April l 81i5. 
Vou der königl. Berghauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Soeben erschien : 

B e. r g- u n d h ü t t e n m ä. n n i s o h e s 

Jahrbuch. 
der 

k. k. Bergacademien zu Leoben und Schemnitz 
und der 

k~ k. Montan-Lehranstalt Pribram. 
XIV. Hand. 

Redacteur: Bergrath und ProfeSBor Faller. 
Mit vielen Holzschnitten und 5 lithographirten Tafeln. 

(38-40) 

[5-14) 

Preis: 4 ß. 50 kr. öst. W. 

TENDLER ~-COMP. 
(Ca r 1 Fr o m m e.) 

Wien, Graben Trattnerhof. 

Rziha'sche Patentzünder. 
P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von cl e m k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

Al. Wilh. Stellzig. 

Erfindungs-Privilegien 
für die k. k. österreichischen uud die übri.>.;en Stl\aten 
Europa's, ~owie für Amerika, nehst den hiezu erforder
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Ein Beispiel von Manipulationsberechnun· 
gen einer Stahl- und Eisenhütte. 

Von Emilian Resch, k. k. \Verkscontrolor zu Reichenau. 

Im anfänglichen Betriebe der Reichenauer neuen 
Stahl· und Eisenhütte wurden eammt Einrieb und Vecturs
Calo: 
5152 Innerberger Fass Holzkohlen 
2903 Ctr. Steinkohlen-Gries . . . 
28579 Ctr. Sückkohlen . . . . . 

. 5409 fl. 60 kr. 
1040 " 37 „ 

. 20005 n 35 n 

bei der Erzeugung des rohen Puddeleisens 
und Rohstahls, im Gesammtbetrage von 
Nr. I . . . . . . . . . . . . . 26455 n 32 n 

verwendet. 
Desgleichen bei der gewalzten Eisen- und Stahl-Streck-

waure: 
3 3502 1/ 2 Fass Kohlen . 
85 Ctr. Steinkohlen Stüek-
130 Ctr. Steinkohlen-Gries 

Nr. II im Gesammtbetrage von 
Mit Nr. I wurden erzeugt: 

14347 Ür. 63 Pfd. Puddeleisen im 
\Verthe von 

102 Ctr. 37 Pfd. Puddlingsstahl-Mas
selu . 

15.JO Ctr. 48 Pfd. Schmelzstahl 
127 Ctr. Puddlingsabfä.lle . 

~r. III im Gesammtwerthe von 
Mit Xr. II dagegen : 

2310 Ctr. 59 Pfd. Eisen-Abfälle 
41 Ctr. 31 Pfd. Stahl-Abfälle 
11158 Ctr. 2 Pfd. Grobeisen . 
587 Ctr. 70 Pfd. Gärbstahl 

darurtter 237 Ctr. 31 Pfd. Zaggeln; 
15815 Ctr. 29 Pfd. Streckeisen 
420 Ctr. 18 Pfd. ungegärbten Stahl . 
1514 Ctr. 76 Pfd. Gussstahl . 

35177 fl. 62 1/i kr. 
42 n 70 n 

45 n 50 n 

35265 fl. S2 1/ 2 kr. 

90390 fl. 07 kr. 

64-1 n 93 11 

19278 n 40 n 

556 " 09 n 

11 ü8fü) fl. 49 kr. 

9731 n 20 n 
496 n 10 " 

101109 n 82 n 
10946 n 07 n 

169215 n 82 n 
6600 n 09 '11 

36tl16 n 78 .. 
worunter 1110 Ctr. 71 Pfd. Zaggeln; 

-------~ Xr. IV im Gesammtwerthe von 33H 15 ft. 88 kr. 

Die Auslage I macht vom Werthgulden des erzielten 
Productes III 23'86 Procent - Nr. V - ; Nr. II dagegen 
von IV 10 55°/o - mit Nr. VI bezeichnet -. 

Es ist einleuchtend , dass im. vorliegenden Falle be
züglich des Werthguldens vom Producte, bei übrigens glei
chen Umständen , jedes Procent Geldersparniss an Brenn
stoffauslagen auch ein Procent Ertragserhöhung abwirft. 

Verwandeln wir Nr. I in gedörrtes Puddlingsholz nach 
den hiesigen loealen Verhältnissen, - östcrr. Zeitschrift 
für Berg- und Hüttenwesen Nr. 32 und 33, XII. Jahrgang 
1864 - bei 10 fl. 1 kr, Gestehung per 1 Wr. Klftr., so 
erhält man: 
26455·32: 10·01 =2642·8° -mit Nr. VII bezeichnet-. 

Nr. II gibt bei 10 fl. 41 kr. Gestehung: 
35265·825 : 10·41 = 3387·6 Wiener Klafter gedörrtes 

Schweisshoh - Nr. VIII -, 
Um nicht auffallende Ergebnisse anzustrengen 1 neh

men wir die gewiss hochgegriffenen l 0 Cubikfuss gedörr
tes Puddlingsholz, wie sie bei der früheren üblichen Pudd
lingsmanipulation zu Rhonitz (Erfahrungen im berg· und 
hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswe
sen, Jahrg. 1863) pr. 1 Ctr. rohes Puddeleisen angegeben 
s.ind. Die obigen 1434 7 Ctr. 63 Pfd. Puddeleisen und 
127Ctr.Abfälle=14474'63Ctr. würden 1447 4·63X 10 = 
144746·3 Cubikfuss oder 144746·3: 108 = 13rn·2 Wr. 
Klftr. von VII in Abschlag bringen. Der Rest 2642·8 -
1340·2=1302·6°bleibt dann auf 102 Ctr. 37 Pfd.Stahl· 
masseln und 1540 Ctr. 48 Pfd. Schmelzstahl zu beziehen. 

Da es sich hier, unter sonst gleichbleibenden Umstän
den , um den Brennstoff allein handelt, so verwandeln wir 
1540 Ctr. 48 Pfd. Schmelzstahl mit 14·6 Pfd. Calo in aus
zuheizende Puddlingsstahl-Masseln = 1803 Ctr. 84 Pfd„ 
mit t ·23 Innerberger Fass Holzkohlen per 1 Ctr, ausge· 
heizten Stahl = 15-ltl4S X 1 ·23 = 1894·8 Innerberger 
Fass im Preise wie oben a 1 fl. 5 kr. = 19S9 fi. 54 kr. 
Dieser Betrag gibt in gedörrtes Puddlingsholz verwandelt: 
19S9·54: 10'01 = 198·7 Wr. Klftr., welche vom obigen 

Reste abgezogen : 
1302 6 - 198·7 = 1103·9° für 102·37 + 1803·84 = 

1906 Ctr. 21 Pfd. Stahlmasseln übrig lassen. 
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Da ich (österr. Zcitsch1ift f. B. u. H. Nr. 32 und 33 
von 1864) beim hiesigen Eisenpuddeln im einfachen 
Puddelofen durchschnittlich 0·069 Wr. Klftr. = 7·45 c' 
gedörrtes Puddelholz per 1 Ctr. Erzeugung ausgewiesen, 
und (österr. Zeitschrift f. Berg- u, Hütt., Nr. 34 de 1863) 
bei demselben Ofen ()·08 Wr. Klftr. = 8·64 Cubikfuss per 
1 Ctr. Puddlingsstahl-Masseln resultiren; so geben die oben 
angenommenen 10 c' beim Eisenpuddeln im Verhältnisse 
1 l ·59 Cubikfuss - gewiss viel - per 1 Ctr. Puddelstahl
Masseln. 

Die 1906 Ctr. 21 Pfd. brauchten darnach : 
1906·21 X 11 ·59 = 22092•97 Kubikfuss = 204'5 Wr. 

Klftr., was vom letzten Reste 1103·9 - 204 ·5 = 899·4 
Wr. Klftr. a 10 fl. 1 kr. = 9002 fl. 99 kr. reinen Ge
winn beziffert. 

V.crmindert man endlich die Auslage I um denselben: 
26455 fl. 32 kr. - 9002 fl. 99 kr. = 17452 fl. 33 kr. 
und bezieht diese Summe auf den Werthgulden Nr. III, so 
erhält man statt 23·86Dfo - V - nur 15·74%. 

Im Jahre 1854 brauchte der Schweissofen Nr. 1 in 
~euberg per 1 Ctr. Grobeisen und Puddeleisen 12:4 Cu
bikfuss gedörrten Sch wcissholz. 

Darnach kommen auf obige : 
11158 Ctr. 02 Pfd. Grobeisen 

237 11 31 11 gegärbte Zaggeln 
111 0 11 71 11 Gussstahl- 11 

12506 Ctr. 04 Pfd. Grobwaare 
12506.04 X 12·4 = 155074·9 Cubf.; 155074·9: 108 = 
1435·8 Wr. Klftr., welche von Nr. VIII abgezogen: 
3387·6 - 1435·8 = 1951·8° Rest lassen für: 

350 Ctr. 39 Pfd. gestreckten Gärbstahl, 
15815 11 29 11 Strerkcisen, 

420 11 18 11 ungegärbten Stahl, 
404 11 05 

71 
gestreckten Gussstahl, 

2310 " 59 11 Eisen-Abfälle, 
41 11 31 11 Stahl- 11 

19341 Ctr. 81 Pfd. Streckwaare. 
Im Jahre 1857 hatte ich bei der hiesigen Werksein· 

richtung auch einen schwedischen Eckmann'schen Holzgas
Schweissofen , wie er zu Lesjöfors bestand , (das Eisen- , 
hüttenwesen in Schweden. P. Tunner. 1858, pag. 63) 
11uf gedörrtes Holz erbaut. Umstände gestatteten mir aber 
denselben nur mit ungedörrtem Holze kurze Zeit zu be
treiben, wovon weiter unten. 

Nehmen wir hier der Sicherheit wegen, statt dem 
Holzbedarfe beim Strecken mittelst Walzen, jenen beim 
Strecken unter Hämmern = 4 1/ 2 Cubikf. gedörrtes Schweiss
holz per 1 Ctr. Waare an. Da aber bei den 19341 Ctr. 81 
Pfd. auch einige schwächere Dimensionen waren , als die 
schwedischen gemeint sind, so steigern wir den Bedarf bis 
auf 6 Cubikfuss: 
19341·81X6=116050·86c' = 1074·5 Klftr. 

Vom letzten Reste blieben endlich: 
1951·8 - 1074·5 = 877·3 Wr. Klftr. a 10 fl. 41 kr. = 

9132 fl. 69 kr. reiner Gewinn, welcher von der Auslage 

II in Abzug gebracht : 

35265·825 - 9132"69 = 26133 fl. 13 1/ 2 kr. Brennstoff
auslagen, und statt 10·55% - Nr. VI - nur i 52°/0 ge
geben hätte. Wenn einer Hütte, wie der hiesigen, der Brenn
stoff als Schwemmholz hie in rlie Hütte hineinfliessen kann, 
so scheint die Nothwendigkeit einer Holnerkohlung ·ganz 

wegzufallen. Doch habe ich in den Erfahrungen im berg
und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufhereituogs
wesen, Jahrgang 1861 , pag. 35 schon erwähnt, dass es 
hier zum Th eil verwachsenes, knorriges, verdrehtes und pechi
ges, zum Spalten und Darren unbrauchbares Holz gibt, wel
ches verkohlt werden muss. Mit Rücksicht darauf hat auch 
der Herr k. k. Ministerialrath Peter Ritter von Ri tti nge r, bei 
Fixirung des Betriebszweckes der hiesigen neuen Werks
anlage, auch die Gussstahl-Manipulation mit Holzkoh
l c n mit der richtigsten Berechnung vor bedacht. 

Die Verkohlung des übrigen zum Spalten und Darren 
äusserst tauglichen Holzes verdient eine kleine pyrotech-
nische Analyse. (Schluss folgt.) 

Das abgeänderte Pattinson'sche Verfahren zur 
Entsilberung des Werkbleies auf der Blei· und 

Silberhütte zu Holzappel. 
Auf der Blei- und Silberhütte zu Holzap p e !(Nassau) 

hat man das gewöhnliche Patt ins o n'sche V erfahren zur 
Entsilberung des Werkbleies einer wesentlichen Modifica
tion unterworfen. 

Das Werkblei wird in einem halbkugelförmigen 
Schmelzk~sscl von 5 Fuss 2 Zoll lichter Weite und etwa 
3 Fuss Tiefe eingeschmolzen. Aus diesem Kessel wird das 
geschmolz11ne Werkblei durch ein in der !\litte des Kessel
bodens befindliches Rohr in den cyliuderförmigen Krystal
lisationskessel von 3 Fuss 'Veite und etwa 4 Fuss Tiefe, 
dessen oberer Rand mit dem Boden des Schmelzkessels in 
einem Niveau liegt, abgelassen. In diesem Krystallisatione
kessel ist ein Rührwerk angebracht, welches durch eine 4-
bis 5-pfcrdekräftige Dampfmaschine in Bewegung gesetzt 
wird. 

Das Rührwerk besteht aus einer senkrechten Welle, 
die oben in einem Lager und in der Mitte des Kessel
bodens auf einem Dorn um ihre Axe rotirt und an welche 
dicht unter der Oberfläche des Bleispiegels eine Schaufel 
befestiget i~t. Diese schmiedeeiserne Weile wird von einer 
hohlen, gusseisernen, auf einem Lager ruhenden Welle 
(Büchse) umschlossen, welche in einem Rahmen, zur Auf
nahme der an der Seitenwand und an dem Boden des 
Kessels rotirenden Massen, ausläuft. Durch ein doppeltes, 
conisches, mittelst Riemscheiben in Bewegung gesetztes 
Vorgelege wird der Hohlwelle und der massiven Welle eine 
rotirende Bewegung in entgegengesetztem Sinne gegeben 
und hierdurch bewirkt, dass bei dem Krystallisations-Pro
cesse das Blei in der Mitte des Kessels und an der Kessel
wandung eine entgegenges~zte Bewegung annimmt. 

Zu beiden Seiten des Krystallisationskessels liegt je 
eine Pfanne von 3 1/? Fuss Durchmesser und 12 Zoll Tiefe, 
deren oberer Rand ~it dem Boden des Krystallisationskes
sels abschneidet. Durch ~wei Ablassröhren in den Seiten 
und dicht am Boden des Krystallisationskessels wird nach 
beendigtem Process das angereicherte Blei in die Pfannen 
abgelassen, während die theilweise entsilberten Krystalle 
in dem Krystallisationskessel zurückbleiben. 

Das Scl1liessen und Oeffnen der 3 Ablassröhren er
folgt durch je einen mit einem Hebel versehenen und be
hufs des dichteren Abschlusses entsprechend häufig mit 
Fett zu bestreichenden Schieber. 

Der Rost zur Feuerung liegt unter dem Schmelzkes
sel. Die Feuerzüge um und unter dem Schmelz- und dem 
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Krystallisationskessel sind in gewöhnlicher Art angebracht 
und kurz vor ihrer Einmündung in den zur Esse führenden 
Fuchs mit 3 Schiebern zur Regulirung des Feuers verse
hen, wodurch dessen Wirkung sowohl auf den Schmelz
kessel beschränkt, als .auch auf den Krystallisationskessel 
ausgedehnt werden kann. 

Zuweilen erkaltet das Blei in den zu deu Pfannen 
führenden Ablassröhren so stark, dass in den neben diesen 
Röhren befindlichen, kleinen Canälen besonders gefeuert 
werden muss. Diesem Uebelstande würde durch eine Aende
rung in der Lage der Feuercanäle wohl zu begegnen sein. 

Das Verfahren bei diesem Krystallisations-Processe 
ist n nn kurz folgendes : 

Etwa 200 Ctr. Werkblei werden in dem Schmelz
kessel eingeschmolzen, hierauf ungefähr 180 Ctr. des ge
schmolzenen, Bleies durch das Ablassrohr in den Krystalli
sationskessel geführt und der Spiegel des flüssigen Hleies 
mit ca. 50 Pfd, Cokes von Wallnussgrösse bedeckt. Sodann 
wird der Krystallisationskessel durch Regulirung der Schie
ber in den Feuerzügen fast gänzlich der Einwirkung des 
Feuers entzogen und solche vorzugsweise auf den Schmelz
kessel, in welchen man inzwischen 80 Ctr. Werkblei nach
setzt, beschränkt. 

Nunmehr wird das Rührwerk im Krystallisations
kessel in Rotation gebracht und gleichzeitig durch das 
Oeffnen eines Hahnes an einer engen über dem Krystalli
sationskessel befindlichen Wasserleitungsröhre ein sehr 
feiner Wasserstrahl auf die kleinen und staubfreien, den 
Bleispiegel bedeckenden Cokes geleitet. Die Cokes wer
den durch das Rührwerk mit dem Blei an der Oberfläche 
in eine ununterbrochene, rotirende Bewegung gesetzt und 
durch den auffallenden Wasserstrahl dauernd feucht er
halten. 

Etwa nach l bis 1 1/~ Stunde wird die Bleimasse 
breiig, die Kraft zur Rotation des Rührwerks muss ver
mehrt werden und zuletzt bildet das Blei an der Ober
fläche eine schwammigzackige .M:asse, welche die Cokes
stücke umhüllt. 

Alsdann wird der an der Wasserleitungsröhre befind
liche Hahn geschlossen, das Rührwerk eingestellt, die 
Schiebe1• der beiden Ablassröhren des Krystallisations
keseels geöffnet und das angereicherte Blei in die beiden 
Pfannen, welche zusammen ca. 70 Ctr. fassen, abgelassen. 
Die Füllung der Pfannen dauert ca. 1/~ Stunde. Man erhält 
also nach jeder Krystallisation zwei Bleikuchen, zu je 35 
Ctr. angereicherten Bleies. Um dieselben aus den Pfannen, 
heben zu können, wird vor dem Einlassen des Bleies in die 
Mitte derselben, auf die daselbst angebrachte kegelförmige 
Erhöhung ein mit einem hen:orragenden Auge versehener 
Doppelhaken aufgesetzt. Zur Hebung der erkalteten Blei
kuchen Wird das hervorragende Auge an die eisernen Ket
ten eines hölzernen Krahnes befestiget und letzterer 
durch ein Vorgelege in Bewegung gesetzt. Die kegelför
mige Erhöhung in den Pfannen bildet in den Bleikuchen 
eine entsprechende Vertiefung, so dass in dieser, behufs 
des Aufeinanderlegens der Bleikuchen, das Auge des Dop
pelhakens am unten liegenden Kuchen genügenden Raum 
erhält. · 

Nach dem Abßiessen des angereicherten Bleies aus 
dem Krystallisatiouskessel werden die Ablassröhren durch 
die Schieber geschlossen und aus dem Schmelzkessel, in 
welchem das inzwischen eingesetzte Blei geschmolzen, von 

Neuem etwa iO Ctr. Blei in den Kryetallisationskessel 
durch Oeffnen des entsprechenden Schiebers am Ablass
rohre eingelassen und die Feuerzüge so regulirt, dass der 
Krystallisationskcssel einer grösseren Hitze ausgesetzt 
wird, wodurch die in demselben zurückgebliebenen Kl'y
stalle oder erstarrten krystallinischen Massen wiederum 
einschmelzen. Zu entsprechender Zeit wird dßi! Rührwerk 
wieder in Bewegung gesetzt, und nachdem alle Krystalle, 
was in etwa 1/t Stunde erfolgt, eingeschmolzen sind, das 
Feuer abgestellt, der Wasserhahn wieder geöffnet und der 
Process in beschriebener Weise weiter fortgeführt. 

Dieses Verfahren des Zulassens von Werkblei aus 
dem Schmelzkessel und das \Viedcreinschmelzen del' 
Krystalle in dem zugelassenen Werkblei wird sieben m a l 
wiederholt, sodann aber ohne Zusatz von Werkblei der 
Krystallisationskessel einer grösseren Hitze ausgesetzt, so 
dass die Krystalle in demselben einschmelzen, welche man 
hierauf als raffinirtes Blei in Formen auskeilt. Dieses ent
silberte Weich b 1 e i (Kaufblei) soll nicht mehr als t ·8 
Gramm Silber im Ctr. enthalten. 

Das bei diesem Proccsse resultirende, einmal ange
reicherte Blei wird demselben Entsilberungs - Processc 
noclimals uutel'worfea, jedoch mit der Modification, dass 
statt einer siebenmaligen , eine acht m a 1 i g e Einschmel
zung de!' Krystalle im Krystallisationskessel erfolgt, und 
dass beim achtmaligen Einschmelzen nicht angereichertes, 
sondern entsilbertes Blei zugelassen wird. Bei letzterem 
Verfahren werden ca. 190 bis 200 Ctr. ein- und nachge
setzt. Dieser Anreicherungs·Process wird fünfmal wieder
holt, wobei bei dem zweimal angereicherten Blei die 
K•ystalle im Krystallisationskl!ssel neunmal, bei dem drei
mal angereicherten zehnmal, bei dem viermal angereicher
ten elfmal, bei dem fünfmal angereicherten zwölfmal ein
geschmolzen werden. Das auf diese Weise fünfmal ange
reicherte Blei soll 1200 Gramm Silber enthalten. Die 
grossen Kuchen desselben werden in einem besönderen 
Kessel eingeschmolzen, sodann das eingeschwolzene, ange
reicherte Blei ih kleine, runde Formen, welche ca. 1/t Ctr. 
fassen, gekeilt und endlich im gewöhnlichen Treibofen ab
getrieben. 

Die Cokesbedeckung des Bleispiegels wird, sobald 
die Cokes sich zu sehr zerkleir.ert haben oder staubig ge
worden sind, immer aber nach jeder Auskeilung von ent
silbcrtem Weichblei erneuert. 

Vier Arbeiter, welche die Steuerung der Dampfma
schine mit besorgen, sind bei der Entsilberung beschäftigt. 

( .De1·ggeist. ") 

Aus der geologisch· bergmännischen Sitzung 
der geol. Reichs-Anstalt am 11. März. 

(Fortsetz1rng.) 

(Kremnitz.) Der relativ grösste Goldreichthum findet 
sich vorzüglich in dem von Qnarzklüften durchzogenen Neben
gestein oder in den gra!len, bläulichen, auch gelben mit 
Kies und Ocher durchzog~nen Quarzvarietäten. Die Verwitte
rung und Zerklüftung der Gesteine scheint hier die Goldan
häufung zu befördern, daher man in neuerer Zeit , nach
dem bei dem Hauptgangzuge längst die sagenvolle Ober
fläche abgebaut worden ist, am Fusse des Erzgebirges in 
dem bisher noch zugedeckten Terrain in jenem Puncte 
des Sigmund-Georg-Gangzuges den grössten Goldgehalt ge-

* 

·. 
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funden, wo sich der Hauptbach in zwei Aeste theilt und 
mit seinem Wasser die Unterlage durchdringt. 

Zwischen dem Sigmund- und Lettengang1 welche ge
gen einander vcrflächen und einen zerrissenen, von allen 
Seiten von Klüften, die meist in's Kreuz den Gängen gehen, 
durchsetzten Gesteinskeil bilden, war auch verhältniss
mässig das meiste Gold zu finden. Die andern Erze schei
nen mehr an die Nachbarschaft gewisser Gesteinsvarie
täten gebunden und vielleicht auch unter ihrer Einwirkung 
entwickelt worden zu sein, so fand sich bis jetzt der gröss te 
Si l b e rr e i c h t h um auf den Klüften des Hauptgangzuges, 
und zwar im Norden auf den Hangendklüften bei Anna
schacht und im Süden auf den Liegendklüften im Stadt
handlungsfelde, welche mehr in der Nähe der grauen 
Trachyte liegen. 

Der K i e s, wiewohl m-ehr oder weniger vertheilt im 
ganzen Grünsteintrachyt und in den Gängen, häuft sich 
doch zu den grössten Massen nur inderNähe des ganz 
zersetzten Grünsteintrachyts, nunmehr einer weissen, sich 
fettig anfühlenden Thonmasse bei Leopoldschacht an, wäh
rend im unzersctzten Zustande dieser Grünsteintracbyt 
nur verhältnissmässig gegen andere, mehr Kiese auf
weist. 

An den Scharrungspuncten haben die Gänge und 
Klüfte den grössten Reichthum, aber an diesen Puncten 
auch die grösste Zersplitterung erfahren. 

Eines der interessantesten Beispiele bildet der Zusam
menstoss des Schindlerganges mit" dem Schrämmengange, 
zwischen welchen sich die Teichklüfte entwickeln und zu 
den grossen Teichverhaucn Veranlassung gaben. Ver
folgt man die Erzvertheilung nach dem Verhauen in 
dem Hauptgangzuge, der bei 3000 Klafter im Strei
chen ausgerichtet und unter der Oberfläche 200 Klafter 
tief oder bis 30 Klafter oberhalb der Thalsohle des Gran
flusses bebaut worden ist, so kommt man zu dem Schlusse, 
dass der Bauwürdige Adel von Süden gegen Norden nach 
der Streichurigsrichtung sich senkt. ohne Rücksicht auf die 
äussere Terraingestaltung, und dass er nach der Mächtig
keit des Gangzuges im Liegenden die höheren, im Hangen
den die tieferen Regionen eingenommen hat. 

So weit man in die Tiefe vorgedrungen ist, hat man 
an Silbererzen noch keine Abnahme wahrgenommen, hin
gegen zeigte sich 1 wie aus allen Berichten zu entnehmen 
ist und wie jetzt auch allgemein in Kremnitz behauptet 
wird, mit der zunehmenden 1''estigkeit des Gesteines gegen 
die Tiefe eine Abnahme des G o l d g e h a 1 t es. 

Numerische Anhaltspuncte lassen sich schwierig dafür 
finden; man weiss zwar, dass vor der ersten Einstellung im 
Jahre 1694-1698, bei einer durchschnittlichen jährlichen 
Erzeugung im Werthe von 80.000 fi., 64 l\Iünzpfund 
Mühlgold erzeugt worden sind, und dass vor der zweiten 
Einstellung der Tiefe im .Tahre 1790-1801, das gewon
nene Gold zu Silber sich wie 1 : 13 verhielt, während in 
den letzten 10 Jahren 1854-1863 aus den oberen Mitteln 
122 Münzpfund Mühlgold jährlich bei einer Gesammterzeu
gung im Wertbe von circa 15.000 fl. gewonnen wurden, und 
sich das gewonnene Goldzn Silber wie 9: 3 1/4 verhielt :damals 
befand man sich aber eben in der Annaschachter-Silber
zone. Wie weit das Verhältniss durch das reichere Auf
treten von Silbeierzen ,·errücktwurde, und was auf die Ab
nahme des Goldgehaltes entfällt, lässt sich eben nicht her· 
ausfinden. 

Umsonst forschen wir aber in Kremuitz nach solchen 
glänzenden Epochen, wie sie oft bei anderen Metallberg
bauen, wie z: B. dem Schemnitzer Bergbaue, auftreten uud 
dem Bergmann reichlich für alle bisher erlittenen Schaden 
Ersatz geben. 

So hat der Dreifaltigkeits-Erbstollen im Schemnitz 
vom Jahre 1611-1671 allein drei Millionen Unkosten 
verursacht. Nach erfolgter Erschliessung des Spitaler- und 
insbesondere des Biberganges wurden hierauf binnen drei 
Jahren nicht nur obige Auslagen gedeckt, sondern auch 
ein baarer Ueberschuss von drei Milliouen Guldeu erzielt. 
In neuester Zeit hat man am Grünergang einen Metallwerth 
von ungefähr vier Millionen Gulden angefahren. 

Durch die vielen auftretenden Klüfte und Gänge in 
dem Kremnitzer Erzgebirg, lässt hingegen Kremnitz eine 
für einen Metallbergbau ungewöhnlich gleichförmige Er
zeugung zu, welche in ihrer Ausdehnung:, da der Betrieb 
fast nur auf Pochgangerzeuirung basirt ist, nur durch die 
zur Disposition . stehende Wasserkraft, die für etwa 200 
Pocheisen reicht, und durch die Menge des Aufbringens 
beschränkt wird. 

Die Grenze für das Aufbringen liegt zwischen 
350-323 Pfund per 1 Pocheisen li. 250 Pfund in 24 
Stunden, denn bei 323 Pfund beträgt das Mehrausbringen 
an Metall 0·825 Nkr., der Arbeitsaufwand nimmt aber 
schon um 1 ·2 kr. zu, während bei 350 Pfund der Metall
verlust wi1~der grösser ist als die Abnahme an Arbeits
kosten u. s. w. Wie weit der ausbriugbare Metallwerth die 
Kotsen der Gewinnung und des Ausbringens ~ecken kann, 
ist eine andere Frage, bezüglich deren Beantwortung ich 
auf meine .Monographie dieses Bergbaues verweise. 

II. Gottfried Freiherrv. Sternbach. Geologi· 
s c h e V er h ä lt n iss e des Geb i et es in den n o r d ö s t-
1 ich e n Alpen zwischen der Enns und Steyer. -
Das von mir im Sommer 1864 und theilweise 1863 geolo
gisch aufgenommene Terrain liegt in Oberösterreich zwi
schen dem Enns- und Steyerfluss, reicht nördlich bis an 
die Wiener Sandsteinzone und südlich bis an die Linie 
Windischgarsten-Altenmarkt. - Die in diesem Gebiete 
vorkommenden Schichten gehören der Trias-, der Rhäti
schen-, Lias-, Jura- und Kreide- Formation an, und 
zwar wurdeu ausgeschieden: Gösslinger, Lunzer und Raib
ler Schichten, Opponitzer Dolomit, Kössener Schichten, 
Dachsteinkalk, Lias, Fleckenmergel, Hirlatz, Klaus- und 
Vilser·Schichten, Jura Aptychenkalke, Neocomkalke und 
Schiefer, Gosau.Schichten, Diluvium und Alluvium_ 

Diese Formationsglieder ergeben sich aus der Bestim
mung der gefundenen Petrefacten, welche vorzunehmen 
Herr St ur die Güte hatte. Die Gösslinger Schichten bil
den einen 600-1000 Klafter breiten Zug, der sich von 
Strupp an der krummen Steyerling gegen Ostnordost an 
die Enns bei Ertl ausdehnt, wo sie sich am rechten Fluss
ufer nach kurzer Erstreckung verlieren. Sie stehen sehr 
steil, etwas nach Süd einfallend, werden bei Ertl von Lunzer 
Schichten überlagert und im Norden von Oppouitzer Dolo
mit begrenzt. Auch östlich von Windischgarsten an der 
Ahornalpe finden sich Gösslinger Schichten als Liegendes 
von Lunzer Schichten, und die ausgedehnten l}olomitbe rge, 
welche den südlichen und östlichen Fuss des Hochsengsen
gebirges bilden und sich über den grossen Gemsstein, den 
Wasserklotz und den Brandstein gegen Südwest an die 
steirische Grenze fortziehen, wurden den Gösslinger Schieb-
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ten eingereiht. Endlich treten auch in geringer Ausdehnung 
die Güsslinger Schichten im W elchaugraben (Breitenau) 
und bei Kühfern an der Enns unter der Mündung des 
Hammergrabens in selbe auf. Diese Schichten haben nur 
wenige Petrefacten geliefert und zwar wesentlich von Ertl 
Halolna Lommdi " 7issm. Thecidium · bidorsatum; in dünnen 
Schieferzwischenlagen der tieferen Schichten beim Ham
berger Terebrateln, ähnlich jenen der Cassianer Schichten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ein Beitrag zur Erdbohrkunde. 
(Fortsetzung.) 

XIX. Bei jedem Betriebe, daher auch hier, muss auf 
die Einziehung des Kostenaufwandes bezüg)icb der Arbeits
kräfte gesehen werden , darum der Bohrleiter oder Bohr
meister die Zunahme eines Arbeits-lndividuuws zum Lauf
rade auf rechtfertigender Grundlage der Last des Bohrers 
durch Rechnung zu bestimmen hat. Ist Q die gesuchte Last, 
so gilt bei den folgenden Daten ohne Berä.cksichtigung der 
Bewegungswiderstände im Gleichgewichte der Last nach
stehende Formel: 

Hier ist m = 1 Arbeiter. 
G = 125 Pfd. dessen Gewicht. 
R = 81 " Halbmesser des Rades. 

Sin a = 24 Bogengrade. 
r = 10" Halbmesser der Seilwelle. 
d = t ·i5" Halbmesser des Seiles. 

Q 
m X G X R X Sin a. = - und 

r+d 
Q = 1X125 X SL X 0·406737 350Pfd. 

10 + ]•75 
ohne Reibungswiderstände, dann 350 : 33 *) = 10·6 
Bohrstangen a 14 Fuss und 10·6 X 14 = 148 4': 6' = 
24·i Klftr. Bohrteufe, auf welche ein Arbeiter zuzunehmen 
käme. 

X.X. Steht ein Haspel mit einfacher Räderiibersetzung, 
auch Krahn genannt, statt eines Laufrades bei der Bohrung 
in Anwendung, so wird nach den folgenden Ausmassen zur 
Hebung der Last des Bohrers 

0

in }.."'V"I die Kraftanwendung 
P nach der folgenden Formel ohne Reibungswiderstände 
im Gleichgewichte der Last betragen : · 

Hier ist Q = 4446 Pfd. 
r = 2.S• Halbmesser des Getriebes. 
d = 1 ·25" 11 „ ·Seiles. 
m = 4·5" n der Seiltrommel. 
L = 16# Länge der Kurbeln. 
H = 14" Halbmesser des Zahnrades. 

QXr+dXm 
P = L X R substituirt : 

P = 444ßX2·S + 1·25X4·5=a·sPfd 
16X14 ;) • 

Kraft**). 

*) Das Gewicht einer Bohrstange von 14 Fuss Länge, 
Klafter davon 14. S Pfd. • 

**) Die Wirkung eines Arbeiters bei dieser Maschine "ird 
g.ewöhnli~h auf 30 höchstens 40 Pfd. angeschlagen, daher hier 
e?1e Arbeiterzahl 35S: 30= 12 Mann betragen würde. Dabei ist 
eme be\\;esene Sache, dass die Arbeitszeiten dieser gegen jene 
cles Laufrades in keinem Y erhältnisse stehen. 

XXI. Ein Arbeiter kann in einer elfstündigen Arbeits
dauer mit einer Leistung von 52·5, bei einiger Zwischen· 
ruhe von !'i8 Pfd. in Anspruch genommen werden, demnach 
an dem Bohrschwengel in IX die angestellte Bohrmann
schaft in 13 Personen aus XVII nur einen Krafteffect 
von 6S2 Pfd. entwickeln, da. doch dort im Lastgleichge
wichte ein solcher erfordert wird von . . . . 1368 Pfd. 

Zum freien Aufspiele des Schwengels dimi-
nuirte Kraft unter das Gleichgewicht, daher als 
Mehrlast . . . . . . . . . . . . . 
Sohin eine Krafterforderniss von . . . . 

Hievon die obangegebene Arbeitskraft der 
Mannschaft mit . . . . . . . . . . . . 

Bleiben demnach zum Scbwengel-Xieder-

80 
1448 

682 

n 

" 

druck unbedeckt . . . . . . . . . . . . 766 n 

welche durch Gegengewichts-Belastung auszugleichen 
kommen, durch welche 14 Mann in Ersparung gelangen. 

In dieser Weise die Druckkraft auf dem Schwengel 
geregelt, können, wenn derselbe mittelstAnbringens einer 
Prellfäder*) nach jedem Schlage ein Emporschnellen er
fährt, in einer Minute 20-25 Bohrschläge erfolgen. Dabei 
dauert jede Bohrhitze nach je 5 '.\linuten Ruhezeit eine 
halbe Stunde, auf welche Einhaltung der Bohrleiter vor
züglich zu sehen hat. 

XXII. In Vorkommnissen der Brüche der Bohrbe
standtheile am Untergestänge wendet die Bohrtechnik zu 
deren Bewältigung die sogenannten Glückshaken von man
nigfacher Constructionsform und L!inge an. Die wieviel
facbe Sicherheit in der Eisenhaltbarkeit und Tragfähigkeit 
sie zu gewähren vermögen, wird zur Lösung dieser Frage 
die Berechnungs-Formel in VI beitragen. Uebrigens ist es 
von lohnendem X_utzen, zu allen Bohrutensilien im Vor· 
hinein die zugehörigen Fanginstrumente massgebend vor
gerichtet in Vorrath zu haben, um in der Folge keinem 
Zeitverluste, und bei etwaigem Nachfall der Gebirgsglie
der keinen erheblichen Fanghindernissen zu begegnen. 
Bei dieser Ausserachtlassung ist von ihrer Form eine 
Zeichnung mit allen Dimensionen zu entwerfen, bevor sie 
in das Bohrloch eingelassen werden. Ist in dieser Beziehung 
auf dieselben ein Fangappe.rat anzufertigen; so erscheint 
es von besonderem Vortheile, die Peripherie des Bohrloches 
auf ein Brett aufzutragen, das Eisenfragment nach seinen 
Dimensionen darin einzuzeichnen und gemäss seines kör· 
perlichen Inhaltes in dem Querschnitte in dem soliden 
Raume des Bohrloches den Fangapparat möglichst um
gangbar und dadurch auf einen sicheren Erfolg zu cou
struiren, dabei aber die thunlichste Eisenmassivität nicht 
aus dem Auge zu lassen. 

X.XIII. Mir ward die Gelegenheit, nach Verunglückung 
eines Bohrloches von 124 Klftr. Teufe, in der Busch
tehrader Steinkohlenformation, die sämmtlichen zur Be
rec~nung dienenden Daten von den dort zur Bewältigung 
durch Zusammengehen der untersten Schieferthonschicht 
festsitzenden Bohrers angewandten Hebevorrichtungen zu 
entnehmeo, um darauf gestützt die Kraftanwendung bis 
zum Bruche des Eisenbohrers in praktischer Beziehung 
zum Masstabe benützen zu können, wo ich die erzielten 
Resultate der Kürze wegen hier nur in vollendeter Be
rechnung mittheile, 

*) Sieh' deren Anlage in der Bohrhüttenabbildung zu 
meinem Aufsatze Nr. 30 pag. 238 Jahr 1859 dieser Zeitschrift 
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Der Bohrer hatte mit Ausschluss des hölzemen Ge
stänges sammt den eisernen Schraubenschlössern ein 
approximatives Gewicht von 27·55 Ctr. 

Der Querschnitt der Stangen von den Schrauben
schlössern war 3;~ Zoll. 

Die Bohrlochteufe betrug 124 Klft. 

Hiernach ergibt das Gestänge in dem angenommenen 
Querschnitte eine 10.9fäche Sicherheit auf die Festigkeit 
zu einer ruhigen Belastung von 300 Ctr. 

Vertheilt waren bei dem Bohrschwengel, dem Krahn, 
und bei zwei 3 Klftr. langen Hebebäumen anfänglich 25 
dann 30 Mann, von deren Kraftanwendung und reiner 
Zufälligkeit die letzte Rettung des Bohrloches abhängig 
gemacl:t worden ist. Allein der vereinte ruckweise Angriff 
hatte das Reissen des untersten Schraubenschlosses zur 
Folge, worauf der vorhandene Nachfall der Gebirgsglieder 
jeden weiteren Versuch zu eiuem Beikommen des Unter
gestänges vereitelte, und das zudem schiefe Bohrloch 
verlassen werden musste, ungeachtet .der Bohrdurchmesser 
von 12 Zoll bei dreifach in einander geschobenen Röhren
touren noch hinlängliche Bohrlochräumlichkeit darbot. 
Am Schwengel standen 10 Mann ii. 58 Pfd. mit 580 Pfd. 
Darauf Gegengewicht 348 Pfd., Zusammen 928 Pfd. 
Kraft auf ein Lastgewicht von 93.10 Ctr. Am Krahn wa
ren thätig 10 Mann a 40 Pfd. mit 400 Pfd. Kraft auf ein 
Lastgewicht von 80.00 Ctr. An 2 Hebebäumen *) 10 
Mann a 58 Pfd. mit 580 Pfd. Kraft auf ein Lastgewicht 
von 49.30 Ctr.; demnach 30 Mann mit 1908 Pfd. Kraft 
auf ein Lastmoment pr. 222.40 Ctr., wobei zum Acquiva
lent auf die ruhige Belastung des Gestänges bis zum Bre
chungs-Coefficicuten 77.60 Ctr. abgingen. 

Ferner findet man auf dieses Lastmoment mit Bezug 
auf die Festigkeit des Bohrgestänges nur mehr 1.3fache 
Sicherheit zu einer ruhigen Belastung. 

Mit Rücksicht auf den vorliegenden Fall dürfte zur 
praktischen Norm gelten, die Angriffskräfte nicht etwa 
über % der tragfähigen ruhigen Belastung des Bohrge-

. stänges zu überschreiten, da sich die Abnützung der 
Schraubenschlösser und die in der Eisenmasse vorkom
menden Fehlerhaftigkeiten, gleichwie der obgedachte ruck
weise Angriff gegen die absolute Festigkeit des Eisenge
stänges keiner Berechnung unterwerfen lassen. 

Dieser Umstand gibt für den Bohrleiter triftigen 
Grund, stets auf den guten Zustand des Bohrgestänges das 
Augenmerk zu nehmen, und sich dadurch vor Verantwor
tung zu wahren. 

Ein derartiger Berechnungs· U eberschlag des Kraft
uud Lastmomentes möge jedem Bohrleiter zum Ueber
blicke dienen, in . wie weit er in Bewältigungsfällen der 
Bohrfragmente und des Festsitz.ens des Untergestänges mit 
Rücksicht auf die vorkommenden Teufen auf Sicherheit 
des Behebungsmittels rechnen kann. 

Wie ich mich bereits in der Beschreibung der 
Kolletsch'er Bergbohrung Nr. 42 11ag. 332 Jahr 1858 die· 
ser Zeitschrift ausgesprochen habe, wandte ich zur Behebung 

*) Wie beim Bohrschwengel wird auch beim Hebel die 
Mannskraft mit 52.5 bis ;iS Pfd. Arbe.it.sleistm1:; hier angenom
men. Auf bekannte Kraft die zu h.;bende Last zu ermitteln, 

dient die Formel: Q = p~ a' wie Q die gesuchte Last, P 1lie 

Kraft, a den läugern, b den kürzern Hebelarm andeutet. 

eingetretener, darunter bedenklicher Unfälle über die Be
rechnungsziffer die Gewalt au, wodurch sich immer ein 
günstiger Erfolg erzielen liess. 

Auch die Anwendung von Ziehechrauben pßl!gt man 
in manchen Fällen vurzuziehen. Diese erfordern jodoch 
groese Vorsicht, weil der Grad der Elasticitätegränze 
des Eisengestänges*) leicht überschritten werden kann 
wenn man nach VII berücksichtigt, dass dort dasselbe 
auf 200° Teufe durch die Last von 4990 Pfd. schon eine 
Ausdehnung von 3·2 Zoll ergibt; eohin diese bei grösserer 
Kraftausübung seihet für theilweisen Aufgang des Bohrers 
angesehen werden kann, wenn nicht eine frühere Berech· 
nung den .Masstab bestimmt hat. Bei dieser Teufe dürfte 
die Gestängeausdehnung von 6 Zoll nicht überschritten, 
werden, um innerhalb der Elasticitätsgrenze zu bleiben, 
die bei jeder Teufe zu ermitteln wäre. 

(Schluss folgt.) 

Literatur. 
Das Berg· und Hüttenwesen im Herzogthume Nassau. 

Statistische Nachrichten, geognostische, mineralogische und 
technische Beschreibungen des Vorkommens nutzbarer Mine
ralien, des Bergbau- und Hüttenwesens; herausgegebeQ. von 
F. Odernheimer, herzogl. Nassau'scher Oberbergrath. II. 
Heft. Mit 6 Pl~en. Wiesbaden. C. W. Kreidels Verlag, 
1864. gr. S. 

Wir haben schon beim Erscheinen des ersten Heftes in 
unserer Zeitschrift (Nr. 44 v. J. 1863) auf di~se Sammlung in
tere5santer statistischer und technischer l\Iittheilungen aufmerk
sam gemacht , und begrüssen die Fortsetzung dieser ~chönen 
Publication mit lebhaftem Vergnügen. 

Der Inhalt zerfällt wieder in drei Hauptabschnitte. 1. S ta
t is ti k: eine musterhafte Darstellung der Productious- und 
Betriebs-Verhiiltnisse des an Bergbaumineralien so reichhaltigen 
Herzogthums Nassau. II. Geognostische und technische 
Mittheilnngen, enthaltend: a) Eine ausführliche Beschreibung 
des technischen Betriebes der Blei- und Silberhütten des unteren 
Lahnthales von E. Her g et. b) Beschreibung des Braunstein
vorkommens und des Braunsteinbergbaues in der Lahngegend 
von K ay s er, und c) das Eisensteiu-Yorkommen und der Eisen
stein-Bergbau in dem Bergmeisterei-Bezirk Diez, von Bergmei
ster Stein unter Mitwirkung der Herren Belliuger, Höchst 
Stippler und Wenkenbach. Endlich unter III. Mittl1ei
lungen über Berg- und Hüttenwesen deutscher Nach-. 
barstaaten und des Auslandes bringt dieses Heft atL~ der 
Feder des nassau'schen Bergmeisterei-Beamten Be 11 in g er eine 
recht interessante Beschreibung des Braunstein-Vorkommens in 
den Provinzen Huclva und Almeria. in Spanien. 

'Venn es der Raum unserer Zeitschrift zulässt , wollen 
wir später aus den beiden Mittheiluugen über das Braunstein
Vorkommen Auszüge bringen, da über „Mangan" eben uicht 
allzu oft in der bergmännischen Literatur etwas vorkommt. 

Wir können jedem Fachgenossen diese schöne gehaltrei
che und in Herrn Kreidels Verlag auch sehr elegant ausgestat-
tete Publication bestens empfehlen. 0. H. 

N o t i z. 
Frequenz der Bergschulen (für Steiger und Hutleute). 

Nach den ämtlichen Ausweisen stellt sich die Vertheiluug nach 
den einzelnen Bergschulen folgender Art heraus : 

*) Als bemerkenswerth sei erwähnt, dass ich an dem Eise~
bohrgestänge von 21so Länge in den Schraubenschlössern .=t 
Zunahme der Bohrteufe, nicht aber in den andern Theilen 
desselben, magnetische Gegenwart und eine auffallend Jfestei
gerte Attractionskraft beobachtet habe, wovon der Grund lll· der 
Vibration und Drehung cler Eisengewinde etwa zu suchcu 
sein dürfte. 
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A d m. i n i s t r a t i v e s. 
Peraonal-liaohriohten. 

Amzeichnung. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschlicssung vom 21. April 1. J. dem Bergverwalter zu 'Vind
schacht bei Schemnitz Bergrath Eugcn Bello in Anerkennuno
seiner fünfzigjährigen treuen und erspriesslichcn Dienstleistu~ 
das goldene Y erdienstkreuz mit der Krone allergnädigst zu ver
leihen geruht. 

Ernennung. 

V " m k. k. F in an z m i n i s t e r i u m. 
Der Probirer bei dem Bergwesens-Inspeetorate in· Agordo 

Johann \Vagmeister zum Hüttenmeister bei dem Berg- und 
Hüttenamte Brixlegg. 

Erledigung. 

Die con tro li rcn de Rech nun gsfü h rerss tel 1 c bei 
der Hiitten- und Rechen'\'erwaltung Hieflau in der X. Diäten
classc, mit dem Gehalte jährl. SOOfl., 15 "Wiener Klaftern Brenn
holzes in natura a 2 ß. 62 1f2 kr., freier ". ohnung sammt Gar
teu iwd einem Grundstiicke zur Erhaltung einer Kuh und geo-en 
Cautionscrlag. " 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg
academischen Studien , praktischer Kenntnisse im Hochofenbe
triebe, der lio(z,·erkohlung und der Gewandtheit im Cassa-, Ver
rechnungs- und Conceptsfache, binnen vier 'Vochen bei der 
Eisenwerks-Direction in Eisenerz einzubringen. 

Beatimmungen bezüglich der Verrechnung der Bergwerks-Abga
ben und der berghauptmannachaftlichen Verwaltungs-Einnahmen 
und Ausgaben, dann bezüglich der Behandlung und Einsendung 

der diesafälligen Caasa-J' onrnale. 
Giltig für alle Kronländer. 

Zahl 16435-4i4. 
Es wurde die Wahrnehmung gemacht, dass die' Yerrech

niwg der Bergwerks-Abgaben nicht durchgehends nach jener 
Instruction stattfindet, '"l"elche mit dem Erlasse vom i. N onm
~er 1863, Z. 28815-104 G, vorgezeichnet wurde, iwd dass bezüg
lich der Verrechnung der berghauptmannschaftlicheu \" enrnl
timgs-Einnahmen und Auslagen die Auslagon die Bestimmungen 
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der Vorschrift vom 17. October 1863, Z. 4358-F. M. (V. BI. 
Nr. 46) w1d ihrer nachträglichen Ergänzungen und Erläuterun
gen nicht beriicksichtigt werden. 

Um nun in beiden Richtungen die bestehenden Vorschrif
ten zur Geltung zu bringen und zugleich die nöthige Ueberein
stimnmng der bezüglirl1en Rechnungen mit dem Staatsvoran· 
schlage zu erzielen, werden im Vernehmen mit dem Handels
ministerium und mit der Obersten Rechnungs-Controlsbehörde 
die nachstehenden "' eisungen erlassen: 

A. In Betreff der Bergwerks-Abgaben. 
1. Von den zur Erhebung und Verrechnung der Berg

werks-Abgaben bestimmten Steuerämtern sind nur die th a t
s ä ch l ich eingezahlten Beträge in dem Cassa-Journale der 
Bergwerks-Abgaben .unter der betreffenden Rubrik zu beoinnah
men, wiihrend die Abschreibung von bereits vorgeschriebenen, 
aber noch nicht eingezahlten und nachgesehenen Gebiihren nicht 
im Journale durchzuführen, sondern vielmehr im Contobuchc 
auf dem betreffenden Conto zu bewerkstelligen ist. 

2. Die eingehobenenBergwerks-Al,igaben sind mit Schluss 
eines jeden Monates mit dem vollen in Empfang ausge· 
wiesenen lletrage an die betreffende Sammlungscassa in Abfuhr 
zu bringen, und im Journale unter den betreffenden Rubriken 
~Abfuhr pro 

0

praeterito, pro currenti" gehörig zu beausgabe.n. 
Die Ausgabspost ist mit der Abfuhrsquittung zu belegen. 

Sollte diese Quittung zur Zeit der Einsendung des Journals noch 
nicht an das StC'ueramt gelangt sein, ist dieselbe als Nachtrags
beilagc einzusenden. 

3. Unter der Rubrik „andere Auslagen" sind im Jour
nale der Bergwerks-Abgaben nur die passirten Rückersätzc be
reits eingezal1lter Bergwerks-Abgaben, dann die für Rechnung 
eines anderen Steueramtes eingehobenen, jedoch an dasselbe 
haar übermittelten Bergwerks-Abgaben in Ausgabe zu verreelmen. 

4. Der mit Schluss eines jeden Jahres vorzulegenden 
Bergwerks-Abgaben-Rechnung sind die berghauptmannschaftlichen 
Gebühren-Vorschreibungen, sowie die auf Gebiihren-Aenderung 
Bezug nehmenden \V eisungen im Original beizuschliessen. 

B. In Betreff der berghauptmannschaftlichen Ver
waltungs-Einnahmen und Ausgaben. 

1. Bei jenen Bteuerämtem, welche die Verrechnung so
wohl der Bergwerks-Abgaben, als auch der berghauptmann
schaftlichen Verwaltungs-Einnahmen und Ausgaben zu besorgen 
haben, sind die Bergwerks-Abgaben abgesondert in dem vor
gezeichneten Cassa-Journale der Bergwerks-Abgaben, und die 
berghauptmannschaftlichen Yerwaltw1gs-Einnahmen 1md Ausga
ben der Berghauptmannschaften vorgeschriebenen Cassa-Jour
nale zu verrechnen. 

2. Die Ruhegenüsse sind im Sinne des §. 4 der Ver
ordnung vom li. October 1863, Z. 4359-F. ::\!. (V. BI. Nr. 46), 
in einem von den eigentlichen Venvaltnngs-Auslagen abgeson· 
derten ,Journale der Uuhegebühren" in der Art zu verrechnen, 
das~ in demselben die monatlichen Dotationen für die l~uhe
gebiihren einerseits gehö1~g in Empfang und die ausgezahlten 
Ruhegebühren anderseits unter Allegirung der Quittungen ord
nungsmässig in Ausgabe gestellt, mit Schluss eines jeden Se
mesters die Gesammtsurnme der semestraligen Huhegebühr-Do
tationen in das Cassa-Joumal der Berghauptmannschaft mit 
einer Ziffer als Dotation in Empfang, die gesammten Ruhege· 
bilhr-Auslagen dagegen gleichzeitig als Dotations-füickersatz in 
Ausgabe verrechnet und endlich beziiglich dieser Ruhcgebiihreu
Gebahrung die vorgeschriebene Abrechnung mit der betreffenden 
Cameral-Ausgabscassa gepflogen werde, in welcher Beziehung 
auf den Absatz b der mit hierortigem Erlasse vom 2. Juni l '164. 
Z. 23509-li96, bekannt gegebenen Bestimmungen des Handels
mi11i5teriums vom 2. l\lai 1 b64, Z. 5'i00-3 l 1 , hingedeutet wird, 

3. Im Sinne des §. 26 der bezogenen Verordnung •om 
17. October 1863, Z. 4358-F. M., ist jede interimale Ver
rechnung aus der Staatsrechnung auszuscheiden. 

Hiernach sind: 
a) alle bisher unter dem Titel ,Interims-Einnahmenu in den 

Cassa-Journalen der Berghauptmannschaften verrechneten 
Empfänge an Einkommensteuer und Diensttaxen der Be
amten und Diener, dann Depo~iten und sonstigen frem
den Gelder ebenfalls in einem abgesonderten Cassa-Jour
nale für fremde Gelder und Depositen zu verrechnen und 
der Stand dieser Passiva mit :5chluss eines jeden Jahres 
sowie bisher iu einem besonderen gleichzeitig mit den 



172 

Journalen des letzten Jahres-Monats und der Jahres
Rechnung an die Montan-Hofbuchhaltung vorzulegenden 
Ausweise ersichtlich zu machen. 

Nur die aus der Periode vor dem Jahre 1864 herrüh
renden, bisher unberichtigten Passivreste sind im Sinne 
des Erlasses vom 11. Februar 1864, Z. 377-F. M. (V. BI. 
Nr. 8, S. 41), in der Jahres.Rechnung unter der reellen 
Ausgabs-Rubrik .zurückgezahlte fremde Gelder und De
positen" als Passivrest auszuweisen, und ist deren Rück
zahlung somit auch in dem Cassa-Journale der Berg
hauptmannschaft unter dieser Rubrik in Ausgabe zn ver
rechnen. 

b) Von den bisher unter dem Titel .Interims-Ausgaben" 
verrechneten Beträgen sind die Reisekosten - Vorschüsse 
sogleich reell unter der Rubrik .Reise- und Liefergelder" 
zu beausgaben. Nach erfolgter Passirung des betreffenden 
Reiseparticulars ist mit Vermeidung jeder Rückverrech
nung des hierauf verabfolgten Vorschusses bloss der Hin
ausrest auf Reise- und Liefergelder in Ausgabe, und nur 
der allfällige Rückersatz ungebührlich behobener Reise
kosten-Vorschüsse im Sinne des Erlasses vom 26. April 
1864, Z. 1713-F. M. (V. BI. Nr. 23, S. 209), in Empfang 
zu verrechnen. 

e) Alle andern bisher unter dem Titel .Interims-Ausgaben" 
behandelten Vorschüsse sind, wenn ihr Zweck schon vor
hinein bekannt ist, sogleich unter der betreffenden reellen 
Ausgabe-Rubrik, im gegentheiligen Falle aber nach §. 26 
der Verordnung vom 17. October 1863, Z. 4:35!1-F. M., 
unter der reellen Rubrik "Vorschüsse gegen Ersatz oder 
gegen Verrechnung" in Ausgabe zu stellen. 
Die hierauf vorkommenden Rückzahlungen sind unter der 

reellen Empfangs - Rubrik •rückersetzte Vorschüsse" in Em
pfang zu verrechnen und die allfälligen Rückstände dieser mit 
Ende December 186-l noch unberichtigt gebliebenen Vorschüsse 
in der Jahres-Rechnung unter der Rubrik ,rückersetzte Vor
schüsse" als reele Activreste auszuweisen. 

Selbstverständlich treten hicnach die unter Punct 5, c und 
d, dann 6, k und 1 der · Instruction für die Steuerämter hin
sichtlich der Verrechnung derVenvaltungs-Einnahmen und Aus
gaben der Berghauptmannschaften aufgeführten , auf die interi
male Verrechnung Bezug nehmenden Weisungen für die Zu
kunft ausser Wirksamkeit. 

4. Im Einklange mit dem §. 31 der Verordnung vom 
17. October 1863, Z. 4355-F. M., sind künftig statt der in der 
Instruction unter Punct 3, 4, 5 und 6 aufgeführten Rubriken, 
in den Kopf der jährlichen Cassa-Rechnung der Berghaupt
mannschaft die im jeweiligen Staatsvoranschlage bezüglich der 
Einnahmen unter der nBedeckungu und bezüglich der Ausgaben 
unter dem nErfordernisseu vorkommenden Rubriken aufzunehmen. 

Es werden demnach sämmtliche Verwaltungs-Einnah-
men der Berghauptmannschaften unter den Hubriken: 

1. Nutzungen und Gerechtsame, 
2. Miethzinse, 
3. Verschiedene Einnahmen, 
4. Rückersetzte Vorschüsse, 
5. Dotationen, 

und die ordentlichen Verwaltungs-Ausgaben der Berg
hauptmannschaften unter den Rubriken: 

1. Fortlaufende persönliche Bezüge (selbstverständlich nur 
die activen), 

2. Belohnungen und Aushilfen, 
3. Reise- und Liefergelder, 
4. Amts- und Kanzleikosten, 
5. Miethzinse, 
6. Erhaltung der Gebäude, 

7. Verschiedene Auslagen, 
8. Vorschüsse gegen Ersatz oder gegen· Verrechnung, 
9. Dotations-Rückersätze, 

sowohl in dem Cassa-Joumale als auch in der Cassa-Rechnung 
der Berghauptmannschaft zu verrechnen sein. 

Bei jenen Berghauptmannschaften, bei welchen noch un
berichtigte, aus der Periode vor dem Jahre 1864 herrührende 
Passivreste anshaften, sind dieselben in der Jahres·Reclmung 
noch unter der angehängten 10. Ausgabs-Rubrik .zurückge
zahlte fremde Gelder und Depositen u in E\·idenz zu bringen. 

5. Ist im Sinne des §. 32 der mehrerwähnten Verordnw1g 
vom li. October 1863, Z. 4:l5S··F. M., in dem Cassa-Journale 
sowohl auf 1ler Einnahms- als Ausgabs-Seite, st.att der bisheri
gen Verzeichnung: .Geldbetrag - Einzeln - Zu~ammen~ die 
Bezeichnung: .Geldbetrag - Laufender Dienst - Dienst der 
Vorjahreu zu substituiren und selbstverständlich auch in der 
Jahres-Rechnung die Gebahrung des laufenden Dienstes und des 
Dienstes der Vorjahre abgesondert ersichtlich zu machen. 

Hiebei wird der Erlass vom 26. April 186-l, Z. li13-F. M. 
(V. BI. Nr. 23, S. 209), betreffend die Verrechnung der Reise
kosten, dann der Remunerationen und Aushilfen, zur genauen 
Darnachachtung in Erinnerung gebracht. 

C. In Betreff der Einsendung der Cassa-Journale. 

1. Damit die !.fontanbuchhaltung in die Lage komme, die 
vorgezeichneten Gebahrungs-U ebersichten rechtzeitig verfassen 
zu können, haben die Finanz-Bezirks-Directionen, beziehungs
weise deren Rechnungs-Abtheiluugen die \'orlage der Cassa
Journale der Bergwerks-Abgaben, wenn selbe nicht ge
mäss Punct S der bezüglichen Idstruction binnen 14 Tagen 
nach Monatschluss an sie gelangen, sogleich zu betreiben, die 
eingelangten Journale ohne Verzug der vorgeschriebenen Amts
handlung zu unterziehen und sodann längstens binnen weiteren 
14 Tagen, sonach längstens bis Ende des auf den Monatsschluss 
folgenden Monates in der Art an die Montan-Hofbuchhaltung 
einzusenden, dass alle mit der Einhebung und Verrechnung der 
Bergwerks-Abgaben betrauten Steuerämter des betreffenden Fi
nanz-Directious-Bezirkes in einem gleichzeitig beizulegenden 
Verzeichnisse (Abfuhrs-Consignation) namentlich aufgeführt, bei 
jedem das einzusendende Journal sammt der Anzahl der Bei
lagen desselben genau bezeichnet, und bei solchen Steueräm
tern, bei welchen im Laufe des Monats keine Einzahlung der 
Bergwerks-Abgaben stattgefunden hat, das negative Ergebniss 
ausdriicklich bemerkt werde, damit die gedachte Hofbuchhaltung 
die Beruhigung erlange, dass kein Bergwerks-Abgaben-Journal 
des betreffenden Finanz -Directions- Bezirkes mehr im Riick
stande sei. 

2. Jene Finanz-Bezirks-Directionen, beziehungsweise Rech
nungs-Abtheilungen, in deren Bezirke das mit der Verrechnung 
der berghauptmannschaftlichen Verwaltungs - Einnahmen und 
Ausgaben betraute Steueramt (Cassa) sich befindet, haben auch 
das beziigliche Cassa-Journal der Berghauptmannschaft in das 
envälmte Verzeichniss einzubeziehen. 

Wien, den 2-l. April 1865. 

\ 

B e r i c h t i g u n g. 
Errata In dem Aufsatze „Ueber das türli.lsche Bergwesen" In Nr. 20 

V. J. 1863. 

Auf Seite 159, 2. Spalte , Zeile 18 von unteu lies: M e i· 
1 e n statt Klafter. 

Auf Seite 159, 2. Spalte, Zeile 17 von unten lies: n u 11 

statt nur. 
Auf Seite 159 , 2. Spalte, Zeile 3 von unten lies: F el

s en riff e statt Felsenrisse. 
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sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate fiuden gegen 8 kr. ö. W. oder tt/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Win&ernit& & Co. iD W:.en. 
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Ein Beispiel von Manipulationsberechnun· 
gen einer Stahl· und Eisenhütte. 

Von Emilian He s c h, k. k. 'Verkscontrolor zn Reichenau. 

(Schluss.) 

~achdem man im gegenwärtigen Hüttenfortschritte 
nicht mehr einen ausgezeichneten Puddlingsstahl dem ge
wöhnlichen Schmelzstable nachzusetzen pflegt, so wollen wir 
weiter untersuchen, wie viel Holz die oben bei Nr. 1 und II 
als Verwendung ausgewiesenen : 
5152 + 3;~502·5 = 38654·5 lnnerberger Fass Kohlen 

an Holz erforderten. 
Ein Kohlenausbringen nach dem gemessenen Volu

men, also sammt Zwischenräumen, von 75 Proccnt ist 
bekanntlich ein äusseri>t günstiges. Obwohl man hier aus 
1 Cubikklafter Kohldreilinge durchschnittlich 2·7 W r. Klftr. 
Scheitholz bekommt, so wollen wir doch nur 2·6 annehmen. 

Aus 2·6° = 2·6 X 108 = 280·8 Cubikfuss bekommt 
man demnach: 
280·8: x = 100: 75; x = 210·6 Cubikfuss Holzkohlen 

und 1 Innerbcrger Fass := 9·73 c', 
2 l0·6: 9·73 = 21 ·6 lnnerb. Fass, wornach die obigen: 
5152: 21·6 = 238·51 Cubikklafter, oder 
23~r5 l X 2·6 = 6:20·13 Wr. Klftr. Scheitholz geben. 

Beim Spalten auf rohes Puddelholz ist die Volums
Yermehrung wie 1 : 1 ·12, daher geben lPtztere: 
620· 13 X t · t 2 = 694·54 Wr. Klftr. rohes Puddelholz, 

welches nach den Erfahrungen zu Neuberg durchs Dar
ren schwindet wie 150 : 135, 

694·54 : x = 150 : 135; x = 625 Wr. Klftr. gedörrtes 
Puddelholz :\ 10 fl. 1 kr. = 6256 fi. 25 kr. 

Zusammenstellung A : 
5152 lnn!'rb, Fass Holzkohlen= 625 Wr. Klftr. gedörrtes 

5409 ft. GO kr. ti25(; ft. 25 kr. !Puddelh. 
5152 X 9·73 = 5012S·96 Cnbikfuss, 

1 Cubikfuss = 10·9 Kreuzer. 
625 X 108 = 67500 Cubikfuss, 

1 Cubikfuss = 9·2 Kreuzer. 
Ebenso würden die Kohlen in Nr. II : 

33502·5 : 21 ·6 = 1551 Cubikklafter, oder 

1551 X 2·6 = 4032·6 Wr. Klftr. Scheitholz machen. 
Nach den Erfahrungen zu Neuberg gibt 1 Wr. Klftr. 

Seheiterholz zu Sehweissholz gespalten 1•25° : 
4032·6 X 1 ·25 = 5040·7 Wiener Klafter roh gespaltenes 

Sehweissholz, und gedörrt: 
5040•7 : x = 151) : 1 :15; x = 4536·6 Wr. Klftr. gedörr

tes Sehweissholz a 10 fl. 41 kr. = 47226 fl. 
Zusammenstellung B : 

33502·5 Inn. Fass= 4536·6 Wr. Klft. gedörrt Schweiesh., 
351 77 fi. 62 1f2 kr., 4 7226 fl .. 
325979·32 Cubikf. 4536·6 X t 08 = 489952·8 Cbkf., 
1 c' = 10·9 Kreuz. 1 c' = 9•6 Kreuzer. 

Ein Cubikfuss weiche, lufttrockene Holzkohlen wiegt 
bekanntlich sammt Zwischenräumen 5 Wr. Pfunde. Nach 
Naumann ist die mittlere, chemische Zusammensetzung der 
weichen Holzkokle : 
85°/o Kohlenstoff, - C. -
12 % hygroskopi~ches Wasser, 
3% Aschentheile dem Gewichte nach. 

Ein Cubikfuss lufttrockenes, weiches Seheiterholz 
wiegt sammt Zwischenräumrn durchschnittlich 15 1/, Wr. 
Pfd. Es wird sonach 1 Cubikfuss rohes, gespaltcnes-Pud
delholz im Verhältnisse der Vermehrung: 
15·5: x = 1·12: 1; x = 13·8 Wr. Pfd. wiegen. 

Durch das Darren gehen 20 Procent hygroskopisches 
Wasser verloren ; 
100 : 20 = 13·8: x; x = 2•76 Pfd., daher 13·80 -

2·76 = 1 l ·04 Pfd. ein Cubikfuss gedörrtes Puddelholz. 
Das gedörrte Holz besteht in seiner chemischen Zu

sammensetzung nach Chevandier, als Faserstoff betrach
tet, aus : 

50 Procent chemisch gebundenen \Vassers, 
49 „ C. 

1 n Aschen. 
Ein Cubikfuss rohes, gespaltenes Schweis sholz wiegt: 

15 1/.,: x = 1·25: 1; x = 12·4 Wr. Pfd., 
und gedörrt -

12·4: x = 100: SO; x = 9·92 Wr. Pfd. 
Zusammenstellung : 

C. 1 Cubikfuss Holzkohle= 10·9 kr.=5 Wr. Pfd.: 



85% Kohlenstoff= 4·25 Wr. Pfd. C. 
12 hygr. Wasser = 0·60 
3 Aschen = 0·15 

5 Pfd. 
D. 1 c' gedörrtes Puddelholz = 11 '04 Wr. Pfd. = 

9·2 kr. 
50% Waaser 
49 c. 

1 Asche 

= 5·52 
= 5 41 
= 0·11 

1 Hl4 Wr. Pfd. 
E. 1 c' gedörrtes Schweissholz = 9·!)2 WI'. Pfd. = 

9·6 kr. 
4·96 Wasser, 
4•86 c. 
0·10 Asche 

9·92 
Eliminiren wir die Aschentheile, welche statt Wärme 

zu geben, solche vielmehr binden, und abstrahfren hievon, 
dass 3% Asche mehr als 1 % binden. 

Zusammenstellung : 

F. 1 c' Kohle = 10·9 kl'., 
4'25 Pfd. C., 
0·60 Wasser, hygroskopisches. 

G. 1 c' gedörrtes Puddelholz = 9·2 kr. 
5·52 Wasser, ehe-

misch gebunden, 
5·41 c. 

H. 1 c' gedöntes Schweissholz = 9·6 kr. 
4·96 Wasser 
4·86 c. 

Ohne Rücksicht auf Verdampfung wollen wir nur in 
Rechnung bringen, dass 78 Pfd. hygroskopisches Wasser 
dul'ch 1 Pfd. Kohlenstoß' verdunstet werden : 
0·60: x = 78 : 1 ; wornach bei der Verbrennung der 

Holzkohle vom obigen: 
x = 0·007 Wr. Pfd. Kohlenstoff in Abschlag kommen. 

J. 1 c' weiche Holzkohle = 10·9 kr., 
4·25 - 0·007 = 4•243 Wr. Pfd. Koh

lenstoff. 
In G und H wollen wir das chemisch gebundene Was

ser zerlegen : 
K. 5·52 chem. geb. Wasser = 

4•9068 Pfd. Sauerstoff - 0 -, 
0·6132 Pfd. Wasserstoff- H -, 

5·41 Pfd. C. 
L. 4·96 chemisches Wasser= 4•4091 O, 

0·5509 H, 
4·86 Pfd. C. 

Ebelmen und Stolze fanden, dass bei der Zersetzung 
des gedanten Holzes durch die trockene Destillation die 
Holzfaser sich nicht einfach in Kohlenstoff und Wasser 
zerlege, sondern dass sich dabei verschiedene Kohlenwas
serstoff· Verbindungen bilden, welche beim Verbrennen des 
gedarrten Holzes selbst, als sehr leicht entzündliche, brenn
und flammbare Atmosphäre die noch unzersetzten Faser
theile umgeben, und auf ihre weitere schnelle, vortheilhafte 
Zersetzung einwirken. 

Nach Ebelmen verflüchtigen sich bei der trockenen 
Destillation des gedarrten Holzes kondensirbare Flüssig
keiten, unter denen er Wasser und Theer besonders her
vorhebt. 

1 i4 

Nach Stolze gibt dabei ein in unserem Falle gegebe
nes Nadelholz 13 Perceut Tbeer. Der Sicherheit halben, 
und um uns kurz zu fassen , nehmen wir das Wasser auch 
mit 13 °1,, an. 

Von dem Gewichte eines Cubikfusses gedörrten Hol
zes die 13 Procente in : 

D. 1Hl4: x = 100: 13; x = 1·4352 Wr. Pfd. 
E. 9·92: X= 100: 13; X= 1 ·2896. 

Das \Vasser zuerst in Abzug gebracht in K und L 
gibt: 

K2 = 4·9068 -- 1°2758 = 3·6310 0, 
0·6132 - 0·1594 = 0·4538 H, 

5·41 c. 
L2 = 4·4091 - 1·1464 = 3·2627 0. 

0•5509 - 0•1432 = 0·4077 H, 
4·8G C. 

Obgleich es nicht wahrscheinlich , ja chemisch un
denkbar ist, dass beim wirklichen Verbrennungs-Processe 
des gedarrten Holzes, das in der Holzfaser gebundene Wa&· 
ser, oder eigentlich die chemisch gebundenen Stoffe des
selben, sieh einfach auf Kosten der übrigen Zersetzungs
Bestandtheile Vf!rdampfe , ohne zerlegt zu werden, und 
selbst brennbare Verbindungen einzugehen; so geben wir 
doch , zum Nachtheile des schliessliehen Resultates, das 
ganze berechnete Wasser , und dies noch auf Kosten des 
vorhandenen Kohlenstoffes verloren. 

Nach Burg verdampft 1 Pfd. Holzkohle - wir neh
men sogar Kohlenstoff - 13 1/ 4 Pfd. Wasser: 

13•25: 1 = t ·42j2: x; X= o·toS3 Pfd. c. er
forderlich, 

13•25; J = t ·2896; Xj X = 0·0972. 
Vou K2 und L 2 erübrigen weitel': 
M = 3·6310 0, 

0·4538 H, 
5·4100 = 0•1038 = 5·3017 Wr. Pfd. C; 

N = 3·2627 0, 
0·4077 H, 
4·8600 = 0·0972 = 4·76:!8 C. 

Entwickeln wir weiter in 1\1 uud N die 1 :> 0/ 0 Theer 
1 43i">2 Pfd. und 1 •2896 wie beim Wasser: 

0 = 3·631 - ()·9859 = 2 6451 Sauerstoff, 
0•4538 - 0·0798 = 0·3740 Wasserstoff, 
5'3017 - o·a695 = 4·9:j22 Kohlenstoff. 

1 ·4352 Pfd. Theel'. 
P. = 3·2627 - 0·8858 = 2·3769 0, 

0·4077 - 0·0718 = O<j359 H, 
4 7628 - ()·3320 = 4•4308 c, 

1 ·2896 Pfd. Theer. 

Der in 0 und P restirende Sauerstoff ist nach Ebel
men' s Versuchen in der Kohlensäure und dem Kohlenoxyd
gase der Zersetzungs-Productc derart gebunden, dass 
sich genannte Gasarten in der Holzfaser wie 29 : 24 dem 
Volumen nach verhalten. 

Bel'äcksichtigen wir das specifisehe Gewicht beider, 
so bekommen wir die Verhii.ltnisszahlen für das absolute 
Gewicht: 

29 : 24 = 0•941 : 1 ·524; 
29 X l ·524; 44·2 Kohlensäure: 22•6 Kohlen-

oxydgas, 
24 ~< 0•941. 

Bekanntlich verbinden sich: 
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8 Pfd. Sauerstoff + 3 Pfd. Kohlenstoff = Kohlen

sliure - C - ; 4 Pfd. 0 + 3 Pfd. C = Kol1lenoxydgas 

- C -. Es kommt also bei gleichem Kohlenstoffgehalte 
nur noch auf die VcrthPilung dt•s Sauerstoffes hier an. Zer
legen wir darnach in 0 und P den Sauerstoff: 

Q, 2·6451 Pfd. = 2:6451 : (4-1"2 + 22·6) = 
X: 44·2 = t ·7502 + 0•8949; 

R. 2·3769 Pfd. = 1 ·57'1.i + 0·8042 
Nachstehend berechnet sich auch der erforderliche 

Kohlenstoff zu : 

C. l ·7502 : X = 8: :3; X = ()•6563 Pfd. c. 
C. 0·8949 : X = 4 : 3 j X = 0·6711 11 11 

C. 1 "5727: X= 8; 3 i X= 0·5897 „ 1l 

C. ()·8042; X= 4; 3; X= O·ß031 " „ 
Vom erübrigten Kohlenstoff in 0 kommen sonach ab

zuziehen 
S. 4 ·9322 - (0·65fi3 + 0 6711) = 3·6048 Pfd. C.; 

und von jenem in P: 
T. 4·4308 - (0·589i + 0 6031) = 3·2380 C. 

Nachdem wir die gebildete Kohlensäure preisgeben, 
erhalten wir aus dem Sauerstoffe in Q und R bloss : 

U. 0·8949+o·6i11=1 "5660 Pfd. Kohlenoxydgas; 
V. 0'8042 + 0·60:11 = 1 ·4073. 

Bei der hier sehr constanten, aber dafür sehr populä
ren analytischen Berechnung, mit Umgehung sämmtlicher 
Subtilitäten , können wir von der weiteren Analyse der 
Holzfaser, bezüglich ihrer übrigen Zersctzun~sbestandtheile 
beim Verbrennen, als Grubengas , ölbildcnde Gase , Essig 
etc. etc. abstrahiren. 

Schliessliche Zusammenstellung : 

J. (. Cubikfuss weiche Holzkohle = 10·9 kr. = 
4·243 Pfd. C. 

Aus G, H den Preis per 1 c' gedörrtes Holz, dann aus 
0 und P den Wasserstoff und Theer, aus Sund T den Rest 
des Kohl1•nstoffes, und endlich aus U und V das Kohlcn
oxydgas behalten, bekommt. man: 

1 Cubikfuss gedörrtes Puddelbolz = 9·2 Kreuzer, 
0·3740 H, 
1 ·4352 Pfd. Thecr, 
3·6048 Pfd. C, 
t ·Z"JGGO Pfd. C. 
Cubikfuss g<'dörrtcs Schweissholz = 9·ß Kren zcr, 
0·3359 Pfd. H, 
1 ·28H6 Pfd. Thecr, 
3·2:3SO Pf<l. C, 

t ·-107:.l Pf<l. C. 
Bekanntlich entwickelt Ein Pfund beim vollständigen 

Verbrennen : 
Kohlenstoff iSOO, 
Wasserstoff 3 X 7800 = 23400, 
Theer, mindestens gleich 1 Pdf. Holzkohle, 7000, 
verbrauchten Sauerstoffes 3000 Calorien, 

Um Kohlenoxydgas in Kohlensäure zu verbrennen, 
ist ein eben so grosses Gewichtsquantum Sauerstoffes er
forderlich, als dasselbe bereits führt. 

Der absolute Wärme-Effect unserer hier zu vergleichen
den Brennmaterialien berechnet sich dann folgendermassen: 
1 e' weiche Holzkohle= 10·9 kr. = 3"2-13 X 7800= 

33095 Calorien, woraus auf 1 Kreuzer = 30:36 Cal. 
1 c' gedörrtes Pudde lh o lz = 9·2 Kreuzer: 

o·374o X 23400. 
1 ·4352 X 1000. 
3·6048 X 7800. 
1 ·566 C hat nach dem Früheren an Sauer

stoff' Ji;Cbraucht 0•8949 X 3000 

woraus auf 1 Kreuzer = 5391 Ca!. 

8751 Cal. 
1004-6 n 

28117 " 

2684 " 
49598 Cal., 

1 c' gedörrtes Schwcissholz = 9·6 Kreuzer; 
0·3359 X 23400. 7860 Cal. 
t ·2896 X 1000. 9026 „ 
3·238 X 7800. 25256 " 
1 ·4073 Chat an Sauerstoff 0·8042 )( 3000 2412 „ 

44555 Ca!., 
woraus auf 1 Kreuzer= 4641 Ca!. 

Aus der geologisch-bergmännischen Sitzung 
der geol. Reichs- Anstalt am 11. März. 

(Fortsetzung.) 

Die Lunzer Schichten treten als Hangendes der Göss
linger Schichten zwischen der Enns bei Reichraming und 
der krummen Steyerling b1:i Strupp auf, und setzen von dort 
gegen Westen über den Reitbauerngraben bis l\Iolln fort, 
Im Sulzbach graben bei Reichraming bemerkt man die Lun
zer Schichten in drei Aufbrüchen, und hier sowohl als auf 
der Schneebergalpe und im Reitbauerngraben führen sie 
Kohlenflötze, auf welche auch Schurfbaue angelegt wurden. 

Die Lunzer Schichten erscheinen ferner in mehreren 
schmalen von Nordnordost nach Südsüdwest streichenden 
Zügen in den Vorbergen auf dem linken Ennsufer zwischen 
Altenmarkt um! Kasten, westlich von Weyer an der Enns 
gelegen. Der eine dieser Züge durchsetzt den Klausgraben, 
der andere das Maierhofthal, der dritte den H~mmergraben, 
wo dieser Zug zugleich das Hangende der bei Küpfern vor
kommenden Gösslinger Schichten bildet. Auch nördlich 
von Mulln, und zwar am Nordwestgehänge des Buchberges 
zwischen Kremsbüchl und Schersch trifft man diese Schicht. 
Einzelne wenig ausgedehnte Vorkommen finden sich noch 
bei Schweigerreith, östlich von Reichraming, im W"elchau
graben llD der Steyerling, weiter südlieh noch unter der 
Hirschwand. Endlich findet man die Lunz"r Schichten öst
lich von Windischgarsten in einem 5-600 Klafter breiten 
Zuge, d~r sieh von West nach Ost von Grubenreith über die 
Ahorualpc bis zum Holzmesser in dem Hinterlaussa fort
zieht, und sowohl nördlich von \Vindischgarsten unter der 
Steinwand, als auch der Ost- und :-.Tordostseite des Hoch
sengsengebirges erscheinen zwischen den oben als Göss
linger Schichten bezeichneten Dolomiten und den weissen 
Kalksteinen des Hochsengseng•~hirges, Sandsteine und Schie
fer, die man nur den Lunzcr Schichten einreihen kann. 

Von Pflanzenabdriicken fand ich nur in den Lunzer 
Schichten des Reitbauemgraben Taeniopteris NJarentacea 
Presl und das Blatt einer Cycadee , im Sulzbachgraben 
Pterophyllwn longi(oli11111 B 1· o n gn., Pecopteris St11tf!Jar
de11sis Brongn. 

Die Raibler Schichten , Kalksteine die das unmittel
bare Hangende der Lunzer Schichten bilden, begleiten mit 
Ausnahme der Umgebung von Windischgarsten fast überall 
die Lunzer Schichten in grösserer oder geringerer Verbrei
tung, und gewöhnlich zugleich mit Rauchwacke. Das Auf
treten derselben im Gebiete zwischen der Enns und Steyer 

* 
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beschränkt sich daher auf jene Puncte, an denen, wie oben 
angeführt wurde, die Lunzer Schichten zu Tage treten. Es 
gelang mir fast an allen Localitliten, wo die Raibler Schich
ten auftreten , gut bestimmbare Petrefacten zu finden, eo 
im Reitgraben bei Molln , Roseneckeralpe und Hinterreith 
l'orbis Melli11gi Ha n., sowie auch in Hinterreith und Sulz
bach, wo ich ferner noch Pecte11 /llosus Hau., Li11gula Ostrea 
sp. fand. Im Feilbachgraben kommt Solen caudatus Hau. vor. 

Die Opponitzer Dolomite nehmen den grössten Tbeil 
der Gebirge nördlich vom Hocbsengsengebirge, sowie west
lich vom Ennsfluss zwischen Altenmarkt und Küpfern ein. 
Insbesondere die Hauptmasse , der Bergrücken nördlich 
von Molln, fast das ganze Gebirge zwischen dem Ennsflusse 
und dem Ramingbache, die Gehänge und meisten Vorberge 
des Bergrückens zwischen Bubenwiesberg nordnordwest
licb von Altenmarkt und Gross-Almkogl, westsüdwestlicb 
von Weyer. Sowie sie einerseits auf den Raibler Kalkstei
nen oder stellenweise auf den Lunzer Schichten unmittel
bar in sehr bedeutender Mächtigkeit lagern, werden sie 
andererseits theils von cien Kössener Schichten, theils un
mittelbar von den Hierlatz- oder Jura-Schichten überlagert. 

Die Kössener Schichten treten nördlich von Molln in 
zwei Zügen auf. Der eine am südlichen Gehänge des Gais
berges, der andere bei Firnkranz an der Steyer am Gehänge 
des Krückenbrettelberges. Beide lagern auf Opponitzer 
Schichten. Der erstere wird von Hierlatz-Schichteu über
lagert. Südöstlich von Molln am Dengberg und auf der 
Höhe des Ennsberges lagern gleichfalls Kössener auf Oppo
nitzer Dolomit auf. 

Am Nordabhange des Hochsengsengebirges, und zwar 
nördlich und südlich von der Feuchtenalpe am Lunzerfurth 
und Zwillauf und Roxolberge bis in das Thal der krummen 
Steyerling bilden die Kössener Schichten das Liegende von 
weissen Kalken, Hierlat11- und Jura-Schichten. In grösse
rer Verbreitung finden sie sich südlich von Reichraming am 
Nord- und Westgehänge des Fahrnberges beim Steinbruch 
und am Nordgehänge des Schneeberges der Tunscharte. 
Ebenso in einem bei 2000 Klafter langen Zuge oberhalb 
der grossen Klaus zwischen Albenstein und Böspredeck
berg. Endlich sind kleinere Entblössungen von Kössener 
Schichten im W endbachgraben , südwestlich vou Losen
stein , im Anzenbach südlich von Reichraming , beim 
Jägerhaus im Maierhofthale und am Kühberg südwestlich 
von Kleinreifling. Die Kössener Schichten sind beinahe 
überall sehr petrefactenreicb, besonders Tannscharte, Rie
gclgraben, Feuchtemaueralpe und am Schneeberg. Fol· 
gende bestimmbare Petrefacten habe ich gefunden: 

Schizodus cloacinusQ u e n s t., Cm·diumaustriucum Hau., 
Cardium Pliilippianum D unk., Leda alpina Wink 1„ Avicula 
contorta Porti., Gcrvillia praecur~·or Quenst., Gcrvillia 
inflata Schafb., ll!yti/lts minutus Gold f., Plicatula in
tusstriata E mm r., Pect.:11 Valo11iensis D efr., Ostrea Haidin
gerii E mm r., Anomia alpina Winkl., Spiriferina lllünsteri 
varietas austriaca Da v., Terebratula gregaria S u es s.; ferner 
noch mehrere Gasteropoden. 

Als Dachsteinschichten hatte Herr Bergrath C zj z e k 
die Kalksteine, die das Plateau des Hochsengsengebirges 
einnehmen, bezeichnet. Es sind weisse Kalke, die auch in 
einigen andern Stellen vorkommen und die man als Dach
stein.Schichten anerkenuen muss, so lange nicht ihr Alter 
durch ma~sgebende Petrefacten, die bisher fehlen, anders 
festgestellt wird. 

Liasfleckenmergel wurden in zwei Stellen mit Sicher
heit nachgewiesen, und zwar am linken Ennsufer westlich 
vou Losenstein beim W endbachgraben, und am Fahrenberg 
und Ringelgraben südöstlich von Reichraming. Sie lagern 
an ersternm Orte theilweise, an letzterem Orte durchgehends 
auf Kössener Schichten, und werden an beiden Orten von 
jurussischen Kalken überlagert. Im Wendbache wurde schon 
im Jahre 1851 bei den ersteu Aufnahmen A111mo11ites amal
tlteus Schlot h., im Riegelgraben verflossenen Sommer Am
monites 11odotian11s D'O r b. und Am. spiratissimus Q u e n s t. 
gefunden. 

Die Hierlatz-Scbichten bilden den höchsten Kamm des 
Gaisbergrückens nördlich von Molln , sowie der Grossen 
Dirn südlich von Losenstein. Sie lagern daselbst zum Theil 
auf Kössener, zum Theil auf Opponitzer Schichten. Von 
der Feuchtaualpe am Nordgehänge des Hochsengsengebir
ges, wo Hierlatzkalk noch die Kössener Schichten über· 
lagerte, ziehen dieselben über den Roxolberg bis zur krum
men Steyerling. Grössere Partien befinden sich am Enus
fluss vis-a-vis Kasteu, westlich von Weyer. 

An Petrefacten fanden sieb an deu angeführten Loca
litäten Spiriferina sp., Rhy11chonella Greppi11i Opp., Rhy11-
clw11ella retusifrons 0 p p., Pecte11 rectecostatus, Tä·cliratula 
Partscllii, Terebratula E1valdi, Terebratulu comutu So w. 
uud Spuren eiues grossen Arieten. 

Die Klaus-Schichten sind weniger durch ihre Petre
factenführung als durch ihren petrographischen Charakter, 
besonders durch das Vorkommen von Rotheisensteinen 
charakteristisch, so im Bodinggraben, im Eselsgraben bei 
Schloss Klaus, an der Steyer und einigen anderen Puncten; 
sonst aber überall in subordinirter Verbreitung auf Hier
latz-Schichteu lagernd und meist von Jura-Aptycben über
lagert. Im Eselsgraben treten uoch, sowie bei Schluss Klaus, 
Manganerze auf, auf welche auch an erster Localität ein 
Abbau betrieben wird. 

Die Vilser Schichten sind lichte, weisse bis lichtrothe 
Crinoiden-Kalksteine. Das Vorkommen \'Oll Windischgar
sten ist bereits schon längere Zeit bekannt und auch be
schrieben. Eiue grosse Verbreitung fiuden die Vilser Schich
ten zwischen Molln und dem Ennsflusse , namentlich auf 
der Sehobermauer bei Hirtstein und vis-a-vis Losenstein 
an der Enns. Auch in der grossen Klaus südsüdöstlicb von 
Reichraming treten sie ziemlich mächtig auf, über Mieseck, 
Hirschwand und den grossen Zöppel sich hiuziehend. Sie 
lagern theils direct auf Opponitzer Dolomit uud werden an 
der Nordseite der Sehobermauer, Hirtstein und der grossen 
Klaus von Neocomgebilden überlagert. An Petrcfacten 
fand ich: 

Terebratula m1tiplecta Buch. , Tercbratula ilwersa 
0 p p., R/1ynclt011ella vilse11sis 0 p p., Ammoniten, Gastero
pode11. 

Die Jura·Aptychenkalke, welche von grauer und ro· 
ther Farbe sind , treten mit den Vilser Schichten au der 
Euns westlich von Losenstein über den dort vorkommen
den Liasfleckenmergeln auf. Sie bilden einen mäcbtigeu, 
von 0. nach W. sich ziehenden Zug von der krummen 
Steyerling, dem grossen Buchberg bis an die Steyer vis-a-vis 
Schloss Klaus, einen noch längeren von N. nach S. sich er
streckenden zwischen Grossraming und Altenmarkt. W ei· 
tere Fundorte von Jura-Aptychf'nkalke sind Feuchtenau
alpe, Lindeck, Fahrenberg u. s. w. 
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An Petrefacten wurden gefunden: Aptyd1us la111eltosus, 
Apt. laf1M' und Terebratula d1jJ/!ya. 

Die Ablagerungen der uutcren Kreideformation des 
Neocomien sind sehr bedeutend und durchsetzen das Terrain 
von der Enns bei Grossraming in einer Breite von 1000-
2000 Klafter bis an die steierische Grenze in der Laussa, 
Die tieferen Schichten bilden Neocomkalke , die höheren 
Schiefer. Weitere Neocomablagerungen sind vorhanden 
im W endbach, beim Klausriegel, am Nordabhange der Seho
bermauer, im Eselsgrabcn; ferner bei Kleinreifling und Gös
serling an der Enns, nördlich von Altenmarkt. 

An Petrefacten wurden gefunden: Am111011ites Grasianus 
d'O r b., Amm. Mon•li111111s d'O r b„ Amm. Asterümus d'O r b., 
Aptyc/ws Didayi Coqu. und Ammoniten aus der Familie 
der Heterophyllen. 

Die Gosanformation ist in der grössten Ausdehnung 
bei Windischgarsten und im südlichen Tbeile des Lumpel
grabens am Blaberg und weiter nördlich bei der grossen 
Klaus im Wendbache. 

Besonders das Vorkommen von Windischgarsten ist 
sehr petrefactenreicb. 

Endlich sei noch der Diluvial-Schotterablagerungen 
erwähnt, die sich am Ennsflusse, bei Kleinreifling und meh
reren anderen Orten, besonders am Steyerfluss vorfinden. 
Der Steyerfluss begleitet das aus Kalkschotter bestehende 
Terrassendiluvium von Stadt Steyer bis nach Hinterstoder. 
Zwischen Leonstein und Molln bildet dasselbe eine ziem-
lich ausgebreitete Fläche. (Schluss folgt.) 

Ueber das Siemens'sche Feuerungssystem. 
Der n Berggeist" bemrrkt unter obigem Titel: Mehrere 

ausländische Fachblätter bringen Bemerkungen, welche 
sich auf die über das System gemachten Erfahrungen be
ziehen. So enthält das Bulletin de la societe de l'industr. 
miner. Bemerkungen von Hütteningenieur C bade ff au d 
zu Denain-Anzin, die auszugsweise nach der Berg- und Hüt
tenm. Ztg. Iauten: Bei den Oefen gewöhnlicher Construction 
geht weuigstens die Hälfte der erzeugten Wärme im Schorn
stein durch Aus11trahluug etc. verloren, Die Ansammlung 
und Benutzung dieser sonst verlorengehenden Wärme be
zweckt die Sie m e n s'sche Ofcnconstruction, von deren 
Princip in d. BI. wiederholt die Rede gewesen ist Dasselbe 
beruht kurz darauf, dass in einem Gasgenerator durch Ver
brennen geeigneten Brennmaterials auf einem unter 30-35 O 

geneigten Roste (Cokes von mittlerer Grösse, nicht zu kleine 
magere und harte Kohlen mit mehr oder weniger Asche; nicht 
geeignet sind, kleine und magere, sowie fette und sich auf
blasende Kohlen) Kohlensliure erzeugt wird, welche beim 
Durchgang durch glühende Kohle in Kohlenoxydgas über
geführt wird. Dieses steigt 1 mit Stickstoff gemengt , bei 
neueren englischen Constructionen durch eine Blechröhre 
4-5 Meter in die Höhe, gelangt von da in eine horizon
tale Röhre, steigt durch eine niederwärts gebende Röhre 
wieder herab, und zid1t durch einen horizontalen Ca.nal in 
den Regenerator, einen mit glühenden Steinen in Zwischen
räumen ausgefüllten Raum , welcher sich allmälig erwei
tert , da.mit die Gase a.n Geschwindigkeit verlieren, sich 
hier länger aufhalten und die Temperatur der Steine mög
lichst vollständig annehmen. Die so erhitzten Gase treten 
dann in den Schmelzraum und finden hier zur V nbrcnnung 
heisee Luft vor, welche einen ähnlichen mit glühenden 

Steinen gefüllten Regenerator durchstrichen hat. Die heia
sen Verbrennungsproducte ziehen aus dem Schmelzraum 
durch ein zweites System Regeneratoren und erhitzen die 
darin enthalteneu kalten Steine, welche durch passende Um
stellung des Gas- und Luftstromes resp. Gase und Ver
brennungsluft wieder erhitzen. Aber auch bei der 8 i e
lll e n s'schen Construction finden immer nicht unbedeutende 
Wärmeverluste statt; beim Ueberga.nt; der Kohlensäure in 
Kohlenoxydgas wird Wärme gebunden , beim Durchgang 
der Gase durch die auf- und absteigende Röhre behufs Re
gelung der Gasbewegung gebt Wärme verloren, desglei
chen nehmen die gebrauchten Gase Wärme in den Schorn
stein mit fort. Treten z. B. die Gase bei einem gewöhnli
chen Ofen mit 1200° C. in die Esse, so ist zufolge Rech
nung der Sie m e n s'scbe Ofen 1 welcher sich weniger zur 
Dampferzeugung, als hauptsächlich bei der G 1 a. s fa. b ri
c a ti o n eignet, einem gewöhnlichen Ofen äquivalent, wel
cher die Verbrennungsproducte mit 787 ° in den Schorn
stein entlassen würde. Im Uebrigen gestattet der Siemens
sche Ofen eine rauchlose Verbrennung in Folge zweckmli.s· 
siger Rosteinrichtung, Der Wiirmeverlust liesse sich u. A. 
da.durch vermindern, dass man den Gasgenerator nur 11/2 - 2 
Meter unter die Regeneratoren legte , wo dann das Gas 
gewiss mit 900 - 1000° C. in letztere eintreten würde. [Bei 
nr.ueren Constructionen von Oefen nach Sie m e n s'schem 
Principe hat man die Länge der Gasleitungsröhre zwischen 
Gasgenerator und Wärmegenerator bereits auf ein Miuimum 
gebracht, z. ß. bei Gussstahlöfen.] Auch könnte man bei 
einem geregelten Zuge eine Verringerung der Dimensionen 
in den Zügen vornehmen, womit die Gefahren einer Explo
sion sich veningern. Der Sie m e n s' sehe Ofen bietet als 
wirklich Neues das Regcneratorprincip dar, welches einer 
Menge glücklicher Anwendungen fähig ist. Herr Siemens 
bat einige derselben bereits nachgewiesen; die Zukunft 
wird noch neue kennen lehren. 

In der Revue univers. bemerkt über denselben Ge
genstand M. Mo ri n Nachstehendes: Das in Frankreich 
hauptsächlich nur bei der G 1 a s bereit u n g augewa.ndte 
System Siemens gestattet den Gebrauch jeglichen Brenn
materials in Gasform, eine grosse Ersparung da.ran bei der 
sehr vollständigen V crbrennung und die Möglichkeit , die 
Intensität und chemische Zusammensetzung der Flamme zu 
regeln, sowie ohne grossen Zug eine Temperatur hervor
zubringen, welche so zu sagen, unbegrenzt ist. Nach den 
auf einer grossen Zahl franzö>ischer \Verke gemachten Er
fahrungen beträgt die Brennmaterialersparung 30-40 Pct„ 
in England selbst 50 Pct. Dieseu Vortheilen gegenüber 
stellt sich als Hauptübelstand heraus die Verstopfung der 
Züge durch Russ und Theer, ist aber kaum nennenswerth 
bei Gasen aus Holz und sehr magern Steinkohlen, und ver
schwindet ganz bei Anwendung von Cokes. Alle 5-6 Wo
chenbedarfs einer etwa dreistündigen Reinigung der Züge. 
Zusammensetzung der Gase zu Saint-Gobin: 6-9 Pct. 
Kohlensäure, ()' 1- 3·2 Sauerstoff, 1 7-22 Kohlenoxyd, 
3-6 Kohlenwasserstoff, 5-17 Wasserstoff, 55-65 Stick
stoff. Auf dem Eisen werke V(ln Sou g 1 a. n d ist die Sie
m e n s 'sehe Feuerung zuerst a.n ein<>m S c h weis so f e n 
angebracht. Da.bei waren drei wesentliche Puncte zu beob
achten, ein flaches Gewölbe, eine scharf zusammengezo
gene Eintritts- und Austrittsöffnung für die Gase, und eine 
bis zum Minimum getriebene Reduction des freien Raums 
für die Flamme im Innern des Ofens. Während des ersten 
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Jahres wurde der Ofengang öfters gestört durch den Man
gel an Gas bei nur einem Generator. Die mindeste Unrc
gelmässigkeit bei der Gaserzeugung veranlasste einen 2-3-
stüudigen Aufenthalt des Processes und der Eisenverlust stieg 
bedeutend. Unter solchen Umständen variirte die Cbargen
dauer zwischen l St. 15 M. und 3 St. 15 M. und der Eisen
abgang zwischen 12·7 -20 Pct., während er bei gutem Gange 
unter 10 Pct. kam. Danach erscheint es nothwendig, einen 
Schweissofen stets mit zwei Gasgeneratoren zu versehen. 
Mau brauchte in 24 Stunden 2000 Kil. Steinkohlen und 
behandelte dabei 13-14 Chargen von 13 Paqueten, wel
che im Ganzen 5600 Kil. Stürze für feines Blech geben. 
Dies entspricht einem mittleren Verbrauch von 360 Kil. 
pro 100, während man in den alten Oefen 600 braucht. 
Das Eisen war von einer wenigstens gleichen Beschaffen
heit und bei regulärem Gange der Abgang etwa 1 1/ 2 Pct. 
l!eringer, als bei gewöhnlichen Oefen, in welchen letzteren 
Pr auf 12·5 Pct. steigt. Die Uebelstände, wel"he sich der 
~rsparung von 40 Pct. Brennmaterial und dem geringeren 
l·~isenabgange entgegenstellen, sind: eine gewisse Subtili
tii t bei Ausführung des Processes, die fast doppelten An· 
lagckosten und die Unmöglichkeit, an die Seite des Ofens 
Dampfkessel zu legen , welche sonst an den Oefen ange
bracht werden können und ohne Kosten die Bedürfnisse 
des Werkes befriedigen. - Zu denselben Resultaten ge
langt man bei Puddelöfen mit Siemens'scherFeuerung, 
welche auch zuerst zu Sougland versucht worden. }fan er
sparte an 30 Pct. Brennmaterial bei um 2 Pct. verminder
tem Eisenverlu'lt und sehr guter Eisenqualität. Je nachdem 
es der Process erfordert, kann man leicht eine oxydirende 
oder reducireude Fl:imme geben. Dampfkessel lassen sich 
ebenfalls nicht anbringen. 

Ein Beitrag zur Erdbohrkunde. 
(Schluss.) 

XXIV. Der Bohrmeissel oder das Endstiick zum An
griff des Sohlgesteius, auf welchen der Arbeitsbohrer nach 
der angewandten Hubhöhe mit seiner absoluten Schwere 
durch den Stoss einwirkt, und dadurch eiuc beueutende 
Erschütterung zu erleiden hat, soll immer in seiner Länge 
und dem Sicherhcits-Coefficienten mit dem Bohrer auf die . 
Querscbnittsfläche in einem Verhältnisse stehen, um dauern
•iem Dienste zu entsprechen. Da die Lösung dieser Aufgabe 
;n den Bereich höherer Rechnungen einschlägt , und hier 
uicht Platz finden kann, so wird angedeutet, i:lass auf einen 
600 Pfd. schweren Freifallbohrer bei einem Endstücke von 
10 Zoll Länge ein Querschnitt von 2·2, und auf einen von 
400 Pfd. ein Querschnitt von 1·75 Zoll entspricht. 

Zu dem l\Ieisselspate verwendete ich einen echten 
W ürtem bergischen Stahl, upd zu dessen Härtung Ferrocyan
kalium. Das Gewicht eines Meissels betrug 70-80 Pfd. 
Während der Dauer der Kolletscher Bohrung von 2 Jah
ren 2 Monaten kam ich nicht in die Lage , das Endstück 
fischen zu müssen, mit Ausnahme nach dem knapp unter 
dem Bunde in 185 Klftr. Teufe erfolgten Bruche*), unge
achtet dasselbe die obere Durchschnittsfläche hatte. 

*) In Fangvorkömmnissen bei Bruchfällen ist anzurathen, 
die Schraubenschlösser des Gestänges möglichst fest, den Fang
apparat an dasselbe aber etwas weniger anzuziehen , damit, 
weJW Hinclemiss-Umstäude durch Einklemmung oder Gebirgs
uachfall clenselben nicht frei werclen lassen, das ganze Gestänge 
clavon losgeschraubt, uncl dann mit anderen Behebungsvorrich-

Die Ursache hievon in der Schmiede untersucht, lag 
wahrscheinlich in der längeren Gebrauchsnahme desselben, 
wodurch die auf ihn eingewirkte Stosskraft auf Grund der 
Vibration des Eisenkorn-Aggregates im kalten Zustande 
die sehnige Textur in eine grobkörnig-krystallinische um
wandelte, und dadurch einen Einfluss auf die Verminde
rung der Cohäsionskraft, mithin des Festigkeitsgrades aus
übte , nachdem darin die eigentliche Beschaffenheit des 
steirischen Eisens anerkennend verändert erschien. Dessen 
Erwähnung geschieht mit dem Winke , länger gebrauchte 
)!eissel auf analoge Weise zu untersuchen und auf den an
gedeuteten Befund ausser Beniitzung zu setzen, somit sich 
vor derlei Brncbfall zu sichern , da ein solcher oft unge-
wöhnlichen Zeit- und Geldaufwand in Anspruch nimmt. ,· 

XXV. Es ist auf Nothwendigkeit begründete Sache, 
über die durchgebohrten Gebirgsgliede1· eine Bohrkarte 
auf den geognostischen Durchschnitt zum Ueberblicke der 
Formation amrnfcrtigen. Diese massgetreu auf die Mäch
tigkeit in der Aufeinanderfolge in Ausfühnmg zn bringeu, 
unterliegt wesentlichen Schwi•~rigkeiten, indem sich bei den 
Löffelungen einzig auf den nach seiner Beschaffenheit 
gehobenen Bohrbrei basirt werden, zudem ein Gemisch von 
einigen, ·besonders schwachen Gebirgsschichten sein, und 
leicht für eines derselben censurirt werden kann. Wendet 
man auf deren Bohrhärte ein Probebohren auf hundert 
Schläge an, so dient dasselbe aueh zur Bestimmung ihrer 
approximativen Mächtigkeit in folgender Art. 

Insolange vor jeder Bohrhitze auf hundert Schläge, 
gesetzt, gleichförmig 2 oder 4 Zoll etc. zum Durchstossen 
kommen, kann gefolgert werden , dass dieselbe Flötzgat
tung anstehend sei. Lässt sieh während der Bohrzeit fer
ner von dem Krükelführer nach dem veränderten Klange 
des Eisengestltnges oder merklichen Mehrsinkens des Boh
rers, weiter auf eine wiederholte Probenahme ein l\:laterien
wechsel vermuthen , so wird sogleich das sich ergebende 
Stangenmaas abgenommen und auf der Schreibtafel notirt, 
was während einer halbstünrligen Bohrhitze zwei bis drei 
Mal nach Umständen stattfinden kanu. Zeigte daun der 
gehobene Bohrbrei gegen das friiher Erbohrte ein beige· 
mengtes Materiale bei keinem Nachfall an, so ist der W ech
sel des Gebirgsgliedes von dem notirten l\Iasse an als ein
getreten, und des früheren Ueberbohrung anzusehen, wor
auf eine reine Auslöffelung des Bohrluches einzuleiten ist. 
um das Neuaufgebohrte in folgender Löffelung in seiner 
reinen Beschaffenheit zu erhalten. 

Bei solchem Vorgehen gewinnt der Bohrleitt-r mehr 
Versicherung, dass dann sein Bohrprofil von dem natür
lichen Gebirgsdurchschnitte, welches beim erzielten Mine
ralfunde zu einem Anhaltspuncte auf den Kosteuiiberschlag 
zur späteren Schachtbauanlage uach den Flötz- und Härte
beschaffenheitt!n annähernd dienen kann , nur eine unbe
deutende, sonst aber eine unverhältnissmiissige Abweichung 
nachweisen muss. Ein zusagendes Bohrprofil gewährt wei
ter den Vortheil , beim eingetretenen Gebirgsnachfalle die 
Teufe der Flötzschichtung mit Bezug auf die aufbewahr
ten Bohrstufen abzunehmen, und die Länge der Verroh
rung zu bestimmen. Diesen Anforderungen zu entsprecht>n, 
wird einsehbar in allen Bohrbeziehungen eine fleissige 
Ueberwachung der Bohrung durch den Bohrleiter oder Bohr
meister von selbst bedingt erscheinen. 

tungen das Nöthige veranlasst werden könne, welche Einlei
tung mir in zwei Fällen sehr zu statten kam. 
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XXVI. Zur Erreichung einer senkrechten Bohrung, 
nachdem in manchen Fällen davon Abweichungen erfahren 
worden sind, - hat man sich veranlasst gefunden, zu ver
schiedenen Mitteln für eine derlei Führung des Bohrers zu 
greifen, in welcher Beziehung sich Herr Kind der soge
nannten Lei t k 1ötzche11 *) am Untergestänge bediente. 
Weit entfernt, demselben bei seinen anerkannten Leistun
gen in der Bohrtechnik etwa nahe treten zu wollen, glaube 
ich doch aus der geschöpften Ueberzeugung dieselben hier 
besprechen zu dürfen. Erfahrungsgemäss hat ihre Anwendung 
bei seinen Bohrungen westlich von Kolletsch und nahe Le
sebau , in der Buschtehrader Steinkohlenformation, den 
Zweck nicht erreichen lassen, indem die erste von 169 
Klftr. Teufe schon von der 35. Klftr. an, niederwärts nach 
vorgenommener Ermittlung unter einem \Viukel von 4 Grad 
so schief ausfiel, dass der Bohrer in der Sohl teufe volle 7 Klftr. 
von der Vertikallinie Abstand hatte, was sich am letzteren 
Orte sogar von der 12. Klftr. angefangen, ähnlich ergab. 

Auf die veranlassende Ursache hievon deuteten die 
von dem Bohrmeissel nicht ausgeglichenen Vorsprünge der 
Boh1fochwandungen , welche die Leitklötzchen und somit 
den Bohrer aus dem Bohrlochcentro verschoben, wodurch 
der Meissel genöthigt wird, die entgegengesetzte Wandseite 
1mzugreifen, sohin das Bohrloch dahin auszuweiten. Was 
diesen Umstand noch begünstigte , war das gli.nzliche Ab· 
gehen der Ohrenschneiden daran, deren man sich stets in 
massgebender Grösse immer bedienen soll, wodurch diese, 
selbst bei verfl.ächenden Gebirgsschichten dem Meissel 
einen Widerstand , in die Lochwandung zu dringen, ent
gegensetzen. 

Da jeder Körper nach dem Gesetze der allgemeinen 
Schwere das Bestreben liussert , im Freifälle nur die di
recte (senkrechte) Bahn gegen den Mittelpunct der Erde 
einzuschlagen; so erscheint es, darauf gegründet, angezeigt, 
den Bohrer seiner absoluten Schwere ganz zu überlassen, 
um die senkrechte Richtung stets zu erhalten. 

Dieser Erfahrungsgrund aus einer 218 ° tiefen Boh
rung möge den Bohrleiter dahin stimmen, nur mit einfachem 
Bohrapparate die ihm anvertrauten Bohrschürfungen durch
zuführen, da jede Künstelei dabei diese oder jene naeh
theilige Seite hat, so ein angewandter Fallschirm Ruf den er
schwerenden Bohrgang und retardirenden Fortschritt. Die 
vorstehende Anleitung zur leiCbten Berechnung aller bei der 
Bohrung siC'h ergebenden Kraft- und Lastmomente, sowie 
deren Regelung beruht einzig auf der wohlmeinenden Ab
sicht, die Bohrleiter und Bohrmeister bei der gegenwärtig 
allgemeinen Anwendung des Bohrers zu Bergbauzwecken 
auf diejenigen Massnahmen und Vorsichten aufmerksam 
zu m11.ch1m , welche aus mehrjähriger Erfahrung geschöpft, 
zum geeigneten Bohrungsfortschritte unrl bei eingetretenen 
oft bedenklichrn Bruch- und Einklemmungsfälleu zur er
folgreichen Behebung beigetragen haben. 

Der Umstand, dass in dieser Richtung bisher ein so 
zusammenhängender U eberblick auf die Handhabung des 
Erdbohrers noch nicht geliefert erscheint , gab Anlass zur 
vorliegenden Bearbeitung**). 

*) Eine Beschreibung derselben gibt die Erdbohrkunde 
des Herrn A. H. Beer. 

**) Dass ich mich in derselben bei deu mathematischen 
Berechnungsfomieln modificirter Ausdrucksweisen bedient habe, 
wird der Zweck dieses Autsatzes zur Eutsclmldigung beitragen 
miisseu. 

N o t i z. 
Sprengöl. Die .Börsen halleu vom 12. Mai 1. J. schreibt 

aus Hamburg: Am 6. :Mai wurden in der Nähe \"Oll Wands
beck, in Gegenwart von mehreren Fachmännern uud Kaufteu
ten unserer Stadt einige höchst interessante Experimente mit 
dem vom Ingenieur Herrn Alfred Nobel pateutirten Sprengmit
tel (Nitroglycerin) ausgeführt. Das Nobel'scbe Sprengöl hat die 
höchst eigeuthiimliche Eigenschaft, durch blosse A.nzündung 
nicht zu explodiren ; man kann dasselbe sogar weniger feuer
gefährlich nennen, als gewöhnliches Oel. Denn sobald der bren
nende Körper vom Sprengöl entfernt wird, erlischt es. Demun
geachtet entwickelt dieses Sprengöl, welches durch eine beson
dere Art Zünder zum Explodiren gebracht wird, eine mwer
hiiltnissmässig viel grössere Kraft als Pulver. So z. ß. wurde 
mit Yto Pfd. desselben , ein schmiedeiserner Ambos von circa 
300 Pfd. Gewicht mit der geringsten 'Vandstärke \'Oll 4 Zoll 
gediegenen Eisens gesprengt. Ein anderer Versuch war für den 
Laien noch mehr beweisend. Iu ein offenes eisernes 2zölliges 
Gasrohr wurde ein zur halben Höhe mit Sprengöl geladener 
Pistolenlauf hineingc•lasscn. Dass der Pistolenlnuf zerrissen wurde, 
war zu erwarten , da solches anch mittelst Pulver geschehen 
wäre. Alwr durch clie Explosion des Sprengöls wurde sogar das 
an beiden Enden offene Gasrohr auf die halbe Länge desselben 
zerrissen , und in der Erde , woselbst es eingegraben worden 
war, hatte sieh eine Höhlung von 4 Fuss Tiefe und 2 bis 3 
Fuss Breite gebildet, eiu Resultat, welches in hohem Grade die 
enorme Kraft des Sprengöls beweist. Fiir unsern technischen 
Leser dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, dass diese Er
findung schon in Schweden in allgemein praktischen Gebrauch 
übergegangen ist, und können wir es desshalb auch nur im all
gemeinen Interesse" ünschen, dass das Nobel'sche Patent-Sprengöl 
in den weitesten Kreisen bekannt werde, und dass Ingenieure 
und Bergleute demselben die Aufm<'rksamkcit schenken, welche 
es verdient. "'ie in dem uns vorli<'gendc•n ausführlichen Pro
speetus des Herrn Nobel und den beigefügten Attesten naehge
wit:sen ist, so entsteht durch die Verwendung des Patent-Spreng
öls ein so bedeutender Nutzen, dnss ein Bohrloch mit Sprengöl 
geladen, 10 bis 15 Bohrlöcher mit l'ulverladuug ersetzt. Die 
erwiilmten zersprengten Eisenstück!' sind in dem Comptoir des 
Herrn Nobel, Bergstrasse Nr. 10 hieselbst zn besichtigen. 

Wir- (die Redaction der österr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen) können bei der Menge jetzt auftauchender Spreng
mittel nur den Wunsch aussprechen, es möchte ein technisches 
Comite sich bilden , um genaue Versuche zu machen , deren 
Resultate treulich veröffentlichen, und so dadurch beitragen, ein 
,.unbefangenes l!rtheil" zu gewinnen, was so lange nicht mög
lich ist, als Zeitnngsuachrichten, Programme der Erfinder und 
mehr oder minder begründete Selbstanpreisungen vermengt das 
Material bilden , aus welchem das Publicum sich eine Ansicht 
bilden muss! ('Vir bringen in niichster NlWlmer einen techni-
schen Bericht darüber au~ Klausthal.) 0. H. 

Berg mä.nn ische A phori sme n. 

J. 
Zum Erfolge im Bergbau gehört nicht so sehr rler ßesitz 

der höchsten Kenntnisse , als vielmehr die rechtzeitige An
wendung derselben. Der E n t s c h Jus s, das nun einmal als noth
wendig Anerkannte irgendwie aus zu filh re n, ist in jedem Falle 
besser, als die subtilste, aber lange Erwägung und Abwligu11g 
verschiedener Mittel zum Zweck, um ja das allerbeste zu fiu
den. l!nd gerade diese Entschlussfähigkeit fehlt so Man
chem, der sonst ein tüchtiger Mann für das Bergwerk wiire. 
Bei Gesellschaften aber hindert die Form der Bes e h l u s s f ii
h i g k e i t nnr zu oft die Entschlnssfähigkeit zu rech
ter Zeit! 

2. 
Man muss eine Hau p t befahr u n g weder zu schnell noch 

zu langsam machen. Nicht 11zu schnell", weil Jedermann einse 
heu wird, dass mau bei einer allzufliichtigcn Befahnmg selbst 
'Vesentlichcs übersehen kaun; aller auch nn ich t zu 1 an g s am" ! 
Man glaube ja nicht, dass mit der Langsamkeit. und Umständlich
keit einer solchen Befahrung auch eo ipso dil' G r ü 11d1 ich k e i t 
verbunden sein mi'lsse ! EhC'r das Gegentheil ! B<:>i einer zu lang
samen Hanptbefahrung wird so ,-iel Ausst•rwcscntlielH'S mit in's 
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Gesichtsfeld des Inspicirenden gebracht , <lass ihm leicht das 
• Wesentliche verdunkelt wird; es wird dabei iiber so vieles ge

sprochen, Einzelheiten bis zum Ueberfluss wiederholt, dass es 
wunderbar wäre, wenn der .Hanptbefahrer• am Schluss seiner 
Inspection ein klares Bild des Beobachteten mit sich nähme! 
Ein unklares aber wircl 11ie Gründlichkeit eben nicht befördern. 
Wo aber liegt die rechte Mitte? Wir glauben darin: Vorerst 
sei der wichtigste Zweck der Befahrung vornherein festgestellt, 
die Nebenzwecke dabei zweckmässig geordnet schon voraub 
uotirt. Vor der Befahrnng muss natiirlich da.~ Gmbenbild in der 
Markscheiderei schon stndirt werden, und da gibt sich Anlass, 
eine ziemlich klare Vorstellung zu gewinnen. Allgemeine Fra
gen über das in der Gmbe zu Beo !Jachten de , sind noch vor 
der Anfahrt zu stellen - eine Art cross-e:i:amining (Kreuzfra
gen) - aus deren Beantwortung man eine Andeutung über die 
zweifelhaften Parthien sich leicht herausfinden kann. Nun die 
Bcfahnmg selbst! Nicht zu viele Begleiter - aber diejeni
gen, welche Unten gut zu Hanse sind; ilherflilssiges Gefolge 
ist zu vermeiden; der Hauptzweck muss vor allem im Auge 
behalten, clie Nebenzwecke der Reihe nach mit beachtet werden, 
dann braneht man nur an gewissen Puncten länger zu halten, 
Stichproben allerdings sehr genau zu machen, iiber Gewöhnli
ches ist rasch weiter zu gehen. So winl man zwar nach An
sicht pedantischer Inspicienten rasch gefahren sein, und wciss 
abrr cloeh mehr von cler Grube und ihrem Betrieb, als die nSn
pcrgriindlichcn• , welche ans endlosen Befahrungen zuletzt mit 
endlosen Zweifeln und Unklarheiten herauskommen. Betriebs
bcfahrungen des Betriebsleiters sei bst, sinrl etwas ganz anderes! 
Wer bei einer Inspeetion (Hauptbefahrnng) sieh in's Detail ver
liert, - verliert den Zweck, den er verfolgen soll. G 11 t vor
h e reit et 1111 <l rasch aus ge fii hr t ist die Devise einer guten 
Hanptbefahrnng. In der richtigen Trennung des \Vesentlichen 
vom Unwesentlichen liegt aber ein Hauptmoment höherer Ver
waltungskunst ! 

3. 
Bei ßetriehsvoranschlägen kann man nicht genug miss

trauisch gegen das sein, was man wünscht! Voraussetzen, 
was man erst hofft und anstrebt, ist ein circu{us vitius11s. Auch 
ein Feldherr muss den Sieg wiinschen, anstreben und vorberei
ten, aber er muss nichtsdestoweniger den F>1.II des Gegcntheils 
schon in dc>r strategischen sowie in der taktischen Disposition 
vollwichtig berücksichtigen. 'Vas man - nicht immer mit kla
rem Verständniss seines Inhalts und Umfangs - die nß er g
Rai so n" neunt, ist nichts Anderes - als die i::i trat e g i e und 
Taktik der Bergbaukunst! 
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Zur ausländischen Stahlproduction. 
Von Emanuel Jos. ßuresch. 

© Die philosophische Charakteristik des neunzehn
ten Jahrhunderts als Zeitalter der Herrschaft der Intelli
genz ist, Alles erwogen, nicht genau. Sein Charakter ist 
vielmehr der Dualismus der Aufklärung und des ,,Säbel· 
regimentst1 im Kampfe um jene Herrschaft, und ob
schon Dampf und Telegraph die Länder der Erde nahe 
aneinander gerückt haben , so gibt es doch noch V ö 1 k er, 
bei denen das Säbelregiment noch entschieden die Ober
hand hat, - während andere, die sich zu den gebildet
sten zu zählen berechtigt sind, unter dem Geräusch fried
lichen Handels, unter dem Hämmern und Schecren der In
d ustri e, und dem sanften Ton der Wiss eus eh aft und 
Kunst immer zu Hunderttauseuden die Hand am Säbel 
halten, welche sich gegenseitig die Beute streitig machen 
wollen. Daher bildet auch der Verbrauch von Waf
fen aller Art noch heute einen der bedeutendsten Po
sten im Ausgabshudget der V ö 1 k c r ! -

In der Stah\fabricationstandcn viele Jahrhunderte 
lang die Orientalen allen andern Völkern voran, bis 
die in Europa vordringeudcu Araber und der durch die 
Kreuzzüge mit dem Orient angeknüpfte Verkehr die Kunst
fertigkeit auch in den übrigen Th eilen Eu r o p a s verhrei
teteu, so dass es endlich dahin kam, dass deutsche, fran
zösisch c uud englische Industrielle den orientalischen 
in vielen Stückeu dPn Rang abliefen! 

Heutzutage behauptet man, das die sogenannten nD a
lll a s c en er St a h 1 kl i ug e nu und Damaseenerrohre *J von 
Solingen, Lüttich etc. etc. mindestens eben so gut seien, 
als die aus dem Orient. Die Erörterung dieser Behauptung 
gehört nicht hicher; die Orientalen werden sich aber 
nie für geschlageu halten, und rühmen sich gewisser Vor-

*) Ueber "Gewehrläufe aus Ferlach• haben wir am 
letzten l\lai eine interessante Einsendung erhalten , welche wir 
in eiuer der nächsten Nummern puUliciren wollen. Es hat sich 
eben Manuscript bei uns gehäuft, uud wir bitten daher die ge
ehrten Mitarbeiter um Nachsicht für Verspätungen. D. Red. 

thcile, welche ihre St a h 1 w a a r e n ausgezeichneter machen 
sollen, als die ihnen nachgeahmten. - Das soge· 
nannte „Damasciren", welches die orientalischen Stahl· 
waaren (selbstverständlich noch ii b er den europäischen) 
unverwüstlich macht, aber auch nicht besonders niedern 
Preis in sich birgt, ist eine uralte, dem Orient angehörige 
Erfindung, welche ihren jetzigen Namen erhielt, als 
Kaiser Domitian in Damascus grosse Stahlartikel-, und 
insbesondere \Vaffen-Fahriken gründete. - Die Damas
ceuer Stahlwaarc wurde aber auch später ein höchst er
giebiger Handelsartikel nach dem \Vesteu, und es wander
ten dafür jährlich Millionen in den Orient! 

Das Gehcirnniss der orientalischen Stahlwaaren und 
W affensehmiede besteht darin, dass sie alte Stahlwaaren, 
wie Sensen, Sicheln, Messerklingen, Stahlnägel, Stahl
draht etc. etc., die also sämmtlich schon gehärtet sind, 
und ahe;: auch verschiedene Härtegrade haben, zusammen
schmieden, und besonders die betreffeude Schneide oder 
Kante auf Eisen und Stein gehauen werden kann, ohne dass 
sie sich umlegt oder abspringt, und dass sie sich biegt, ohne 
zu brechen. Durch das Zusamwenschweissen verschiede
uer Härten bekommt der Damascenerstahl ein gead„rtes 
uud geflammtes Aussehen. Rosetten werden darauf erzeugt, 
indem Stahldraht in Ringeln abgcschweisst und dann ab
geschliffen wird. 

Die orientalischen \Vaffenschmiede verleiheu den be
treffenden Stahlgegenständen dauernden W ohlgerueh , in
dem sie seihe über Kohlenfeuer glühend machen, uud dann 
mit einer Solution von Ambra, Bisam und Zibcth bestrei
chen. - Bei echten Damascenerklingen werden die Gold
und Silberfiguren stets durch Einlegen von Gold- und Sil
berplatten in gravirten Vertiefungen erzeugt, während sie 
bei unechten neuerdings auf galvanischem \Vege min
der haltbar hervorgebracht werden. 

Das unechte Damasciren, in Toledo wohl am voll
kommensten ausgebildet, erfolgt durch Z u s am m e n
s ch weis s en von Stahlblechen, weissen und grauen 
Eisen. 

Diese Composition wird sodann auf dem Schraubstocke 
wie Draht gedreht, durchschnitten, gehämmert und wieder 
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gedreht, bis zuletzt eine wirklich äussert harte und biegsame 
Masse dargestellt ist, welche nach vorausgegangenem Bei
zen ein schöu geflammtes Aussehen erhält. Das schlechte
ste Damascireu erfolgt, indem gewöhnliche Klingen mit 
Wachs überzogen, dann in die Wachshülle Figuren gegra
beu, uud diese mit Scheidewasser oder einer andern Säure 
geätzt werden. Die Politur bringt hierauf zwar schöne Fi
guren hervor, welche jedoch die Klinge nicht um ein Haar 
breit bessern. 

Der Orient erinnert uns übrigens daran, dass hier die 
aus Constantinopel vertriebenen Komnenen eine Zuflucht 
suchten, und ein Kaiserthum Trapezunt errichteten, bis es 
den Türken gefiel , auch diesem, dem letzten traurigen 
Reste des grossen Griechenreiches , den Todesstoss zu 
versetzen. 

Wien, am 18. December 1864. 

Neueste Ergebnisse der Bessemer-Versuche 
auf dem k. k. Staatseisenwerke zu Neuberg. 

Wir sind in der Lage einige tabellarisch zusammen
gestellte l\Iittheilungen über die 9 letzten Chargen zu ge
ben , welche uns am 26. Mai zugekommen sind. Der bei 
unserm Besuche in Neuberg am 1 O. Mai noch nicht iu Thä
tigkeit gesetzte englische (Retorten-) Ofen ist nun auch 
schon angelassen worden , und die Arbeit bei demselben 
ging gleich mit Beginn ganz entsprechend. Gegenwärtig 
werJen die Proben über Festigkeit der Producte in Neu
berg abgeführt, und zwar im Vergleiche mit dem dortigen 
Blech- und Stabeisen, sowie mit dem Gussstahl des benach
barten Staatswerkes zu Reichenau. Wir hoffen in einiger 
Zeit auch darüber weitere Nachrichten mittheilen zu können. 

Die Resultate oberwähnter 9 Chargen mit deu 2 Bes
semeröfen stellen sich wie folgt: 

Bessemer- Ofcu Hohcisen Erzeugung Ausfälle 

t " 
A bfiille 100 Pfunu Roheisen geben Chat·-

1 <;::; ""' ---- --------

" 
1 

t ] .2 :~ ~ ' 1 
1 = ~ 1 
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1 

"Tu 3 rf1 ~ 
~ ---
"' c:; w Centner Nr. 1 

1 1 - atnrk 3o·oo 6 15"30 hn.lhirt 

2 2 - detto 30·00 7 16·00 
3 3 - dctto 29·00 7 16·40 
4 4 - dctto 30·00 4 'I. 16"80 
5 5 - detto :12·60 · il 18 35 ;) 2 

6 - 1 detto 39·00 7 18·10 
7 - 2 detto 39·00 5112 21 ·05 
s - 3 detto 48·00 7 26·70 
9 ß - detto 3S·oo 6 30·80 

9 1 li 1 3 1 ·- 1:{ l f>"60 1 - j179·5oi 

Spreng· Versuche in Harzer Gruben mit dem 
Nobel'schen Sprengöl. 

Wir entnehmen dem ,,Berggeist'' vom 23. l\Iai 
d. J. eine Correspoudenz aus Clausthal über das von uns 
jüngst erst erwähnte N" ob c !'sehe S p re n g ö 1, um auch 
praktischer Y errnche damit zu gedenken. - An dem heu
tigen Tage sind im Beisein des Herrn Nobel und dessen 
Compagnou oder Agcnteu, Herrn \Vedck in d, auf der 
Grube Bergmannstrost und opiitcr in einem Stein
bruche am Tage Spreng-Versuehe mit dem genannten 
Sprengöle vorgenommen, ueren Resultate im Nachstehen
den mit!!ethcilt werden sollen. 

Beim Anweisen der Löcher in den weiten Försten der 
Grube ist man so verfahren, dass das mitreist dieser Lö
cher wegzusprengende Gesteinsquantum ctv.-a das 4 bis 6-
fache von dem betragen haben würde, was mit einem 20 
b:s 24 Zoll tiefen , 1 1/ 4 " im Pulverraum weiten gewöhnli
chen Bohrloche losgesprcngt wird. l\Iit Ausnahme eines 18 
Zoli tiefen, 1 Zoll weiten Loches vor einem Ortsbetriebe, 
sind die Löcher 55-60 Zoll tief gebohrt; die unteren 30 
Zoll der Löcher habeu eine Weite von 1 Zoll gebaut. Das 
Gestein ist da, wo die Löcher nicht aus dem Bogen oder, 
wie der Bergmann sagt, „aus der Presseu zu heben haben, 
als guthöbig zu bezeichnen. Nur bei einigen Löchern trifft 
die Bezeichnung 11scliwerhübig" zu. Das zum Besatze an-

-Centner P fu n tl e 

-t·8o -l OIJ 2-1· 10 51-00 rn·oo 13-35 1 19·67 
5·30 3·30 24·60 53·33 17•66 11·00 1 18•0\ 
4·20 2·80 2:-1•40 56·55 14•48 9•661 19·31 
6 60 2·00 2.'dll 56·00 22·00 ()•67 1 15·33 
5•10 2·20 25·65 56·29 15"6-l (J-75 ! 21 ·32 
4·80 5·20 ·2~· 10 46"41 12·31 13·33 27·95 

12·00 0·90 33·95 53·97 30·76 2·30 12·97 
7·30 5·80 :rn·so 55·62 15·20 12·08 17·10 
2·80 0·70 34·30 81-C.!5 7·36 1 •84 9·75 

52·9u 1 26•90 i:!59301 56·87 l 16·76 1 8·52 1 17·85 1 1 

scheinend erforderliche Quantum Sprengöl ist , von dem 
Herrn Nobel abgemessen, zu:n Theil einfach in die Bohr
löcher gegos~cu, zum Thcil in 10 bis 13 Zoll laugen, 71~ 
Zoll weiten Blechpatronen in die Bohrlöcher gebracht. Die 
Entzündu11g ist in der 'Veise geschehen, dass eine etwa 3 
Zoll lange hölz~rne, mit Pulver gefüllte und mit Siche"rheits
zün<ler versehf'nc Kapsel umnitt..Jbar auf das Sprengöl ge
bracht, oder in die mit Sprengöl gefüllte Blechhülse eng 
anschliesscnd einen Zoll weit eingeschoben wurde, worauf 
das Loch in gewöhnlicher Weise mit Bcsatzgrani.l oder 
mit gewöhnlichem Quarzsand fertig besetzt \VUrde. Die 
Resuitate der Sprengung sind jedoch ungünstig ausge
fallen. Nur ·das 18 z,,ll tiefe Bohrloch vor dem Orte hat 
zur Genüge weggehoben. Von särnmtlichen anderen Lö
chern hat keins gehoben. Zum Theil ist gar keine Explosion 
erfolgt, andern Theils ist nur ein schwacher, einige Fuss 
langer Riss nach beiden Seiten des Bohrloches erzielt oder 
die Explosion ist auf das Gestein ganz ohne Erfolg geblie
ben Nach den hier ausgeführten Versuchen scheint sich 
das Sprengöl für Grubenbaue, welche nicht etwa sehr 
bedeutende W citungen und leichthöbiges Gestein besitzen, 
nicht zu empfehlen, - Die Versuche in dem Steinbru
che haben gleichfalls kein günstiges Resultat ergeben. Hier 
waren die Löcher 8 bis 12 Fuss tief und t 1/ 2 bis 2 Zoll 
weit gebohrt. Das Gestein besteht aus einer guthübigen, zum 
Theil verwitterten, in Bänken gelagerten Grauwacke. Die 
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Resultate des ersten 8 Fuss tiefen Loches bestanden in 
einigen Rissen im Gestein, die aber nicht genügten, um 
mittelst Brechstangen, Keilen und Fäustel einen Theit der 
wegzusprengenden Gesteinsmasse gewinnen zu können. Das 
zweite etwa 12 Fuss tiefe, senkrecht niedergebohrte Loch 
explodirte nicht. Dasselbe wurde sodann nach einiger Zeit 
bis auf90 Zoll Tiefe wieder rein gebohrt, bis auf68" Tiefe 
voll Sprengöl gegossen , mit 22'' Sand besetzt und ange
zündet. Das Loch explodirte nun, aber die ganze Wirkung 
der Sprengung ging - wie es von deu Besatzverhältnis
sen auch wohl nicht anders zu erwarten war - nach oben, 
indem es die oberste 5-6 Fuss mächtige Lage des durch
weg verwitterten und zersetzten Grauwackengesteius auf
wühlte, während die unteren festeren Grauwackenlagen ru
hig liegen geblieben waren, so dass auch diese Sprengung 
nicht als günstig zu bezeichnen ist. Dem Vernehmen nach 
will das hiesige Berg- u u d Forstamt nochmals in einem 
andern Steinbruche Sprengversuche mit diesem Sprengöle 
vornehmen lassen*). 

Aus der geologisch-bergmännischen Sitzung 
der geol. Reichs- Anstalt am 11. März. 

(Schluss.) 

F.Babanek.Gliederung des Karpathensand
steines im nordwestlichen Ungarn. Im Norden von 
Ungarn an der mährisch-schlesischen und galizischen Grenze 
zieht sich ein breiter und langer Zug einer Gesteinszone 
bis nach :::licbenbürgen. 

Diese Gcsteiuszone wurde früher mit dem allgemeinen 
Namen „Karpathensandstein" beaannt, ohne dass mnn sich 
über ihr Alter vollständig einigen konnte. Aber nicht blos 
jenes Gestein, das im Norden Ungarns auftritt , wurde so 
genannt, sondern auch noch andere Gesteinsschichten in 
Schlesien , Mähren und Galizien, die spiiter von Hohen -
egger ausgeichicden und durch Funde von Petrefucten 
als sicher der Kreideformation angehörige Glieder bezeich-

*) Bei dem grossen Aufsehen, welches die No b c l.'schc 
Erfindung gemacht, bei clen gliinz<'nden Certificaten für schon 
ausgeführte Versuche und in Anbetracht der bedeutenden Snm
men, welche für <lie Erfindung bereits bezahlt und noch ander
weit gefordert sciu sollen , erachten wir es im Interesse des 
gesammten HergbauC's für sehr ";inschcnswcrth, wenn solche 
V ersuche - <lic :illerdings mit cler nöthigen Vorsicht und Sacb
kcnntniss anzustellen sind - veröffentlicht werden. Nichts ist 
schwie1iger für den Bergmann, als die Giite verschiedener Pul
versortcn oder Spreng•naterialien mittelst Gesteins-Sprengun~en 
richtig zu bestimmen; auf der andern Seite ist es jedoch auch 
wiederum nicht schwierig, Laien und selbst Bergleuten, die in 
dieser llcziehung keine besonderen Erfahrungen besitzen, die 
·Resultate solcher Sprengungen in einem weit günstigem Lichte 
erscheinen zu lassen, als sie in v.-irklichkeit verdienen. Die 
Güte eines 'Sprengmaterials nach nem Qmmtum des mittelst 
einer Sprengung gewonnenen Gesteins allein bestimmen zu wo)
len, ist ein grosscr Fehler; liest man die Atteste des Herrn 
Nobel durch, so findet sich, dass dieser Fehler dort vielfach 
vorkommt. Allerdings bleibt die Nobel'sche Erfindung bedeu
tungsvoll, und sicherlich ist sie auch mancher Verbesserung 
fähig. Die vorstehenden - wie wir uns versichert halten - mit 
der grössten Sorgfalt ausgeführten Versuche haben aber gezeigt, 
dass cler Effect und die Sprengkraft des Spreugöls nicht so ge
waltig ist , wie man nach den Ccrtificaten annehmen musste. 
Hoffentlich wird unsere Mittheilung eine Auregung sein, die an 
andern Orten vorgenommenen oder noch vorzunehmenden Ver
suche ebenfalls bekannt zu machen. 

Die Redaction des "Berggeist". 

net wurden, wie der nGodula-Sandstein" (Albien d'Orb.) 
und der nlstebner Sandsteinu (CJnomanien d'Orb.). 

Durch die im vorjährigen Sommer im nordwestlichen 
Theile von Ungarn von der II. Section der geologischen 
Reichsanstalt unter Leitung des Herrn Chefgeologen Berg
rath F o et t er 1 e ausgeführten geologischen Detailaufnah
men war es möglich geworden, die weitere Gliederung des 
Karpathensandsteines mit Sicherheit vorzunehmen. Ich 
hatte speciell ein Terrain zur Aufnahme bekommen, wel
ches dieser sogenannte Karpathensandstein fast ganz ein
nahm. Gestützt auf die vorzügliche Uebersichtsaufnahme 
des Herrn Sectionsgeologen D. St ur und aufHohenegger's 
ausgezeichnete geologische Karte und Beschreibung der 
Nordkarpathen, war es möglich geworden, in diesem schein• 
bar so einförmigen Terrain dennoch die verschiedenen For
mationsglieder trennen zn können. Ich will mir erlauben, 
diese Gliederung im nördlichen Theile des Trentschiner 
Comitates aus der Gegend zwischen Sillein und Trentschin 
im Kurzen mitzutheilcn. 

Wean ich nach der Altersfolge beginne, so muss dies 
vor Allem: 

1. Mit jenem Sandstein geschehen, den Herr Stur als 
den ältesten, auf N<'ocommergeln lagernden, anführt; 

2. Der nächst ältere Sandstein dürfte jener sein, der 
die Höhen des schlesisch· ungarischen Grenzgebirges, die 
Bieskiden zusammengesetzt, von Director Hoheneggcr 
gründlich studirt und durch Funde von Petrcfacten als 
Albien d'O r b. bestimmt wurde. Hohenegger nennt ihn "Go
dula-Sandsteiu" ; 

3. der oberen Kreide angehörig ist der durch Funde 
von Cenoman-Petrefacten charakterisirte Orlover Sand
stein, am rechten Waagufcr vorzüglich auftretend, und der 
äquivalente ,,J;tehner Sandsteinu in Schlesien, in welchem 
cenomane Versteinerungen ebenfalls gefunden worden sind. 
An einigen Orten, so z. B. bei Puchow, hat man mit den 
daselbst vorkommenden Conglomcraten-Sandstcinen wech
sellagcrnd gefunden, die petrographisch den Cenoman-Sand
steinen vollkommen ähnlich sehen, und die ich vorläufig 
als solche betrachte; 

4. Sandsteine der obersten Kreide mit den sogenann
ten "Puchower Mergelnu wechsellagcrnd und von densel
ben schwer zu trennen , welche das Senonien am rechten 
'\Vaagufer repriisentiren und durch ihre Lagerung und Pe
trefacte als das oberste Kreideglied bestimmt wurden; 

5. endlich ist jener oberste Theil d,•s Karpathens:md
steines zu nennen, in welchem Hohencggcr, dann St.ur bei 
Jablunkau und ich selbst bei Petrovic und Zakopczc Num
muliten gefunden haben, und der durch diese, sowie auch 
durch seine Lagerungsverhältnisse sich als der jüngste, 
und der Eocenformation angehörige Karpathensandstein 
darstellt. 

Diese Gliederung, gestützt auf das Vorkommen von 
Petrefactcn, lässt sich im Karpathensandstein mit ziemli
cher Genauigkeit durchführen, und bei einem gründlich~n 
Studium dieser Sandsteine lassen sich dieselben auch pe
trographisch gut unterscheiden. Dass auch die Lagerungs
verhältnisse von grosscr Wichtigkeit sind, ist selbstver
ständlich und man gewinnt auch dadurch sichere Anhalts
puncte in der Beurtheilung der Altersfolge dieser Gesteine. 

Für den Bergmann hat diese Sandsteinzone iusofcrne 
Interesse, als in derselben mehrere Ziige von Sphäroside
riten vorkommen, welche in Schlesien, Galizien und Ungarn 

* 
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abgebaut und auf den erz herzoglich A 1 b rech t'schen Hüt
ten verschmolzen und verarbeitet werden. 

Anton Horinek. Analyse derSoolen und Hüt
tenproductc ".'On Hallein. Die im vergangenen Jahre 
im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt be
gonnenen analytischen Untersuchungen über die an öster
reichischen Salinen erzeugten Produete und Nebenproduete 
wurden neuerlichst fortgesetzt. Sie erstreckten sich auf 
den Betrieb der Saline Hallein, Hall und der Seesalinen. 
Herr II o r in e k, der sieh im Laboratorium der Anstalt mit 
chemischen Arbeiten während der Zeit der Einberufung 
vielfach befasste, übernahm die Durchführung der analyti
schen Untersuchung aller an der Saline Hallein zum Ver
sieden kommenden Soole und der daraus dargestellten Pro
ducte. Auszugsweise theilte er aus dieser grösseren Ar
beit die Ergebnisse der Soolenanalysen mit , und knüpfte 
an diese mehrere Betrachtungen. 

Die Basis für diese Untersuchung lieferte eine aus
gewählte Sammlung von Soolen und Hüttenprodueten, die 
Herr Salinenverwalter von Rehorovsky die Güte hatte, 
einzuscud<'n. Eine detaillirte Beschreibuug des Sudhütten
betricbes verdankt die Anstalt dem Herrn Bergwesens-Ex· 
spPetanten Lürzer v. Z ~ehe n d t h a 1. Herr Hoi"inek er
wähnte auch dankend sowie auch, da:is ihm die leitende 
Hand seines Lehrers, des Vorstandes des chemischen La
boratoriums Herrn Carl R. v. Hauer, stets auf die zuvor
kommendste und bereitwilligste Weise zur Seite war*)· 

ß. v. 'Vinkler. Eisensteine von Gyal:ir. Herr 
Benjamin\·. Winkl er besprach das Vorkommen und die 
chemische Zusammensetzunli der Eisenerze von Gyalar in 
Siebenbürgen; diese sind an mehreren Puneten dem Gliin
merschief"r eingelagert und werden vom hohen Aerar seit 
langer Zeit abgebaut. Die Mächtigkeit des Lagers beträgt 
bei Gyal:ir mehrere Klafter. Es streicht von 0. nach W. 
und setzt nach beiden Seiten sehr weit fort; Bergrath v. 
Co t ta ist cler Ansicht, dass clic Eisensteinlager von Rusz
kita im Banate die Fortsetzung des Gyalarer bilden, wel
ches noch in dem etwa vier Meilen betragenden Zwischen
raume aufgefunden werden kann. 

Der Bergbaubetrieb ist sehr einfach; die Baue befin
den sich meist ober Tag; die jährliche Erzeugung beträgt 
etwa 120.000 Ctr. und die gewonnenen Erze werden in 
dem eiue halbe Meile entfernten Hochofen verschmolzen· 
die Verfrachtung cler Erze geschieht bis jetzt mittelst Wa'. 
gen ; in neuester Zeit arbeitet man 1·ifrig an einer Verbin
dungsbahn, wodurch der Trausport erleichtert und auch 
die Gestehungskosten vermindert werden. 

Der Hochofen zu Govasdia wird mit Holzkohlen be
trieben, die jährliche Erzeugung an Roh- und Gusseisen 
beträgt beiläufig 50.000 Ctr. bei einem Ausbringen von 
42-44 Pct. der Beschickung. 

Bei der Untersuchung der Erze wurde nebst der Be
stimmung des Metallgehaltes auch eine dctaillirte Analyse 
au~geführt; die erhaltenen Resultate sprechen für die aus
gezeichnete Qualität der Rohmaterialien. 

Sämmtliche Erze werden auf Mangan und Pliosphor 
qualitativ untersucht; es wurde jedoch nicht die geringste 
Spur davon endeckt. 

~) Da unR die ausführlichere Arbeit selbst in Aussicht ge
stellt 1?t, ":?terlassen _wir es hier, einen Auszug mitzutheilen, 
d~~ die spater erschemende Abhandlung überflüssig machen 
wurde. Die Redaction. 

'vom oberen/ Barbar& 1 vom 1 vom 1 Tagbruch G b unteren östlichen Telek 
ru e Tagbruch Feld 

ltückstand un-
löslich .... 2·74 3"78 40·i6 23·36 49-55 

Eisenoxyd .. 88·83 87"41 52•17 i5•28 44•40 
Kalkerde ... 1•19 Spur - - -
Magnesia ... 0·56 

" - - -
Schwefel ... Spur 

" 
Spur Spur Spur 

Wasser ... 6·30 7-94 7·02 1-18 5·56 

Summe !J!l•68 1 !19·13 1 9!1·951 !1!1•82 1 99·51 
Metallgehalt 85·85 Pct. 57•72Pct}6·42Pct. 46·i3 Pct. 28·35P. 

Der Metallgehalt wurde mittelst der Margu eritte'
schen Titrirmethode eruirt. 

Die untersuchten Roheisensorten sind gleichfalls frei 
von den schädlichen Beimengungen an Phosphor und 
Schwefel. 

Joseph 8ermak: Die Braunkohlenablagerun
gen von Handlova (Krikehaj) nächst Privic im 
Ober-Neutraer Comitate. Das Tertiärbecken von 
Handlova ist fast ringsum von eruptiven Trachyten und 
Trachytbr<'ccien eingefasst, nur im nördlichen Theile stösst 
es an Gebilde der Kreide und weiter westlich an das Kry
stallinischc des Zjargebirges. Dem Abflusse des Handlova
wassers folgend, steht der nordwestliche Flügel der Mulde 
mit den Diluvionen der Neutra-Ebene in Verbindung. 

Die Ausfüllung des Beckens besteht aus: 
eocenen Conglomeraten und Sandsteinen, die 

den nördlichen und östlichen Theil der Mulde begrenzen. 
An diese schliessen sich 
Melettaschiefer in einem schmalen Streifen an 

Zu beiden Seiteu des Handlova-Wassers tritt ein Comple~ 
altm)ocener Gebilde auf, Sande und Mergel, die 

zwischen Cansa und Lipnik einen petrefactenreichen Auf
schluss zeigen*). Der westliche und südliche Theil der 
Mulde ist von 

sedimentären Trachyttuffen erfijllt, die am 
Seheibelberge schöne Blätterabdrücke führen. 

Die Br a unk oh 1enab1 age ru nge n gehören ihrer 
Stel~ung uach unter die Sande und Mergel von Cansa, 
scbhessen sich also den ältesten Schichten der Miocen
periodc an. 

Sie sind durch spätere Traehyteruptionen in ihrer La
gerung uncl ihrem Zusammenhange vielfach gestört und 
durch die Tuffbildungen überdeckt worden; spätere Aus
waschungen legten selbe aber wieder an vielen Stellen 
blass, so dass die zahlreichen Ausbisse in Verbindung mit 
der geringen Teufe des Kohlenvorkommens den Bergmann 
bedeutend unterstützen. 

Man unterscheidet nach Art der Maassenlagerung sie
ben Flötze oder vielmehr Flötztheile, die in einer Richtung 
von S. nach N. aufeinander folgen. 

Weitere Ausbisse sind noch auf der Linie Hradec
Privic vertheilt; diese sind aber viel jünger und den Tuff
bildungen selbst angehörig. Die jetzt in Betrieb befindliche 
C" r o 1 i · Grube liegt im südlichsten Th eile der Mulde unter 
der kleinen Drausehel und baut ein Flötz von 2 Klaftern 
Mächtigkeit ab, dass nach Stunde 22·5 streicht und mit 15 
Grad südwestlich verfläeht. Die Kohle ist eine peehartige 
Braunkohle. Herr Professor Ba 11 in g zu Prag hat dieselbe 

~) Schon von Herrn D. Stur in seiner Abhandlung über 
das Wassergebiet der Waag und Neutra angeführt. 
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untersucht und einen Wassergehalt von nur 6· 5 Pct,, an 
Asche 1 Pct. gefunden· und die Brennkraft mit 522i Wär
meeinheiten berechnet. Sie reiht sich also den besten Koh
len dieser Periode in der Monarchie an. Ihre Preise loco 
Grube sind 14 kr. für Stückkohle und 10 kr. für Klein
kohle. 

Ein ausgiebiger Absatz ist das Einzige, was zur He
bung des Bergbaues Noth thut , und das ~!ittel dazu bei 
dem Mangel naher industrieller Etablissements, vor Allem 
die Herstellung guter Communicationswege. 

F. Posepny. Ueber die Erzführungsverhält
nis s e de r R o d n a e r A 1 p e n in Si e b e n b ü r g e n. Herr 
F. Posepny bemerkte, dass im Verlaufe seiner im Auf
trage des. hohen k. k. Finanzministeriums vorgenommenen 
Aufnahmen, die die geologisch-bergmännische Kenntniss 
der Erzlagerstätten des Rodnaer Reviers zum Zwecke bat· 
ten, sich immer mehr das Bedürfniss herausstellte, wo mög· 
lieh den ganzen Glimmerschiefercomplex in seine Studien 
mit einzubeziehen. 

Hier galt es, sich vor Allem eine geographische Grund
lage zu schaffen, was nur auf Grundlage der Aufnahmen 
des provisorischen Katasters mit Zuhilfenahme der Grcnz
beschreibuags-Protocolle durch selbstständiges Einzeich
nen auf mühsame Art und Weise möglich war. Die im Glim
merschiefer auftretenden Urkalke bieten bei der beinahe 
söhligen Lage der Schichten ein Mittel zur Bestimmung des 
geologischen Horizonts. Der Kalkzug in den Quellengebie
ten der Tbäler Rebra Cormaja und Repede, an den Alpen
spitzen Minnaja Mihajasa spaltet sich in zwei Flügel, wo
von der nördliche über die Thäler Myajasa, Calulnj, Reu, 
Bistric, Putredului, Iniculai und Lali , der südliche über 
die Quellengebiete der Th!iler der grossen Anies, der bei
den Isvor, der Cobasiel und Blasna bis zu Piatra glodului 
im Szamosthale sich zieht, bei jedem Gebirgsrücken weit 
gegen den südlichen Rand vorgerückte Kämme, so Curatiel
Benies, Corondisin-Muntiel u. s. w. bildend. 

Der Hauptverbreitungsbezirk der silberhältigen Blei
erze liegt im Bereiche der Thäler Anies, Isvor und Coba
siel am Inicustocke , dessen Name als romanisirtes Mons 
aeneus auf die Erzführung hindeutet. Es wurden nun die 
bei 500 Jahre alten Bergbaue am Benieser Alpenrücken 
erwähnt, und die Art der Bergbauführung, wie sie sich nach 
einigen Funden bei Gelegenheit der Schürfungen daselbst 
ergab, sowie die Beschaffenheit der Erzlager erwähnt. So
dann zur ßenieser Hauptgrube übergehend, wurde betont, 
dass alle Lagerstätten Lager sind, oder es wenigstens ein
mal gewesen sind, aber durch grosse Störungen, unkennt· 
lich gemacht. 

Unter den mannigfachen Störungen ist jene die wich
tigste, wo flach fallende Lager plötzlich einem steil fallen
den Gesteinsblatte nach abgebogen werden , so dass sich 
dies als eine Verwerfung herausstellt, wobei noch ein Theil 
der Lager in der verwerfenden Fläche ai.i ein scharfer Keil 
erscheint. 

Im Bereiche der Benieser Grube konnten mit Sicher
heit drei Horizonte nachgewiesen werden, wozu wahrschein
lich noch ein oberster vierter hinzukümmt, d~r aber im un
gestörtPn Felde nicht bekannt ist. Von unten nach oben : 
Der Barbara-Horizont, Kalk im Liegenden, Glimmerschie
fer im Hangenden. Der Antoni-Horizont, Glimmerschiefer 
im Liegenden, Kalk im Hangenden. Der Lup Peter Hori
zont im Antoni-Dachkalke selbst. Der Kiesstock-Horizont. 

Kalk im Liegenden , Glimmerschiefer im Hangenden. In 
der Mitte der Grube steigt ein Stock von aufgelöstem Grün
steintrachyt mit seinen Reibungsconglomeraten und Brec
cien auf, begegnet allen diesen Lagern , zertrümmert sie 
alle nacheinander und spaltet sich über dem Horizonte von 
Barbara in zwei Trümmer, die einen Gesteinkeil einschlies
sen, in welchem sich die Baue des Lup Peters, Antoni, der 
tiefsten Theile der Alt- u. Neu-Nepomuceni-Stollen bewegen. 

Eben dieser Gesteinskeil ist von drei Kluftgruppen, 
Antoni-, Johanni- und Pressstockgruppe durchsetzt, steile 
Klüfte, denen noch Hangend- und Liegend blätter zuscharen 
und die eben die succesive erwähnte Verwerfung veranlassen. 

Die Grube K is ·Ge z i liegt bereits im Bereiche der
Glimmerschieferzone unter dem Kalkcomplexe; sie ist ge
genwärtig der einzige Repräsentant einer ganzen Reihe 
von Gruben, die im Verlaufe der letzten 200 Jahre in die
sem Horizont eröffnet wurden. 

Die Charakteristik dieser Lager ist die BeglP.itung von 
Graphitschiefer und grauen dichten Kalken (hier bergmän
nisch Kamp genannt) und das Vorherr~chen von Chlorit
schiefer im Hangenden. Die Lagen liegen beinahe schwe
bend, werden von einigen Klüften durchsetzt, die beson
ders bedeute11de horizontale Absätze veranlassen. 

Die Graphitzone, d. h. den Kis-Gezi-Horizont, findet 
man fast durchgehends auf der siebenbürgischen Seite in 
der N!ihe des mächtigen Kalkcomplexes. 

Ein weiteres bergmännisches Interesse haben die ver
schiedenen Eisensteinlager, 

Brauneisensteine bilden gewühulich d:;.s Ausgehende 
der Erzlager im Rodnaer Rcder, ja es finden sich oft mit
ten unter den Erzlagern auch Magneteisenstein-Ausbisse, 
was einige wichtige Schlüsse im Vergleiche mit den Eisen
erzlagerstätten der benachbarten Bukovina zulässt. 

L. Hertle. Vorkommen der Alpe"llkohle in den 
nordöstlichen Alpen. nUnterdcm Namen ,,Alpenkohle" 
werden hier die Kohlenablagerungen in den obertriassi
schen Sandsteinen, welch' letztere in mehreren mehr oder 
weniger zusammenhängenden Zügen oder als isolirtePartien 
in dem Vor- und Mittelgebirge der nordöstlichen Kalkalpen 
auftreten, verstanden, 

Diese Alpenkohle wird sich ihrem Alter nach wahr
scheinlich mit der Lettenkohle des unteren württembergi
schen Keupers parallelisiren lassen. Diese Parallelisirung 
ist jedoch noch nicht vollständig fixirt, und es könnten die 
die Alpenkohle führenden Sandsteine möglicherweise auch 
dem Schilfsandsteine des oberen Keupers entsprechen .. 

Das Terrain, innerhalb welehem die Keupersandsteine 
in den nordöstlichen Kalkalpen entwickelt sind, liegt zwi
schen dem Flusse Steyer in Oberösterreich und der Wie
ner Ebene. Ihre mächtigste Entwickeluug und grösste Ver
breitung erlangen die Keupersandsteine und die mitvor
kommenden Kohlenflötze im Vorgebirge, und zwar in den 
Umgebungen von Opponitz, Gaming, St. Anton, Puchen
stuben, Schwarzenbach, Kirchberg a. d. Pielach, Lilien
feld, Klein-Zell Ramsau und Baden, in welchen Umgebun
gen auch die meisten Schurf- und Hergbaue auf Alpen
kohle sich befinden. Im Mittelgebirge sind es nur wenige 
Puncte , an denen Kohlenflötze in abbauwürdiger Weise 
vorkommen. So in Schneibb bei Klein-Hollenstein, in den 
Umgebungen Gössling unu Lunz. Meistens sind es nur 
kleine isolirte Partien minder mächtiger Sandsteine, die, 
ohne Kohlenflötze zu führen , unter den im Mittelgebirge 
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massenhaft entwickelten obertriassischen Dolomiten her
vortreten. Im Hochgebirge endlich fehlen die Keupersand
steine gan·~." 

Der Vortragende schildert nun den petrographischen 
Charakter der Gesteine, die Reihenfolge der Schichten vom 
Liegenden in's Hangende , die Anzahl der Kohlenßötze, 
Qualität der Kohle u. s. w. Gewöhnlich sind es drei oder 
vier Flötze, die in einer 8-12 Klafter m!ichtigcn Scbie
ferthonzone nahe an der Grenze des Keupersandsteines 
zum Hangendkalke (Raibler Schichten) eingelagert ~ind. Die 
Kohle von mürber Consistenz, ist eine vorzügliche Sehmiede
und Heizkohle, und findet ihre Verwerthung in mehreren 
Hammerwerken und anderen industriellen Etablissements. 

Nachdem der Vortragende die Lagerungsverhältnisse 
einzelner Umgebungen näher beleuchtet hat, schliesst er 
seinen Vortrag mit folgenden Worten: n Die durchschnitt
lich geringe Anzahl und Mächtigkeit der Kohlenflötze, die 
vielen de11 Bergbaubetrieb sehr erschwerenden Störnr1gen 
in der Lagerung derselben , die ungüpstige Lage der mei
sten Berg baue, die schlechten Communicationen und die 
daraus ent~pringenden hoben Frachten lassen wohl nicht 
den grossartig"n Aufschwung dieser Bergbaue in n!ichster 
Zukunft erhoffen , der schon mehrmals und in neuester 
Zeit wieder den Gegenstand von Prophezeiungen uud gross
artigcr Prospecte gebildet hat. Immerhin verdient jedoch 
das Vorkommen <ler Alpenkohle volle Beachtung; es be
sitzt einen localen Wertb, der um so grösser sein wird, je 
näher den Bergbauen koblencon8umirende Objecte riicken. u 

Literatur. 
Berg- und hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Berg

academien Schemnitz und Leoben, nnd der k. k. Mon
tan-Lehr:mstalt>-Pribram, für das Jahr 1864. - XIV. Bm1d. 
(Als Fortsetzung des Jahrbuch der k. k. l\fontan-Lehrnnstalt 
Leoben.) Redactenr Gustav Fall er, k. k. Bcrgrath und Pro
fessor zu Schemnitz. l\Iit Holzschnitten und lithographirten 
Tafeln. Wien, 1865. In Commission bei Tendler & Comp. 
(Carl Fromme.) 

Dieses durch eine Reihe von Jahren vortheilhaft in allen 
Fachkreisen hekannte .Jahrbuch bringt ausser den schliesslicheu 
amtlichen Berichten über die bcrgmiinnischen Lchranstalte11 in 
diesem Jahrgange (1 ~G~) z w ö 1 f grösserc u111l kleinere Abhdnd
lungen, von denen nur eine (10.), nicht ganz eigentlich berg
und hiittenmännischen Inlialtes ist, sondern eine Polemik und 
Anticritik einer anderwärts angegriffenen geologischen Hypo
these von Professor von Pettko enthält, deren Aufiwhme der 
Redacteur in einer Note mit der Bemerkun(J' rechtfcrti"'t oder 
entschuldigt, dass dem Angcg1ifl'enen clie Replik in dem Organe, 
welches den Geguem offen stand, versagt wurde , auch ander
weitige Bemühungen , seine Antwort zu veriiffcntlichen ver
geblich blieben, und daher dieses ihm näehstliegen<lc Org~n der 
Anstalt, an der v. Pettko wirkt, - die Aufnahme nicht wohl 
versagen konnte. 'Vir begreifen in diesem Ausnahmsfalle ganz 
gut die Courtoisie des Redacteurs als Colle"'en des Polemikers 
glauben jedoch, dass diese Art Einführung 

0

der Polemik über~ 
hau p t, und der geologischen nSpeculation" insbesondere, 
deren Fruchtbarkeit fiir unser Fach wir eben so sehr bezwei
feln, als wir die Nützlichkeit der auf Thatsachen sich be
wegenden geologischen Forschung hochschätzen - strengstens 
auf den vorliegenden Ausnahmsfall beschränkt und ohne Con
sequenz für die Zukunft bleiben sollte. Ein Jahrbuch ist ja 
überhaupt nicht geeignet, die Tiralleur-Polcmik von Tages- und 
'Vochenblättern fortzuspinneu, nnd wenn die noch so wissen
schaftlichen Streitigkeiten von Fachgelehrten an und für sieh 
schon die Spalten von Jahrbüchern der Anstalten deneu ihr 
'Virken angehört, beanspruchen dürften, so müsst~ dies auch 
Jedem Andern gewahrt bleibPn. Setzen wir z.B. den Fall, 
dass ein Mechanikprofessor einer Bergacademie das Unglück 

gehabt hätte, in die Sicherheitsschloss - Polemik der Herren 
Werthheim contrn 'Viese und des Professors Kessels, con
tra Worthheim verwickelt zu werden, so könnte, wenn eine 
solche Ausnahme Regel würde, das Jahrbuch bnld das fach
männische Interesse einbliesen. Dicss ist im vorliegenden Falle 
allerdings nicht dcrFall, denn so gänzlich femevomFache 
liegt eben der angefochtene Artikel 10 <loch nicht! Alle übrigen 
11 sind aber recht eigentliche und gediegene Fach-Abhandlun
gen. 'Vir wollen sie kurz durchgehen : 

1. Der Schemnl!zer Dletallbergbau In seinem jetzigen Zustande, 
von G. Faller. \Vir können nns dariiber kurz fassen, indem 
wir sagen, <lass mit dieser Abhandlung einem wahren ßcdiirf
nisse abgeholfen wird, um! wir nunmehr eine für den Besucher 
von Schemnitz höchst wertln-olle, zur Ke11nt11iss dieses Et·z
reviers aber fast unentbehrliche l\Ionographic crlialten haben. Alles 
Berg- und Hiittcnmä11nische ist darin präcis und klar dargcstcll t, 
mit zweckm1issigen Zeichnungen nnrl Tabellen (Aufbcreitungs
uml Hütten-St.'lmmbiinmen) illnstrirt und iibPrsichtlich gehalten. 
Den geognostischen Theil hiitten wir gerne etwas eingehender 
behandelt gesehen, tla er nns jedenfalls mehr als die streitige 
nEiszeit" intcrcssirt, und gerade iiber die Erzführung, innerer 
Umwandlung nnd die Uebergänge der Trachyte und trachyti
schen Griinsteine, unserer Ansicht nach, eine bergmännische 
Monographie weit lehrrnicher gemacht werden kann , als eine 
rein geologische Beschreibung. Ucbrigens zeigen die kurzen 
Hindeutungcn des V cnassers auf die von Breithaupt, Cotta und 
Dr. v. Richthofen gebrachten neuesten Beiträge znr Kenntniss 
der Trachyte , class die Fähigkeit nnd das Material zu einer 
eingehenderen Ausm·beitung dieser Partie nicht gemangelt ha
ben, und wohl der Raum des lluches und ein bcsd1ci<lencs Be
denken des Hcdacteurs, dcnsclhcn nicht für seine Arbeit zu 
monopolisircu, die llPrgmännisch-gcologische Detail-Beschreibung 
nichtsowohl aufgehoben als hoffentlich nur aufgeschoben hn
ben. 'l'hcilweise bekommen wir sogar Einiges dahin einschlägige 
in der 

2. Nummer: Ueber einige lt•hrreldic Abbaumethoden (ebe.n
falls vom Reclacteur) zu lesen , so z. ß. S. !lß und 9i, dmm 
105 und 106, - über den Spitaler Hauptgang in Schcmnitz und 
denJohann-Baptista-Gang bei Hodrisch. Derlei Abba u-S tudi e n, 
von denen wir hier vier antreffen, sollten fortgesetzt werden. 
Sofern das Jahrbuch nicht immer dazu gebraucht werden 
wollte oder könnte, stellen wir gerne auch unsere Blätter dazu 
zur V c1fügung. 

3. Ebenfalls recht interessant ist der dritte Beitrag des 
Redacteurs: Ueber das Maschinenbohren zu Padorhau närhst Rossltz 
(in Mähren). Es ist dies ein wirkliches nSchachtbohren•', 
analog dem des Ingenienrs Kind, welches in Padochau von 
dem Hohriugenieur \V. Stoz aus Gleiwitz geleitet wunle, und 
von welchem auch im J. 1860 auf S. 147 unsere Zeitschrift 
vorläulige Nachrichten gebracht hatte, welche durch diesen mit 
Holzschnitten illustrirten Aufsatz ergänzt und vervollständigt 
werden. 

Freunden der Geschichte des vaterländischen Bergbaues 
empfohlen wir den 

-L Artikel: das Ettenhardt'sche ßerghurh , nach einer alten 
Handschrift in cler montani.~tischen Bibliothek des k. k. Finanz
ministeriums, recht anziehend und gründlich bearbeitet von Berg
hauptmann F. l\I. Friese, welcher seine jetzt etwas zu wenig 
vcrwerthete statistische Feiler gewisscrmassen um 3 Jahrhun
derte zuriickgestellt und dadurch ein Zeitbild geliefert hat, wel
ches wir ein bcrgmännisch-culturhistorisches nennen möchten. 
Dieses Feld verdient weitere Bearbeitung. 

5. Schwelssofen zur Gärbestahlerzeugung, betrieben durch 
die Ucberhitzc zweier Hartzerrennfeuer. Ausgeführt von A. v. 
'Vintcrsberg, beschrieben von Alb. Brunner. Eine kurze 
l\fittheilung, durch eine Tafel zwcckwässig erläutert. Eben so 
kurz ist der Artikel 

6. Ucber Riementriebe, von Gustav Schmidt, (derzeit) Pro
fessor des Maschinenbaues an dem polytechnischen Laudes-In. 
stitut in Prag. - Wir freuen uns herzlich, aus diesem Beitrage 
znm berg- und hiittenmännischen Jahrbuche zu entnehmen, ~s 
unser einstiger Fachgenosse G. Schmidt, dessen gegenwärtige 
Stellung ihn dem bergmännischen Unterriehte gewissermassen 
entzogen hat, mit seinen geistigen Arbeiten immer noch den Zu
sammenhang mit uns aufrecht erhält, uncl wiinschen , ihm recht 
oft in bergmännischer Gesellschaft zu begegnen und aueh von 



Aussen her durch jene Arbeiten Fördenmg des Bemfcs zu 
empfangen. 

'1. liefert die im vorigen Jahrgange schon begonnenen 
Analysen und anderweitigen ll11tersucbunge11, die im Laboratorium 
des k. k. Gcneral-Probiramtes in den J11hren 1863 und 1864 
ausgeführt wW'den. Wir werden uns erlauben, hie und da kleine 
Mittheilungen daraus unseren Notizen einzuverleiben, da viel
leicht dadurch Mancher noch mehr darauf aufmerksam gemacht 
wird. Durch die in Nummer 

8. von Herrn Oberbcrgrath Johann Grimm beschriebenen 
„Neurn El11rlchh111ge11 m1d \'ersuche bei 4em Aul'berellungswesen zu Prl
bram", liefert derselbe weitere Nach~ge zu seinen monographi
schen Artikeln ilber P ri b r am in den früheren Jahrgängen des 
Jahrbuches, und hiilt den Leser derselben dadurch im Laufenden 
der dort gewachten :Fortschritte. Dahin zielt auch 

U. Ueher die llrahtsellrabrlcatlo11 In Prlbram, vom k. k. Ober
kunstmeister J oh. Nova k. Beide Artikel sind mit Zeichnungen 
erläutert. 

Ulme uns weiter bei Nr. lO - Pettko's nEiszeitu-Pole
mik aufauhaltcn, gelangen wir zu Nummer 

11. lieber die Errahruugen und J<'ortschrltte mit dem Bess1•111ern 
Insbesondere lu l uneriisterrelt·h mit Schluss 1 E-64, von nT u u n c ru, 
welche Abhandlung eine sehr interessante und präcise Darstel
lung des Standes der Bessemer-Eisenfabrication in Steiermark 
und Kärnteu gibt, wo das Jahr 1ti64 - dasselbe endlich und 
hoftcntlith mit dauerndem Erfolg in's Leben gerufen hat, Un
sere in dcJt letzten Nr. 1 S und 19 gebrachten Mitthcihmgen 
iibcr Neuberg schlie~sen sich der Zeit nach beinahe an diese 
Abhandlung an, welche "ir anch fast gleichzeitig erhielten. Da
mit in einiger V crbinclung steht der letzte Artikel 

12. Ueber die Bert'd111u11g drr Schwungräder bei Drssemer-Ge
bläsrn uder llurhdrurk-Gebläsen iiherhanpt, Yon K .• Jen ny, k. k. 
Bergrath und Professor zn Schemnitz, welcher ein zcitgemiisser 
genaWJt werden muss, und bei der auf die Höhe einer Tages
frage gelangten ~nrssemer-Arbeit" in weiteren Kreisen auf In
teresse Anspruch machen wircl. 

So hat <lenn auch dieser Jahrgru1g durch Reichhaltigkeit 
uncl zwcckmässigc Auswahl clcn alten Ruf des Jahrbuches bc
wälu't uncl zeigen wir dessen Erscheinen mit dem \Yunschc an, dass 
der hier kurz geschilderte Inhalt recht vielfach und recht frncht-
bringencl gewürdigt werden möge. 0. H. 
Carl Friedrich Plattner's Probirkunst mit dem Löth-

rohre, o<lcr vollstiin<lige Anleitung zu Y.u::litativ0n und qu:m
titatiYcn Löthrohr-Untcrsuchungen. Vierte Autlagc, neu bc
mbcitct und vermehrt von Theodor Richter, Professor 
an der königl. slichs. Bcrgaeademic und Oberhiittenamts
Asscssor zu Freiberg. Mit ~5 Holzschnitten. 1. Lieferung. 
Leipzig, l 8G5. Y erlag von Johann Ambrosius ll ar t h. 

Eine Y i er t e Auflage eines wissenschaftlichen W erkcs, und 
obendrein nach dem Ableben des Verfassers, ist an und für 
sich schon ein Beweis, dass dieses einem llcdiilfnissc des Fach
publicums entspreche. 

\Vir brauchen kamu daran zu erinnern, was unser metal
lurgischer Fachzweig P 111 t t n c rn überhaupt, was ilnn die Pro
birkunst insbesondere verdankt, wckher derselbe in dem Löth
rohre nicht nur ein einfaches Hilfsmittel für viele Fiille, sondern 
auch in der Anlcitw1g zu dessen Gebrauche einen beinahe neuen 
Theil der analytischen Chemie geschaffen hatte. \Y cnn auch 
heutzutage eine grosse Zahl anderer Proben in Anwendung ge
kommen, und die Zahl metallurgischer gut ausgestatteter Labo
rntoricn sich Yermchrt hat, so bleibt Plattner's Löthrohr-Pro
birkunst doch immer noch werthvoll, uud hat für lllincrnl-Ana
lyscn :mch ansscrhalb des streng hüttcmniinnischen Kreises J ün
gcr und Anhänger gewormcn, zumal nun auch der Geologe die 
\Vichtigkeit chemischer Untersuchungen für seine \Yissenschaft 
immer mehr und mehr erkennt. 

Die uns vorliegende erste Lieferung (Bog. 1-20) enthält: 
1. Die Beschreibung des Löthrohres und die Anwen

dung desselben. Dabei sind Yon dem Bearbeiter die neuC'rcn 
Fort8chritte, insbesondere im kilnstlichen Bl:L~emcchanismus, ge
biihreml berücksichtiget und selbst durch lllustrationen erläu
tert worden. II. Das Brennmaterial.III.Das Blasen und 
die Flamme. IV. Die Unterlage. V. Anderweitige Instru
mente fiir Löthrohrproben, mit den dazu gehörenden in 
sehr schönen Holzschnitten ausgeführten Abbildungen. VI. Rea
gen ti en. Diese sechs Abschnitte bilden die erste Abthei-
ung. Diez weite Abtheilung umfasst clie quantitativen 

Löthrohrproben, welche den grösstcn Theil dieses Bandes 
ausfüllen und noch in den folgenden hinübergreifen sollen. 

Durch grössern und engem Druck ist das wes entli
chere von dem minder wesentlichen unterschieden, und da
durch das Buch für Lehrer und Lernende bequemer gemacht, 
und zugleich die Uebersichtlichkeit gefördert. 

Hoffentlich wird die zweite Lieferung nicht allzulange war
ten lassen. - Ausstattung und Druck sind lobenswerth. O. H. 

Mathematische Aufgaben mit vollständigen Auflösungen. 
Für Studirende auf Bergacademien und Bergschulen, Gynma
sien und Realschulen. Von Ch. Lud. Schorf, Lehrer an 
der königl. llergacademie, Oberlehrer zu Klausthal etc. etc. 
Mit 79in den Text gedruckten Figuren. Hannover. Hahn' 
sehe Hofbuchhandlung. 1865. 

Durch die \Vahl der Aufgaben eignet sich das Buch beson
ders für Jünger unseres Faches als Ucbungsschule in clen meist 
Yorkommenden Berechnungen. Die \Vahl der Aufgaben ist eben 
meist eine zweckmässige. Dass ein anderer Autor hie und da auch 
Andere gewählt haben würde , - ist gewiss noch kein Anlass 
zu Tadel. Denn ein Aufgabenbuch kann als solches niemals 
erschöpfend sein. Die Aufgaben sind arithmetisch-algebraische 
(I. S. 1-44), planimetrische (II. 8. 45-iSJ, trigonometrische 
(III. S. i!l-lli), stereometrische (IY. S. 11S-13S), dann Auf
gaben aus der Nautik und Mechanik (V. S. 139-191), end
lich Aufgaben ans der Krystallographie. \Vir haben Daten, aus 
der bergmännischen Praxis entnommen, darin begegnet, und 
glauben, dass als Ucbungshuch für Schüler und als Hilfsbuch 
für Lehrer das Werk recht brauchuar sein diiiftc. 0. H. 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 

Feilbietungs-Kundmachung 
von je· 16/i 25 ärarischen Antheilen an der h. Geist- und 
der Miohael-Kupfergrube auf Poracser Terrain im Zipser, 
und von 2 'l.fi 25 ärarischen Antheilen an der Maria-Ko
baltgrube bei der Stadt Dobsche.u im Gömörer Comitate 

Oberungarns. 
· (Erhalten den 31. Mai 1865 .) 

Vom k. k Finanzministerium wird hiemit uckannt gemacht, 
class die oben genannten ärarischen GrubenanthC'ile iru Licita
tionswcge auf Grundlage einzureichender schriftlicher Offerte 
verkauft werden. Die h. Geist- und die }lichael-Grube bauen 
auf Fahlerze, die in letzter Zeit bis zu 0·052 Miinzpfuncl Silber, 
31/2 Pfuncl Quecksilber und 12 Pfund Kupfer pr. Ccntncr hiel
ten, uud es sind diese Grubenwerke auch an dem dortigen so
genannten fünffachen Erbstollcnsvercine bcanthcilt. 

Die Mariagrube. baut Koualt- und Nickelerze ab, die durch
sclmittlich mit 35 fl. pr. Ccntncr bezahlt wtu·deu. 

Geschlitzt wurden die 
1G1i 26 Anthcilc der h. Geistgruhe auf 21.!!61 ß. 
16/126 „ n Michaelgrube „ 2.6"8 n 

und die 2'/s/128 n " Mariagrube 20.5li4 n 
An Ausbeute hauen diese Grnbcnantheilc geliefert: 

die 16/128 Kuxe der h. Geistgrubc in den Jahren 1654 inclusive 
1863 im Durchschnitte pr. Jahr rund . 2.309 ß. 

im Jahre 1864 rund . 2.i50 n 
die lG/128 Kuxe der Michaelgrube in den Jahren 1854 inclusivo 

l 6G3 im Durchschnitte pr. Jahr rund . 466 ß. 
iru Jahre 1864 ruud • 937 " 
die 2'/,/125 Kuxe der lllariagrube in den Jahren 16a4 inclusive 

1863 im Durchschnitte pr. Jahr rund . 729 ß. 
im Jahre 1864 rund . 1.433 n 

Die Kaufsanbote können cumulativ auf alle oder auch 
nur auf die Authcile der einzelnen Gruben gestellt werden. 

Die scluiftlichen, im Zwecke der Bctheiligung ~u stellen
den Anbote bezüglich des vorne erwähnten Licitationsgeschäf
tes sind an das Prlisidium des k. k. Finanzministeriums in \Vicn 
längstens bis 12 Uhr Mittags des I. Juli l 86a versiegelt unter 
der Aufschrift : 

„Offerte für die • : •.•.. 'ärarischen Anti.teile 
an der •.••.•. Grube in ..••.•• " 

abzugehen. Sie müssen im Wesentlichen enthalten : 



- 188 

1. Die Bezeichnung des ausgebotenen Objectes übereinstim
mend mit gegenwärtiger Kundmachung und mit genauer 
Berufung auf den angegebenen Versteigerungstermin. 

2. Die Bezeichnung des angebotenen Kaufschillings in einer 
einzigen, mit Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Summe 
in österr. Währung. 

3. Die Erklärung des Offerenten, dass er sich allen in der 
Feilbietungs-Kundmachung aufgestellten Bedingungen un
terwerfe und den angebotenen Kaufschilling binnen 14 
Tagen, vom Tage des Empfanges der Verständigung von 
der Annahme seines Kaufsoffertes, bei der ßergwerkspro
dueten- Verschleiss-Direetionscasse zu Wien, oder bei der 
k. k. Berg-, Forst- und Güter-Directionscasse zu Schmöll
nitz, haar zu bezahlen verpflichte. 

4. Ein 10percentiges Vadium vom Schätzungswerthe der zu 
verkaufenden Gesammtimtheile in Baarem oder in öffent
lichen, auf Conv. Münze oder österr. \Vährung und auf 
den Ueherbringer lautenden haftungsfreien Staatspapieren 
nach dem Courswerthe des Erlagstages, wobei jedoch die 
Staatsschuldverschreibungen in keinem Falle über dem Nenn
werthe angenommen werden. 

5. Die Unterschrift mit dem Vor- und Familiennamen, dann 
Wohnort und Charakter des Offerenten. 

6. Die Erklärung des Offerenten, dass dieses Offert für ihn 
im Sinne dieser Feilbietungs-Kunclmachung schon vom 
Tage der U eberreichung an volle Ver!Jindlichkeit habe, 
und dass er sich des Hücktrittsbcfugnisses uud der im §. 
862 des allg. östcrr. bürgerlichen Gesetzbuches gesetzten 
Termine begehe. 

7. Wenn mehrere Anhotstcllcr gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen, so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass 
sie sich als Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämlich 
Einer für Alle und Alle für Einen dem Verkäufer (Aerar) 
zur Erfüllung der Kaufsbedingungen verpflichten. 

Zudem müssen clieselben in dem Offerte jenen Mitofferen
ten namhaft machen, an welchen alle auf dieses Kaufqgeschäft 
bezüglichen Mitthcihmgen und Zustellungen mit der Wirkung 
geschehen sollen, als wäre jeder der Mitoffercnten besonders 
verständiget worden. 

Offerte, welche diesen wesentlichen Anforderungen nicht 
vollst1indig und nicht genau entsprechen, oder" eiche erst nach 
<lern oben angedeuteten Zeitpuncte einlangen, werden nicht be
rücksichtiget. 

Dasselbe gilt auch von allen Offcrentcn, gegen deren per
sönliche Befähigung zum Bergbau auf Grund des §. 'i des allg. 
östcrr. Berggesetzes ein HindcrniRs obwaltet. 

Der Erstehcr der Gruhenantheile übernimmt rlic denselben 
zukommenden Rechte und Lasten vom Tage der Bmmhlung des 
clafür otferirten Kaufschillings an, unrl es wird ihm auch daun 
erst die zur Erwerbung de• EigPntlrnmsrechtes anf clas Kanfs
object erforderliche l'"rkundC' Seitens des Aerars ausgefolgt werden. 

Zahlt der Käufcr den Kaufächilling innerhalb des unter 3 
präcisirten Termines nicht, so verfällt das Yon ihm erlegte l 0-
perccntigc Vadium und die mit der Ueberreichung und Annahme 
des bezüglichen Offcrtes eingegangenen Verpflichtungen sind 
als aufgehoben zu betrachten. 

Die Vadien der nicht angenommenen Offerten werden den 
Offerenten sogleich geriickgcstellt, das Ba:tr· Vadium des augc
nommenen Offertes wird bei der Bezahlung des Kaufschillings 
gut.gehalten, wenn es jedoch in Staatspapieren geleistet wurde, 
zurückgestellt werden. 

\V ie n, am 13. Mai 1865. 

Edict. 

(Erhalten den 31. Mai 1865.) 

Bei dem Umstande, wo die ämtlichen Nachforschungen 
wegen Ausfindigmaclmng der Erben auf die nach Buzat ßog
dan aus Maramaros-Sziget hinterhliehenen 8 Kuxe bei der Zsa
rampoer Stephan-Carl-Gewerkschaft , auf welche der von der 
zuständigen Behörde benannte Erbe keine Anspriiche machen 
will, zu keinem Erfolge geführt haben, werden die Erben nach 
dem gedachten Bu:dt Bogdan hiemit aufgefordert, ihr ßesitz
rec~t zu den fraglichen 8 •uxen binnen 90 Tagen bei der ge
fertigten k. Berghauptmannschaft glaubwürdig nachzuweisen, 
und unter Einern die Ueherschreibung der ererbten ßergwerks
kuxe auf ihren Namen bei sonstiger Zuschreibunu derselben 
auf die Gewerkschaft anzusuchen , wobei bemerkt 

0

wird , dnss 
der auf den Namen des ßuzat ßogdan unter der Zahl 61, 1864 
über 8 Kuxe ausgestellte Kuxschein hieramts in deposito erliegt. 

Nagybinya, den 18. l\Iai 1865. 

Von der königl. Berghauptmannschaft. 
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Der deutsch-österr. Handelsvertrag und die 
Montan-Industrie. 

Eine an interessanten Momenten, glänzenden Reden 
und eingehenden Erörterungen reiche Epoche parlamenta
rischer Debatten ist in jiing ster Zeit an uns vorüberge
gangen, und hat mit der Annahme des deutsch-österreichi
schen Handelsvertrages in bei de 11 llii usern des Reichs
rathes geschlos~en. D"mungeachtet wogen die öffentlichen 
Discussioncn noch immer lebhaft hin ullll her. Viele Indu
strielle und Freunde der Industrie beklagen das Resultat 
dieser Abstimmungen wie eine neue Calamität, die unsere 
gewerbliche Thätigkeit trifft, Audr.re und nicht zu unter
schätzende Intelligenzen aus verschiedenen Berufsclassen 
erblicken mit freudiger Hoffnung in dieser Annonce des 
Handelsvertrages einen glänzenden Sieg des n Freihandels
Princips ! ~ - Wir glauben, beide haben Unrecht! -

Die Ersten, weil sie :rnsser Acht lassen, dass die Ur
sachen unserer und einer viel allgemeineren Industrie-Kri
sis nicht einzig und allein in den Zollverhältnissen liegen, 
vielleicht sogar zum geringsten Theile darin wurzeln, -
die Andem. weil jener Handelsvertrag noch weit vom Frei
handel entfernt, vielmehr gerade auf Schutz z o 11- Pr in
c i p i e n beruht, von denen freilich ein Th eil eben auch 
gegen nns wirksam ist, z. B. die Weinzölle!*) 

Als man sich Seitens der :\Iontan-Iudustric \·or einigen 
Jahren mit Recht beklagte, dass zn Gunsten \·on Eisen
bahnen Ausnahmen vom Zolltarife von 1 S53 gemacht wur
den, stellte man sich offen auf den Standpunct von 1853, 

*) Nebenbei möchten wir doch die Frage aufwerfen, ob 
denn die V crminderung des W cinahs:itzes im Inlande nicht au eh 
von dem rapiden Fortsehrittc der Bicrconsumtion intlucncirt 
sei, und nicht bloss vom Stocken der Eisenindustrie, 
welcher man mindestens in Steiermark gerne die Ursache des 
stockenden inneren Absatzes der \\'eine des- Unterlandes zu
schiebt. Es ist doch nicht zu läugnen , dass die technischen 
Fortschritte der llierhrauerei, sowie die den Massen-Zusammen
kiinften förderlichen Zeitverhältnisse das Bier trinken aus
serordentlich verbreitet haben, selbst bis in die Kreise, wo die 
Mittel keineswegs fehlen würden, - \V ein zu bezahlen! Merk
wiirdigerweise ist das Nirgends hervorgehoben worden! 

und verlangte Aufrechthaltung desselben_ Der neue Han
delsvertrag ist dem vom Februar 1853 in Bezug auf 
unsere Industrie sehr nahe stehend, ja in einzelnen Po
sten noch schutzzöllneriseher als jener. Wenn wir auch mit 
Bedauern aussprechen müssen, dass im Grossen und Gan
zen nicht mehr anderweitige Vortheile für Oestcrreich da
durch erlangt wurden, so bekenne ich doch offen, dass wir 
das Nichtzustandekommen eines Vertrages mit dem 
Zollverein für ein weit grösscrcs Uebel gehalten ha
ben würden. Das faif accompli, dem wir gegenüber stehen, 
fordert uns jedoch anf, und berechtigt uns zugleich, alle le
galen Mittel anzuwenden, um die innern Hindernisse 
d er Co n e 11 r r e n z wegzuschaffen, unter denen in erster 
Linie: hohe Frachten, hoher Capitalszins und 
hohe Besteuerung gehören. Anstatt uns in unfrucht· 
baren Declamationen über Schutzzoll und l<'rcihandel zu 
vertiefen, werdeu wir von nun an 1 noch lebhafter als bis· 
her, für die Beseitigung dieser nhohen Triasu zu kämpfen 
haben. Darauf sollte die Aufmerksamkeit und Thätigkeit 
der Montan-Industriellen zunächst gerichtet sein. Uebrigens 
können wir nicht umhin, die Rede Sr. Excellcnz des Fi
nanzministers von P 1 e n er in der Herrenhaussitzung vom 
29. Mai einer griindlichen Würdigung zu empfehlen, denn 
in ihr ist nachgewiesen, dass von allen Industrien gerade 
die Montan - Industrie am wenigsten Ursache hat, sich 
über allzu freihändlerische Positionen des neuen Handcls
vcrtragPs zu beklagen. Wir sind bis auf den das B 1 e i betref
fenden Passus mit dem Reduer einverstanden. In Bezug auf 
das kärntnerische Blei aber verweisen wir auf das in die
sen Blättern vor wenigen Wochen Gesagte, und wüuschen 
ernstlich, dass durch innere Erleichterungen, sei es durch 
Aufhebung der auf den Alpenländnn am schwersten la
stenden Frcischurf- und Massengebühr, oder durch zwcck
mässige Vorschu sscassen für den Bergbau u, dgl. m. dem 
einheimischen Bleibergbaue unter die Arme gegriffen werde. 
- Im Uebrigen aber finden wir in den Ausführungen des 
Finanzministers sehr wichtige Momente, um das Ereigniss 
der Annahme des Handelsvertrages nicht in so düsterem 
Liebte zu erblicken, wie es von mancher Seite geschieht. 
Allein wir sehen mit bei weitem mehr Spannung dem a 11-
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gemeinen Zolltarife entgegen, über Wl'lchem die Acten 
noch uicht geschlossen sind. 

Bei der herrschenden Strömung der Zeit, die nicht 
nur für den Einzelneu, sondern anch für die Viilker die 
Devise der Association und nicht die der I so 1 i r u n g 
triigt, - glauben wir wiederholen zu müssen, dass alle 
E11ergie darauf gerichtet werden müsse , die inneren 
Ht·mmniese der Montan-Industrie zu bt>siegen, nitmlich -
den Drnck der Frachten, der Capitalsnoth und der Steuern! 

Im Verkehr mit anderen Nationen muss pactirt wer
den; da ist es nicht möglich, nur die eigenen Interessen 
im Auge zu halten. Nach Innen aber kann und soll die 
Gesetzgebung eben die eigenen allgemeinen Interessen 
wahreu, nnd das werden wir immer und immer wieder be· 
toncu, und beklagen darum die von der Reichsvertretung 
unserem Arbeitszweige aufgelegte Freischurfsteuer und 
die für die Ausbeutung erschöpflicher Urstoffe und gerade 
nur clurch Gesellschaften so vielfach schädliche Aequiva· 
lcntcn-Gebühr weit mehr, als die Annahme des Han
delsvertrages, dessen Ablehnung ein politischer sowie 
volk8wirth~chaftlichcr Fehler gewesen wäre. 0. H. 

Bietet das Bessemern der Eisenindustrie 
Krain's eine Zukunft 1 

Vou Wilhelm R. v. Fritsch, k. k. ßergcommissiir. 

Das nBessemem« hat in Oesterreich bereits sicheren 
Boden gewonnen, und hat sich zu einer dauerndeu Errun
genschaft unseres Vaterlandes gestaltet; unsere weitere 
Sorge möge es nun sein, diese Saat einer neuen Zukunfts
Industric auch in alle jene Gaue unseres Vaterlandes zu 
verpflanzen, wo nur immer uns ein Hoffnungsschimmer auf 
halbwegs lohnenden Erfolg entgegen winkt. Bereits hat diese 
neue Frischmethode, deren Tragweite wir noch gar nicht 
zu überblicken vermögen, in den wichtigsten Ländern des 
alten Noricums, in Steiermark und Kärnten, feste Wurzeln 
gegriffen, und verspricht den dortigen Unternehmungen 
eine Bürgschaft reichlicher B81ohnung für muthvolle Wag
niss , eine dankbare Ersatzes-Quelle intelligenter Miihe
waltung uud eines gewagten Capital1:insatzes werden zu 
wollen. 

In dem Verhältnisse nun, als dieses neue, unsere ge· 
sammtc Eisenindustrie durchgährendc Ferment sich in der 
Praxis immer breitere Bahnen bricht, in dem Masse, als 
diese Methode das Eisenhüttenwesen nach und nach zu 
behcrrochen beginnt und dessen Reactioncn sich anfangs 
zwar sachte, ab.,r in der Folge immer fühlbarer, immer 
drängender, und endlich eng umklammemd auch im benach
barten Kronlande Kraiu geltend machen werden, in eben 
diesem Verhältnisse tritt auch an dieses Land die l~rage 
in scliliesslich unabweisbarer Gestaltung heran: ns o 11 
nicht auch diese Provinz zur Abwehr des ihm 
drohenden gänzlichen sidernrgischen Verfalles 
zum Bessern erproce ss greifen?" 

Es ist das gewöhnliche Schicksal der meistrn, einen 
mächtigen Umschwung eines lndustriezwcigPs bereitenden 
Neuerungen, dass sie im Beginne ihres Durchbruches von 
einer Seite durch die, im Trägheitsmomente statistischer 
Gewohnheiten befangene Mehrzahl der Producenten in 
ihrem Werthe angezweifelt, bekrittelt und mit einer Art 
suv~räner V crachtung hintangewiesen werden, während 

andererseits wiederum die heissblütigsten ihrer Propagan
disten am liebsten mit den alten Productionsweisen ta· 
bula rasa machen und im fanatischen Glauben an die un
fehlbare AlhvirksamkPit solcher Neuerungen die~elben gerne 
zur univer~alen Productions-Schablone gestalten möchten. 
Auch dem Bessemcrn war keine Ausnahme hierin beschie
den. - Während das grössere Heerlager der reinen Em
piriker dem Bessemern jeden praktischen \Verth abspre
chen, da dieser, gegen die kleinsten Qualitäts Unterschiede 
des R1,h1•isens ungemein Pmpfindliche, aller sicheren M1·rk
male seiner Finalisirung entbehrende Process \'Crmeintlich 
sogar keine Sicherheit biete, das weisse Roheisen ferner 
von seiner Vei·wendbarkeit ausschliesse und ~ich nur auf 
das weist aus öconornischen Gründen nicht darstellbare 
GraneiS<!ll beschränke, auch soust der angepriesene Vor
zug der directcn Beniitzung des füi:isigen Hochofeneisens 
der Umschmelznng gegeniiber ein immerhin fraglicher 
bleibe 11. s. w., ergehen sich einige der enragirtesteu Ver· 
elm!r dieser Methode in einer Ueberschätzung ihrer Vor· 
theile, erklären mittelst Auswahl passender Zuschläge und 
Zugabe dcrst'lben im rechten Zeitpuncte im \V cge der 
srhwcdischen oder nach Umstitnden der englischen !He
thode geradezu jedes Hochofeneisen zu diesem Frisch
process geeignet, untl wollen mit dem Bessemerproducte 
allen Schmelz·, Gärb-, Cement-, Guss- und Puddlingsstahl 
verdrängt. wissPn. 

Es kann nur d„r Praxis vorbehalten bleiben, den 
Werth dieser Neuerung auf das richtig<) :\lass zu reduciren; 
doch kann nicht gelängnct werden, dass durch die bis jetzt 
mittl•lst ßessernern erzeugten Stahl· un,J weichen 8orten 
feinkörnigsten Eisens dem pra.ktischcu Durchgreifen dieser 
Frisch-Methode, selbstverstäudlich innerhalb mehrfaltig be· 
dingter Grenzen - gewiss 1111r das günstigste Horoskop 
gt•stellt werden kann. 

Es kann jedoch nicht Zweck dieser Zeil•!n sein, den 
technisch1rn \Verth dieser geistvollen Neuerung clurch die 
bis jetzt erzielten, mitunter glänzenden Resultate in das 
v"rdieute vortheilhafte Licht zn setzen, und ich v.n·weise 
in diesrr Hinsicht auf die dew Bessemerprocc~s gewidmete, 
bereits reiche Literatur, di1; sich von Woche zu Woche mit 
neuen, die Brauchbarkeit dieser Methode ansser allen Zwei
fel stellenden Berichten mehrt. - Uns möge zunilchst nur 
die Frage beschäftigen : welche Chancen haben die Mon
tan-Verhältnisse Krain's aufzuweiRen, um das Bessemern 
auch in dieser Provinz zur Geltung, und so dessen mihezu 
gänzlich erstarrte Concurrenz-Fähigkeit in neuen Fluss zu 
bringen'( Es dürfte die rechtzeitige Aufwerfung dieser !~rage 
umsornehr ihre ßerechtiguu:r haben, nachdem die Absatz
listen der dieslii.ndischen Eisenwerke Gebiete aufweisen, 
in welche die Bessemerproducte Steiermarks und Kärntens 
schon vorgedrungen sind, und im V crhliltniss ihrer Meh
rung und der stetig wachsenden Sicherheit gleicher und 
bestimmter Sortcn·Herstellun~ auch das ursprüngliche Han
delsgebiet dieses Kronlandes immer mehr und mehr zu 
schmälern drohen*). In demselben ilillssstabe nun, als die 
kärntnerische Bessemerhütte zu Heft, den gehegten Plänen 
entsprechend , ihre Productions·Dimensionen vergrössert, 
die steiermärkischcn Bessemerhütten zu Turrach, Graz und 
Neuberg zu festem Bestande gelangen, und andere neu zu 

*) So beispielsweise das Eisenwerk Store, welches auch 
von Sa va aus mit Roheisen versorgt wurde; ferner die von Krain 
aus versehenen Seestationen Triest und Pola u. s. w. 
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errichtende derartige Etablissements auch diese Provinz 
umschlingen werden, in eben dem Masse werden auch der 
oberkrainische Kisten- und Brescianer-Stahl, Azzalou- und 
S!igestah1, l\fot·k-, Roh- und Sensen-Stahl , deren Absatz 
die heimische Schwelle bis Cadix, Constantinopel, Bomliai, 
Palermo, Rio-Janeiro, Fernambuco, Havannah und Valpa· 
raillo überschritten, sowie der V{ agenfedernstal.t, der nach 
Wien, dann die Feilen, die nach Steiermark, Kärnten, Tirol 
und Italien, und schliesslich auch die Nägel, welche nach 
Triest, Italien, Fngarn, Croatieu, SlavoniPn, "' alachei und 
Montenegro abgesetzt wurden, den oh11eliin durl'h die Un
gunst der letzten Jnhresverhältuissc zum grnssen Theil ein
gebüssten Weltmarkt in uoch uugleich fiihlbarerer Weise 
nach uud uaeh verkümmert scheu , und schliesslic h die 
Stahl- und Eisenfrischerei dem gänzlich<'n Erliegen nahe 
geführt werden*)- Mit einem Worte, es werden d;c hier 
zu Lande in den Rohstahl-Garfrisch-HerdPu übliche kärntne
rische Stahlarbeit 1 die sogenannte unechte Bn·svianer
sehmiede und fran~ösischeKleiufrischerei zum grossenTheile 
gegen das FriEchen im ßessemerufen nicht Stand zn hal
len vermögen. Zu diesen ernsten Bedenken techni>'cher 
und wercantiler Natur ge;cllt sich abt'r noch ein anderes, 
nkht minder bedeutsames, von gleichfalls cowmercieller 
Natur. Dassdbc entspringt der Betrachtung <ler am 20. Mai 
d. J. seitens des Rcil'hsrathcs bereits erfolgten :\nuahme 
des preussi~ch-ös1errcichi,;chen Handebvertragcs **) und 
des damit innig verwobenen Handels-Tarifes, demzufolge 
die östt•rreichische Eisen-Industrie wird ihre lctztPn Kräfte 
verdoppeln müssen, um der, immer breiteren Boden gewin
nenden Concurrenz des Auslandes die Stirne bieten zu 
können. Umsomehr wird dies von <lcu l.:iscnwerken Krain's 
zu gelten haben, denen selbst unter deu giiustiger g•·stal
tetcn Zolbchutz-Verhiiltnissen England und Belgien bereits 
in Italien , der Türkei und dem Orient den Vorrang abge
laufen hatten, welchen Concurrcutenjedoch der dem Import 
günstige Zolltarif die bis jetzt halb geöffnete Pforte noch 
breiter aufthun wird. Es unterliegt somit gar keinem Zwei
fel, dass gerade die krainischen Eiscnindustrieilen, als dem 
Haupt-Import-Hafen Oesterreichs am nächsten gelegen und 
durch ihre geographische Lage dem ersten Anprall auslän
discher Concurrcnz ausgesetzt, von dieser auch am härte
sten getroffen, und dass mehrere darunter trotz verzweifel
ter Kraffanstrcnguug der immer stärker hcreiubn!chcndcn 
Wucht fremden Importes zum Oper falten werden. Gegen 
<l :cse lifüserste Calamität gilb•~ es nur naci1folgende Ab wc I.r: 
die Abschliessung eines günstigen Handelsvertrugcs mit 
Fremd-Italien***), eiue schleunige Rc•gelung der streitigen 
und verwickelten 1 die Kohlenpreise YPrtiit'U<'rndcn \Vald
cigeuthums-V crhältnisse, das für alle Zuknuft geitcude Ent
sagen unserer Regierung auf alla Waffen- und Sensen-Aus-

~) Nur das Kleinfrischeisen, wie Zain-, \Vallasch- und 
Stangeneisen wird im Laude selbst abgesetzt. 

**) Welcher auch vom prcusischen Abgeordnetenhause in 
der Sitzung vom 23. Mai bereits angenommen worden ist. 

*;.:„;;.) Einverstanden, sobald der aggressions- und :mnexions
lustige Nachbar im Süden uns unsere adriatischc Seeküste 
garantirt ! Ihm aber wohlfeilen Stahl liefern, dass er mit dem
selben uns von dieser Küste zu verjagen suche, - wäre doch 
weder dem Hand e 1 noch der Ehre Ocsterreichs zuträglich, 
und wir glauben mindestens, dass Letzteres doch auch noch 
mit dem Handel und mindestens neben ihm genannt werden 
darf! O. H. 

fuhr-Yerbote """), welche, ohne dem Nachbar-Freunde oder 
Feinde zu uiitzen oder zu schaden, uns leider nur ein Han
delsgebiet nach dem andern dauernd entreissen, schliess
lich aber noch die Activirung neuer Pulsadern des Verkehrs, 
iusonderhPit durch H·~rstellung eines Schieneustranges von 
Laibach nach Villach , der das bisher vorn Hauptverkehr 
abseits gelegene eiseniudustrielle, von Wasserkraft, Brenn
und Bauholz so reiche Oberkrain mit in d>1s grosse Bahn
netz einbeziehen würde. Diese Bahn nun würde im direc
tPn Anschluss au die Brenner-Münchner.Augsburger Bahn 
noch ausserdew den Vortheil bieten, dass Central-Europa 
auf dem kürzesten Wege mit dem adriatischen Jlfoere und 
weiter mit dem Oriente verbunden würde; sie würde im 
Verein mit dem, seiner Vollenduni.; unzweifelhaft entgegen
gehenden, den Seeweg von Triest nach Bombai um 8800 
Seemeilen**) abkürzenden Suezcanal ÜPsterreichs politische 
und merc:rntilc Mission im Osten und Südosten wesentlich 
vollziehi·n helfen; zu gleicher Zeit wäre sie unserem Va
terlande ein wirksames Aequivalent gegen die für uns sich 
sehr bedrohlich gestaltenden französisch-italienischen Han
delshestrcbungcn, deren Tendeuz dahin gerichtet ist: uns 
durch die im Durchstich befindliche Bahn de; Mont-Cenis 
im Anschlusse au die jetzt bis Ancona führende und weiter 
bis Süd-Italien fortzuführende Bahn in allen Ländern des 
Mittelmeeres den mercantilcn Vorrang abzulaufen. 

All" diese iiussercn Zuthaten werden jedoch den beab -
siehtigteu Zweck: nder erlahwende11 Eisenindustrie neuen 
Lebensgeist einzuhauchen", nicht zu errcich•rn im Stande 
sein, wenn nicht eine andere Grundbedingung sich an ihr 
erfüllt, d. i. deren Erstarkung an der Hand der 
u e u es t e n t c c h n i s c h e n 1!' o r t s c h ritt c, d er c u g c n 
Aus c h m i e g u n g der s e l b e n an die ß c d ü r fn iss c 
und deu Geschmack des grossenPublicums. Unter 
den vielen hier massgebcndeu Fortschritten der Technik 
steht das nBcs~emern" gewiss in erster Linie, welches 
am meisteu ungethan zu sein scheint, der am \Veltwarkt 
sich immer mehr geltend wachenden Nachfrage nach be
stimmten unvariabeln, im Allgemeinen den ):>reis des Ce
ment- und Schmelzstahles nicht übersteigenden Sorten von 
festem und compactem nMa~senstahl", wie zu Maschi
nen-Stücken, Kanonen, Kesselblechen, Schiff- und Panzer
platten, Walzcncaliber, Schiffaxcn, Tyrcs und Rails etc_ etc. 
im vollsten Umfange geri•cht zn werden. 

Es frägt sich nun, welche von den 10 im Jahre 1864 
in ßrtrieb gewesenen Hochöfen Kraius dieser gewiclitigen 
Reform des Bessemerns zugeführt werden können 1 und 
bei welchen derselben die zur Durchführung dieser Neue
rung vorzugsweise erforderliche Bedingung, d i. das Er
blascu eines reinen gleichgearteten Roheisens von möglichst 
geringer Variation seiner Zusammensetzung vorzufinden 
sein wird? -Hier tritt nun die Eigenthümlichkeit hindernd 
entgegen, dass die allermeisten kra.inischen Hochöfen aus
schliesslich nur Eisensteine verhütten , welche aus ungc
hcuern zerstreut gC'lcgenen Tagmassen gewonnen werden. 
in denen die ungemein d i 1 a t in t vorkommenden ßrz1~ in
nerhalb geringer Raumgrenzen selbst eine sehr variable 
docimastischc Beschaffenheit aufweisen, die beinahti jeder 

*) Seit IS53 nicht weniger als vierzchnmal in Anwendung 
gebracht. 

**) Siehe R. V. Rcvoltella's Broschüre: nÜesterrcichs Hc
thciligung am \V clthaudel." 

* 
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zu erzielenden Gleichartigkeit des Roheisens spottet, und 
nahezu täglichen Wechsel in der Möllerung und Hochofen
Beschickung bedingt; zudem werden die Erzvorräthe in 
einzelnen Tagmassen mei3t bald erschöpft, was also neuer
dings die Inangriffnahme anderer Tagmasscn bedingt, in 
denen daber mittelst einer Art ambulanten Bergbaues 
wieder andere Erze von abweichendem Halte und Zusam
mensetzung gewonnen werden*). Bei solchen Werken kann 
somit von einer Verbindung des Hochofens mit einem Bes
semerofen kaum eine Rede sein. 

Eine Ausnahme hievon bilden jedoch die beiden Obcr
krainischen Eisenwerke Sava und Jauerburg, in wel
chen, dem dritte11 und südlichsten Spatheisen
s t ein zu g e der Alpen entnommene Spatherze zu Gute ge
bracht werden. Die Spatheisensteine treten dort in Form 
von Linsen-Stöcken auf, und sind in bituminösen, dern 
Alpenkalk unterliegenden alpinen Trias-Schiefer einge bet· 
tet; bald von weisslich gelber, zumeist aber von dunkel
grauer Farbe, bald mürbe, bald fest, und selten verwittert, 
haben sie einen durchschnittlichen Halt von 30-36°/0 , 

erscheinen nur hie und da mit etwas Bleierz und Zinkblende 
verunreiniget und werden mit Zuschlägen von ~'risch

schlacken, Qnarzsand oder Braunstein, u. l':W. mit einem 
durchschnittlichen Aufwande von 15- 18 Cubikfnss Kohle 
per Centner, zumeist zu strahligem weissen und Spiegcl
ro heiscu verschmolzen. Das weitere Eisen- und Stahlfri
Hchcn dieser Flossen nimmt bei einem Calo von 25 und 
30°;0 einen Kohlenverbrauch von 25, beziehungsweise 
von einigen ;{0 c' per Centncr in Anspruch. Die Roherz
Erzeugung schwankte in der letzten ungünstigen Epoche 
in Sava um den jährlichen Mittelwcrth vou 150.000, und 
in Jauerburg um 45-50.000 Ctr.; ersteres Werk erfreut 
sich eines reicheren Erzvorkommens und eines billigeren 
Abbaues, während bei letzterem die Erzgewinnung seit. 3 
Jahren in Folge neuer Linsen-Aufschlüsse für mehrjährige 
Dauer wieder eine gesicherte Gestaltung angenommen hat. 
In den Erzgestehungs- und Kohlenpreisen hat ebenfalls 
Sava seinem Nachbarwerke Jauerburg einen bedeutenden 
Vorsprung abgelaufen , indem sich die erstel'en bei Sava 
loco Grube auf 16·5 kr,, in Jauel'bnrg jedoch auf 35 kr. 
belaufen, w!!.hrcnd ersteres den Schingel Kohle = 2 Wr. 
Metzen= 5·84 c' mit 54 1/ 2 kr., letzteres jedoch mit etwas 
übel' 60 kr. bestreitet. Nach einem 5jähl'igen Durchschnitte 
(1860-1864) beziffert sich die Jahresproduetion an Roh
eisen (Blatte In, Stahlflossen oder Grodeln , Weichflossen 
und Wascheisen) in Sava auf 51. 177•4 Ctr. (Gestehungs
preis 3 fl. 2 kl'.) und in Jauel'burg auf 1828S Ctr. (Geste
hungspreis 3 fl. 4 7 kr.), der durchschnittliche V crschleiss
preis dt•l' dortigen Stahlflossen ist 3 fl. 50 kr. 

Erwägt man nun, dass sich in Heft aus 186 Besse
merchargen, welche im abgewichenen Jahre in 5 Monaten 
dul'chgeführt wurden, eine durchschnittliche Roheisenein
wage von 28 Ctr. per Charge , u. zw. inner den Gnmzen 
von 22-45 Ctr. ergab, berücksichtiget mau, dass in Ed s
k e n in Schweden in zwei gleichmässig fortarbeitenden 
Bessemer-Oefen 13. 700 Ctr. Stahlgüsse wähl'end 10 Mo-

*) Zeuge dessen die .Eisenwerke Gradatz und Hof, wel
ches erstere aus mehreren kroatischen und drei krainischen Be
zirken, und letzteres aus zehn politischen Bezirken seine Erze 
zur Hiitte führt; auch der Besitzstand an Tag- und Gruben
massen tlcs ausser Betrieb stehenden Eisenwerkes Porique er
streckt sich über neun politische Bezirke. 

naten erzeugt wurden , rechnet man ferner, dass Br o w n 
in Sheffield in zwei Jahren mit zwei Apparaten 12. 000 Ctr. 
rohe Stahlgüsse, und Bessemer selbst im Ja~re 1862 
höchstens 7.500 Ctr. Stahlgüsse mit täglich höchstens 2 
Chargen a 22 Ctr. Einsatz producirte, so ist im Vergleich 
damit der Schluss immel'hin gerechtfel'tiget, dass bei beiden 
genannteu Werken die zum Bcssemern erforderlichen Grund
bedingungen, nämlich eiue genügende El'zerzeugung 
von gleicher Qualität, vorhanden ist. 

Es wurde bereits bemerkt, dass bei diesen beiden Hoch
öfen zunächst auf das Erblasen weisser Stahlflossen hinge
wirkt wird; ihrer Zusammensctiung nach scheinen sie ein 
an Erdbasen reicheres manganhältiges aber Silieiumärme
res Roheisen zu sein, welches im Allemeincn als ein gut 
geartetes Hüttenproduct bezeichnet we'rdcn kann, und beim 
Bessemern dem in England bei Coaksroheisen üblichen, 
zwischen dessen Ucberführung aus dem Hochofen in die 
Birnl'etorte eingeschalteten Zwischenpausen der reinigenden 
Vorbereitung nicht unterworfen zu werden braucl1te. Scheint 
es auch, als ob b,~i einem eventuellen ßessemerversueh 
dortselbst wegen der minder reinen Roheisensorte uud der 
grösscren Processes-Sicherheit für den Anfang mindestens 
das etwas grösscre Anlagekosten und mechanische Arbeit 
crfordrrnde c nglische Verfahren dem allerding,; billige
res Stahlgut liefernden s c h wedischen Verfahren ge
genüber <len Von:ug verdiene, so wäre dennoch die Frage: 
in wie weit sich diese Erze nach eincl' oder der anderen 
Methode zum Bessemeru eigneu, am einfae>hsten und be~ 

sten dadurch zu lösen, dass dieselben in der nächsten 
kärntnerischcn ßessemerhütte vel'hüttet würden ; die er
waehsend.m Transport· n11d V crsuchskosten würden durch 
die daraus gewonnene Gewissheit in reichem Masse sich 
vergelten. Die hierland8 von compctcnter Quelle geltend 
gemachte Besorgniss: da~s Eisenerze von selbst schwachem 
Schwefelgehalte, gleichwie bei den übrigen J<'risclunetho
den auch zum ßessemcrn kein geeignetes l•'risch-Gut lie
fern, dürfte durch die bisher gewonnene praktische Erfah
rung behoben weräen, indem ein geringe!' Schwefelgehalt 
die Qualität des Bessemer-Metalles gar uicht l':U beirren, 
somit die Verßüchtigung des Schwefels während der kur
zen Kod1periode in der hohen Temperatur des Bessemer
ofens eine vollständige zu sein scheint. Dies"r Umstand 
nun im Vereine mit dem von Professor Richter und Berg
rath Wagner in Maria·Zell gemachten Vorschlag: ~urch 
Beimischung von Blei dem weissen Roheisen·Einsatze ein 
Surrogat des mangelnden, die Dünnflüssigkeit fördernden 
Kohlenstoffes zu bieten und durch die so gebildete dünn
flüssigere Schlacke energischer auf eine Abscheidung der 
fremden Bestandtheile zn wirken, dürfte die bei den Spath
eisensteinen Obcrkrains constatirte geringe Beimengung 
von ßleiglanz sogar als eine nichts weniger als hütten
männisch-feindliche erscheinen lassen. Bezüglich der Ver· 
b esse ru n g des auf diesem Wege erzeugten Frisch-Gutes 
und der durch passende Applicirung geeigneter Zuschläge 
dem Bessemer-Proeesse noch bevorstehende grosse Ver
vollständigung verweise ich auf die so überaus instruetive 
Abhandlung des Ministerialrathes von Tunner: nUeber 
Zuschläge beim Bessemern *). Es dürfte somit die Hoffnung 
eine sehr wohlbegründete sein, dass auch das aus deu dies
ländisehen Spatheisensteinen durch Bessemern gewonnene 

*) Nr. 20 des heurigen Jahrganges dieser Zeitschrift. 
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Frisch-Gut, sei es mittelst schliesslichem Zusatz von Spie
geleisen, sei es mittelst Zugabe gepulverter Holzkohle, oder 
von Braunstein, Kochsalz, Bleiglätte u. s. w. , sei es noch 
im Ofen selbst oder erst in der Stahlpfanne, von seinen, 
ihm etwa anhaftenden Unarten vollständig zu befreien sei. 

Die Besorgniss ferner, dass die Werke Sava und Jauer
burg nur weisses, dem Bessemern weni~er zugängliches 
Roheisen liefern, und dass durch den !\Iehrbedarf von Holz
kohlrn zur Erzeugung eines, diesem Processe günstigeren 
Graueisens diese Neuerung sich zu einer unöconomischen 
gestalte, dürfte gleichfalls durch die bis jetzt gewonnenen 
Erfahrungen abgeschwächt werden. Es ist. allerdings nicht 
in Abrede zu stellen, dass graues und auch schwach hal
birtes dünnflüssiges Roheisen bisher im Allgemeinen die 
günstigsten Chargen gaben, während bei Verwendung von 
stark halbirtem und wcissem Roheisen insondcrbeit bei den 
ersten Versuchen der Process in Folge Verlegens der Fe
ren durch das breiartig dickflüssige Product ersehwcrt und 
die Qualität des Besscmergutes durch r<'ichlicbe Schalen
bildung, Entstehung von Abfällen und Neigung des Stah
les zur Kürze nicht wenig beeinträchtiget wurde. 

Nichtsdestoweniger hat man auch in dieser Richtung 
besonders durch genaue Regulirung des Windes, durch 
scharfe Beobachtung des Processes und durch glückliche 
Wabl s~ines Unterbrechungsmomentes diese gerügten Uebel
stiinde zu meiden gewusst, ja durch Verwendung von weis
sew Roheisen dem Graueisen gegenüber sogar noch den 
Vortheil eilll•s höheren Ausbringens (in Heft 89 gegen 
73·25°~1 ) und ein silberweisses, ungemein feines und gleich
artiges Korn erzielt*). Gemäss dieser gewonnenen Erfah
rung dürfte somit der zur St<J.blnatnr sich neigende Charak
ter des in Sa1·a und Jauerburg erblasenen Roheisens die
sem Processe aueh kein Hinderniss entgegenstellen. 

Aber auch der Mehrbedarf an Holzkohle , um statt 
weissem oder halbirtem Roheisen im Hochofen ein zuw Bes
semern vorzüglich brauchbares Graueisen darzustellen, 
welcher Mehrbedarf sich nach Anirabc des Herrn Ministerial
rathes v. Tunner per Ctr. auf t 1/2 -3c' Fichtenkohle be
läuft, vermöcl:.te selbst mit Hinzurechnung des zum Vor
wärmen des Ofens, der Stahlpfanne und der Coquillen ver· 
wendeten Kohlen, den ökonomischen Werth dieses Proces
ses nicht tief herunterzudrücken, und würde dabei sich be
sonders für die beiden genannten Werke ein s<"hr namhaf
tes Brennstoffersparniss herausstellen, wie nachstehender 
Calcül erweisen dürfte: 

Gelegenheitlich der, vom 9. bis 18. Februar 1. J. auf 
dem Staatseisenwerke Neuberg abgeführten 8 Probe
Chargen berechnete sich der Holzkohlenverbrauch für das 
Auswärmen der Hilfsbestandtheile bei einem Gesammtge
winn an Bessemerproduct von 222 Ctr. , auf 69 Vordern
berger Fass ode1· per Ctr. auf 2·42 c' **); es würde mithin 
auf Grundlage dieser adoptirten Berechnungsweise die 
Erblasung von Graueiseu stattWeiss eisen bis zur 
Finalisiruug des Processes, d. i. bis zur Fertigbildung des 
Bessemermetalles, unter der Voraussetzung , dass keine 
Kesselheizung für Gebläse -Maschinen stattfinden würde, 
was in der That in Sava wie in Jauerburg der Fall wäre, 
da beide Werke über eine sehr ansehnliche Wasserkraft 
disponiren, der bisherigen Stahlflossen-Erzeugung 

*) Siehe "Das Bessemern in Oesten·eichu in Nr. 5 dieses 
Jahrganges dieser Zeitschrift. 

**) In lieft gar nur auf t ·2 c'. 

gegenüber in Sava. nur einen Mehraufwand von nahe 52 
und in Jauerhurg von etwas mehr als 55 Kreuzer erhei
schen, indem nach obigen Zifferausätzen der c' Holzkohle 
in Sava auf 9·-t, in Jauerburg auf circa 10 Kreuzer zu ste
hen kömmt. Erwägt man nun, dass die gegenwärtige Eisen
und Stahl-Frischerei dortselbst einen Kohlenaufwand von 
25 beziehungsweise 35 und noch mehr c' erfordert, so er
gibt sich aus dieser Parallele mit den letzt erwähnten Zif
fern bei Eisenfrischen im Wege des Bessemerns für Sava 
per Ct.r. allein ein Brennstoffersparniss im W erthe von 1 fl. 
53 kr. und für Jauerburg von l fl. 9.1 kr., bei Stahlproduc
ten aber für das erstere "Verk einen ökonomischen Gewinn 
von 2 fl. 77 kr., für letzteres von 2 fl. 95 kr. per Ctr., ein 
Gewinn, der doppelt und dreifach in die Waagschale fällt, 
wenn man bedenkt, dass man statt des bisherigen Calo 
von 25 und 300/o beim Eisen- und Stahl-Frischen in Hin
kunft einen Calo von nur 15 und im allerschlimmsten Falle 
von nur 18 % per Ctr. Stahl wie Eisen haben*), und noch 
obendrein bei redueirten Regie- und Arbeiterspesen zu ei
nem eompacten, homogenen, trefflich schwcissbaren, riss
freien, überhaupt in jeder Beziehung ausgezeichneten und 
in allen, vom Publicum beliebten Härte-Abstufungen dar
stellbaren 1-Iüttenproducte gelangen würde. 

Nehmen gleichwohl diese angeführten Daten nichts 
weniger als das Verdienst in Anspruch, als exo.ctcr Ziffer
Calcül gelten zu wollen, so dürfte denselben immerhin der 
bescheidene Werth zu vindiciren sein, dass sie die ökono
mische Seite dieser Neuerung im Interesse beider Werke 
in ein sehr v"rtheilhaftes reelles und nicht bloss imaginäres 
Licht setzen, dass sie vom technischen und spcci•·ll vom 
rein metllllurgischen Standpuncte die l\liiglichkeit des Ge
lingens dieses Verfahrens in ein plausibles Licht setzen, 
und so vielleicht einen nicht zu unterschätzenden Finger
zeig geben, in welcher Weise die diesen Werken durch 
gesteigerte V crkehrsstockung drohende gänzliche Stagna
tion wirksam abgewendet, und das sich Tag für To.g immer 
schmälernde Absatzgebiet, was bereits zur Aufhäufung von 
Flossen-und Stahl-Vorräthen in Bedenken erregendem Masse 
geführt hat, wieder zuriickerobert, ja noch ungleich weiter 
ausgedehnt werden könnte. 

Könnten auch jene Werke vermöge ihrer beschränkten 
Production nie und nimmer auf eine marktbeherrschende 
Stellung im Welthandel aspiriren, so würde denselben im
merhin dadurch ein Gewinn bringender Antheil an demsel
ben umsomehr vorbehalten bleiben, nachdem d11s österrei
chische Bessemerproduct, welches an Giite, Reinheit und 
Sicherung in der Sortirung bereits keinem anderen Lande 
nachsteht, voraussichtlich in B!il<le einen der wichtiirsten 
vaterländischen Export-Artikel bilden wird, und sich für 
beide \'Verke noch der Vortheil dazu gesellen würde, dass 
sie ausserdem auch für Oberkrain selbst den Impuls zur 
Errichtung neuer, der Verarbeitung des gewonnenen Besse
mermetalles gewidmeten Werkstätten geben und damit auch 
den Grund zur Eröffnung neuer und ausgiebiger heimischer 
Alisatzquellen legen würden. Käme die oberwähnte Bahn
strecke zwischen Laibach und Villach obendrein zu Stande, 
so würde die Creirung solcher Fai;oniruugswerke umsomehr 

*) Bei der vorwaltenden Neigung jenes Roheisens zur 
weissen, stahlartigen Natur und bei dessen wahrscheinlichst nur 
geringerem Siliciumgehalt würde die Schlackenbildung und Koch
periode bedeutend verkiirzt und dadurch auch der Calo viel
leicht bis auf nur 12% gebracht werden. 
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erleichtert werden, nacLdcm dadurch die lohnende Ver· 
weudbarkeit der in ihrem jet.zigcn Absatz noch sehr limi
tirteu Kohle von Hrastnigg, Trifail uud Sagor zu diesem 
Zwecke ermöglicht, und damit ein neuer Factor billiger 
\Veiterverarbeitung und der Hebung der Concul'l"enzfähig
keit geschaffen würde. 

U11gleich schwieriger gestaltet sich jedoch die Frage 
wegcu Beischaffung der zur Einrichtung und Betrieb von 
BesserneröfP.n erforderlichen 1" o n de, welche sich allerdings 
bei Sava und J>rnerburg vielleicht nur auf 40--50.000 Gul
den belaufen würden, nachdem bei der reicLhnltigen Was
serkraft die, derartige Einrichtungen am meisten verthcu
erndc Herst('llung von Gebläse-Dampfmaschinen ganz und 
gar entrathcn werden könnte. 

lu <liei;er Richtung ist nun 11icht zu verkennen, dass 
die bis jetzt geltend gemachten lledcnken volle Ilcrück
sichtig-ung verdienen. 

Die ohcrkrainischc Eisenindustrie hat in den abge
wichenen Jahren so vidc Opfer gebracht, so bedeutende 
Eiubttsöeu und Enttäuschungen erfahren , dass einerseits 
ebeuso die Fond- und Reprorluctiomikraft als anderersl'its 
auch der i\luth, die Untern1d1mungsl11st gewaltig gedämpft 
worden si11d, und es somit schwer halten dürfte, auf die 
U11t„rnehmcr dahin bestimmend zu wirken: \"On dem krampf· 
haften Auklammnn an die alten Productionswciscn zu las
sen und di„He Segen uud Rettung briugcnde Neuerung in 
ihre ßetriehswcrkstättcn ciuzuführcn. Möge C:ahcr diesen, 
in reiner Absicht: 11 müglichen Nutzen zu st.iften ", ihren 
ausschliesslichen Ur~prung findenden Worten der befriedi
gende Erfolg zur Seite stehen, dass sie die lletheiligten 
insonderheit zum Nnl'l1de11kcn anspornen und die Frage: 
ob das, eine bessere Zukunft vcröprechendc llcssemcrn auch 
in dieses Land übergcpflanzt werden solle, zur Entschei
dung mit heranreifen hclfc11 ! 

Laibach, am 28. Mai 18ü~i. 

Die k. k. Schwefelsäurefabrik in Unter
Heiligenstadt bei Wien. 

Die k. k. Schwefelsiiurefabrik in Unter-Heiligenstadt 
nächst Wien, ein isolirtes und desshalb vielleicht nur mit 
mässigem Interesse belegtes Ausbeissen der ärarialcn Mon
tanindustrie, dntirt ihren Bestand vom J. 1851, wo sie durch 
Ankauf in den Besitz des Acrars überging. Sie befasste 
sich scho11 damals hauptsächlich mit der Production engli
scher weis><cr Schwcfelsiiurc. 

Die Betricbseiurichtung bestand au~ 6 Bleikammern, 
einem Laboratorium, worin in 12 Glas-Retorten concentrirt 
wurd<'. Der Schwefel wurde in ganz kleinen Portionen, ent· 
sprechend dem Oxygenhalte der in den Kammern befindli
chen Luftmenge eingetraµen und vei braunt. Nach jeder Ver
brennung eiues bcsrimmtcn Einsatzt>s von Scl1wefel wurde 
sistirt, um die Kammern mit frischer athmosphärischcr Luft 
zu föllPn. Der Zusatz von Salpetersäure zur Oxydation 
der scl1wefl.igen Säure, welcher zugleich stattfand, war noch 
strengi;tes Geheimniss. Die Jahres-Erzeugung an concen
trirter Sii ure von 5-600 Ctr., war für den damaligen Be
darf an solcher verhältnissmiissil-( bcdeutcnl:!, und erhielt 
eich in dieser Höhe bis zum J. 1 &24, wo die continuirliche 
Verbrennung des Schwefels, das Cmi·cnt' d'air Systtlm, von 
dem damaligen Dircctor Freiherrn Pranz v. Leithner 
eingeführt wurde. Das Ausbringen an Schwefelsäure per 

Ctr. Schwefel ward hiedurch der theoretischen Menge be
deutend näher gerückt, und bei der Verbilligung des Fabrica
tes konnte auch der unter einem gesteigerten Nachfrage mit 
Grund Rechnung getragen werden. Die Betriebskraft der k. k. 
Fabrik wurde demnach einerseits durch ein Kammersystem 
von 30.000 Cubikfuss Fassungsraum, audcrseits durch ßei
sehalfung eines Concentrationsapparntes aus Platin von 
120 Litres Inhalt und 20 Kilogramm im Gewichte c11tspre
chend vermehrt. Auf diese Entwicklungsstufe der Fabrik 
fusst sich so zu sagen eine zweite Periode ihres Betriebes 
mit einer jährt. durchschnittlichen Production von 5000 
Ctr. englischer Schwefolsäure, 200 Ctr, Salzsäure und circa 
300 Ctr. Salpctersiiure. 

Nuch der .im Jahre 184-1 erfolgten Auflassuug cler bis 
dahin mit der Schwefelsäurefabrik in Verband gestandenen 
k. k. Salmiakfabrik in Nussdorf, welche noch ältcrn Datums, 
fasste die h. Staatsverwaltung d•.•n Entschluss. die erstere, ob-

. wohl im rentablen Betriebe, zu veräussern.Dajedoch kein Käu
fer sich fand, so wmdc ihr Fort betrieb im J. 1848 wieder g-cre
gclt, und da bei der Verwaltungsstatus auf zwei Individuen be
schränkt. Der gute Ruf der Fabricate der k. k. Fabrik sowie 
die vermehrte Nachfrage nach selben, bestimmte zu Ende des 
J. 184S die alte durch eine neue Platinretorte von 200 Litr. 
und 42 Kilogr. Gewicht zu ersetzen, welche bei continuir
lich eingeleiteter Concentrntion 40 Ctr. 803 in 24 Stunden 
lieferte. Mit Rücksieht auf diese Leistung des Platin-Kes
sels sowohl, als auf die dem jeweiligen Fabriksleiter paten
tirte Verbesserung der Abkühlungsvorrichtung gestützte 
J 50/, 8tcigerung der Leistung, wurde im J. 1850/51 ein 
Syst~m von 4 Bleikammern von 60.000 Cubikschuh Inhalt 
erbaut \lnd in Betrieb gesetzt, eine Dampfmaschine aufge
stc>llt, die Darstellung der Salpetersäure in grossen guss
ciscrucu Cylindern (als Retorten dienend) eingeführt, sowie 
die Erzeugung der chemisch-reinen Schwefel. und Salzsäure 
aufgenommen. Es datirt sich so1111ch vom J. 1851 ein drit
tes Betriebsstadium der Fabrik, welches bis heutigen Tag 
sich erstreckt. Für dio Resultate desselben mögen nach
folgende ziffermässige Ergebnisse am besten sprechen: 

Production und VHkchr in den Jahren 1851 bis 
Ende 1864. 

Schwefols!iurc von 
Bmi. Graden 60 uud 66 
Salzsäure von Bmi. Graden 24 

Salpetersäure von 
Bmi. Graden 34, 40, 48 . 
Ammoniak von Bmi. Graden 24 
Glaubersalz . 
Diverse Ncbcnproducte, als 

Eisen-, Illeivitriol-, Schwe-
flige Säure · 

Summe 

Abgesetzt 
Wr. Pfcl. 

19,054. !)(jfj 

288.411 

ü72.488 
48.798 

1,386.455 

21.745 

Realisirter 
Geldwerth 

II. 

1,479.121 
31.192 

144.873 
22.868 
32.196 

1.282 
l,711.532 

In obiger Menge Schwefelsäure sind inbegriffen: 

Gemisch reine 
ordinär concentrirtc 66° ßmi.'dige . 

detto 60 Bmi. gradige . 

in obiger Menge Salzsäure chemisch-reine 
I. wasserhell 
II. gl'iblichbraun 

25.967 Pfd. 
17,336.773 „ 
1,692.225 Pfd. 

27.521 ll 

116.83 11 " 
144.056 " 
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In der Salpetersäure clwmisch-reinc 42 ° ge 
rauchende 48 ° ge . 

ordinäre 34 ° Scheidewasser 

Gewicht 
57.388 Pfd. 
22.00:3 11 

593.097 „ 
Verarbeitet wurden: erkaufte 

Rothschwcfel (grösstth. sizilianer) 
Chili- oder Natronsalpeter 
Chlornatrium 
Chlorammonium (Salmiak) 
Gemischte Säure (Rückstände der 

k. k. Schiesswollfabrication in 
Hirteuberg 

Gewicht 
7,036.441 
1,15fi.758 

2:rn.353 
38.572 

86.482 

Geldwcrth 
466.698 
16G.81i4 

4.033 
13.943 

4.416 
Zusammen Ci55.954 

Ans elbst erz cugtcn Fa bri cation sstoffen: 
66 gradige Schwefelsäure 191.J-83 Gewicht 
60 II II 522:~·73 II 

50 ll II 6436·(10 II 

34 „ Salpetersäure 639D·08 " 
Nebenher erwähnt, fallt der ~eringste V crkehr in 

diesem Zeitraume mit !:J.;i87 Ctr auf 1851, der grösste mit 
16.742 Ctr. auf 1858. Der bedeutendste Umsatz und die 
stärkste Productiou in Salpetersäure mit 761 Ctr. auf 1854, 
worunter 140 Ctr. rauchende für die Zwecke der k. k. 
Schiesswollfabrik in Hirtenberg ausschlicsslich bcnüthiget 
wur4en. Das Erträgniss der k. k, Fabrik beziffert sich mit 
Inbegriff der Staatssteuer auf nahezu 228.000 fl. im Ver
laufe dieser Periouc, während zugleich der Realwcrth der
selben nebstbei um circa 50.000 fl. gestiegen, welche V P.r
mögcnsvermehrung ebenfalls der Fabriksrcntc entstammt; 
(hcutzutng" soidisant, fälschlich EinbussC') 75°/

0 
der Ab

nalnuc betrnffcn mindcstr.ns den Consumo der Privaten, der 
Rest k. k. Aemter und Institute. Der gesammte Vcrschleiss 
und die Abfertigung der Bestellungen war nebst der Be
triebsleitung einzig und 111Iein Aufgabe der Beamten. Ebenso 
der Einkauf sämmtlicher Erfordernisse, mit Ausnahme des 
Schwefels, wobei die k. k. Berg-Producten-Verschlciss-Di
rection thntkräftig intcrvc11irte. 

Der Betrieb ist mit weniger Ausnahme, wclehe durch 
Reparaturen herbeigeführt worde11, Pin continuirlicher, bei 
Tag und Nacht. Die Anzahl der Arbeitm· erreichte im stärk
sten Betrieb 28. Aufseher und 'iYächter sind keine ange
stellt. Die Arbeitszeit ist 12 Stunden. Die Arbeiter sind in 
der RPgcl dem Taglöhnerstandc entnommen 

1 
unterhalten 

eine Brud„rlade, welches Institut sich jt>doch hier nicht 
zweckmässig bewährt. Unglücksfälle der Arbeiter, wobei 
plötzlicher Tod die Folge, ergab sich n11r einer , dagegen 
sind sie Krankheiten der Rcspirationsrirgane , gichtischer 
und rheumatischer Aifectionen hiiufig unterworfen, 

Obgleich nun der fachkundige Leser aus den gege
benen Daten cinigermassen zu abstrnhiren vermag, in wie 
weit dieses stattliche U11tcruehmen vor Allem seine techni
sche Aufgabe erfüllt habe, und welch' materieller Nutzen 
daraus entsprungen, so ist doch noch eine zweite Seite zu 
berühren, welche demselben den Charakter eines Gemein
gutes verleiht, Nachdem sehon lange jede Geheimthuerei 
in den Schacht der Nutzlosigkeit zurückgedrängt, hat diese 
Anstalt jedem Wissbegierigen ·mitunter auch bloss Neugie
rigen Thor und Thüren geöffnet. Theils directe, theils in
directe gab sie Anlass, dass ällmählig nach ihrem Muster 
mehr und mehr Fabriken entstanden , mit denen sie jetzt 
zu concurriren die Ehre hat. So wurde· die fürstl. Aucrspergi-

sehe Fabrik in Lukawetz in Böhmen, dessgleichen eine Schwe
felsäurefabrik in Hermannstadt in den J. 1841-4() von 
dem damaligen Director Franz Freiherrn v. Leithner mit 
Hilfe des Fabrikswerkmeisters \V. \V o s tri erbaut. Ausge
bildete Bleiarbeiter gingen in späterer Zeit für die Fabri
ken in Luckawetz-Hruschau-Liesing aus derselben hervor. 
Und noch mancher andere Producent in gleicher Richtung 
mag sich im Stillen das Gest!lndniss machen, ich habe auch 
Manches vom Meinigen zum Theil dieser Staatsanstalt zu 
danken. 

Unter andcrm ist auch zu erwähnen, dass sowohl die 
Gold-Scheideanstalt des k k. Hauptmünzamtes, als die des 
k. k. Münzamtes in Carlsburg, insofern aus Blei construirte 
Apparate nothwendig waren, von Bediensteten dieser Fa
brik eingerichtet wurden. 

Schwefelsäure, die sogenannte englische weisse, wie 
sie hier und in vielen andern Fnbriken erzeugt wird, dürfte 
sich nicht sobald weder zu einem Export- noch Import-Ar
tikel für Oesterrcich qualificiren, dafür ist zunächst gesorgt, 
weil sie bei verhältnissmässig nicderm Preise keine hohe 
Frucht verträl-(t; sie ist daher wenigstens vorderhand fast 
aussehliesslieh der inländisehen Consumtion trihutär. Der 
Gewerbe und Industriezweige, in welchen sie eine hervor
ragende Roll1i spielt, sind bekanntlich so viele, dass sie mit 
Recht einen gewichtigen Fühler für den Standpnnct und Fort
schritt der Industrie im Allgemeinen für ein Land abzug,~ben 
vermng. Wo viel Schwefelsäure verbraucht wird, ist sicher 
die Industrie nuf hohe„ E11twicklung:, und E11gland gibt uns 
aneh hierin wie in vielen andern Hinsichten das Beispiel der 
Grösse. Dass wir von diesem G'~sichtspuncte an~ gerade 
jetzt nicht auf dem Wege siud, vorwärts zu gehen, ist ein 
trauriges Om"n der Zeitumstände. Gleicht zwar die Industrie 
im Ganzen genommen der Ierniiischcn Hydra, dass wenn 
man ihr einen Kopf abschlägt, gl<iich ein anderer dessen 
Stelle <~rsetzt, so st1·ht zwar nicht zu befiirelitcn, dass Zeit
verhältnisse auft.retcn, die sie mit einem Schlage enthaup
ten, möglich aber sind solche, die ihre Reproductionskraft 
dauernd unterdrücken, Zu diPscr Ansicht verleitet den Ver
fasser der EinfluRs des nord,1merikauischen Krieges, wo
durch unsere Baumwollenmanufacturund alle d;e vielen daran 
hängenden Gewerbe arg verhalten sind. Möge die Erstar
rung, welche gegenwärtig so viele Industriezweige, sie mö
gen in private oder staatliche Hände gelegt s1~in, welche 
selbst manches der sonst blühendsten Geschäfte empfind
lich gestreift hat, noch zeitig genug weichcu, bevor sie ge
sunde Keime und Anlagen anfasst, und die vielen noch 
unberührten Naturschätze, mit denen die Monarchie geseg
net, nicht bloss imm"r als eitler Flitter fer1wr glänzen, son· 
eiern Hand in Hand mit ciiwr rührigen Industrie, ihr wah· 
rer W <·rth zum allgemeinen \V ohle so viel als möglich zu 
Tage gefördert werden. 

Auch für die Schwefelsäure-Industrie liegen viele und 
reiche Schätze in den fast überall vorkommenden Eisen
un.d Kupfcrkicslagern Oestcrreichs aufgestapelt , und be
sonders ist Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen damit ver
sehen. Wenige Indu~triclle haben es noch gewagt, clercn 
LagPrstättcn zu iihnlicheu Zwecken in ihrer Jungfriiulich
keit anzutasten. Das Verdienst, Sch wcfelkic:ie auf so ratio
nelle Art auszubeuten, gebührt, so viel dem Verfasser be
kannt, vorderhand nur den Fabriken in Liesing bei \Vieu 
und der des Fürsten Auersperg in Luckawdz. Immer flies
sen noch bedeutende Summvn für Siciliancr und Romagner 
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Schwefel aus Oesterreich ab, während dieselben aus engli· 
sehen F11brkate11 nahe ganz verdrängt und dieselben aus 
Ma11gel im eigenen Lande, sieb Pyrite aus undern Ländern, 
beso11ders die kupferhältigen Spaniens zuführen , deren 
Kupfergehalt. nebstbei zu Gute gebracht wird. Ausgedehnte 
wichtige und reiche Schwefelkicslager befinden sich ganz 
nahe bei Pösing imPressburg<>rComitate. Vergebens sucht 
ihr Besitzer, die Czailaer Gewerkschaft, schon seit Jahren 
die Aufmerksamkeit Unternehmungslustiger darauf zu len
ken und ihre Kiesfunde unter billigen Anforderungen zu 
veräussern, obwohl die äusscrst J!Ünstige Lage derselben, 

1/
2 

Meile entfernt vom Pösinger Bahnhofe, in einem reizen-
den Thale 'ln einer guten Verbindungsstrasse, billiger abun
danter Bre1111stoff zur Errichtung einer Schwefelsiiurcfabrik 
ermunt1·rn , welche den ausgedelrntesten Betrieb zuliesse, 
und nicht nur ei11 sehr billig<>s Product zu liefern im Stande 
wäre, sondern möglicherweise bei wohlfeilen Transportgl)
legenhciten aus dem benachbarten Galizien oder der salz
reicht~n Mannaros auch das l\foteriale zur Sodafabrication 
sich bei;chaffen könnte. 

Wirft man endlich einen Blick auf die metallurgischen 
Processe, ist nicht fast bei allen die Rüstung der Erze im 
freien oder geschlossenen Haume zur Entfernung des feind
lichen Schwefels eine u11ausweiehliche Vorarbeit. Massen 
von schwefliger Siiure gehen dabei mit deßl Hüttenrauche 
ah, verpestf'n die Umgebung, verderben die V(•getation mei
lenweit. Millionen Centner von Schwefel repr!isentiren sich 
in diesem Hüttenrauche, welche nutzlos von dannen ziehen. 
Da liegt CH d1111n doch sehr nahe, sich die Frage zu stellen, 
wäre es nicht verci11bar, wenigstens einen Th eil so sorglos 
vergeudetem Materials durch Ucberführung in Schwefel~ 
slinre wieder zu gewi11ncn '? Ich glimbc ja, hie und du si
cherlich lassen sich tlic Dämpfe coudcnsircn, und wenn 
auch nur für die Vereinfachung des hüttenmännischen Ver
fahrens vorderhand. Nehmen wir ein Beispiel an dem Hüt
tenwerke in Agordo. Dort werdenjlihrlich circa 4-500.000 
Ctr. kupferhaltige Kiese in Verröstung gebracht. Nimmt 
man au, dass nur 40% an Schwefel bei <lieser Röstarbcit 
als schweflige Säure weggehen, so fände sich schon dort 
allein das Materiale zur Erzeugung von 5-600.IJOO Ctr. 
Schwefelsäure. Es kämen hiebei nur die Condt•nsations
und ConccntrationHkosten der Säure vor Allem in Betracht 
zu ziehen. Die Nähe der Hiifon des adriatischen Meeres, 
der Eisenbahnen, wlire sehr günstig, um das Product auch 
weit zu versenden. So könnte vielleicht manches andere 
Montauuntcrnebmen, welches mit dem empfindlichen Spek
tralapparate der Gege11wart beschaut, keinen rosigen Strich 
mehr zeigt, durch BPnützu11g dieser Idee wieder in's Ge
sicht treten. Es ist aber auch möglich, dass b"i tieferem 
Eindringen in die Sache diese Idee auch fortan im Hütten
rauch verschwimmt. 

Unter-Heiligenstadt, den 1. Mai 1865. 

Friedrich Kassegger. 

N o t i z. 
Preussisohes Berggesetz. In Berlin wurde in der 

Sitzung des Abgeordnetenhauses am 31. Mai das zur Herathung 
vorliegende ß e 1· g g es et z für Preussen o bnc jede De ba tt e 
mit a 11 e n gegen e i II e Stimme in der vom Herrenhause be
schlossenen Fassung u n ver ändert angenommen. Eine so 
wichtige Angelegenheit für den an Bedeutung stets noch wach
senden Bergwerksstaat Preusscn , kann fachmännischer Seils 
auch von nns nur mit hoher Befriedigung aufgenommen wer
den, und gibt zugleich ein Beispiel von der p raktis eh c n Be
handlung reiner Fachfragen in legislativen V ersammlungeu. lu 
Prcussen haben trotz bekannter innerer V crstimmungen , den
noch Regierung, Herrenhaus und Abgeordnetenhaus ein m ii th i g 
uncl ohne Nebemiicksichten sich zur Zustandebringung eines 
neuen llerggcsetzes nuf Basis fachmännischer Uommissionsan
triige geeinigt, die leidige Amendcmeutsmacherei geopfert und 
so clem Lande einen wahren uncl nachhaltigc11 Dienst geleistet; 
dieser Selbstverleugmmg uncl Einigkeit. gebiihrt clas erste Loh! 
Specielle Verdienste haben sich dabei erworben, der geh. llerg
rath und Berghauptmann ll ras s er t, der V erfässer des Ent
wurfes und stetige He1lacteur seiner Modilieatiun, der Chef der 
prcuss. llergwr.rks-Ahtheilung Krug v o 11 Nidda und die Mit
glieder dieser Ministerialabtheihmg, sowie clie Commissionen 
des Herrenhauses und des Ahgeordnetenhauses, deren Berichte 
wir in Hänclen habe11 und aus denselben die gewissenhafte Ar
beit entnehmen. \Vir wiinscheu unseren Fachgenossen in Preus
seu herzlichst Glück zu clicsem Resultat. Sie haben unstreitig 
die fruchtbarsten Ergebni~se der parlamentarischen Session ge
erntet. Wir spilter werden das neue prcussische llerggesetz mit. 
dem österreichischen von 1854 vergleichen uncl zeigen, wie man
cherlei geistige Verwandtschaft zwischen beiden herrscht. O. H. 

A d nl. i n i s t r a t i v e s. 
Ernennungen. 

Der kiinigl. nngar. St:iathaltereirath als Oberbergbehörde 
hat die bei den ßerghauptmannschaften Kaschan nnd Ofrn er
ledigtc11 Kauzlei-Officiuls~tcllcn den berghauptmanuschaftlicben 
Kanzlisten Johann Hzommcr nudAnton Wurm verliehe11, nnd 
dc11 Kanzleigehilfen der NagyhAnycr ßcrgclircctiou Uoloman v. 
Mi k e znm Kanzlisten der Berghauptmannschaft in Kaschan 
ernannt. 

ANKÜNDIGUNG. 
(42-44] Soeben ist im Verlage von Friedrich Manz in 
Wien (Kohlmarkt Nr. i) crschie11e11: 
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in Ocster1·ciclt. 

Eine Zusammenstellung 
der in der ö sterrcirhisch<'n Zeitschrift für Berg- und Hüt
tenwesen vom Jahre 18 56 bis Mai 1865 erschienenen wich
tigeren Abhandlung••n und Berichte über das ßessemer'sche 

Eisen- und Stahlfabricatious-Verfahren. 

Mit geschichtlichen Vorbemerkungen eingeleitet 
von 

Otto Freiherrn von Ringenau. 
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Mit Postversendung 1 fl. öst. W. 

Diese Zeitschrift er,cheint wöchentlich einen Bogen stark ruit den nöthigen artistischen Heigaben. Der Pränumerationspreia 
st jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iilier die Erfalmrngen im berg- und hiitt.e11miir1ni~clien Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Arl11s als Grat i Rh e i 1 a g- e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder Jl/2 N gr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften je rl er Art können nur franco ungcnommen werden. 

Druck v. Ka.rl 'Vinterni~ k Co. in W'en. 



N~25. 
Xlß. Jahrgang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
19. J u n i. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Ringenau, 

k. k. Oberbergratb, a. o, Profeaeor an der UnlvereiUl.t zn Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt : U eher den englischen Kohlenbergbau. - Zum Betriebe der Puddlings-, ScbweisH- und Cementiröfen. 
Oesterreichische Damast-Gewehrläufe. - Litel'atur. - Notiz. - Administratives. - Berichtigung. - Ankündigung. 

Ueber den englischen Kohlenbergbau. 
!us einem Berichte tlber eine Im Jahre 1863 ansgeföhrte 
lnstrnctlonsrelse nach England nnd Schottland von Herrn 

81 u h m e zu Saarbrücken*). 

Der Kohlenabbau. 

Dae Urtheil über die eigentlichen Abbausysteme in 
den englischen, Steinkohlengruben geht meistens dahin, 
de.es die sehr günstigen Lngerungeverhältnieee und - auf 
der anderen Seite - die Unwirtheche.ftlichkeit im Verhau 
der Kohle von unseren Zuständen eo abweiche, de.es wenig 
"Nutzanwendung von Jenen für uns zu machen sei. 

Beide Thatsachen sind allerdings nicht zu leugnen. 
Die meist flache Lagerung, das ausgezeichnete Dach und 
die Structur der Flötze selbst von mittlerer Mächtigkeit, 
wie eie für den Abbau am günstigsten sind, sind wesentli
che Vorzüge. 

Dabei sind die l!'lötze meist frei von Zwischenmitteln, 
bei sehr regelmäseiger 8chlechtenbildung und meist fester 
stückreicher Kohle. Ebenso iet eine Unwirthechaftliclikeit 
im Abbau auch nicht zu bestreiten - eine nothwendige 
Folge der dortigen Abbauverträge zwischen dem Eigen
thümer der Oberfläche und dem Gl'ubenbcsitzer, die von 
einem allgemeineren ne.tione.1-ökonomiscben Standpunctc 
ale höchst unzweckmli.eeig bezeichnet werden müssen, und 
deren nachtheiligc Folgen schon jetzt in manchen Dietric· 
ten offen vor Augen liegen, 

Die gröeete Uuwirtbechaftlichkeit besteht darin, dase 
der Pächter nur die allerbesten Flötze aueechlieeelich in 
Bau nimmt, daee andere hauwürdige Flötze, die etwas un
rein oder durch harte Zwiecheumittel theurer abzubauen 
sind, voläufig gar nicht gebaut und auch bei der ganzen 
Grubenanlage gar nicht berücksichtigt werden. 

Ebenso bleiben mächtige Kohlenbänke in unmittel
barer Berührung mit den gebauten Flötzen ganz liegen, und 

*)Aus der .Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Sali
nenwesen für den preuss. Staat", XII. Bnnd, 4. Heft, -
welcher wir diese Abhandlung, als eine Art Gegenstück zu der 
in Nr. 10 unserer Zeitschrift dieses Jahrg1LDges enthaltenen 
Mittheilwig, entlehnen. Die Red. 

gehen für immer verloren, falls die Qualität derselben etwas 
geringer iet, oder die Mitgewinnung derselben die Ahbau
räume zu hoch werden lässt oder den Abbau sonst erschwe
ren sollte (z. B. auf der Grube Ryehope bei Sunderland). 
Endlich geht noch in manchen Gegenden ein groeser Theil 
des Feldes durch unnöthigee Stehenlassen der Kohlenpfei
ler verloren, weil ee so in den Pachtverträgen vorgeschrie
ben ist. 

Auf der anderen Seite iet aber gere.iie in der neuem 
Zeit in denjenigen Districten, wo der Bergbau seine schön
ste Entwickelung erreicht hat, also namentlich in Northum
berland und Durham, dem eigentlichen Abbau die gröeete 
Aufmerksamkeit zugewandt, und hat mim hier in dem schnel
len und vollständigen Rückbau der Pfeiler, wie in der gros
een Ausdehnung dee Strebbaues die allergröseteu F<Jrt
'achritte gemacht, 

Auch der englische Abbau zerfällt, wie bei uns , in 
die zwei Hauptmethoden , in Strebbau und in Pfeilerbau, 
d. h. in dasjenige System, bei welchem das Kohlenfeld in 
einer Arbeit ausgewonnen und die Strecken durch den 
verhauenen Raum nachgeführt werd!m, und in den Abbau 
durch zwei aufeinanderfolgende Arbeiten , bei welchem 
die Strecken zunächst im Ganzen stehen, während durch 
eine zweite folgende Arbeit die Pfeilerzurückgebaut werden. 

Die anscheinend sehr abweichenden englischen Bau
eyeteme !aasen eich alle unter diese zwei Abtheiluugcn 
bringen. 

a. Strebbau. 

Der Strebbau findet in England mit jedem Jahre eine 
gröeeere Ausdehnung, namentlich in den Kohlendietricten 
von Schottland, Yorkshire und Lancashire. Die groseen 
Vortheile desselben in Beziehung auf gröeeere Concentra
tion, kürzere Wetterführung, Ersparung zeitraubender Vor
richtungsarbeiten, und besondere die Benutzung des Druckes 
dee Hangenden auf die Kohle vor Ort zur leichteren Her
eingewinnung derselben werden höher angeschlagen , als 
die Schwierigkeiten der Unterhaltung der Strecken im 
Bergeversatz, namentlich seitdem gerade hierin vielfache 
Erfahrungen erworben worden sind. 

Bei der Unterstützung des Bangenden ist wesentlich 
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zu unterscheiden der Druck durch ein schlechtes brüchiges 
Dach oder der "Nachfall 11 der nlichsten hangenden Schich
ten, von dem nHauptdrucku des ganzen hangenden Gebirgs
theiles auf den abgebauten Raum. Gegen ersteren schützt 
die Zimmerung und die Nachführung von Bergeversatz. 
Letzterer ist nicht aufzuhalten. 

Bei dem Strebbau ist dieser Hauptdruck aber nicht 
durch zwiechenetehende Pfeiler unterbrochen odP.r aufge· 
halten, vielmehr kann sich das ganze Dach gleichmlieeig 
setzen; es erfolgt deei>balb kein unregelmliesigee Herein
brechen einzelner groseer Partien, sondern ein allmäligee 
Senken vom Stosee aus auf den rückwärts liegenden Ber- . 
geversatz. Erfolgt dieses Senken mit einer gewiesen Regel
n11iesigkeit, so ist nachher , wenn das Dach sich auf die 
Berge aufgesetzt hat, auch der Druck des Hangenden in 
dem abgebauten Felde ganz überwunden. Hierauf legt der 
englische Bergmann sehr groesen Werth. 

Die Erfahrungen haben gelehrt , in welchen Entfer
nungen vom Stosse und nach welcher Zeit das Setzen des 
Daches vollendet zu sein pflegt - man rechnete, je nach 
der Verschiedenheit der Flötze, im Durchschnitt auf 25 bis 
40 Lachter vom Stosse, - und wird hiernach mit gros
ecm Geschicke der Betrieb so gelenkt, dass der Arbeits
stoss nicht gefährdet und doch die Aufrechthaltung der 
Strecken im Versatz ermöglicht wird. Bei letzteren wird 
von Anfang an ganz bestimmt darauf gerechnet, dass die
selben durch jenen Druck zusammengehen müssen , aber 
nicht durch Brüche in den Strecken, sondern durch Sen
ken des Daches, welches daher wiederholt nachgeschossen 
werden muss. 

Ist das Setzen desselben aber vollendet , eo stehen, 
wie schon erwlihnt, die schmalen Strecken in dem ausge· 
schosseneu Hangenden Jahre lang ohne allen Druck oder 
Gefahr. Eine groeee Hauptsache bei diesem Strnbbau ist 
die regelmäseige Belegung und das gleichmfissige Fort
schreiten sä mm tlic her Strebörter, um das Setzen des 
Daches auch gleichmässig nachfolgen zu laseeu. Man lässt 
sich von dieser Rücksicht bei Bestimmung der Höhe und 
Ausdehnung der Strebe oft mehr leiten, als vo11 der Sorge 
für die Streckenunterhaltung oder Förderläuge, die bei uns 
gewöhnlich für die Höben der Abbaufelder bestimmend 
sind. 

Zur anfänglichen Sicherung der Strecken dienen aus
serdem die mit groeecr Sorgfalt aufgesetzten Steinmauern 
zu beiden Seiten, die immer unmittelbar nachgeführt wer
den, und die eigenthümlicbe Zimmerung. 

Beide müssen das Hereinbrechen des Daches verhin
dern, ohne das allmälige Setzen des ganzen Hn.ngendeu 
unzweckmässig zu unterbrechen. 

Die anfängliche Zimmerung in diesen Strecken besteht 
weniger aus einzelnen Stempeln , die bei jenem Drucke 
knicken müssen, sondern aus Holzpfeilern (vgl. Reisebe
richt von Serlo etc. S. 31), d. h. aus kurzen paarweise und 
quer übereinandergelegten Holzstücken (von 2 bis 2 1/ 2 
Fuss Länge), die zu einem Pfeiler bis unter das Dach auf
gebaut und in den Zwischenräumen noch mit Bergen aus
gefüllt werden. 

Diese Holzpfeiler verdienen eine besondere Berück· 
sicbtigung. Sie tragen einen weit stärkeren Druck als ein
zelne Stempel, geben bedeutend nach ohne zu brechen, 
und lassen eich sehr leicht wieder rauben. Verfasser sah 
derartige Pfeiler, welche bei einer ureprüglicben Höbe von 

4 1/ 2 1''uss um nahe 18 Zoll zusammengedrückt waren. Die 
Entferaung dieser Holzpfeiler in den Strecken variirt na
türlich nach dem Zustande des Daches ; meist stehen sie 
alternirend in Entfernungen vou 1 bis 2 Lachter, während 
die Steinwälle hinter denselben in Stärken von 6 bis 9 Fuse 
angeschlossen werden, um später bei dem Nachschiessen 
der Firste zwischen den Holzpfeilern noch Platz zum Ver
satz der neuen Berge zu erhalten. Die Strecken selbst 
erhalten anfänglich eine Breite von 7 bis 10 Fuss. 

Dieser Strebbau gewährt noch den grossen Vortbeil, 
dass das· Liegende der Strecken sieb nicht bebt, womit gerade 
die englischen Gruben bei dem Pfeilerbau s"hr zu käm· 
pfen haben. Ein Quellen des Liegenden und Heben der Schie
nen ist bei dem Strebbau fast nie beobachtet worden. 

Die Kosten für das Nachschieesen des Himgenden 
und für die Streckenmauerung sind natürlich die beiden 
Hauptausgabeposten, welche über die Vortheilhaftigkeit 
dieses Baues entscheiden. 

Es wird hierauf in England sehr viel Arbeit verwandt. 
Wenn die Berge, welche vor Ort und beim Nachschiessen 
fallen, zum Versatze nicht ausreichen, sieht man oft mit 
bedeutendem Kostenaufwande noch besondere Berge her
einschiessen, indem bei sorgfältigem Strebbau nicht 11ur zu 
beiden Seiten der Strecken, sondern auch parallel den Ar
beitsstöseen, selbst in Zwischenräumen von etwa 6-12 
Fuss, Mauern aufgesetzt werden, die ausser der Sicherung 
des Arbcitsstosscs hauptsächlich die W ettcr dicht vor dem 
Stossc unterhalten sollen. 

Häufig ist .cJas Aufsetzen der Mauern von der Arbeit 
der Kohlenhäuer ganz getrennt und wird im Schichtlohn 
ausgeführt. In anderen Districten, z. B. in Derbyshire, liegt 
die erste Aufführung des ßergversatii:es mit im Kohlenge
dingc, doch wird dieselbe immer von ganz besonderen Ar
beitern, den sogenannten paclrers, ausgeführt. In diesen 
Fällen werden die Arbeiter jedoch immer nur für die lu
standhaltung ihrer Strecken auf ein!! gewisse Länge vom 
Ortsstoss aus verantwortlich gemacht; meist sind es nur die 
letzten 3 Lachter, wie z. B. auf den Gruben Clay cross, 
Staveley etc. Au anderen Orten mussten die letzten 25 Ltr. 
von der Kameradschaft vor Ort offen g"halten werden. Die 
spätere Arbeit, das Nachschiessen des Hangenden und Auf. 
halten der Strecken, erfolgt aber immer von ganz bcson-. 
deren Leuten, welche regclmässig des Nachts mit den Zim
merhäuern anfahren, um alle Strecken in Stand zn halten. 
Es sind hierzu natürlich besonders zuverlässige Leute aus
gewählt, die den hohen Schichtlohn von 1 Thlr. 5 Sgr. bis 
1 Thlr. 15 Silbergroschen erhalten. 

Die Kosten dieser Strcckenmiiuerung sind hiernach 
schwierig anzugeben, In den Gruben bei Glasgow stellte 
sich das laufende Lachter Strecke in 6 bis 9 Fuss breiten 
Mauern aufzusetzen auf 1 Thlr. 7 Sgr. 6 pf. bis 2 Thlr. 
15 Sgr. - Mann kann rechnen, dass 1 Cubikfuss der 
Stei11wälle auf etwa 2 '/2 Pfennige kommt. 

Welche Ausdehnung die Engländer den Strecken im 
Versatz geben, wird ans der Flügellänge und Flügelhöhe 
der Strebe ersichtlich. Die ganze Flügellänge eines Strebes 
auf der Govan Grube bei Glasgow betrug 600 Lachter, bei 
einer Höbe von 120 Lachter, und mussten hier Strecken 
über 6 Jahre im Versatze offen stehen. 

Auf der Roeebridge Grube bei Wigan betrugen die 
Flügellängen 150 Lachter zu jeder Seite eines Bremsber
ges bei Höhen von 65 bis 70 Lachter. Es werden dabei 
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in regelmäseigen Entfernungen Hauptquerstrecken im Ver· 
satze offen gehalten zur besseren Förderung und um 
nicht unnöthig viele Strecken lange offen zu halten. Diese 
Querstrecken lagen auf Rosebridge in Entfernungen von 
30 Lachter, auf Cley cross in Entfernungen von 40 Lach
ter, auf Staveley nur alle 100 Lachter. Ebenso wurden 
ohne Bedenken bei stärkerem Fallen Strecken im Versatze 
zu Bremsbergen vorgerichtet; und während man früher 
wenigstens über den Hauptgrundstrecken Kohlenpfeiler 
zur Sicherheit stehen liess, legt man diese Stre.:ken jetzt 
auch absichtlich in den Versatz hinein, etwa 5 bis 7 Lach
ter von dem unteren Koblenstoss entfernt, z. B. auf der 
Navigation Grube in Süd-Wales, auf Rosebridge und auf 
den Govan Gruben bei Glasgow. Man will eben die be
stimmte Erfahrung gemacht haben , dass sich die Strecken 
besser ganz im Alten halten, nachdem sie eiumel nachge
scbossen sind, als wenn die Strecke, wie bei unseren Ab
baustrecken, dicht an einen feskn Stoss gelegt wird , wo 
immer ein ungleichmässiger Druck auf die Zimmerung st.att
findet. 

In der Stellung der Strebstösse selbst gegen die Rich
tung der ::->chlec.hten und in der Länge derselben liegt nun 
ein zweiter Hauptpunct, auf den sehr grosse Rücksicht ge
nommen wir<i. Die Schlechten in den englischen Koblen
flötzen sind weit regelmässiger als bei uns; sie folgen sich 
me :st in Abständen von 10 Zoll bis 2 112 Fuss, und variiren 
sehr wenig in ihrer Streichungsricbtung. Das Sti·eichen der 
Schlechten bedingt daher bei den flacher fallenden Flötzen 
ausschliesslich die Stellung der Arbeitsstösse und die Rich
tung der Förderstrecken. 

Die beste Stellung des A1·bcitsstosses , um das Her
einbrechen der unterschrämten Kohle zu erleichtern , ist 
parallel mit dem Streichen der Schlec!Jten, wobei fast alle 
Stösse in gleiche Linie zu stellen sind, ähnlich wie bei dem 
Mausfelder Strebbau. Wird hierdurch, wie es häufiger bei 
ausgedPhnten Streben der Fall ist, der Druck auf den Stoss 
zu stark, so dass die Kohlen zerkleinern und mürbe wer
den, oder die Arbeit gefährlich wird , so dienen zur Ver
ringerung desselben drei Mittel: 

eine Drehung d•!S Arbeitsstosses gegen das Streichen, 
eine treppenförmige Anordnung der einzelnen Stösse, 
eine Verkürzung der Arbeitsstösse selbst. 
Eine Drehu11g gegen das Streichen selbst erfolgt 

hauptsächlich nur da, wo die starken Schlechten auch noch 
in die hangenden Schichten über dem Flötze übergehen, 
wie !'B allerdings mitunter der Fall ist, z. ß. auf dem Mos
dale Flötze der Govan Grube bei Glasgow. Eine ganz pa
rallele Stellung würde hier durch gleichzeitiges Herein bre
chen des Hangenden die Arbeit sehr gefährden. 

In der treppenförmigen Anordnung und Länge der 
Stöese selbst finden nun natürlich nach der Art der Flötze 
und Ansicht der Betriebsführer die grössten Abweichun
gen statt. 

Je länger man die einzelnen Stösse machen kann, je 
vortheilbafter ist es, da in demselben Maasse die Zahl der 
Förderstrecken eich verringert. Bei mächtigeren Flötzen, 
wo der Transport der Kohle vor dem Stosse selbst nicht 
so unbequem ist, macht man dieselben daher am längsten. 

In mehreren Gruben wurde für jeden neuen Stoss, 
der abgekohlt wurde, eine Schienenbahn neu gelegt, um 
die Förderwagen direct laden zu können. 

Auf dem 5 Fuss mäcl:tigen sehr harten Flötze Main 

coal der Grube Clay cross bildete der ganze Streb eine 
Un\lnterbrochene Linie auf eine Ausdehnung von 350 
Lachter. 

Auf der Grube Balaelava bei Leeds hatte jeder ein
zelne Strebstoss eines 4 Fuss mächtigen Flötzes .(Midleton 
main) 25 Lachter Länge, und folgten dieselben treppen
förmig in Abständen von 5 Fuss. 

Auf dem 6 Fuse mächtigen Flötze Hardseam de1· 
Grube Staveley wartJn die Strebstösse 20 Yard breit und 
folgten sich in Entfernungen von 7 Lachter , da hier der 
Druck. vor Ort durch diese treppenförmige Stellung mög
lichst gebrochen werden musste. Sonst ist die gewöhnlich· 
ste Breite der Strebstösse 5 Lachter, wobei sich die einzel
nen Arbeiten mit geringen Absätzen von 1 bis 3 Fuss auf 
einander folgen. 

Die Arbeiter werden gewöhlieh so vertheilt, dass der 
Stoss pro Tag um 1/ 4 bis 1/ 2 Lachter regelmässig fortrückt, 
und rechnet man dabei auf jeden Arbeiter 2 112 bis 3 Lach
ter Streblänge. 

Es wird meist in der Kohle geschrämt, da die Flötze 
selten gute Schrämletteu im Liegenden habi?n, und gilt es 
als eine normalmässige gute f„eistung , wenn ein Sehräm
häuer in der Schicht auf 3 Lachter Länge 5 Fuss tief 
schrämen kann. 

Wo mehrere Flöt.i:e in nicht sehr grosser Entfernung 
übereinander liegen, sucht man immer das untere Flötz 
zuerst zu bauen, da im umgekehrten Falle , nach vorheri·· 
gem Verhau des oberen Flötzes, das Mittel zwischen bei
den seiner natürlichen Verbindung ganz beraubt wird, und 
daher unregelmässiger in den unteren Abbau hineinbricbt, 
statt sich alhnä.lig mit der ganzen Gebirgsmasse zu setzen, 

Im Gegentheile fand man, wie es auch bei uns der 
Fall ist, mitunter Vortheile beim späteren Abbau des obe
ren Flötzes durch leichtere Ablösung desselben vom Lie
genden. Man folgt dann mit dem Abbau des oberen Flötzes 
in Entfernungen von 30 bis 40 Lachter, oder nach Ablauf 
von etwa einem Jahre, indem angenommen wird, dass bis 
dahin das Gebirge sieh vollständig gesetzt bat, 

Dieser ausgedehnte Strebbau hat seine grösste An
wendbarkeit allerdings bei einer flachen Lagerung. Auf stei
lere 1''lötze wird es wenig Anwendung finden können we
gen de~ Rutsehens des Versatzes und der Unabhängigkeit 
der Stellung der Strecken von dem Einfallen... Bei den 
Flötzen von 12 bis 15 Grad Einfällen, wie z. ß. auf den 
Saarbrücker hangenden Flötzzügen, wird derselbe noch 
mit Vortheil au zu wenden sein*). 

Zum Betriebe der Puddlings-, Sehweise- und 
Cementiröfen. 

Von E. Re e c h, Werkecontrolor zu Reichenau. 

Da. ich die Erfahrung gemacht habe, dass es zum 
Nachtheile der Sa.ehe und der Unternehmung ausschlagen 
kann, nicht im Voraus zu wissen , was ein Stahlpuddlings· 
ofcn bei seiner neuen Herstellung kostet, so gebe ich hiel' 
die detaillirten Unkosten des einfachen Stahl- und Eisen-

*) In Folge eines früheren Besuches der englischen Koh
lengruben nahm der Verfasser schon vor längerer Zeit Ge
legenheit, einen dsrartigen Strebbau auf dem sogenannten n26-
zölligen Flötze" der Grube Prinz Wilhelm bei Gersweiler ein
zuführen. Dieser Bau geht seit dem Jahre l 81i2 um, und, ob-

* 
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puddlingsofens, wie solchen diese Zeitschrift im XI Jahr
gange, 1863, Nr. 34 umständlich behandelt. Ohne Dampf
erzeugung. 

Erdarbeiten: 

20 5' 6" Cubikmass a 2 6. 80 kr. 

Grundmauerwerk: 
aus guten, groesen Bruchsteinen 2° 5' 6" 

8. 37 6. 47 kr. 
Mauerwerk aueeer Grund, eaJDmt Ge

rüstung: 
a, Ordinäres Ziegelmauerwerk. l!'ür die 

9 Klftr. hohe Esse 4 o 0' 0" a 69 ff. 
59 1/ 2 kr. . . . . · • 

Für den Ofeu selbst 0° 3' 0" 
b. Feuerfestes Ziegelmauerwerk. Fü1· die 

Esse 3° 0' 0" a 474 6. 33 kr. 
Für den Ofen 1 ° 0' 0" 
Schmiedarbeit: 40 Ctr. diverse Bestand

theile a 17 fl. 50 kr. 

Uebertrag 
Gusseisen: 

7 6. 36 kr. 

99 n 91 n 

278 11 38 n 
23 n '.10 n 

1422 n 99 11 

474 n 33 n 

700 11 n 

3006 fl. 17 kr. 

wohl er noch maucher VerbesserungC:u bedarf, scheint er sich 
doch recht gut zu bewiihrcn, und den Betrieb dieser Grube, die 
sonst dem Erliegen sehr nahe schien , wohl noch auf mehrere 
• Jahre zu erhalten. Die l<'ördcrung von dem 26zölligen Flötze, 
welches iibrigcns kaum 20 Zoll bauwiirdige Kohle enthält, hat 
bereits bis Eude 1864 273.680 Ctr. ergeben. Ausserdem ist auf 
der Grube noch ein t 8zlilliges Flötz mit sehr gutem Schram 
vorhanden, welches sich für diesen Strebbau besonders gut eignen 
wird, und desshalb , sowio der Absatz es erfordert , in Angriff 
genommen werdeu soll. 

Auf dem 26zöUigen Flötze hat man durch deu Strebbau 
bei den noch ungeiibten Arbeitern schon erreicht, dass das Koh
lengedingc im Ganzen nicht höher steht, als es sonst bei dem 
Pfeilerriickbau gestanden haben wilrdc, wobei noch die Strecken 
nachgerissen und die Streekenmauenmg aufgeführt werden muss. 
Die 100 Ctr. Kohlcu stellen sich incl. Fiirderung bis auf die 
Halde zu 7 Thlr. 10 Sgr., der Holzverbrauch hat sich dabei 
auf Hi Sgr. gestellt; so. das 1 Ctr. Kohle immer zu 2<l6 Sgr. 
auf die Halde zu liefern ist. Es sind gegenwärtig schon 10 Strek
ken mit Längen von 50 Lachter und darüber im Betriebe, bei 
welchen das Setzen des Daches regelmässig zu beobachten ist, 
und die allem Anscheine nach noch .Jahre laug bestehen werden. 

Ein l<'llitz , wel<~hes nach englischen Ansichten jedenfalls 
mit Strehbau gebaut werden wiirde , ist d:ts Cnrlflötz der Gru
ben Gerhard und von der Heydt. Das Flötz ist 30 bis 36 Zoll 
mächtig und sehr fest. Bei atisgedehntem Strebe wiirde jeden
falls der Druck auf deu Stoss zur leichteren Gewinnung we
sentlich beitragen. Es wird allerding~ hauptsächlich vo11 dem 
Verhalten des Daches abhängen, ob durch den Strebbau eine 
Verringerung der Gewinnungskoste11 erzielt werden kann, wor
über nur ein grösserer Versuch entscheide11 ka1111. 

Im Jahre 1859 hat man auf dem Carlflötze der Grube 
Gerhard und dem Heinrichflötze von der Heydt eiuen Versuch 
mit Strebbau ausgeführt. Man liess sich dabei hauptsächlich 
abschrecken durch den Druck i11 den Strecken, indem man ver
kannte, dass eben ei11 einmaliges Setzen und Nachschiesscn der
selben nothwendig sei. Dio eigentlichen Vorziige des Strebes, 
die sich erst bei grösserer Ausdehnung derselben geltend ma
chen, konnten bei diesem Versuche nicht erkannt werde11. 

Besondere Vorziige würde der Strebbau da haben, wo das 
Carltlötz unter dem Heinrichflötze z u erst gebaut wird, wie es 
auf der Grube von der Heydt seit einigen Jahren eingeführt 
ist. Man baut hier das unterliegende Flötz zuerst, um eben den 
Schram auf dem Heinrichflötz zu erleichtern, und wiirde, wie 
oben erwähnt, grade hier der Strehbau weit giinstiger sein, als 
der Pfeilerbau, da bei letzterem eher ein ungleichmässiges Setzen 
und Brüche zu fürchten sind , welche dem hangenden Flötze 
mehr Schaden thun können, als es bei dem gleichmässig fort
schreitenden Strebban der Fall ist. 

Uebertrag 
1 Sohlplatte für'sfreie Essen- c1. Pf. a a. kr. 

gestell , 23 - 5 50 
1 Kopfplatte . 32 - 5 50 
2 Kühlungen an der Brust
wand des Ofens 

1 Rost-Ueberlagsplatte . 
2 Herd-Bodenplatten , zwei-

2 20 5 50 
3 24 5 50 

theilig . 36 80 5 50 
2 Deck- und Tragplatten für 

die Brustwandkühlung. . - 40 5 75 
1 Deck- und Tragplatte für 
die Hinterwandkühlung 

2 Ofenverkleidungen an der 
1 67 5 75 

Heizung . 7 20 5 75 
16 Ofenanker. . 40 - 5 75 
14KüblziegelderHinterwand 3 72 6 -
2 Rostbalken 3 50 7 -
4 Säulen des Essengestells 36 - 7 50 
1 Heiztbür 3 70 7 50 
1 Stock der Arbeitsthür am 

Ofen 
1 Thür dazu • 
1 Stock der Arbeitsthür am 
Vorwärmherde 

1 Thür dazu . 
1 Unterlagsbogen der Hin

terwandkühlung . 
2 Brücken-Kühlröhren 
.1 Essen - Deckplatte sammt 

5 30 7 50 
2 32 7 50 

3 56 7 50 
1 20 7 50 

3 68 7 50 
22 29 7 50 

3006 6. 17 kr. 

534 n 82 n 

283 n 30 n 
22 n 32 n 
24 n 50 n 

Klappe 5 - 7 50 622 " 87 n 

Gesummtkosten 4493 6. 98 kr. 
Beim hierortigen Aufhaue des schwedischen Holz

schweissofens für gedörrtes Holz, noch im Jalll'e 1857 
(nach P. Tunner's Eisenhüttenwesen in Schweden, pag. 
63, zu Lesjöfors im Betriebe), nahm ich nachstehende Ab
änderungen des Originals vor. 

Statt des Glocken-Apparates stand mir ein Was~er
alfinger für die Winderhitzung zu Gebote, wobei ich auch 
gusseiserne, ausser dem Ofen liegende Muffenröhren zur 
Windleitung benützte. 

Den Windkasten e (auf der Zeichnung obiger bekann· 
ten Broschüre) construirte ich sammt Düsenblech aus Guss
eisen, und liess den Wind an der schmalen Seite mittelst 
eines Wechsels so einmünden, dass ich sowohl heiss als 
kalt blasen konnte, was mir bei solchem Generator-Betriebe 
sehr zu statten kam. Der Windkasten des Generators hatte 
mit ein~eriebenen Stöpseln versehene Düsenputzlöcher. 

Den Schürkasten stellte ich etwas schief, so dass die 
Kegelspitze des hineingeworfenen Hol-i;es etwas gegen die 
Feuerbrücke rückte. 1 

Ich brachte, wie bei einem gewöhnlichen Schweiss
ofen, nur eine Arbeitsthür an. Mangel an Raum gestattete 
mir nicht, einen Vorwärmherd anzubringen. 

Die Ueberhitze aus dem Winderhitzungs-Apparate 
leitete ich unter einen 26 F11ss langen Doppelkessel. 

Beim Probe-Schweissen von rohem Puddeleisen (P11d
deleisen-Masseln) mit einer Hammer- und Walzhitze zu 
Grobeisen, erzeugte ich mit 10 Klftr. luftrockenen Tan
nenscheitern , wie das gewöhnliche Schweissholz gespal
ten, aber auf der Circularsäge 9 Zoll lang geschnitten (ohne 
Darrung), 162 Ctr. 
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Die 10 Wr. Klftr. Scheiter zu rohem Spaltholze: 
10:x= 1:1·25; x= 12·5 6 =12"5X 108= 
1350c'; woraus 1350: 162 = 8·33 Cubikfuss 
rohes Holz sammt Zwischenräumen per 1 Ctr. aus· 
geschweisstes Grobeisen. 

Nach dem bekannten Sehwundmasse: 
8·33 : x = 150 : 135; x = 7·49 c' gedörrtes 
Schweissholz. 

In dieser Zeitschrift Nr. 32 und 33 von 1864 habe 
ich bei der späteren Manipulation mit gedörrtem Schweiss
holze und einer gewöhnlichen Rostfeuerung, 0•088 Wr. 
Klftr. = 9·5 Cubikfuss per 1 Ctr, ausgeschweisstes Grob
eisen ausgewiesen, 

Ich blies bei der Anwendung des gedachten rohen Hol
zes (obwohl der Schweissofen auf gedörrtes construirt war), 
das ich aus Gründen , welche hier nicht zur Sache gehö
ren , anwenden musste, in den Generator kalt, benützte 
aber einen heiseen Verbrennungswind mittelst eines be· 
sonders construirten, auch während des Betriebes stellba
ren Schlitzapparates, bei 2 112 Linien Quecksilberpressung. 

Es dürfte vielleicht zum Gebrauche interessant sein 
zu wiesen, wie hoch sich die Herstellungskosten so eines 
Schweissofene beziffert haben. (Ohne Kessel und Kessel
ofen.) 

Erdarbeiten : 

2° O' O" Cubikmass a 2 fl. 80 kr. 
Grundmauerwerk : 

Aus guten, grossen , lagerhaften Bruch
steinen 2° 0' O" a 37 fl. 47 kr. 
Mauerwerk ausser Grund: 

a, Ordiu. Ziegelmauerwerk am Schweiss
ofen () 0 2' 7" a 69 fl. 59 '/2 kr, 

b. Feuerfestes 1 ° 0' 5" a 4 7 4 fl. 33 kr. 
c. Ordin. Ziegelmauerwerk für eine 7 

Klftr. hohe Esse, sammt Rücksicht auf 
Gerüstung, 3 ° 3' 4" 

d. Feuerfestes 1 ° 4' 8" 
Schmiedarbeit: 

1 t) Stück Ofenschliessen :i. 30 Pfd. = 3 
Ctr, a 12 fl. 

32 Stück Essenständer-Schrauben a 4 
Pfd. = 1 ·28 Ctr. :i. 25 ß. . 

Ein Thürhebel sammt Zubehör 1 Ctr. a 
17 fl. 

62 Stück Essenschliessen = 25 Ct. a 17fl. 
Gusswaare: 

8 Stück Armaturs-Anker :i. 2 Ctr. 
2 Bodenplatten am Herde 
1 Arbeitsthiir sammt Stock . 
Die möglichst wenige äussere 

Ofenverkleidung sammtWind
und Schürkasten 

Kopf- und Fussplatte des Essen
gestelles 

Ctr. Pfd. 

16 -
18 -

5 49 

40 -

62 -
37 20 Dazu 4 Tragsäulen 

Winderhitzungs·Apparat sammt 
Windleitung und Schlitzrohr 40 -

-------

5 fl. 60 kr. 

74 n 94 n 

29 " 96 " 
507 n 26 n 

247 » 44 " 
685 " 14 11 

36 ,, n 

32 n " 
17 n " 425 » " 

8. Ctr. 7 fl. . 218 69 1530 " 83 n 

Gesammtauslagen 3591 fl. 17 kr. 

Zur Erörterung über eine besondere Construction von 
Cementiröfen (Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen 

Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen, Jahrgang 1 S61, 
pag. 36) Nachstehendes. 

Nach den gewiegtesten Daten des Erbauers des aller
ersten Cementirofens in Oesterreich, .ist das Einsatzquan
tum eines Cementirofens erfa.hrungsgewäss zwischen sehr 
engen Grenzen, 250 bis 300 Ctr. eingeschlossen. Der 
Herr k„ k. Ministerialrath Peter Ritter von Tuuner fand 
auf seinen Reisen die sonst kleinsten noch üblichen (also 
unter dem normalen, prakti~chen Gebrauche stehenden) 
Einsätze mit 100 bis 150 Ctr. per einen Ofen, hebt aber 
auch zugleich bei solchen Oefen die Nachtbeile des grös
eeren Brennstoff\·erbrauches hervor. 

Der Herr k. k, Ministerialrath Peter Ritter vou Tun
ner weiss für diese abnormalen Oefen nur den ein
zigen mildernden Entscheidungsgrund, dass öfters kleine 
Quantitäten von einem sehr gleichförmigen Cementstahle 
Erefordert werden. Nun da& Opfer von etwas wehr Brenn· 
stoff (der aber das Entscheidendste bei jeder Manipulation 
ist), aus wohl berechneter Rücksicht für die Cementstahl
Qualität, (obwohl man in den meisten Cementhütten selbst 
bei 300 Ctr. Eiusatz den besten und gleichförmigsten 
Cementstahl erzeugt) und etwa noch allenfalls Manipula
tionsbequemliehkeiten, haben doch irgend etwas für sieb, 
berechtigen aber durchaus nicht, mit dem Einsatze per 
einen Ofen bis auf etliche 80 Ctr. herunterzugehen und 
den Brennstoffaufwand noch höher , als bei 100 bis 150 
Ctr, Einsatz steigern zu können. 

Die gewiss sehr entscheidende Aeusserung genann
ter Autorität über einen Ceml'ntirofen von etlichen 80 Ctr. 
Einsatz (wenn auch ein solcher Ofen, deren ich mehrere 
zu sturliren Gelegenheit hatte, den kaum mit etwa.11 zu be
gründenden, vermeintlichen Vorthcil, nur eine einzige Kiste 
zu haben, aufweisen könnte), und einem grossen Verbrau
che an thcue1:em Bre11nstoffe, würde wahra<·heinlich ebenso 
ungünstig ausfallf·n, wie über einen Puddlingsofen mit 123 
Pfd. statt 400 Pfd. Einsatz und einer besonderen theueren 
Feuerung, Was dann, wenn so ein Cementirofen noch oben
drei11 ungleichförmig cementiren würde 'I 

Ob man bei der Verbreitung der Puddlingsmanipu
latiou von den einfachen zu den doppelten Puddliugsöfen, 
aus Rücksicht für die Manipulationsbequemlichkeit, oder 
aus Brennstoffökonomie geschritten sei 'f ! - gehört gewiss 
nicht zu den noch unentst·l1iedenen hüttearuänuischen 
FragPn, 

Die Wärme, welche d11s Ofengemäuer selbst bindet, 
muss mit der Mauerwerksmasse wachsen, muss aber bei 
kleineren Oefeu und einer Kiste nur selbstverständlich aus
ser allem Verhältnisse mit jener verlorenen Wärme stehen, 
welche bei Oefen von grösserem Einsatze und 2 Kisten, 
unvermeidlich wird. 

Die in obgedaehten nErfahrungeu11 beschriebenen, 
nach Angabe des Herrn k. k. Miuisterialratkes Peter lfü
ter von Rittinger von mir hierorts ausgeführten Cemen
tiröfen. hielten bei 140 Ctr. durchschnittlichem Einsatz das 
anerkannte praktische Minimum, mit der vollsten Rücksicl1t 
auf eine besondere Stahlqualität. Letztere war aber auch 
durch beide Kisten eines Ofens stets durch und durch die 
gleichförmigste. 

Untersuchen wi1· nun den Bedarf an Brennstoff, wie 
solchen die Coustructiou des Herrn k. k. Ministerialrathes 
P. R. v. Rittiuger voraussetzte. 

Gebietende Umstände machten es, dass beim Betriebe 
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eines schon öfters gebrauchten Cementirofens, mit 37 Wr. 
l<:!ftrn. 3' langer fichtener Scheitern, bald nach der Schwem· 
mung, 140 Ctr. 69 Pfd. 5/ 4 zölligen, ausgezeichneten Ce
mentstahls erzPugt wurden. 

Per 1 Ctr. entfallen demnach 28·4 Cubikfuss. 
Da das uoch weuiii: lufttrockene 8chwemmholz min

destens noch 40°/0 hygroscopisches Wasser führte, und 
nach Ebclmen die Brennkraft des lufttrockeuen (20% hygr. 
Wasser) Holzes sich zum halb gedarrten (10% hygr. Was
ser) wie 3() : 41 verhli.lt; so findet man durch die einfache 
Interpolation die Brennkraft des 40% hygr. Wasser hal
tl'ndcn Holzes mit der Verhiiltnisszahl 26. 

Der Bedarf steht im verkehrten Verhältnisse der 
Brennkraft: 

28·4: x = 36•26; x = 20·5 Cubikfuss lufttrocke
nes Holz. 

Nach Herrn k. k. Ministcrialratb P. R. v. Tunnerver
braucht man in Schweden bei der Normalladung von 250-
300 Ctr. per 1 Ctr. Cementstahl '/u Wr. Klftr. = 18 c' 
36 zöllige lufttrockene Scheiter. Das Opfer von 20·5-18 = 
2·5 c' lufttrockenes Holz (versteht sich sammt Zwischen
rli.umcn) ist für jede Rücksicht auf d11:s Product hin
länglich. 

Das Prineip der Cemeotiröfeo nach Herrn k. k. Mini
sterialrath P. R. v. Rittinger ist übrigens durchaus oicht 
abstract. Hören wir Dr. Carl Hartmann über li.hnliche 
Oefen in Yorkshire, bei Liverpol und Bristol: 

nEs scheint diese Einrichtung eine sehr zweckmäs
nsige zu sein ; das Einsetzen des Eisens und das Heruus
nnehmeo des Stahls ist bequem, die Regierung des Feuers 
nleicht, und obgleich sie viele g·usseiserue und eiserne Ar
„maturen erfordert, die bei dem anderen Systeme wegblei
n beo können, so sind die Anlagekosten doch nicht viel be
n deutender.'' 

Nicht auf der individuellen Construetions - Ansicht, 
nicht auf fixen Vorurtheilcn, oder irgend einer Princip-Lieb
haberei beruht nach le Play Jas Wesen eines Cemcntir· 
ofens : 

„Die Construetion muss so brschaffen sein, dass keine 
„Hitze unnöthig verloren geht; dass die Kästen von allen 
n Seiten gleich stark erhitzt werden, und dass man die Hitze 
"durch Register zu stimmen im Stande ist.« 

Diese Haupteigenschaften der Ccmcntiröfen nach Herrn 
k. k. Ministcrialrath P. R. v. Rittingcr habe ich in den nEr
fahrungen im berg- und hüttenmänuischen Maschinen-, Bau
und Aufbereitungswesen u, Jahrgang 1861, pag. 36 detail
lirt, und füge der dort gegebenen vollstlindigen Zeichnung, 
hier noch die Berechnung der Flammenzüge bei, von denen 
die gleichmässige , allseitige und gleichzeitige Erhitzung 
der Kästen, hiemit der unentbehrliche, regelmässige Gang 
des Cementationsprocesses abhängt. 

Die Heizung mit 2 Rosten, als Flammengenerator, 
hatte gegen jeden Kasten hiu 10 regulirbare ~'lammen
löcher von 

8·4 X 8 = 67·2 Quadratzollen, 10 X 67·2 = 
672 O", welche Flammeoeinmündung für jeden 
Kasten folgendermasscn in einzelne Züge zerfiel: 

a. 4 abwärts ziehende Kanäle an den beiden kurzen Sei
ten 8 X 5 = 400"; 4 X 40 = 160 O"· 

b. 10 an der langen Hostseite des Kastens gerade und 
abwli.rts führende Canäle: 7·5 X 5 = 37·5 0"; 
10X37·5 = 3750"; dazu bestimmt, die beiden 

Langseiten und den Boden des Kastens zu erhitzen. 
c. 6 an der entgegengesetzten Langseite (vom Roste 

weg) , hiemit die Flamme über den Kasten führende 
Canli.le, welche in die gemeinsamen Fuchszüge mün
deten, 4·6 X 5 = 23 0"; 6 X 23 = 183 O". 

Summa: 160 + 375 + 138 = 6730"· 
Dass diese Flammenvertheilung genau den pyrotech

nischen Rü<"ksichten entsprach, konnte man durch die bei
den, an jedem Kasten angebrachten, überall die Einsicht 
gestattenden Spli.hlöcher leicht beobachten. 

Ich weiss aus Erfahrung , dass man die Spli.hlöcher 
auch falsch anzubringen im Staude ist, ja dass man über 
den Zweck derselben und die richtige ~'ührung des ganzen 
Processes überhaupt nicht überall und nicht immer ganz 
im Reinen ist. Ich führe daher die Heizregeln hier an, wie 
sie der Herr k. k. Ministerialrath P. R. v. Tunner bei der 
zu Eibiswald eingeführten Ccmentmanipulatiou eingeschult. 

n Man heize den Ofen beim Beginne der Campagne lang
nBam, nach und nach regelmli.ssig steigend so an, dass er erst 
"nach 36 Stunden unmittelbar ober der gepackten Kasten-
11decke eine Temperatur zeige, in welcher ein, auf einer 
neisernen Stange durchs Spähloch in die Mitte des Ofens 
11 eingehaltenes Kupferblättchen schmilzt. Iu dieser nun 
11 weiter und constaut erhaltenen Temperatur geht die rieb· 
ntige, regelmässige Cementation vor sich, deren alleinige 
"Dauer den Härtegrad des Brennstahl es macht. Die Probe 
11 mit der Kupferschmeb:hitze muss oft wiederholt werdco, 
"um sieh von der fortwährenden gleicl1mässigcn Ternpera
n tur zu überzeugen." 

11 In dieser Temperatur aber muss die eoustant iuteu
"sive Flamme alle Seiten der Kästen gleichrnli.ssig bestrei-
11chen , was durch zweckmässig angebrachte Spählöcher 
11bcurtheilt werden kann.• • 

(Wozu Spählöcher, welche genannten Zwecken nicht 
entsprechen , angebracht werden können 1 ist nicht leicht 
abzusehen.) 

nUm den Beharrungszustand in der normalen Tem-
11per11tur durch das Heizen zu erreichen, ist :u 

11 a. ein sorgfältiges Reguliren mittelst Schubern bei 
n den verschiedenen Zügen; u 

11 h. die Vorsicht des Schürens selbst, dass mau bei 
11 dem eiuen Roste nur dann putzt und schül"t, wenn der 
nandere im besten ßrennen ist;" 

"c. bei ungleichem Flammenspiele das Schüren und 
"Lüften von der zweekmiissigen Seite;« 

11 d. ein Aufgeben nie zuviel auf einmal, unerlässlich.• 
Es ist fnctisch, dass die m>1.nnigfaehe Nachlässigkeit 

beim Cementireu ebenso häufig, als die Hudelei bei der 
GusssiahHabrication nicht zu selten ist. 

Die Idee, was einmal geschmolzen und in Barren aus
gegossen, sich nachträglich schmieden liisst, sei englischer 
Gussstahl, findet man in einer weiteren Auflage beim Ce
mentireu. 

Alles was an schlechtem Stabeisen, Abfall und son
stigem Ausschusse sich nicht unmittelbar zu Geld machen 
lässt, als Cementstabeisen zu betrachten, wird als Haupt
sache einer richtigen Hütten-Oeconomie hingestellt. 

Lc Play ist aber einer anderen MeinuQg: 
nlst das Cementeisen hart, körnig, so muss es zugleich 

nfest, vollkommen zähe und dehnbar sein." 
(Also nicht überhaupt hart oder Zerreneisen sein.) 
„Alles Stabeisen, welches schon durch Risse, Schie-
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„fer und Brüche seine unganze oder_ fehlerhafte Beschaf-
11fenheit äu'sserlich zu erkennen gibt, ist durchaus zu ver-
11meiden. Nur das beste Stabeisen zeigt cementirt die gröss-
11ten und ausgezeiehnetsten Blättchen im Bruche. u 

Der Herr k. k. Ministerialrath P. R. v. Tunner spricht 
noeh bezeichnender: 

„Das Stabeisen muss sehr rein, fest, dicht, gleichför
„mig und schlaekenfrei sein , weil sonst der daraus erhal
„tene, wenn auch raffinirte Stahl , seine Natur nicht lange 
"behält. Cementstahl aus vorzüglichem Stabeisen zeigt ganz 
„kleine , gleiche , durchaus gleichförmig über die ganze 
„Oberfläche des Stabes zerstreute Blasen.u 

Reichenau, im Februar 1865. 

Oesterreichische Damast-Gewehrläufe. 

Vor wenigen Wochen war in Klagenfurt eine Ausstel
lung der in dem Gewehrfabriksorte Ferlach erzeugten 
Waffen. 

Man bezweckt durch ähnliche Aus~telluugen dieser 
Erzeugnisse in mehreren anderen österreichischen und deut
schen Städten diese Fabrieate allgemeiner bekannt zu 
machen, um fiir die dortige fl.eissige aber arme Bevölke
rung Erwerb zu schaffen. 

Unter anderen schönen und billigen Erzeugnissen die
ses bekannten Fabriksortes ist für Oesterreieh von W'ieh
tigkeit, und bei der ausgezeichneten Qualität des österrei
chischen Stahles und Eisens für die National-Okonomie 
dieses Landes von grossem Belange , die nun zum ersten 
Male als österreichisches Fabricat auftretenden Damast
Gewehrläufe. 

Es werden Jahr für Jahr von dem Ferlacher Gewehr
Fabrikanten von dem Auslande, aus Lüttich, um die bedeu
tende Geldsumme bis zu 30.000 fl. rohe Damast-Gewehr
läufe bezogen, welche zu fix und fertigen Jagdgewehren 
gearbeitet, und in der ganzen Monarchie, nach dem Süden 
und nach Russland verkauft und verführt werden. 

In Ferlach versuchte man schon seit Jahren, auf Ge
winn , Ersparung des Zolles , Agios und der Fracht rech
nend, so}che Damast-Läufe, die den Belgiern so viel Arbeit 
und Verdienst bringen, zu erzeugen. 

Dem k. k. Unterverweser Franz Melling in Eibis
wald ist es im Mai 1863 gelungen, Damast-Schienen, wie 
sie für die Erzeugung der Damast-Gewehrläufe benöthiget 
werden, vollkommen so schön wie die belgischen und fran
zösischen, zu erzeugen. Er erzeugte sie zuerst in Holzkoh
lenfeuern, und dann, nachdem es sieh zeigte, dass die Fa
brication auf diese Art zu theuer zu stehen kommt , auf 
eine eigene ganz billige, einfache Art. 

Auf erste Art arbeitet man seit vorigem Jahre im Klei
nen in Ferlach, doch wird mau nie auf diese Art , trotz 
Agio und Zoll, mit der belgischen Arbeit eoneurriren 
können. 

Am 15. Juni 1863 bat Franz Melling den ersten Guss
stahlstab, mit Damast überzogen, an J. Kö rö si in Graz 
gesendet , um ihn zu einem Lauf ausbohren zu lassen. Er 
hat bald darauf auf die viel vortheilhaftere Art die Da
mastsehienen erzeugt, und am 27. October 1863, unimirt 
durch Herrn Baron von Silbernagel, dem bedeutend
sten Gewerken in Ferlach, auf diese Erzeugung von Da
mastsehienen für Oesterreieh ein Privilegium genommen, 

und war im Begriffe, in Ferlach mit obigem Gewerken in 
Gemeinschaft solche Damastschienen zu erzeugen , als 
derselbe, genöthiget durch ungünstige Zeitverhältnissi>, sein 
Werk einem Sequester übergeben musste. 

Alle Bemühungen, die ganz einfache Fabrication der 
Damastschienen auf einem anderen Werke Kärntens oder 
Steiermarks ·einzuführen, blieb erfolglos ; Niemand wollte 
die geringe Mühe versuchen; sie hatte das Schicksal man
cher anderen guten Erfindung. 

Der Gestehungspreis stellt sich uach der verbl.!eserten 
einfachen Methode auf 32 fl. , und der von dem Gewehr
Fabrikanten angebotene Verschleiespreis, laut eines Bestel
lungsbriefes auf 10 Ctr. Damastsehienen , wie solche der 
Patentinhaber an Ig. Just, Gewehr-Fabrik1mt in Ferlach, 
behufs Erzrugung dreier Damast-Gewehrläufe als Muster 
gesendet hat, ist 55 bis 60 fl. per l Ctr. loco Hütte Ei
biswald. 

Dieser angebotene Preis kann zugleich die gute Qua· 
lität der versuchsweise erzeugten Damastschienen darthun. 

Literatur. 
Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle 

und ihrer Leginrngen in praktischer und theoretischer, be
sonderR chemischer Beziehung. Von .John Percy, M. D., 
J. R. S. Professor der Metallmgie au der Gouvernement 
School of mines zu London. Uebertragen und hearbeitet von 
Dr .. J. Knapp und Dr. H. W e d d in g. Autorisirte deutsche 
Ausgabe unter clirocter Mitwirkung des nnglischen Vmfas
Rers. Mit Holzschnitten. II. ßand, Eisenhiittcnknnde. 2. Lie
ferung. ,Braunschweig. Vi e weg & So h u, 1 Sti5. 

'Vir haben in Nr. 1 dieses Jahrganges cla.q F.rscheincn der 
ersten Lieferung obiger F.iseuhüttcnkunde angezeigt, und freuen 
uns, dass das zwpite Heft ziemlich rasch dem ersten nachgefolgt 
ist. Es setzt. die V crhinclnngen des Eisens mit anderen Stoffen 
fort, uncl zwar mit Ilor, mit Kohlenstoff nncl Wasserstoff, mit 
Kupfer, Zink, Mangan, Zinn , Titan, Blei , Antimon, Wismuth, 
Nikel, Kobalcl, Quecksilber, Silber, Gold, Platin, Rhodium, Iri
dum, Pollodum, Aluminium, Chrom, Wolfram, Molybdän, Vana
clium, Tantal, Kalium, Natrium und Litheum, Boryllium, Bari
um, Htrontium , Calcium und MagneRium. - Am eingehendsten 
werden clie Kohlenvel'hinclungen des Eisens bespror.hen (S. 130-
Hili), woh<'i insbesondere "auch jJie neuesten Arheiten von Caron, 
Margueritte, Deville, .Jullien und zahlreicher Anderer Uber die 
„Constitution des RohciRcns mul Stahls•, unter Anführung zahl
reicher Experimente kriti~<'h eriirtert werden, w:l.B wir mit Riiek
sicht auf die Wichtigkeit cliescr Frage filr die praktischen 
Fortschritte rles Eisenwesens Rehr hoch anschlagen, und dem 
Stnclium tler Leser angelegeontlichst empfehlen miissen. Von den 
iih1;gcn Verhinclnngcn sirnl die mit Kupfer, Kupfer und 
Zink (Aich-Metall), mit Zinn (Glockenmetalle), mit Blei, Ni
kel, mit. l'latin und Aluminium (Vooz-Stahl) und Wolf
ram von besoll<lers prnktischem Interesse. Auf 8. 191 wird 
di<' Einwirkung von HcewasRcr auf Hoheisen hesprochen. Am 
Schlusse de.• Heftes be~innt der II. Abschnitt, welcher von clen 
Ei.qenerzen handeln winl, von denen Magneteisenstein noch in 
dem vorliegenden Hefte enthalten iRt , Hotheisenerz aber bald 
nach clen Eingangsworten abbricht. - Schon aus eiern höchst 
reichhaltigen und lnhrreielwn Inhalte des 1. AhRchnittes, lässt 
sich vom II. der wichtigeren Lehre von den Erzen viel Erfreu
liches erwarten, nnd wir glauben , class eben diese eingehende 
c h cm i s c h- t h c o r c t i s eh c Ilesprcchung de~ Materials, clcr 
EisenfaJn;cation und der Verbindungen der Stoffe, mit denen 
man es dabei zu thun hat, ein wahrhaftes Bedilrfniss sind, um 
den Anfordernngen zu gcniigen , welche heutzutag<" an einen 
Eisenhüttenmann gestellt werclen müssen! -

Als Oestcrreicher milssen wir einen kleinen geographischen 
Verstoss berichtigen; da auf S. 155 , wird ein "k ii r n t n er i
s ehe s" Eisc:.nerz :ms nJauerburg" genannt; das ist nicht rich· 
tig, .Jauerburgu liegt in Krain, und bei der wesentliche.':1 Ver
schiedenheit, die generell zwischen der Hauptmasse ~er kam~ne
risehen und krainischen Eisenerze her_rscht, sehemt es mcht 
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überflüssig, es hervorzuheben. Bei so gründlichen W:erken sind 
auch solche Kleinigkeiten nicht unbedeutend, und bei d~r gro~
sen Anzahl guter Karten, welche zu Gebote stehen, um m Zwe1-
fclsfällen nachzusehen, könnten sie leicht verbessert werden. 

Die elegante Ausst.attung der Vieweg'schen Publicationen 
ist bekannt genug, um nicht noch besonderer Hervorhebung zu 
bedürfen. Jedes erschienene Heft weckt von Neuem den Wunsch 
nach der Fortsetzung dieses hoch wichtigen Werkes, welche durch 
die Zusätze der deutschen Bearbeiter, welche in Klammern er
sichtlich gemacht werden, für uns noch nähere Bedeutung er-
langt hat. O. H. 

N o t i z. 
Ertrag des ärarischen Bergbaues in Kremnitz. Zur 

Ergänzung und Richtigstellung der in der n österr. Zeitschrift 
für Berg- und Hiittenwesen vom J. 11;65, Nr. 21, S. 168 ange
führten statistischen Daten über den Krnrnnitzcr Bergbau er
halten wir die Mitthcilung: ndass der dortige ärarische Berg
bau ohne den privatgewerkschaftlichen, in den letzten 10 Jah
ren '185 ~- l 8G3 aus den obern Mitteln im Durchschnitte jähr
lich 117 Münzpfunde Gold und 429 Münzpfunde Silber im Ge
sammtwerthc von 98.i95 fl. !ist. W. 11.bgegeben hat. 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 

Auszeichnung. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerh!ichster 
Entschliessung vom 21. Mai 1. J. den Obcrgoldscheider Ferdi
nand Edlen von Sedelmayer bei seiner Versetzung in den 
bleibenden Ruhestand, in Anorkennung seiner vieljährigen, treuen 
und erspriessliehen Dienstleistung taxfrei den Titel und Rang 
eines licrgrathes allergnädigst zu verleihen gerulit. 

Ernennung. 

V o m k. k. F i n 11. n z m i n i s t e r i U: m. 

Der Bcrgwesens-Expectant Julius Gretzmacher zum 
Assistenten der Lehrkanzel für Zeichnungsunterricht., darstellende 
Geometrie und Civilbaukunde an der ßcrg- und Forstacademie 
r:u Schcmnitz. 

ErkenntuiBB. 

(Erhalten den !~. Juni 1865.) 

Nachdem die bcrgbüchcrlich vorgemerkten Tbeilhaber des 
im Zipser Comitate, Gemeinde Zavadka gelegenen, am 9. Au
gust 1852, Z. 402 mit l ober-ungar. Längenmasse verliehenen 
Clotilde-Grubenmasses, Herren Johann Klein, Jacob Laugermann, 
Anna Jacz, August Fogcl und Alois Fogel erklärt haben, die
ses Bergwerk nicht betrnibcn zu wollen, die übrigen Thcilha
ber, als Herren Andreas Lcschko, Franz \Vindt, Andreas Zscutko, 
Johann Bukovinszky, 8amuel Krompaszky, Joseph Oravetz, 
Anna Maria Klein, Joseph Bukoviuszky, Ludwig Czirbus, Alois 
Jacz, Johann Gärtner, Susanna Zahorszky, Lcontinc 8zokcly, 
Eduard 8chatfarcsik, Anton Hanko, Andreas Mayer, Adolph 
Krauszc, Franz Matausch, Franz Zlocha, Johann Gardzsar, 
Vincenz Malotta, Johann Miiller und deren etwaige Hechtsuach-, 
feiger aber den hierämtlichen am 31. Octohcr 18li4, Z. l \J5 7 
und 29. März 1865, Z. 683 ergangenen Aufforderungen, dieses 
Bergwerk in Betrieb zu setzen, binnen den eingeräumten Fristen 
nicht nachgekommen sind, wird in Gcmässheit des §. 243 a. B. 
G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes mit dem Beitsatze 
hiemit erkannt, dass nacli Rechtskräftigwerden dieses Erkennt
nissee das weitere Amt gehandelt werden wird. 

Kaschau, am 30. Mai 1865. 
Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft. 

Erkenntniss. 

(Erhalten den 6. Juni 1965.) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
im Zipser Comit.ate, Gemeinde Zavadka, in der Gegend Gross• 
Bindt gelegenen, am 13. September 1854, z. 4 71 verliehenen 
Polexina-Bergwerkes, Jacob Oravecz, Johann Jassus und An
dreas Oravecz den hierämtlichen am 31. October 1864, z. 1957 
und 29. März 1865, Z. 6b2 ergangenen Aufforderungen, dieses 
Bergwerk in Betrieb zu setzen, und iiber die bisherige Unter
lassung des steten Betriebes sich zu rechtfertigen, binnen den 
gesetzten Fristen nicht entsprochen haben, wird nach Vorschrift 
des §. 243 a. B. G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes mit 
dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach Rechtskräftigwerden 
dieses Erkenntnisses das weitere Amt gehandelt "erden wird. 

Kaschan, am 30. Mai 1865. 
Von der Zips-Igl6cr k. k. Berghauptmannschaft. 

Aufforderung. 
(Erhalten den 13. Juni 1865.) 

Laut Anzeige der Gemeinde-Vorstehung Szlovinka, vom 
24. Mai 1865 ist das im Zipser Comit.ate, Gemeinde Szlo
vinka, Gegend Halade gelegene, am 5. März 1 S49, Z. 7%7 1m 
Benjamin Fuszgaenger mit zwei Längenmassen verliehene, im 
llergbuche nicht vorgetragene Augustina-Bergwerk seit mehre
ren Jahren ausser Betrieb. 

Es wird demnach der seinem Wohnorte nach unbekannte 
Benjamin Fuszgaenger und dessen etwaige Rechtsnachfolger hie· 
mit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschal
tung dieser Aufforderung in das Amtsblatt der "Ungarischen Nach
richten u gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 17 4 
a. B. G. in Betrieb zu setzen, und iiber die bisherige Unterlas
sung des steten Betriebes sieh standhaft zu rechtfertigen , wi
drigens nach Vorschrift des a. B. G. §. 243 und 244 auf die 
Entziehung dieses Bergwerkes erkannt werden wird. 

Kaschan, am 29. Mai 1865. 
Von der Zips-Igl6er k. lt. Berghauptmannschaft. 

B e r i c h t i g u n g. 
In Nr. 24, Seite 196, letzte Zeile der ersten Spalte ist der 

Name des Verfassers durch einen unliebsamen Druckfehler 
„Kassegger" statt „Russegger" gedruckt worden, was mange-
fälligst entschuldigen wolle. Die Red a c t i o n. 

ANKÜNDIGUNG. 
(42---44] Soeben ist im Verlage von Friedrich Manz in 
Wien (Kohlmarkt Nr. 7) erschienen: 

Das Desse1Uern 
in Oesterreich. 

Eine Zusammenstellung 
der in der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüt
tenwesen vom Jahre 1856 bis Mai 18ß5 erschienenen wich
tigeren Abhandlungen und Berichte über das Beseemer'eche 

Eisen- und Stahlfabricatione-Verfahren. 

Mit geschichtlichen Vorbemerkungen eingeleitet 
von 

Otto Freiherrn von Ringenau. 
Gr. 8. broschirt. Preis 80 kr. östcrr. Währ. oder 16 Ngr. 

Mit Postversendung 1 ß. öst. W. 

Diese Zeitschrift erscheint w!ichentlich einen Bogen sturk mit den nöthigen ar ti s t i s c b e n Beigaben. Der Pränumerationapreia 
st jährlich loco Wien 8 ß. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder P/2 Ngr. die gespaltene Nonpsreillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck "'· K.ul Winternita .\ Co. lD W!en. 
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Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Ueber den englischen Kohlenbergbau. (Fortsetzung.) - Anwendung des "t1;gonometrischen Rüekwärts
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Ueber den englischen Kohlenbergbau. 
!us einem Berichte über eine Im Jnhre 1863 ausgeführte 
lnstructionsreise nnch England und Schottland von Herrn 

B 1 oh m e zu Saarbrücken. 
cFig. 1-6 auf der dieser Nummer beiliegenden Tafel.> 

(Fortseti-.ung.) 
Der Kohlenabbau. 

b. Der Pfeilerbau. 

Bei mächtigen und reinen Flötzen, die keinen Versatz 
für den Strebbau gewähren, ist natürlich auch in England 
der Pfeilerbau noch allgemein, namentlich in dem ganzen 

Newc astler Districte. 
Bei den früheren englischen Bausystemen wurde der 

Pfeiler-Rückbau zum Theil gar nicht, oder erst nach Jah
ren, nachdem das ganze Grubenfeld vollständig mit Abbau
strecken durchörtert war, ausgeführt. Dieses führte natür
lich zu breiten Abbaustrecken und breiten Pfcilerdurch
hieben mit kleinen schmalen Pfeilern. 

Umgekehrt wird aber jetzt der Pfeiler-Rückbau als 
die Hauptsache 1rngesehen; es folgPn daraus grosse Pfeiler 
und schmälere Strecken, und einzelne getrennte Bauabthei
lungrn, in denen der Pfeilerbau zu gleicher Zeit ausge
führt werden kann. 

Bei stärkerem Einfällen ist man dabei ganz nothwen
dig auf unser deutsches System der langen Pfeiler mit söh
ligen Abbaustrecken und Bremsbergen gekommen, und 
ist es eigentlich nur die grössere Breite der Pfeiler mit den 
häufigeren und regelmässigen Durchhieben, welche den eng
lischen Pfeilern ein mehr quadratisches Ansehen gibt. 

Durch das Verstärken der Pfeiler und Verschwii.chen 
der Abbaustrecken werden letztere immer mehr zu wirk
lichen Vorrichtungs arbeiten reducirt und nicht als reine 
Abbauarbeiten betrieben, zu denen sie bei uns fast gänz
lich geworden sind. Die Abbaustrecken nimmt man nur 
so breit, dass der Stückkohlenfall nicht gehindert wird, 
meist 12 bis 15 Fuss. Breiter werden dieselben nicht an
getroffen. Die kostspielige Nachführung eines Wetterzuges 
an einem Stosse in besonderer Zimmerung, fällt dabei fort, 
indem statt dessen häufigere Durchhiebe gemacht werden. 

Dieselben erhalten fast immer 1 Lachter Breite und 
werden nur an einem Stosse geschrotet, wobei sie sich 
auffallend billiger als die unsrigen stellen. 

Bei uns werd•m dagegi>n die schmalen 60 Zoll brei
ten Durchhiebe nur nach dem äussersten Be<larfe der Wet
terführung ausgeführt, und sucht man dieselben durch gute 
Wetterzüge so viel wie möglich zu vermeiden. Wäre der 
Betrieb derselben billiger und der Kohlenfall besser, so 
würde man auch bei um wokl häufiger Durchhiebe anwen
den. Bei dem englischen Pfeilerbau variirt die Entfernung 

. derselben meist von 15 bis 20 und 30 Lachter. Selten macht 
dabei die Wetterführung während des Aufhauens der Ab-
baustrecken bis auf diese Entfernung Schwierigkeiten; sollte 
dieses aber der Fall sein, so werden Wetterscheidcr von 
getheerter Leinewand bis zum Durchschlage des nächsten 
Durchhiebes nachgeführt, deren Anwendung bei der Wet
terführung der englischen Gruben sehr verbreitet ist. 

Es würde auf den einzelnen Flötzen ein Gegenstand 
der Berechnung sein, welches System billiger ist: die Nach
führung der Wetterzüge in Holz mit seltenen schmalen 
Durchhieben, oder der Betrieb ohne Wetterzüge mit häu
figeren Durchhieben? 

Auf dem Heinrichfl.ötze der Grube Gerhard kostet 

1 Lachter Wetterzug von Holz 
An Arbeitslohn 

Summe 

- Thlr. 16 Sgr. 5 Pf. 

" 15 " - „ 
1 Thlr. 1 Sgr. 5 Pf. 

Die Durchhiebe kosten pro Lachter 4 Thlr. 15 Sgr. 
also 

ein 4 Lachter langer Durchhieb = 18 Thlr. - Sgr. 

" 5 " " " = 22 „ 15 „ 
Die Kohlen, welche dabei fallen , werden ausserdem 

mit 3 Thlr. })ro 100 Ctr. bezahlt , sind jedoch hier nicht 
in Betracht zu ziehen, da die Gewinnung derselben in den 
Abbaustrecken nahe eben so hoch steht. 

Es wiirden also nach vorstehender Rechnung regel
mässige Durchhiebe in Entfernungen von etwa 20 Lachter 
ebenso billig sein, als die Nacl1führung der Wetterzüge, 
falls im ersteren Falle die Stärke des Wetterstromes aus
reicht, um die Abbaustrecken ohne Wettcrscheider 20 



Lachter lang aufzuhauen. Bei streichenden Abbaustrecken 
würde dieses wohl wenig Bedenken haben; bei dem jetzi
gen schwebenden Abbau und dem stä1·keren Einfällen wer
den dagegen die schlagenden W ctter sehr gefährlich wer
den, wenn man nicht ausschliesslich mit Sicherheitslampen 
arbeiten wollte. 

Jedenfalls bleibt die Regel allgemein auzucrkennev., 
die Pfeiler so breit wie möglich, und die Abbaustrecken 
so s c h m a 1 und schnell wie möglich zu betreiben. Ein Mit
tel hierfür ist das allgemeine englische Verfahren, die Ab
baustrecken n i eh t im ausschliesslicheu Kohlcngedinge zu 
betreiben, sondern hauptsächlich im Lachtergedinge, und 
dabei dasselbe Kohlengedinge hinzuzufügen, wie beim Pfei
lerbau. Werden die Abbaustrecken nur im Kohlcnf(edinge 

. betrieben, so ist die natürliche Folge, wie wir die Erfahrung 
tliglich haben, dass die Arbeiter die Strecken zu weit trei
ben, da sie dabei an Nebenarbeiten, Nachreissen des Lie
genuen, Streckenzimmerung u. s. w. sparen, bei einer grös
seren Kohlengewinnung. 

Es muss daher das Lachtergcdingc so vorwiegend 
sein, dass ein Hauptgewinn in der herausgeschlagenen Lach
terzahl liegt. 

Hei acm englischen Abbau wird sehr häufig ein und 
dasselbe Kohlengcdingc bei Pfeilern, Abbaustrecken und 
Durchhiebcu fcstgehalt<·n, und dann bei letzteren beiden 
ein besoudcres feststehendes L ach t e r gedingc hinzu
gesetzt. 

In Saarbrücken wird die Breite der Abbaustrecken 
hestimmt durch die Unterbringung der rnitfullenden Berge 
und die Rücksicht auf den Stückkohlenfall, doch könnte 
vielleicht an manchen Stellen hierin noch gespart werden. 
Der Stückkohlenfall wird nahe derselbe bleiben, ob man 
2 1/ 2 oder 4 Lachter breite Abbaustrecken nimmt, falls nur 
an einem Stossc gehörig geschrotet ist. Was etwa durch 
geriugeren Stückkohlenfall verloren gehen sollte, wird dann 
doppelt in den breiteren Pfeilern gewonnen. 

Dabei rücken bei dem breiten Betriebe die ALbau
:itrPckeu viel langsamer voran; sie verlangen mehr Zimmc
rungs- und Reparaturkosten durch die längere Instandhal
tung, und machen überhaupt ausgedehntere und zeitrau
bendere Vorrichtungsarbeiten für ein bestimmtes Pördcr
quantum erforderlich , als es bei einem schnelk•ren Be
triebe unrl ausgedehnteren Pfeilerbau der Pali sein würde. 

Bcispi!'lsweisc steht auf drr G crhardgrube das Gedinge 
in Abbaustrecken fiir 100 Ctr. : 
im Heinrichflötze J 5 Hgr. 1 
auf Bcustflötz 12 1/2 --15 Sgr. höher als in Pfeilern. 
auf Carlfiötz 12 1/ 2 Sgr. 

Nimmt man also eine derjet;,,igen Bausohlen des Hcin
richflÖtr.es , welche nach Abzug der Streckenpfeiler eine 
mittlere Höhe von 50 Lachter und 920 Lachter Länge hat, 
und circa 8,280.000 Ctr. schüttet, so kommen hierauf nach 
dem früheren Bausysteme: 

115 Abbaustrecken a 4 Lachter, 
115 Pfeiler a 4 Lachter 

und werden also 4, 140.000 Ctr. im Abbaustreckcngediuge 
mit 15 Sgr. pro 100 Ctr. höher gezahlt, als beim Pfeiler
bau. Sie kosten also 20. 700 Thale1· mehr. 

Bleibt die Z a h 1 der Abbaustrecken unverändert, und 
reducirt man nur das Verhältniss der Abbaustrecken zu den 
Pfeilern von ·1/ 4 auf 3(,, wie es gegenwärtig eiugeführt ist, 
>10 werden nur :l/g oder 3, 105.000 Ctr. in Abbaustrecken 
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· gewonnen, mit einer Mehrausgabe von 15.525 Thlr. Es 
werden also 5.175 Thlr. au Gedinglöhnen gespart. Weit 
bedeutender würde diese Ersparniss noch sein 

1 
wenn durch 

die breiteren Pfeiler die Zahl der Abbaustrecken selbst 
reducirt werden könnte. 

Denn die Mehrkosten der Abbaustrecken pro 1 Lach
ter betragen mindestens 

an Holzkosten der Förderstrecken - Thlr. 25 Sgr. 2 Pf. 
an Holzkosten des \Vetterzuges n 16 n 5 „ 
au Abnutzung der Schienen und 

Schienenstege , gering veran-
schlagt zu n 3 n 5 „ 

Summe . · 1 Thlr. 15 Sg. - Pf. 

Jene 115 Abbaustrecken a 50 Lachter Länge verur
sachen also ausscr deu höheren Gedinglöhnen , noch eine 
Mehrausgabe von 8.625 Thlr. , wobei die häufigen Repa
raturkosten noch gar nicht veranschlagt sind. Wfüde mau 
bei obiger Flügellänge von 920 Lachter die Abbaustrecken 
nur in Entfernungen von 1 0 Lachter ansetzen, bei 3 Lach
ter Breite'· so fielen nur :1/ 10 des Feldes oder 2,484„000 
Centner in die Abbaustrecken, was einen Gewinn von 8.280 
Thlr. gewähren würde, Ausserdem erhielte mau statt 115 
nur 92 Abbaustrecken, die eine .l\Iaterialersparniss vou 
1. 725 Thlr. mit sich bringen, der ganze Gewinn betrüge 
also 10.005 Thlr. 

l\Ian sieht also, wie richtig die englischen Berechnun
gen sind, den Pfeilern möglichst grosse Breiten zu geben. 

Auf dem Contincutc fürchtet man hiiufig die st:irken 
Pfeiler, aus Sorge, dass der auf die ganze Breite eutblösste 
Stoss zu häufig zu Bruche geht. Der Pfeilerbau der Eng
ländc1· bei diesen g1:össereu Breiten besteht aber auch nicht 
in einem einfachen Rückbau in der ganzen Breite, sondcm 
wieder iu besonderen Bausystemen. 

Es ist cntwcrier ein fortwährendes Abschwarten mit 
Breiten. von 2, 3 bis 5 Lachter , oder ein stossweises Ab
hauen von beiden benachbarten Pfeilern aus. Dabei sichern 
sich die Arbeiter den Zugang immer durch sorgfältigen 
Bergevcrsatz uud legen sich provisorische Schienenbahnen 
dicht am festen Stoss nach, um dircct in die \Vagen tu 
verladen. Kurze Schienenstücke, meist von 6 F11ss Länge, 
häufig mit gusseisernen Stegen und gus8eisernen W cndc
bühnen, erleichtern diese Arbeit sehr. Die Arbeit wird da
bei, wie bei dem Strebbau , immer möglichst gegen das 
Streichen der Schlechten· gestellt, Da die Hichtunf: der 
letzteren sicl1 meist mehr dem Einfallen nähert, geht der 
Abbau also häufiger horizontal. Verlaufen dieselben jedoch 
parallel dem Streichen, wie z. B. auf dcrn Hauptflötzc der 
Grube Clifton Hall, so führt man die einzelnen Stösse von 
Unten nach Oben, trotz des stärkeren Einfalleus. - Der 
sehr interessante Abbau auf jener Grube ist folgender: 

Das FlötZ Dow seam ist 7 Fuss ß Zoll mäehtig und 
hat ein Einfallen von 16 Grad. Die Vorrichtung erfolgt durch 
einflüglige Bi·emtibcrge, die cintrümmig mit Gcgi:mgewichten 
eingerichtet sind. Die Abbaustr~ckeu sind nur 1 Lachter 
breit und 100 Lachter lang, und theilen das Feld in 15 
Lachter breite Pfeiler. Wetterdurchhiebc wcrdeu nur alle 
50 Lachter gemacht, da die Leinewaudscheidcr in den Ab
baustrecken die Wetter auf diese Länge vollständig 'fort
führen. Der Rückbau der einzelnen Pfeiler erfolgt nur mit 
5 Lachter breiten Stösscn, die vo11 Unten nach Oben gege11 
die horizontalen Schlechten geführt werden. In den Abbau-
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strecken selbst wird eine 2 Fuss mächtige Oberbank ange
baut, bei dem Pfeilerbau bricht dieselbe jedoch regelmäB· 
sig nach, sobald die Zimmerung geraubt wird. Es wird so
dann zum Schutze der Förderung und der Arbeiter eine 
9 Fuss breite Versatzmauer nachgeführt, die an dem neuen 
Seitenstosse nur Platz für eine Förderbahn lässt und 
auf höchstens 9-12 Fuss dem Arbeitsstosse aufwärts 
nai;bfolgt. 

Die Skizze (Fig. 1 auf der dieser Nummer beiliegen· 
den Tafel) zeigt den Abbau eines derartigen Pfeilers. 

Es wird hierbei alle 5 La c htcr eine neue Förderbahn 
zwischen der Steinmauer und dem festen Stosse nachgeführt. 

Bei dem Einfällen von 16 Grad auf Clifton Hall war 
eine Einrichtung vorhanden, die leeren Wagen an den Pfei
lern hinauf zu ziehen. Dies erfolgt durch eine kleine Seil
trommel (Fig. 2) mit dünnem Drathseil, die an einem höl
zernen Rahmen befestigt ist 

1 
der nur hinter zwei Stempel 

am obersten Ende der Bahn angelehnt zu werden braucht 
und jedesn1al versetzt wird, sowie der Stase fortschreitet. 
Der Schlepper zieht hier bequem mit einem Haspelhorn 
den leeren Wagen am Stosse hinauf. Zum Hinabbremsen 
des vollen Wagens ist an der Trommel eine kleine Brems
scheibe vorhanden, um die ein Stück Hanfseil geschlungen 
ist; durch Anziehen dieses Seiles wird hinliinglicb gebremst, 
so dass der geladene \>Vagen gefahrlos hinabgelassen wird. 

Auch hier mag vielleicht die _Aufführung der Stein
mauern als eine sehr bedeutende Ausgabe erscheinen. Den 
Angaben nach betragen dieselben jedoch nur 16 Sgr. 8 Pf. 
auf die 100 Ctr„ also jedeufalls weniger, als wenn die Pfei
ler noch durch .mehr Abbaustreckei". gespalten würc.len. 

Als ein andPres Beispiel des Abbaues mit strei
chenden Stössen verdient der Abbau auf den Gruben 
Gosforth und Killingwortb bei Newcastle erwähnt zu wer
den 1 wo im Uebrigen die Verhältnisse denen von Saar
brücken am meisten gleichen.' Die Gruben bauen auf einem 
weichen Fettkohlenflötze .High main seam" von 4 bis 7 1/i; 
Fuss Mächtigkeit bei 12 bis 18 Grad Einfallen und einem 
nicht sehr guten Dache. Die Vorrichtung erfolgt durch ho · 
rizontale Abbaustreeken von 2 Lachter llreite und schwe
bende Pfeilerdurchhiebe von 1 Lachter Breite , welche so 
genau untereinander liegen, dass sie beim späteren Abbau 
als Bremsberge benutzt werden. Zwischen denselben blei
ben Pfeiler von 15 bis 22 Lachter Länge und 15 Lachter 
Höhe stehen. 

Der Rückbau erfolgt von oben nach unten, und wird 
jeder Pfeiler aus zwei benachbarten Durchhieben mit 2 1;2 
Lachter breiten Stössen in Angriff genommeM, welche also 
bei 7 bis 11 Lachter Länge sich treffen (vergl. Pig. 3). 
Die provisorischen Stempel werden sodann geraubt, so 
dass das Dach nnchgebrochen ist, bevor der nächst untere 
Stoss in Angriff genommen wird. In sechs solchen Stössen 
ist also ein Pfeiler jedesmal abgebaut. 

Zur Hinabförderung der Kohlen bis auf die Haupt
fördersohle werden eigentlich drei Arten von Bremsen 
gebraucht: 

Zunächst bei dem Abbau selbst ganz kleine Bremsen, 
die nur aus einem kleinen Rade bestehen, welches in einem 
eisernen Bügel liegt, der durch eine Kette an einen Stem
pel befestigt wird. Das Rad hat 20 Zoll Durchmesser, und 
läuft eine Kette über dasselbe zur Befestigung der Wagen 
hinauf. Zum Bremsen steckt der Schlepper, welcher hier 

das Bremsen selbst besorgt, einen Holzhebel zwischen die 
Radspeichen, so dass die Kette schleifen muss. Ist die Nei
gung zu stark, so bremst er am Wagen selbst und geht 
mit ihm hinab. 

Mit diesen kleinen Bremsen, sogenannten dillys, wer
den höchstens zwei Pfeilerhöhen, also 30 Lachter, abge
bremst, dann münden sie in eine Abbaustrecke 

1 
die zur 

horizontalen Förderbahn vorgerichtet ist und welche zu 
dem Kopfe eines zweiten Bremsberges führt. Dieser zweite 
Bremsberg dient für etwa 6 bis 8 der eben erwähnten obe
ren Bremsen. Die z~eite Bremse hat auch kleine Dimen
sionen, und unterscheidet sich, wie die Skizze (Fig. 4 und 5) 
ergibt, nur dadurch, dass an das 20zöllige Rad ein Brems
ring angegossen ist, an den ein eisern11s Bremsband ein
gedrückt werden kann. Der ganze Apparat ist nur auf 
starken Holzbohlen befestigt, so dass also auch diese 
Bremsen leicht versetzt werden können. Der volle Wagen 
zieht einen leeren hinauf. 

Hier gehen die Schlepper ni eh t hinab, sondern ein 
besonderer Knabe dient als Bremser. Mit diesen Bremsen 
geht man bis zu 90 Lachter flache Teufe. Am unteren Ende 
findet sich dann jedesmal eine Pferdestation. 

Mündete diese dann noch nicht in der Schachtsoh Je 
oder in der Anschlagssohle eines flachen Maschincnschach
tes, so kommt nun ein dritter grosser Bremsberg hinzu, 
wie sie in England sehr verbreitet sind , der ein grosses 
Baufeld versorgt und Züge von 8 bis 12 und meh~· Wagen 
auf Längen von 100 bis 300 Lachter hinab bremst. Meist 
sind dabei grossc liegende eiserne Scheiben mit an.~egos
senem Bremsring vorhanden. Das Seil ist 1 1/

2
mal um die 

Scheibe herumgelegt. Zwei Trommeln mit :;etrcnnten Sei
len, wie bei uns, findet man höchst selten. Durch die eng
lische Einrichtung wird offenbar die Hälfte der Seillänge 
immer gespart. 

(Fortsetzung folgt.) 

Anwendung des „trigonometrischen Rück
wärts-Einschneidens" bei dem Verp:ftocken. 

Während der im vorigen Herbete vom Herrn k. k. 
Bergcommissär \Vilhelw Ritter von Fritsch vorgenomme. 
neu Verpflockung der gewerkschaftlichen Grubenmassen in 
Sagor war mehrfach Gelegenheit, die vorzügliche Brauch
barkeit des „trigonometrischen Rückwlirts-Einschneidensu 
für die Bestimmung einzelner Lochsteine zu erproben, wenn 
wenigstens 3 triangulirte Fixpuncte, - Kirchthürme, Haus
ecken u. dgl. von einem Standpuncte in der Nähe des zu 
setzenden Lochsteines sichtbar sind, und es dürfte vielleicht 
für manchen Markscheider von Interesse stiin, das hierbei 
angewendete Verfahren kenneu zu lernen. 

Die beiläufige Lage des zu setzenden Lochsteines ist 
immer leicht mit Zuhilfenahme der Katastrn.lmappen oder 
auch anderer localer Orientirungsmittel zu bestimmen. Man 
hat dann blass von dem gewählten Standpuncte die sieht· 
baren Fixpuncte, deren Coordinaten in Bezug auf einen 
gewählten Axpunct und die Mittagslinie bekannt sein müs
sen, mit dem theoretischen zu pointiren, aus den gemesse
nen Winkeln und bekannten Dreieckseiten die Coordina
ten des 8tandpunctes und sonach den Schlusszug zum 
Lochstein zu berechnen. Sind mehr als 3 Triangulirungs
puncte sichtbar , so wird man zur Controlle auch einige 

* 
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der übrigen anvisireu, und so die Genauigkeit des Resul
tates zu erhöhen suchen. Die hierher gehörigen Formeln 
sind, mit Bezug auf die Skizze {Fig. A beiliegender Ta
fel) folgende : 

x-y x+y 
tg -2- = tg (45° - lf). tg -2-

x + y = 2 1t - (m + n + C} 
b. ein u . 

tg 1f = . und ist deren Entwickelung in je
a. sm m 

dem Lehrbuche der Geodäsie zu finden. 
Ein besonders interessanter Fall wurde bei der er

wähnten Verpflockung folgendermassen gelöst: 
Es handelte sich um die Bestimmung zweier Steine 

I und II mit Zuhilfenahme der Fixpuncte - Hausecken -
E und F, welche letztere aber gPgenseitig nicht sichtbar 
waren, siehe die Skizze Fig. B auf der dieser Nummer bei
liegenden Tafel. 

Es wurden zuerst je ein kurzer Zug mit dem Schien
zeuge von den Hausecken E und F gemacht, um die Staud
puncte C und D für den Theodolitheu zu erhalten, sodann 
wurden die Winkel a, b, c, d, e und f gemessen, wobei 
der Thcodolith nur beiläufig in der Nähe der zu setzenden 
Steine 1 und II - über A und B - aufgestellt wurde. Es 
kam nun Alles auf die Ermittlung der Mittel x und y au; 
denn waren diese bekannt, so konnte mau leicht mit Hilfe 
der bekannten Länge und Hichtung der EF, beziehungs
weise CD, die übrigen Seiten in dem Vierecke ABC D und 
sonaeh auch die Schlusszüge zu 1 und II berechnen. X und 
y wurden auf folgende Art ermittelt: 

AD ein b B C ein a 
CD= =----

sin(a+ x) sin(f+y)' 

1 

sin f AD BC sin a 
AB 

- sin(d+e) 
------
ein (b +_c)° 

a 
Gleichung 1 durch Gleichung 2 dividirt, gibt: 
ein b. siu (d + e) ein e. ein (b + c) 

;~-f. ein (a -l- x) - ein a. sin (f + y) · 
Es ist aber, siehe die Skizze: siu (f + y) = sin (e + x) 

somit 
sin b. sin (d + e) sin e. ein (b + c) . = hieraus 
sin f. sin (a + x) ein a. sin (e + x} 

ein (a + x) siu a. sin b. ein (d + e) 
= K oder 

ein (e + x) - sin e. sin f. sin (b + c) 
ein a. cos x + coe a. sin x ein a + cos a. tg x 

= =K, 
sin e. cos x + eos e. siu x ein e + cos e. tg x 

K. sin e - sin a . 
woraus tg x = und endlich findet man: 

cos a - K. cos e 
K. sin f - siu b 

tg y = -· - . 
cos b-K. cos f. 

Die Formeln sehen ziemlich cowplicirt aus, doch geht 
die Rechnung damit, namentlich bei Anwendung von Ta
feln in welchen die Kreisfunctiouen selbst (nicht deren Lo
garithmen) enthalten sind , schnell von Statten , und die 
Genauigkeit und Schnelligkeit der Lösung , erzielt durch 
die geringe Anzahl der zu messenden Gröesen, lohnt reich· 
lieh die Mühe der Berechnung 

Sagor, im März 1865. A. Hardl 

Ueber die electrische Lampe von Dumas 
und B e n o i t, und ihre Anwendung zum 
Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. 
Nach dem llcrichtc von de Luynes im llulletin de la Societe 
d'Encouragement, t. XI p. 551, September 18ß4, uud dem Auf
satze des Bergingenieurs Parran iu den Annales des mines, 
6. serie, t. IV p. 455. Durch Dinglers polytechnisches Journal, 

erstes Maiheft 186;i. 

Kit Abbildungen I-IV auf beiliegender Tafel. 

Zur Ausführung durchaus uothwendiger Arbeiten, so
wie zur Rettung von Menschen , welche den Wirkungen 
schädlicher Gase unterlegen sind, wird es für die Arbeiter 
oder die Rettenden häufig nothwendig, an Puncte sich be
geben und dort sich aufhalten zu müssen , deren Luft der 
Gesundheit schädlich ist Zum 8chutze dieser Individuen 
gegen die Einflü~se solcher Luft werden sie durch Beklei
dung mit Apparaten, welche denen der Taucher ähnlich 
sind und mittelst deren die zum Athmen erforderliche Luft 
durch lauge, mit der iiusseren Atmosphäre communicireude 
Röhren zugeführt wird, von dem sie umgebenden Medium 
isolirt. 

Es ist indessen nicht genug, ungefährdet in einer ver
dorbenen, irrespirabeln Atmosphäre sich aufhalreu zu kön· 
nen; häufig kommen auch Fällo vor , in deneu, da diese 
Atmosphäre die Verbrennung nicht zu unterhalten vermag, 
die Anwendung gewöhnlicher L11mpen unmöglich ist, und 
dann werden die Arbeiten in einer solchen Atmosphäre 
mühsam, lan~wierig und gefährlich. Daher würde ein Be
leuchtungsapparat, welcher auch unter derartigen Verhält· 
niesen seine Dienste gehörig zu leisteu im Stande ist, von 
ausserordentlichem Werthe sein. Duma a, Betriebsdirector 
der Eisensteinzechen vo11 Lac bei Privas (Ardcche-Depar
tement) und Dr. med. Benoit haben mit Anwendung der 
Geissler'schen electrischen Röhren ein solches, so 
wiinschenswerthes Resultat glücklich erreicht*). 

Die Erfinder erinnern daran, dass sie nicht die ersten 
sind, welche diese Lichtquelle zu verwerthen suchten. Schein 
früher war sie von du M o n c e l zur Beleuchtung der Mund
höhle vorgeschlagen worden, wornach die Genannten auf 
den Gedanken kamen, sie zur Grnbcnheleuchtung zu be
nutzen. 

Der electrische Grubonbeleuchtungsapparat von Du
mas und Benoit besteht aus drei Haupt.theilen: 

1. aus einem galvanischen Element, von modificirter 
Buusen'scher Einrichtung; 

2. aus einer Ruhm kor ff'schen lnductiousspule; 
3. aus einer Geissler'ttchen electrischeu Röhre. 

I. D a s g a 1 van i s c h e E 1 e m e n t. 

Dieses besteht aus einem cylindrischen , aussen mit 
einem isolircuden Ueberzuge von Kautschuk versehenen 
Zinkgefässe , aus einein Gefässe von porösem Thon und 
einem hohlen Kohlcncylinder. Das Zinkgefä;s ist etwa 20 
Centim. hoch und 1 O Centim. inneren Durchmesser; die 
Flüssigkeiten stehen 15 Centim. hoch. Das Element wird 
mit Wasser und Schwefelsäure beschickt , in das poröse 
Gefäss aber kommt doppeltchromsaures Kali. Ist das 

*) In einer V crsammlung des öst. Ingen_ieur-~ ereines hielt 
Herr Dr. Reitling er schon vor 2 Jahren emen mteressante1~, 
von Experimenten begleiteten Vortrag iiber d.ie Anwendbarkeit 
der Geisler'schen Röhren zur Beleuchtung m Gruben. 

Die Redaction d. öst. Zeitsclu-ift f. Berg- n. Hüttenw. 
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Zink gut amalgamirt und die Beschickung in den passen· 
den q uantitativcn Verhältnissen geschehen, so functionirt 
der App11rat zwölf Stunden laug ununterbrochen. Aussen 
bildet sich Zinkvitriol, im porösen Gefässe dagegen Chrom
alaun, denn: 

2KO, Cr03:+ 6S0 3 +24H0=2KO, S0 3 +2Crü 3 + 
4S03 +·24HO = (Cr203, 3S0 3 +Ko, S0 3 + 24HO) 

+ KO, 2S0 3 + 30. 
Der positive Pol ist an der Kohle, der negative am 

Zink. 

II. Die Rhumkorff'sche In ducti onsspule, 

Der Rhumkorff'ache Apparat besteht bekanntlich aus 
einer aus 2 Millimeter starkl!m Kupf Prdraht angefertigten 
inducirenden Spirale und aus einer aus ganz dünnem Kup
ferdraht (Nr. 16 des Handels) gewundPnen inducirten Spi
rale von mehreren Kilometern Länge , welche beide mit 
einem isolirenden Ueberzuge versehen und um einen ge· 
meinscbaftlichen cylindrischcn Kern gewickelt sind; ferner 
aus einem Bündel von weichem Eisrndraht, welches in der 
Achse der Spule liegt; endlich aus einem, als Stromunter
brecher dienenden , durch den Hauptstrom in Bewegung 
gesetzten schwingenden Hammer, und aus einem Con· 
densator. 

Diesen letzteren, dessen erste Idee wir F iz e au ver
danken, stellt Ruhmkorff aus zwei Blättern Stanniol her, 
welche auf beiden Seiten eines Streifens von gummirtem 
Taffct angeleimt und zwis~hen zwei anderen Streifen des
selben Taffets mehrfach zusammengelegt sind. Dieser Con
deusator wird auf der inuereu Seite des de1~ Spule als Un
terlage oder Halter dienenden Brettes angebracht und seine 
Anuirungcu werden mit dem ii:ducireudeu Strome in Ver
bindung gesetzt. 

Bezüglich der '.fheorie des Coudensntors sind die Phy
siker verschiedener Ansil·ht; seine practiscbe 'Wirkung ist 
aber vollständig 1111chgewiesen: der Funke des. Unterbre
chers nimmt au latcnsitli.t ab und der inducirte Strom wird 
extensiver. 

Leitet man den galvanischen Strom in den induciren
den Draht, so treten au den Polen des inducirten Stromes 
verschiedene Erscheinungen auf, je nachdem die Pole die
ses Stroms durch isolireude oder leitende Medien mit ein
ander verbunden oder getrennt werden. 

Eine der auffallendsten dieser Erscheinungen, welche 
bei der electrischeu Lampe Anwendung findet, ist folgende: 
wird der inducirte Strom uut('rbrochen und bleiben beide 
Pole getrennt, so zeigt sich nur der directe inducirte Strom. 
Die inducirte Spirale kann dann einen continuirlich wir
kenden Strom von unveränderlicher Richtung liefern, wel
cher ebenso bestimmte Pole zeigt , wie ein galvanisches 
Element. 

Die Spule der Lampe, mit welcher Parran experi
mentirte, hatte 150 Millim. Länge und 46 Millim. äusseren 
Durchmesser. 

III. Geissler'sche Röhren. 

Diese von Geissler in Bonn um das Jahr 1856 erfun
denen Apparate sind verschieden geformte Glasröhren, wel
che nur verdünntes Gas enthalten, durch welches letztere 
sieh mittelst zweier Electroden ein electrischer Strom hin· 
durchleiten lässt; durch die vor der Lampe nach Austrei
bung der Luft zugeschmolzenen Enden der Röhre gehen 
nämlich zwei Platindrähte hindurch. 

Wird in einer solchen Röhre eine kleine Menge eiues 
Dampfes oder Gases , welches die Schichtung Jes electri
scben Lichtes zu zeigen vermag, eingeschlossen, und wer
den dann die Platindrähte mit den beiden Enden aes indu
cirten Drahts des Ruhmkorff'sehen Apparate~ verbunden, 
bei welchem als Electricitätsquelle 1iines oder mehrere Ele
mente benutzt werden, so erscbeiut in der ganzen Länge 
des Rohrs eine Reibe von leuchtenden, durch dunkle Zwi
schenräume von einander getrennten Schichten. 

Gewöhnlich ist der negative Pol durch einen ziemlich 
breiten dunkeln Zwischenraum von der ersten leuchtenden 
Schicht getrennt; uber unmittelbar in Berührung mit dem 
negativen Pole selbst zeigt sich eine , in li.usserst feine 
Schichten getheilte leuchtende Atmosphäre. Farbe, Gl11.nz, 
Spectrum, kurz alle Eigenschaften dieses Lichtes hängen 
von der in der Röhre eingescblosseneu gasförmigen Sub
stanz, von der Beschaffenheit und Form der Röhre selbst, 
sowie von der Kraft des Inductionsapparates und der durch 
den Durchgang des Stromes entwickelten Temperatur ab. 

Das im Vacuum der Geissler'schen Röhren erzeugte 
electrische Liebt wird durch die Annäherung von Magneten 
und selbst von bloss leitenden Körpern beeinflusst. Einen 
stärkeren Glanz und grösscre Gleichmässigkeit kann mau 
ihm durch Benutzung der Fluorescenz des Glases verleiben. 

Da die Erscheinungen der PI uoresceuz - d. h. 
des Fortbestehens des Leucbtens der Körper unter dem 
Einfluss der Electricität - bei den Wirkungen der electri
schen Lampe in's Spiel kommen, so dürfte es angemessen 
sein, einige Worte über dieselben zu sagen. 

E. Be c q u c r e 1 hat gefunden, dass wenn mau gewisse 
feste Substanzen, z. B. Sulfuridc und Fluoride der alcali
schen Erdmetalle, in kleinen Stückchen oder als Pulver in 
beiderseitig geschlossene Glasröhren einführt, in denen die 
Luft bis auf 1 oder 2 Millimct. Druck verdünnt ist, und 
durch Anwendung einer Ruhmkorff'sd1en lnductionsspule 
electriscl1e Funken durch eine solche Röhre hindurchschla
gen lässt, man ein anhaltendes Liebt erhält, dessen Inten
sität und Farbe von der Stärke des Stromes und vou der 
Bcschaflenheit der in der Röhre eingeschlossenen Substanz 
abhängig ist. Durch dieses Licht wird die Tempeutur nicht 
merklich erhöht. 

Nach späteren Beobachtungen Ruhmkorff's zeigen 
sich in manchen Geissler'schen Glasröhren, welche nur 
verdünnte Gase enthalten, nach dem Dnrchschla.gen der 
Funken Lichtspuren, welche nur einige Sccunden auha.lten 
und deuen analog siud, welche von phosphorescireuden, in 
der Röhre electrisirten Substanzen verbreitet werden. 

Nach Gas s io t lässt sich die Fluorescenz des Glases 
durch die Einwirkung des electrischeu Lichtes deutlich 
wahrnehmen, wenn man den Inductionsstrom in eine Gciss
ler'sche Röhre leitet, welche zur einen Hälfte aus englischem 
Bleiglas und zur anderen Hälfte uus deutschem oder soge· 
nanntem böhmischem Kaliglas besteht; die erstere Hälfte 
fluorPscirt griin, die zweite blau. 

Die mit den Geisslerscheu Röhren durch den iuducir
ten Strom des Ruhmli.orlf'scbcu Apparates zu erlangenden 
Lichtersrheinungen wurden in letzterer Zeit \'Oll verschi'e
denen Physikern näher untersucht und zu verschiedenen 
wissenschaftlichen Versuchen angewendet , aber der Ge
danke, die Fluorebceuz jener Röhren zur Hersteilung eines 
tragbaren Erleuchtungs-Apparates für Bergleute zu ver
werthen, ist, gleichwie die practische Ausführung dieses 



Gedankens, welche mit nicht geringen Schwierigkeiten ver
knüpft war, Eigenthum von Dumas und 'Benoit. 

Da die lnductionsspule nebst den galvanischen Ele
menten ein möglichst geringes Volum und Gewicht haben müs
sen, wenn sie zu einem tragbaren Apparate zum Gebrauche 
in der Grube angewendet werden sollen , so müssen die 
Beschaffenheit und der Druck der Gase, die Besl'hickuug 
der galvanischen Elemente , die Form des Geisslerschen 
Rohres und die chemische Zusammensetzung des zur An
fertigung desselben verwendeten Glases in zweckgemässcr 
Weise abgeändert und aufpassende Art mit einander com
biuirt werden, um einen, hinsichtlich der Stärke, der Regel
mässigkeit und der Dauer des erzeugten Lichtes möglichst 
grossen Nutzeffect zu erzielen_ 

Die unten näher angegebenen Einrichtungen sind die
jenigen, welche bis jetzt mit der Ir.leinen Ruhmkorff'schen 
lnductionsspule und dem mit zweifach-chromsaurern Kali 
beschickten Elemente die günstigsten Resultate gegeben 
haben_ 

In den Röhren sind nach Dumas' und Benoit's Angabe 
unter 8 bis 11 Centim. Quecksilberdruck metallische Dämpfe 
(Quecksilber, Zinnchlorid etc.) und gewisse Gase, wie Stick
stoff, Kohlensäure, W nsserstoff etc. eingeschlossen. Die 
Anwendung solcher Dämpfe und Gase, welche in Folge der 
Einwirkung des electrischen Stroms im Rohre feste Körper 
absetzen wiirden, ist zu vermeiden. 

Die Versuche in den Gruben von Alais wurden mit 
der Röhre Fig. I abgeführt. Bei den in den Fig. II, III und 
IV dargestdlten Formen der Röhre haben die gewundenen 
oder als Anhang angebrachten Theile einen äusseren Durch
messer von 2 bis 3 Millim. und einen lichten von etwa 
1 l\Iillim. 

Zur Auffindung der besten Form der Röhre dürften 
aber noch viele Versuche erforderlich sein. 

Einrichtung der electrischen Lampe. 

Dl\,S Element ist von der lnductionsspule gänzlich 
getrennt; beide sind in den zwei Abtheilungen einer Art 
Patrontasche unbeweglich befestigt. Diese Tasche ist aus 
Leder oder vulcanisirtem Kautschuk verfertigt und wird 
an einem starken Schulterriemen wie ein Jagdranzen ge
tragen ; sie ist mit eiiwm hölzernen, mit Kautschuk gefüt
terten Deckel verschlossen ; die Fugen schliessen ganz 
wasserdicht. 

Die Geissler'sche Röhre ist in einen Glascylinder ein
geschlossen, welcher von zwei kupfernen, durch vier Stäbe 
mit einander verbundenen und mit Kautscbuck überzoge
nen Armaturen geschützt wird; dieser Theil des Apparates 
erinnert durch seine Form an die gewöhnliche Sicherheits
lampe. 

Die Verbindung mit der indueirten Spirale wird durch 
zwei gut irnlirte Rheophore oder Leitungsdrähte von ge
nügender Länge hergestellt. Die Röhre liisst sich mittelst 
eines Trägers und einiger Bänder nn der vorderen Seite 
der Tasche befestigen, so dass sie die Fahrt des Bergmanns 
erleuchtet u11d ihm die Arme frei lässt; auch kann sie in 
der Hand gehalten und in alle nöthigen Stellungen gebracht 
und um die ganze Länge der Rheophoren yon der Tasche 
entfernt werden. _Das Gewicht des ganzen Apparates be
trägt ungefähr 5 1/ 1 Kilogr. , und obgleich derselbe durch
gängig aus sehr zarten Theilen besteht, so ist e1· doch, so
bald er einmal in Ord~ung gebracht und verschlossen wor-
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den, vor Verletzung vollkommen geschützt und kann jedem 
Arbeit~r anvertraut werden. 

Der Strom des galvanischen Elements lässt sich mit 
der Hand mittelst eines isolirenden Knopfes, welcher aus 
dem Deckel der Tasche hervorragt, beliebig regieren; ver
mittelst einer durch diesen Knopf in Bewegung gesetzten 
kupfernen Schraube lässt sich nämlich die Verbindung zwi
schen den beiden festen Theilen eines steifen Metalldrahts 
durch Vermittelung eines Hutes mit Lagersitz herstellen 
oder unterbrechen; dieser steife Drahtstab verbindet das 
Element mit der Inductionsspule und leitet , sobald die 
Schraube g•111z nicdergcdreht wird , deu iuducireuden 
Strom fort-

Die in dem galvanischen Elemente sich entwickeln
den Gase können mittelst eines steifen, aus isolirendcr Sub
stanz bestehenden Stabs , welcher durch den Deckel der 
Tasche und denjenigen des Elements hindurchgeht, abge
führt werden. Dieser Stab ist hohl und bildet eine kleinP 
Esse, welche an freier Luft mündet, und mit einem kleinen 
Pfropfen geschlossen ist, welchen man nur zu lüften braucht, 
um das Element von den in ihm entwickelten Gasen ·zu 
reinigen. 

(Schluss folgt.) 

Der Stollenbruch des Rammelsberger 
Bergbaues. 

Goslar, 3. l\lai. 

Das rasche Aufgehen der im Lauf dieses Winters ge
fallenen grossen Schneemassen hat auch für den R am
m e 1 s berge r Bergbau einen vorübergehenden nachtheili
gen Einfluss gehabt, denn die iu der Nacht vom 6. auf den 
7. April d. J. von den umliegenden Bergen herabströmen
den Schneewasser hatten sich in einer etwa 6 Ltr. über 
dem tiefen Juli u s. P o r tun a tu s -St o 11 e n liegenden Ver
tiefung angesammelt und hier einen förmlichen Teich gebildet. 
Vicse 'Vasser müssen noch in derselben Nacht eine Ver
bindung mit dem Stollen, welcher au diesem Puncte in de1· 
Formation des bunten Sandsteines steht, vom Tage ab ge
funden haben und auf diesem W ei:re mit grosser Gesch win
digkeit und starkem Drucke eingedrungen sein , so dass 
dadurch die Stollenzimmcrung in Bewegung gekommen und 
dann zu Bruche gegangen war. 

Der Bruch wurde früh Morgens am 7. April d. J., als 
die betreffenden Arbeiter von den Gruben ab den Stollen 
durchfahren wollten, aber wegen der aufgehenden Wasser 
nicht mehr hinunter konnten, bemerkt und eine darauf an 
Ort und Stelle vorgenommene Untersuchung ergab: 

1) dass am Tage zwischen dem VI. und V. Stollen
lichtloche in der oben erwähnten Vertiefung Wasser stan
den, deren Niveau allmälig niedriger wurde und bei wel · 
eher Veränderung zugleich e,in Senken der AckcrkruD)e 
beobachtet werden konnte; - 2) dass oberhalb jenes Was~ 
scrsumpfes in dem VI. Stollenlichtloche die Grubenwasser 
in die Höhe traten; - 3) dass unterhalb jenes Wasser
sumpfes vom V. Stollenlichtloche ab der Stollen nach bei
den Richtungen, nach dem Stollenmundloche und nach dem 
VI. Stollenlichtloche hin, beinahe ganz mit Thon und Grand 
ausgefüllt war; - 4) dass diese Ausfüllung vom V. Stol
lenlichtloehe ab nach dem Stollenmundloche hin auf 110 
Ltr. Länge bis zum IV. Stollenlichtloche sich erstreckte, 
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und 5) dass nach dieser Wahrnehmung der fragliche Stol
lenbruch zwischen dem V. und VI. Lichtloche, etwa 18-25 
Ltr. oberhalb des V. Lichtloches liegen müsse. 

Es wurde nun in Erwägung gezogen, welche Arbei
ten auszuführen seien, dem Uebel rasch abzuhelfen und 
die ßaue unter dem Stollen vor dem Eindringen der Was
ser zu schützen und nach der zu diesem Zwecke abgehal
tenen Berathung wurde als das Beste anerkannt: 

1) sofort die Reinigung des vom V. bis nach dem IV. 
Stollenlichtloehe verschlämmten Stollens vorzunehmen; -
2) etwa 3 Ltr. von dem V. Stolleulichtloehe einen mit die
sem Lichtloche durch ein Ort in Verbindung zu bringenden, 
zuvörderst 3 Ltr. tiefen und 22-25 Ltr. langen Einschnitt 
bis hinter den Bruch zu treiben , dort einen 2-2 1/ 2 Ltr. 
tiefen Schacht bis 60 Zoll unter das Niveau der aufgestaue
ten 'Vasser niederzubringen, dann 3 Heber von Zinkblech 
und 6 und 8 Zoll Durchmesser einzubauen und diese im 
V. Stollenlichtloche ausgiessen ~u lassen und 3) dann wäh
rend der Thätigkeit der Heber den Einschnitt weiter nie
derzubringen und, - sobald die Heber wegen einer zu 
geringen Niveauverschiedenheit des Ein- und Ausflusses zu 
wirken nachlicssen, - die \Vasser in Gerinnen durch den 
Einschnitt in das V. Stollenlichtloch zu führen. 

Bei dem Entwurfe dieses Planes wurde als besonders 
maassgebend bezeichnet: 

1) dass die ersten, zum Einbau der Heber erforderli
chen Arbeiten gleichzeitig mit dem Reinigen des 110 Ltr. 
langen Stollenmittels, vom V. bis zum IV. Stollenlichtloche, 
beendigt sein würden und mithin die erforderliche Hilfe in 
der möglichst kürzesten Zeit kommen werde; - 2) dass 
die 3 Heber, von denen einer einen Durchmesser von S 
Zoll und zwei Durchmesser von 6 Zoll erhalten sollten, bei 
de.a· Niveauverschiedenheit des Ein- und Ausflusses von 2 
bis 11/ 2 Ltr. das zunächst in Betracht kommende 'Vasser
quantum von 140 bis 180 Cbkfuss. pro l\Iin11te fortschaffen 
würden; - 3) dass bei dem geringen Fallen des Stollens 
in der Nähe der Gruben nur 40-GO Zoll hoch von der im 
VI. Stollcnlichtloche stehenden und 2 3/~ Ltr. hohen Was
sersäule wcgzusch11ffen 8C!en , wenn die Gmben vor dem 
Einfallen der Wasser geschüt~t bleiben sollten; - 4) dass 
ein derartiger Einschnitt bei den zu Gebote stehenden Ar
i eitskrüften rnscher herzustrllen sei, als ein Ort und 5) 
dass durch die Herstellung eiues solchen Einschnittes jede 
Gefahr für die Arbeiter möglichst abgewendet werde, wel
che b~i einem Drucke der Wassermasse von etwa 8-9 Ctr. 
auf den 0 :Fuss besorgt werden musste. 

Die erforderlichen Arbeiten - zu denen die Kg!. 
Hanoverschen und die Herzoglich Braunschweigi
s c h e n Berg- und Eisen bahn - Verwaltungen sowohl mit 
Material als mit Arbeitskräften mit grösster Bereitwillig
keit und Schnelligkeit zu Hilfe kamen - wurden nun so
fort kräftig in Angriff genommen, und begünstigt durch das 
schönste Wetter und die Arbeitslust der betheiligten Mann
schaft. schritt Alles auf die erfreulicliste 'V eise in dl·n ersten 
Tagen fort. Dann traten aber Schwierigkeiten bei dem Ab
sinken des hinter dem Bruche angesetzten Schachtes ein, 
welche darin bestanden , dass bei 1 % Ltr. Schachtteufe 
sich Wasser einstellten, welche das weitere Absinken des 
Schachtes, bei aen vorhandenen Hilfomitteln, fast unmög
lich machtlln. 

Nur durch zwei kräftige Spritzen und dann durch eine 
zu Hilfe gekommene Locomobile gelang es, die Wasser 

soweit zu Sumpfe zu halten 1 dass jener Schacht auf 2 7fs 
Ltr. niedergebracht werden konnte. Zwischen der Stollen- ' 
first und dem Schachtgesenke lag jetzt noch ein Mittel von 
30 Zoll Höhe. Gusseiserne weite Röhren wurden nun bis 
auf dfo Stollenfirst eingerammt und in diesen Röhren Boh
rungen von 6-8 Zoll Bohrweite vorgenommen. Beim Her
ausziehen des Bohrers trat ein grösseres Quantum 'Vasser 
aus den Röhren hervor; dasselbe wurde aber nach und 
nach wieder geringer, so dass für einen 6 Zoll weiten He
ber, wie ein angestellter und sehr günstig ausgefallener 
Versuch ergab, ein hinreichendes Quantum Wasser nicht 
zuströmte. Die Schwierigkeiten, welche sich der Nieder
bringung des Heb ersch achtes und der Aufräumung der 
darin versenkten Röhren entgegenstellten, sind lediglich der 
Beschaffenheit des Terrains zuzuschreiben, welches aus 
einem sehr zähen Thone bestand. Dieser Thon liess mehr 
'V nsser durch, als mit den Pumpen gewältigt werden konnte, 
aber nicht genug, um auch nur einen Heber damit nach
haltig speisen zu können. 

Da nun wiederholte Bohrungen in den Röhren keine 
günstigeren Reeulte lieferten, so wurde der Beschluss ge
fasst, von dem Heberschachte ab, etwa 20 Zoll unter dem 
Niveau der aufgestaueten 'Vasser, die Sohle eines ·stark 
fallenden Ortes anzusetzen und dieses Ort über dem Stol
len in der Richtung nach dem VI. Stollenlichtloche hin zu 
treiben. Jedoch die Hoffnung, mit diesem Orte die Wasser 
aufzuschliessen, wurde nicht erfüllt und man entschloss 
sich jetzt, - 1111chdem der verschlämmte Stollen vom V. 
Stollenlichtloche iu der Richtung nach dem Bruche auf 
etwa 18 Ltr. gereinigt und zur Sicherheit für die Arbeiter 
ein Hilfsschacht hier bis auf den offenen Stollen niederge
bracht war, - mit einem Ei 11 schnitte zwiochen jenen 
beiden, vor und hinter dem Stollenbruche liegenden Schäch
ten bis auf die Stollenfirst niederzugehen. 

Dic>se Arbeit, mit Kraft angefangen und 36 Stunden 
rüstig fortgesetzt, führte v o 11 ständig zu rn Z i e 1 e, denn 
am 22. April, Morgens 7 1/ 2 Uhr, erfolgte die Lösung des 
Bmches. Die Freude über das vollendete Werk, bei wel
chem glücklicher Weise ein Unglücksfall nicht zu beklagen 
gewesen ist, war bei allen Betheiligten gross, denn ein J cder 
hatte das Bewusstsein , seine Schuldigkeit vollständig ge-
than zu haben. („Bcrggcisl. ") 

Notizen. 

Die böhmischen Berg- und Hüttenmänner werclen 
sich, clen bei der vorjährigen Joachimsthaler Versammlung ge
fassten Beschlüssen folgcncl, dieses Jahr in Prag versammeln. -
Vielleicht wiire es gut, Anregungen zn den zu besprechenden 
Gegenstiinclen b a 1 cl zu veröffentlichen, um clann bei den Dis
cussionen die Debatten nicht ganz tmvorbereitet zu führen. Es 
handelt sich dabei nicht um schöne und gelehrte Reden, son
dern um massgcbeucle Mittllcilungen aus cler Praxis selbst, wel
che, noch. so einfach und scl_ilicht vorgebracht, mit entscheiclen
dem Gewichte auftreten , wenn sie mit den erforderlichen Be
triebsdaten unterstiitzt werden. Kennt cler Uesucher einer sol
chen \" ersammlung zeit 1 ich genug clie Themata cler Dis
cussion und der Anregungen, die clort nun beabsichtigt werden, 
so kann er sich jene Daten im Vorhinein verschaffen oder be
rechnen und sie mitbringen. Trifft ihn eine noch so in
teressante Frage unvorbereitet, so kommen wohl die oberfläch
licllen Schönredner in keine Y erlegenhcit , aber die tiichtigsten 
Facllmiinner verstummen, weil man nicht immer alle Daten in 
der Tasche - noch weniger im Kopfe beh11;lten kann! 
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Die Direction der Csik-Sz. Domokoser Kupferge
werkschaft in Siebenbiirgen hat für 10. Juli I. J. einen or
dentlichen Gcwerkcntag uach Kronstadt ausgeschrieben , auf 
welchem ausser dem allgemeinen Rechenschaftsberichte und den 
Rechnungsvorlagen für 1 S63 und 1864, statutenmässige Wah
len und Anträge auf Einzahlung eines Theiles der pro 1865 in 
Aussicht gestellten Zu b u s s e auf der Tag-esordnung stehen. 
Aus Letzteren geht hervor, dass auch dort drückende Verhält
nisse eineu lehhafteren Aufschwung lähmen. 'Vir wollen hoffen, 
dass sie nicht uniiber\\incllich sein werden, uud erinnern daran, 
da~s im Bergbau A 11 sdauer und r a t.i o n el 1 e Sparsamkeit 
eng verbunden , auch schwerere Zeiten schon iiberwunden ha
ben! - L'ehrigeus wären uns directe Nal'hrichten iiber den 
Gewerkentag willkommen , uud werden geme nebst allfälligen 
anderen Mitthcilungcn über den Stand des dortigen Montanwe
sens in diesen Blättern mitgetheilt werdeu. 

Todesfall. Hi cfl au, 7. Juni 1 Sfl5. Gestern Friih 9 Ubr 
wurde Herr ,Johann Ortner, in letzter Zeit k. k. Hammer
verwalter iu Hollenstein , im Friedhofe des genannten Ortes 
zur letzten Huhe bestattet. Eine bedeutende Anzahl Leidtragen
der, unter dc11c11 sich mehrere Beamte benachbarter hauptgc
werksehaftlicl11•r \Vcrkc, dann des Walzwerkes in Klcinhollen
skin 111111 anderer Gewerken hefanden, folgten mit der gebeugten 
\\'ittwe u111l vier weiucnden Kindcm clcm Sarge des zu friih 
Entrissenen, un1l bekunden durch allgemeine innige Trauer, wie 
der V erstorbene sich durch sein biederes und schlichtes W e
scn iu der kurzeu Zeit seines Dortseius die Herzen aller Hed
licheu zuzuwendcu wusste, sowie es ihm auch hier gelungen 
war, durch seine Geistes· und Hcrzeusgiite sich die ganze ße
v iilkerun~ zum Freunde zu machen, und durch viele Jahre zu 
erhalten. Wir mal mit uus gewiss Alle, die den trefflichen Men
schen und tiichtigen Bcamtcn kannten, rufen ihm ciu tiefgefühl-
tes nGliick auf!• nach. S. M. 

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

Kundmachung. 

(Erhaltcu den :W. Juni J 865.) 

trnterrioht an der Bergaohule ln Przlbram lm 
Lehrjahre 1885/8. 

Nach der Bestimmung des hohen k. k. Finanzministeriums 
vom 8. Mai 1865, Z. J i3i 4/140 wird die k. k. prov. Bcrgscl111lc 
(Steigerschule) in Przibram vom niichstcn Lehrjahre angefan
gen, nur nach Verlauf von je zwei Jahren neu eröffnet, und 
wird jedes Jahr der Unterricht hloss in einem Jahrgange ertheilt 
werden. Dies wird mit dem Bemerken kundgemacht , dass für 
clas niichstc Lehrjahr 181i5/ö keine Aufnahme in den ersten Jahr
gaug der Bergschule stattfinden wird, mithin alle um Aufnahme 
für das bezeichnete Jahr einlangenrlen Gesuche zmückgcwie
sen werden müssten. 

Przibram, am IG. Juui IS65. 
K. K. ßergschul-Direction. 

Kundmachung. 

(ErhiVtcn den 20. Juui 1865.) 
Das mit der Allerhöchsten Entschliessung \'Om 22. Juni 

1835 der k. k. privilcgirten adriatischen 8teinkoh
len-Hauptgewcrkschaft zum ausschliesslichen Bergbaube
triebe auf 8teinkohlen in Dalmatien und Istrien auf die Dauer 
von rlreissig Jahren ertheiltc Privilegium erlischt mit dem 22. 
Juni 1865. 

Vom 2:J, Juni 1 S<i5 angefangen, steht es daher Jedermann 
frei, der nach den Bestimmungen des allg. llerggesetzes §§. 7 
und 8 die Fähigkeit hiezu besitzt, auch in Dalmatien und Istrien 
mit bergbehördlicher Bewilligung und unter Beobachtung der 
Vorschriften des allg. B. G., Steiukoblen aufzusuchen und zu 
gewinnen. 

Die auf die Erwerbung von Schurf- und Bergbaurechten 
abzielenden, den Bestimmungen des Gebiihrengesetzes vom 23. 
December 1862 (R.-G.-BI. Nr. 89) gemäss zu markirenden Ein
gaben sind je nach der Ortslage der Bergbau-Unternehmung 
entweder bei der für das Königreich Dalmatien bestehenden k. k. 
Berghauptmannschaft in Zara oder bei der für die Markgraf
schaft Istrien bestimmten k. k. Berghauptmannschaft in Lai
bach einzubringen. 

Berichtigungen. 
In Nr. 24*) d. J., Artikel: nßietet das ßessemern 

der Eisenindustrie Krain's eine Zuknnft?u sind nach
stehende Druckfehler stehen geblieben, welche hiemit berichtigt 
werden: 

S. l!lO, 1. Spalte, statt statistischer Gewohnheiten soll 
es heisscu statischer Gewohnheiten, 

S. l!ll, 2. Spalte, statt dilatint soll es hcissen clilatirt. 
S. l!l2, 1. Spalte , statt Schi n g e 1-Kohle soll es heissen 

S eh irgcl-Kohle. 
S. 192, 2. Spalte, statt eingeschalteten Zwischenp au

s e n soll es hcisscn eingeschalteten Z w i s c h e n pro c es s c n. 
In eben dieser N ummcr bei Artikel: "D i o k. k Sc h w e

fc l s ii ur c fa b r i k in Untcrheiligenstadt bei Wion11: 
Gleich Anfangs 4, Zeile, statt 1851 soll es heissen 1801, 

und später, statt eine neue Platinretorte von 42 Kilogramm sull 
es licissen von :l 7 Kilogramm. 

*) Da die, dem Redacteur, der eben in einem Bade abwe
send ist, nachgesendeten Correcturen - durch Unregclmässig
keit der Post gerade bei Nr. :!4 verloren gingen, wird man freund
lichst obiges V ersehen entschuldigen. 

ANKÜNDIGUNG. 
[42-44] Soeben ist im Verlage von Friedrich Manz in 
Wien (Kohlmarkt Nr. i) erschienen: 

Das Besse1Dern 
in Oester1·eich. 

Eine Zusammenstellung 
der in der Ö8terreichischcn Zeitschrift für Berg- und Hüt
tenwesen vom Jahre 1856 bis Mai 1865 erschienenen wich
tigeren Abhandlungen und Berichte über das Bessemer'sche 

Eisen- und Stahlfabrications-V erfahren. 

Mit geschichtlichen Vorbemerkungen eingeleitet 
von 

Otto Freiherrn von Bingenau. 
Gr. 8. broschirt. Preis 80 kr. österr. Währ. oder 16 Ngr. 

Mit Postversendung 1 fl. öst. W. 

Dieser Nummer liegt eine Tafel mit Zeichnungen bei. 

Diese Zeitschrift er~cheint wöchentlich einen Bogen st11rk mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
st jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Tblr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschin~n-, Bau- und Aufbereitungswesen 
samwt Atlas als Gratis bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1'/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillczeile Aufnahme 

Zuschriften je rl er Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. K&rl Winterni1.a ,\Co. In W!en. 
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XIII. Jahrgang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
3. J u 1 i. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrath, a. o. Professor an der Univereit.ät zu Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) 111 Wien. 

Inhalt: Ucber den Verkauf des Staatsbergbaues Idria. - Ueber die el!!etrisehe Lampe von Dumas und Benoit, und 
ihre Anwendung zum 'Vegthun der Sprengsehiisse beim Bergbau. (Fortsetzung.) - Eingesendet. - Literatur. - Notiz. -
Administratives. 

Ueber den Verkauf des Staatsbergbaues 
ldria. 

You Wilhelm Ritter von Fritseh, k. k. Bergcommissär. 

Kaum hat eine Kunde der Neuzeit die Bevölkerung 
des Kronlandes Krain so sehr in Bewegung versetzt, in so 
Je bcndiger 'V eise das ungetheilte Interesse derselben in 
Anspruch genommen, ja selbst alle Adepten der liier accen
tuirtei· auftretenden politischen Parteiungen so entschieden 
zu einem gcuwinsamcn Convergenzpunct ihrer sonst so 
weit auseinandergehenden Anschauungen gedrängt, als die 
Nachricht, dass das Finanzministerium behnfM Bedeckung 
<ler fälligen Rate des Stcuernnlchens vorn Jahre 1 bGO nebst 
dem Verkaufe anderer ärarischer Montanwerke auch jenen 
des Quecksilberbergwerkes ldria nebst dessen Appertincn
tien in Autrag gebracht habe., 

Allenthalben schwebt nun die Frage auf den Lippen: 
wird wohl der Reichsrath sich diesem Antrage anschliessen 
und wird es wirklich dazu kommen , dass der 8taat sich 
einer der kostbarsten Besitzes-Perlen entkleidet? Allent
halben knüpfen sich an die Eriirtcrung dieser" alle übrigen 
Tagesfragen in den Hintl-rgruud drängenden V crkaufsfrage 
die ern~testcn BesorgnissP, allerorten hört man , nahezu 
ausn11bruslos, übl'r diesen V criiusscrungsplan ein energi
sches Verdict fällen. \I\' er iuu11tten der dadurch heraufbe
schworenen Gcmlithsbewegung lebt und unwillkürlich von 
deren 8trudcl, wenn nicht gerade mitgerisscu, so doch zum 
mindesten berührt wird, fühlt es lcbl.aft, dass diese Frage 
die Grenzen des Local-lnkresses weit überschritten und 
sich zur Hölw einer wahren Landesfrage emporgeschwun
gen habe, au der sich alle Schichten der Gesellschaft mit 
vollem Interesse be1heiligcn, an deren Eutwicklu11~ und 
Lörnng gewisscrmasseu ein jeder Kronlands -Insasse mit 
einem grösseren oder geringeren Anthdlc seines Gemütbes 
lebhaft participirt. 

Es konnte uatürlicherwcise bei einer derartigen ende
misch gewordenen Erregung nicht fehlen, das viele und ge
wichtige Stimmen laut wurden, welche in apodictischcr \V eise 
gegen dieses Vcrkaufsproject ihren Bannstrahl schlender
ten, welche mit allen Waffen der 'Visscnschaft und Publi-

cistik diese Finanz-Operation vervehmten und so ciues
theils die allgemeine Volksstimmung ebenso treffend intcr
pretirtcn als andererseits in neuen Argumenten ihr gäbrende 
Nahrung zuführten. 

Die vielen in's Treffen geführten Gründe lassen sich 
im Wesentlichen in zwei Kittegorieu scheiden, d. i. in Gründe 
überwiegend allg e rn einer, und ,solche mehr 1 o ca l c r Na
tur. Wir wollen die wichtigsten derselben in möglir:hst cou
ciscr Form beleuchten. 

Als vorwiegend allgemeine , die Aufrechthaltung der 
Domäne ldria befürwortende Gründe, wurden folgende vor
geführt : 

1. Der Staat habe auch für die Zukunft auf tlie Er
richtung neuer berg-, forst- und lal1llwirthschaftlicher Aca
demicn oder Schulen zu refiectiren uud sich somit den für 
dicsclbcu geeignetsten Domänenbesitz zu reservircn; inson
derheit entbehre gerade der siidwestliche Theil des Kaiser
staates, trotz seines Reichthnms an \Viildern und Mllntan
wcrkcn, derartiger Anstalten, und Cd würde durch den Ver
kauf Idria's bei allfälliger späterer Würdigung dieses Ile
diirfnisscs die zur Abhilfe desselbt.m beiwcitem geeignetste 
Domnnc entfallen. 

2) Spricht gegen die V cräuss,~rung die Ei g e 11 t h ü m-
1 i c hk e i t und Sc lt e n h e i t des Idriauer Bergwerk-Produc
tcs; <las t•rsterc ;\lorncnt erheische einen vorsieht; gen, auf 
nachhaltigen Ertrag abzielenden llct1fob; letzteres :'lloment 
aber birte dem 8taatc jenen seltenen Vortheil, da;s es den
selben behufs V crsculeisses dieses Bergwerksproductes 
einer besuudcren mercantilen Thätii-:keit iibcrhebe, 1rncildcm 
in Europa sich nur Oesterr~ich und Spanien bcschriiuktc 
Coneurrenz machen, was uuter Vora\1ssetzung eines ratio
nellc11 und schoucndcn Betriebes , den Absatz, und damit 
auch den Gewinn als einen reichen und gesicherten crschl'incn 
lässt. Auch habe nur der Staat den Beruf, den Ilau so zu betrei
ben, dass einem momeutan hinaufgeschraubten Gewinn nicht 
die Zukunft des Bergbaues und Forstes geopfert werde; 
bei einem Privaten, einer Actleu-Gesellschaft oder einem 
Consortium YOn Ausländern sei jedoch vorauszusehen, dass 
sie n~chts Eiligeres zu thun haben werden, als dem Bergbau 
und Walilcomplcxe in möglichst kurzer Zeit ß-10 l\Iillioncn 



Gulden abzuringen, die ersäuften Gruben sowie die devastir
tcn Waldungen alsbald als Pflanzetätten eines neuen Kar
stes zurückzulassen und so einen der herrlichsten Land
striche Innerkr11ins eine1· hoffnungslosen· Zukunft entgegen 
zu führen. Schliesslich könne ja auch - eine.m kategori
schen Imperativ gegenüber - die jetzige Werksverwaltung, 
ohne zu dem extremen Mittel des Bergbau-Verkaufes zu 
schreiten, und ohne den Bergbau seinem gänzlichen Ruine 
zuzuführen, mit äusserster Kraftanstrengung .die benöthig
tcn 3 Millionen herbeischaffen. 

:-1. Wie das Leiden eines Gliedes den ganzen Körper 
afficire, so berühre auch die Localfrage Idrias mittelbar 
ganz Krain, in dessen provinziellem Interesse es fürwahr 
nicht gelegen sein kann, dass durch die, in Folge präcipir
ter Ausbeute und Erschöpfung des Quecksilberbaues un
vermeidlich herbeigeführte Verarmung Idria's und seiner 
Umgebung einer der blühendsten Landesthcile der physi
schen und moralischen Verkommenheit entgegengeführt 
werde, dass ein Montanwerk, auf welches das Land, des 
Reichthums, der Grossartigkeit und Seltenheit wegen mit 
Recht stolz sei, dem Ruin anbcimfallc. 

4. Werde auch das Reichs-Interesse durch das gegen
wärtige Kaufproject in hohem Grade prlijudicirt. Auf Grund
lage einer, vom vorgezeichneten Standpunct des Käufers 
vorgenommenen, somit sehr nieder gehaltenen !imtlichen 
Schätzung wurde das Quecksilberwerk mit Fabrik und 
Materialien auf nahezu 5,300.000 Gulden bewerthet, wo
bei die derzeit offen daliegenden Erzmittel , welche bei 
einer durchschnittlichen Jahreserzeugung von 4000 Ctr. 
Quecksilber dem Bergbau einen 62jährigen Bestand sichern, 
ohne weitere Bedachtnahme auf spätere Aufschlüsse allein 
auf 4, 190.000 Gulden geschätzt wurden. Nun sei aber der 
Verkaufspreis aus ganz unbegreiflichen Gründen auf 3 
Millionen Gulden, also nicht einmal% der in1 Vor
h in e i n. so n i e de r gehalten e n Schätz u n g angesetzt, 
bei dessen Realisirung also der Staat ein so kostbares 
Bergbaugut weit unter seinem wahren W erthe verschleudere. 

Achnliches gilt von den, gegen 14.000 Joch umfas
senden Forsten, welche nach einer im December 1864 vor
genommenen Schätzung, unter Zugrundelegung einer 50/

0 
Rente auf 600.000 Gulden bewerthet wurden , während 
diesem Werthe ein präliminirter Verkaufspreis von nur 
200.000 Gulden gegenüber steht. 

Durchgreifender und gewieht\•oller sind die de11 Ver
kauf perhorrescirenden Gründe localer Natur. Als solche 
werden vorzugsweise geltend gemacht: 

1. Die SaniUits- und Humanitäts-Rücksich
t en gegen den Arbeiterstand, welche vom Montan-Acrar 
im hohen Masse gehandhabt werden, während diese Rück
sichten einer Privatunternehmung nicht in erster Linie ste
hen werden , da voraussichtlich deren Tendenz dahin 
gerichtet sein wird: mit möglichster Kräfte-Ausnützung die 
Deckung des Anlagecapitals und einen möglichst hohen 
Ertrng zu erzielen, die bisherigen humanitären Bestimmun· 
gen einer bloss 8stündigen Grubenschicht , der auf Scho
nung der Gesundheit abzielenden alternirenden Verwen· 
dung der Arbeiter in Grube und Hütte*), die Erwerbung 
von Ansprüchen auf die halbe Provision bei schon nach 
8 Dienstjahren eingetretener Arbeitsunfähigkeit und auf 

'*) Die Arbeiter werden abwechselnd 3 Monate in der 
Grube und 1 Monat in der Hütte verwendet. 

die ganze nach 40jähriger Dienstleistung, die mittelst Zu
theilung leichter Arbeiten durchgeführte Schonung der ge· 
brechlicheren älteren, der ganzen Provision nahestehenden 

, Arbeiter werden dem privaten Besitzesnachfolger, als wel
cher wahrscheinlichst nur eine Gewerkschaft oder Actien
Gesellschaft fungiren dürfte, ganz ferne bleihen; so wird 
die strebsame und tüchtige Arbeiterbevölkerung Idria's 
nur zum geringen Theile Verwendung finden, während dem 
grösseren Theile die Existenz auf heimischem Boden uuter 
den Füssen weggezogen wird. 

2. Sind auch die Bruderlad-Verhältnisse in 
Idl'ia so sehr zu Gunsten der Arbeiter geregelt, dass kaum 
ein Privatier sich bestimmt finden dürfte, dem Bergarbeiter 
analoge Begünstigungen zu gewähren. Nach dem Inhalte 
des vierteu Hauptstückes der unterm 28. Februar 1860 
bergbehördlich genehmigten Bruderladsstatuteu §§. 34-
49 gehören unter die reellen Ausgaben der Bruderlade 
nicht bloss einige wenige Besoldungen und Provisioucn, 
Krankenschichtenheitr!ige, Badhaus- und Krankenhausaus
lagen, Unterstützungen, Almoseu, Begräbnisskostcn, son
dern auch noch weiter gehende ~'ürsorgen für die Arbeiter, 
wie Ammen- und Milchbeiträge, Beiträge für umgestandenc 
Kühe, Badereikosten, Zchrgelder u. s. w., so dass diese 
gewissermassen patriarchalischen Bruderlads - Position1·11 
eine Vorsorge und Humanität vou seltener Tragweite ath
men; dazu kommt noch, dass der Bruderlade im Allgemei
nen nicht die Last der Provisionen zufällt, sondern dass 
letztere fast ausschliesslich aus dem Staatssäckel bestritten 
werden, so dass nur in sehr beschränkten Fällen die P1·0-
visionen eine Belastungspost der Bruderlade bilden, Die 
gegenwärtig vom Montau-Aerar verabfolgten Provisionen 
betragen sammt Limito-Bezng 20.07 5 Gu,lden, eine Jahres
last, deren Leistung selbst der dermalen sehr günstige Stand 
der Bruderlade, welcher Ende 1864: 82.034 fl. 53 kr. be
trug, lange nicht gewachsen wäre. 

Kr~in Besitzesnachfolger würde aber sich selbst die 
Provisionslast aufbürden, sondern die Bruderlnde wäre be
rufen, dieselbe zu tragen, was andererseits jedoch wieder 
zur Folge haben ·würde, dass die Grösse der Beitragslei
stung von ihrer bisherigen Einheit von 175/ 100 kr. per rei
nen Verdienstgulden (§. 10) zum Schaden des Arbeiters 
auf eine unverhältnissmässigc Höhe hinaufgeschraubt und 
schliesslich dennoch das käufliche Provision~mass ge
genüber dem gegeuwärtigen empfindlich reducirt werden 
müsste. 

3. Besteht derzeit in Idria ein besonderes ärarisches 
Getreidemngazin, aus welchem jeder Arbeiter, dessen 
Dienstleistung 8 Jahre übersteigt, und ihm einen grösseren 
Gr11ndlohn als :H fl. 7 5 kr_ einträgt, je nach V erhältniss 
der Anzahl seiner Familienglieder das Getreide zu einem 
sehr erniedrigten Limito-Preis bezieht, sowie derselbe auch 
die Wohlthat eines, seit 1770 in den Händen des Aerars 
befindlichen, ungemein billigen \Vein-Ansschankes geniesst, 
wobei der Wein um den eigenen Gestehungspreis mit einem 
Zuschlag von 4-i kr., je nach der Güt·~ des Weines ver
abfolgt wird, welcher Zuschlag als Deckung der Verwal
tungskosten, sowie als Beitrag für Sanitäts- und Schul-Aus
gaben *) dient. In ähnlicher Weise bezi~ht der Knappe das 
Brennholz um den halben Holzpreis , dessgleichen auch, 

*) Das Montan-Acrar erhält ganz allein die Hauptschule 
iu Iclria mit einem Aufwande \"Oll 40iS fl., denen als Einnahme 
der Schule nur 5Gll fl. gegenüber stehen. 
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wenn er Hausbesitzer ist , das Bauholz um den halben 
Stockzins. Zu diesen Begünstigungen für die Werksgenos
sen gesellen sich schliesslich noch jene des freien Schul
besuches und der unentgeltlichen Bestellung von Schulbü
chern, sowie für pensionirte Beamte und provisionirte Ar
beiter. die normalmiissig ihnen zustehende unentgeltliche 
ärztliche Behandlung uud frjlier Medicamenteu-Bezug für 
sieb und ihre Kinder. 

Der nach 20jährigem Durchschnitt veranschlagte Pro
viautverlust betriigt mit dem, durch die Limito-Bclastung des 
Holzes sich ergebenden Verluste, inclusive der derzeitigen 
Auslagen filr das Sanitäts-Personal und Medicamente ge
genwärtig gegen 48.000 fl., welche 1 das Aerar treffende 
Last dem dortigen Arbeiter· und Beamtenstande als Wohl
that systcmmässig zugewendet wird. Bringt man nun ledig
lich die derzeit provisionsfähigen Arbeiter in Anschlag, 
so wiirde denselben bei Aufhören des Proviant-, Holz- und 
l\Ie dicamenten-Bezuges normalmässig ein Aequivalent von 
circa 33.000 fl. gebühren. 

:Nun entsteht die Frage, würde der Staat bei einem 
etwaigen Werksverkaufe den Arbeitern die Continuität ihrer, 
durch lange Dienstzeit mit Aufwand aller Kraft-Anstren
gung und Opferung der Gesundheit wohl <·rworbenen Rechte 
zuerkennen, würde er den unter den gegenwärtig beschäf
tigten 642 Arbeitern befindlichen sechsthalbhundert Arbei
tern die ihnen normalmässig jährlich zustehend<! Provisions
tangente von 40.000 fl. und den jetzt bediensteten Beam· 
ten gegenüber (sofeme er sie nicht anderweitig im 'Vege 
der Dislocation unterbringt) die Leistung ihrer normalmäs
sigen Pensionen im Betrage von 6.9;iO fl. auf sich nehwen, 
mit anderen \\'orten, wiirde er bri einem effcetuirten Ver
kaufe die jahrelang fortlaufende Zahlungslast sämmtlicher 
aufgeführten normaln1ässigen Bezüge, ~ie mit lnbPgriff der 
derzeit bereits zu zahlenden Pensionen, Provisionen uud 
Gnadengaben (zusammen 24.877 fl.) eiue Totalsumme 
von nahe 104.000 fl. ergeben, sich Rufbürden, oder wird 
er diese Le.st ganz oder zum grössten Theile auf den Käu
fer wälzen wollen? Eine Transferirnng der biedurch dispo
nibel werdenden Arbeiter nncli den übrig verbleibenden 
ärarischen Montanwerken wird bei der, durch den gleich
zeitig erfolgenden l\Jassen-Verkauf anderer ärarischer Berg
baue entstehenden Concnrrcnz an frei werdenden Arbeits
kräften sich gar nicht durd1führbar erweisen. Der jedoch 
einzig auf die Bergarbeit angewiesene Idrianer kann bei 
der ungeheuere11 Parcellirung des an und für sich schon 
auf das kärglichste Raummass eingcdiünmten bewirthscbaf
tungsfähigPn Grund und Bodens -K-) und bei der eigenthüm
lichen Bauart der Häuser, deren Classensteuer sammt Zu
schlägen zumeist zwischen 60-80% des Brutto-Einkom
meus absorbirt, weder von seinen Grundstücken noch vom 
Ertrage seines Hauses leben; damit steht im Zusammen
hange die in ldria allgemein ausgesprochene Behauptung: 
„ dass nach dem Aufhören des Bergwerkes ein Haus in 
ldria um einen Laib Brod zu bab ... n sein werde." 

Noch bleibt zu erwähnen, dass durch eiue überstürzte 
Ausbeute des Bergbaues auch die mit dem gedeihlichen 
Betriebe des~elben innig zusammenhängende Existenz und 
Steuerfähigkeit der Nachbar-Bevölkerung, welche durch 

*) Der Grundbesitz des Einzelnen beschränkt sich dort 
durchschnittlich nm auf einen kleinen Garten- und hcichstens 
eine kleine 'Viesenparzclle, die kaum soviel Heu abwirft, um 
eine Kuh zu ernährcu. 

Erz-, Holz- und Kohlführung und andere Werkfuhren loh
nende Beschäftigung findet, auf das· empfindlichste bedroht 
und untergraben würde, so dass ein weit verbreiteter Pau
perismus die unvermeidliche Folge des Verkaufes sein 
müsste. Aebnlich wie der Bergbau , werde aber auch der 
gegenwärtig musterhaft gehaltene, herrliche Waldbestand 
ldria's, bei rascher Ausbeute des verkauften Erzreichtbu
mes und dem damit in Verbindung stehenden übermässi
gen Verbrauch der Forstprodu_cte oder durch anderweitige, 
in lucrntiven Absichten eingeleitete Waldsehwendung sei
nem Ruine zugeführt und auch hierdurch dem Orte und 
seiner Umgebung ein neuer empfindlicher Verlust bereitet. 

Prüfen wir nun in unbefangener Weise die den Ver
kauf bekämpfenden Gründe näher , so drängt eich unwill
kürlich_ der Gedanke auf, dass im gerechten Vertheidigunge· 
eifer mitunter Gründe recipirt worden sind, welche der 
gegnerischen, den Verkauf befürwortenden Ansicht eher 
Vorschub zu leisten, als dieselbe zu entkräften im Stande 
sind; es gilt dies vorzugsweise von den allgemein gehal
tenen Gründen der ersten Kategorie, welche nicht alle der 
Stichprobe der Kritik vollkommen Stand halten können. 
So dürfte sieb das Bedürfniss der Errichtung von neuen 
Berg- und Landwirthschafts-Scbulen in diesen südwestli
chen Theilen der Monarchie kaum auf eine reelle Basis zu
rückführen lassen können. Was die Bergschulen oder Aca
demien anbetrifft, so ist deren Wfrken und Gedeihen durch
aus nicht von dem Umstande bedingt, dass ärarische Berg
baue sich in deren. unmittelbarer Nähe befinden, da auch 
Privatbergbaue den Zweck inetructiver Autopsie und p„a.c
tischer Unterweisung zur Genüge erreichen helfen. Zeuge 
dessen die Montanacademie Leoben's , deren Eleven den 
Hauptantheil ihre1· aus practischen Excursionen geschöpften 
Ausbildung gewiss nur dem Besuche und der praktischen 
Informirung in den in unmittelbarer Nähe gelegenen Berg
bauen und Hütten verdanken, wenn auch nicht in Abrede 
gestellt werden kann. dass immerhin auch die bereits ent-· 
fernter gelegenen ärarischen Berg- und Hüttenwerke von 
Eisenerz, Hieflau, Maria-Zell, Neuberg etc. einen nicht zu 
unterschätzenden Factor ihrer mehrseitigen montanistischen 
Ausbildung ausmachen. Am wenigsten dürfte sich aber 
iiberhaupt in jenen südwestlichen Theilen der Monarchie 
je ein Bedürfniss nach Errichtung neuer ßergacademien 
od1-r Bergschulen geltend machen, nachdem gerade in den 
Kron liindem Krain , Görz und Istrien, Venedig und Dal
matien und selbst Tirol der Bergbau von geringerer Be· 
deutung auch quantitativ schwächer vertreten ist, der Re
darf jedoch an bergmännisch gebildeten Individuen in den 
benachbarten, im Berg- und Hüttenfache ungleich bedeut
sameren Kronländern Innerösterreicb's zur Genüge durch 
die bereits bestehenden Montan-Unterrichts-Anstalten ge
deckt erscheint. Aber auch für eine landwirthschaftliche 
Schule ufüfte bei dem Umstande, als ohnedem eine solche 
in der benachbarten Stadt Laibacb besteht, sich kein ana
loges Bedürfniss herausstelle11 , am wenigsten aber das in 
eine enge Thalschlucht gebannt", mit wenig Acker-Cultur
flächen ausgestattete ldria der geeignete Ort zur lnstalli
rung einer solchen Bildungsanstalt sein. In jedem Falle 
dankbarer dürfte sieh dort, selbst unter Voraussetzung des 
mir nicht bekannten Bedarfes , die Creirung einer Forst
schule erweisen, da, abgesehen von den, deren Unterrichts
zwecken so überaus förderlichen musterhaften ldrianer-For
sten, die im Interesse Südösterreichs so dringend gebotene 

* 



rationelle Wiederaufforstung des Karstes allein ein Heer 
von tüchtigen Forstbeamten vollauf zu beschäftigen im 
Stande wäre. 

Aber auch die oft genug hingestellte Behauptung, 
als h11be ein Privatier , eine Actiengesellschaft oder ein 
Consortium nichts Eiligeres zu thun, als den Bergbau und 
dessen Waldcomplex zur schleunigsten Deckung des Anla
gecapitales auszubeuten, und dessen Zukunft gleichsam 
durch einen Ueberreiz der Production und des Gewinnes 
zu escomptiren und auf solchem Wege einem der üppig
sten Landstrirhe lnnerkrains den trnurigen, Jedermann 
bekannten Charakter eines wüsten, in Hinkunft nur mehr 
eine Bergbau-Ruine in sich bergenden Karstgebirges auf
zudrücken, involvirt eine petitio principii, soferne es erst 
zu beweisen wäre, dass der dortige Bergbau in Priyathän
den in seinem gedeihlichen Aufschwunge nicht nach wie 
vor verbleiben könne, ein Beweis , der anticipando gar 
nicht herzustellen ist. 

Olme, behufs Anführung von Beispielen, einen Griff 
in die überreirhe Auswahl heimischer und ausländischer 
Bergbauc jeder Art und Gattung zu machen , welche, in 
Privathänden befindlich, sich der gröesten ßlüthe, der re
gelmässigeteu Ausbeute, oines rationellen , der Zukunft in 
keiner Weise vorgreifendeu Betriebes erfreuen, genü~e die 
blosse Hiudeutung, dass diese von den Verkaufs-Gegnern 
hingeworfene Behauptung von der Praxis gewaltig demen
tirt wird, und somit zu einem ihren Zwecken geradezu nur 
sehr abträglichen Schlusse führt. Es würde dieser Grund
satz in seiner Verallgemeinerung gegen den Privat-Berg
bau-Besitz die grössten Bedenken wachrufen, und dem Do
mänenbesitz, den die moderne national-ökonomische Doc
triu nur auf das nöthigste durch Mueterwirthschaften, Lehr
anstalten, locale Bedürfnisse etc. gerechtfertigte Ausmass 
beschränkt wissen will, die breiteste Basis vindicirt werden. 
Selbst die in's Feld geführten Bedenken , ob der Eigen
thümlichkeit und Seltenheit des ldrianer Bergwerksprodue
tes bieten den Gegnern des Verkaufes keine besondere 
Stütze dar, soferne j11r dieselben selbst es zugeben , dass 
der europäische Quecksilbermerkt beinahe ausschlieeslich 
nur von den beiden Queckeilberwcrkcn Idria und Almadcn 
beherrscht wird , und die Production mit der Concurrenz 
der Nachfrage ziemlich gleichen Schritt einhält. Gerade 
daraus sollte eher die Folgerung zu ziehen sein, dass jede 
über das Maas der Nachfrage hinausg1:hende Erzeugung 
sich selbst nur Concurrenz macheii, die Preise drücken und 
so den, durch fieberhafte Ueberproduction beabsichtigten 
Gewinn umsomehr auch noch zu einem illusorischen ge
stalten würde, zumal auch der amerikanische Markt' durch 
die Eröffnung der califoruischen reichen Quecksilbergru
ben von Neu-Idria und Neu-Almaden *) gänzlich entrückt, 

*) Quecksilber, ein unentbehrliches Material der amerika
nischen Silbergewinnung , wurde früher beinahe ausschliesslich 
nur in Mexico erzeugt , woselbst dessen Gewinnung lange Zeit 
Monopol der Regierung gewesen ist. Dennoch werden bis zur 
Stunde in jenem Laude jährlich nicht mehr als 2.500 Ctr. aus 
ungefähr 25 Gruben gewonnen, während der Jahresbedarf Me
xico's an Quecksilber sich auf 14.000 Ctr. belliuft. Nach der 
Besitzergreifung Californiens durch die Amerikaner haben die 
letzteren schon im Jahre 1853 den Ertrag der dortigen Queck
silberminen, und zwar allein jener von Neu-Almaden auf jähr
liche 10.000 Ctr. gesteigert, durch welche Concurreuz die spa
nischen Quecksilberpreise bedeutend heruntergcsunken sind. Die 
Zahl der in der sul.Jtropischen Zone Nordamcrika's eröffneten 
Quecksilberbergbaue vermehrt sich von Jahr zu Jahr. 
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noch sonst wie dieses verlorene Absatz-Gebiet durch ein 
neues ersetzt worden ist, Motive genug, um jede, nur halb
wegs rationellen Berg-Wirthschafts-Grundsätzen huldigende 
Gesellschaft von blinder Massenproduction auf'e wirksam
ste zurückzuhalten. Ist dem eo, so wird auch nicht zu be
fürchten sein, dass statt der minder reichhältigen Erzmittel, 
aus denen gegenwärtig , lediglich nur um den Bergbau zu 
schonen, überwiegend die Production bestritten wird , nur 
die reicheren 4-8% hältigen Erze zu Gute gebracht, uud 
die 2 % igen Mittel unbenittzt bleiben; es lässt sich viel
mehr erwarten, dass auch diese nach wie vor zur Verwen
dung gelangen werden, so lnnge sie nur immerhin die Gru
ben- und Hüttenkosten sammt Calo-Verlust, wenn auch nur 
um ein bescheidenes Plus zu überbieten im Stande sind. 
Dass auch die bisherige Ausbeute jener ärmeren Erzmittel 
den Ertrag des Quccksilberbergbaues nicht wesentlich zu 
verkümmern vermochten, erweiset sich aus dem Vergleirhe 
der, aus 20jährigem Durchschnitte (von 1845 bis incl. 1864) 
gezogenen Reinertragesumme, welche eich jährlich auf 
298.000 fl. beläuft, mit dem jährlich erzielten Productione
werthe, welche Vergleichung immerhin die Total-Bilanz als 
eine sehr vortheilhafte erscheinen lässt. Diese Parallele zu 
erleichtern, folgt nachstehendes, die letzte 6jährigl! Jahres· 
production vergegenwärtigende Bild: 

Jahr 

1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 

Quecksilber-Erzeugung 
in Wr. Cti:., deren Geldwerth 

Ctr. Pfd. fl. kr. 
5.061 29 608.511 4·5 
'2.962 417.501 
4.006 59 605.193 28 
2.891 28 448.218 ;14 
;~.621 80 445.i 42 70 
4.475 73 638.466 52 

Mittelpreis per 
Wr. Ctr. 

fl. kr. 
120 20 
142 o~ 
157 02 
1 ;-)5 02 
126 51 
142 65 

Nach einem der 20jährigen Erzeugung von 1845 bis 
incl. 1864: entlehnten Durchschnitte beziffert sich der jähr
liche Productionswerth auf beiläufig 538.180 fl., welchem 
gegenüber der oberwähnte durchschnittliche Jahresertrag 
von 289.000 ß. immerhin einen Nettoertrag von 95% des 
mittleren Productiouswerthes repräsentirt, eine Thatsache, 
die dafür spricht , dass die Zugutebringung der ärmeren 
Erze das Ertrage-Verhältnies in keiner sehr empfindlichen 
Weise zu beirren vermag. 

(Schluss folgt.) 

Ueber die electrische Lampe von Dumas 
und B e n o i t, und ihre Anwendung zum 
Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. 
Nach dem Berichte von de Luynes im Bulletin de la Societ.S 
d'Encouragement, t. XI p. 551, September 18Ci4, und dem Auf
satze des Bergingenieurs Par ran in den Annales des mines, 
6. eerie, t. IV p. 455. Durch Dinglers polytechnisches Journal, 

erstes Maiheft 1861>. 

(Fortsetzung.) 

Vortheile des Apparates. 

Mit dem im Vorstehenden Uesrhriebenen electrischen 
Grubenbeleuchtungsapparat von Dumas uu<l Benoit wurden 
bei den von Parran am 18., 1!). und 20. October 1 Sß2 in 
den Steinkohlengruben von Alais abgeführten Versuchen 
folgende Beobachtungen gemacht. 

Die Tasche ist ganz wasserdicht; auch der Deckel 
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schliesst ganz fest, so dass ein Entweichen saurer Dämpfe 
nicht wahrzunehmen ist. 

Lässt man den Strom in die Geissler'sche Röhre eiu
treten1 so gibt diese einen lebhafteu fiuorescirenden Lirht
schimmer von sich, welcher sich in dem Haarröhrchen con
densirt und eine eigenthümliche Intensität annimmt; un
terbricht man deu Strom, so verschwindet das LichJ. Diese 
Wirkuugcn treten augenblicklich ein und werden sofort 
durch Drehen des aus dem Deckel der Tasche hervorste
henden Knopfes hervorgerufen. 

Die Röhre erwärmt sich nicht merklich ; das Licht 
kann mit den äusseren Gasen nicht in Berührung kommen, 
da es eben nur in Folge der Verdünnung im Rohre ent
steht und sofort verschwinden würde, wenn der Verschluss 
der Rölire nicht vollkommen luftdicht wäre. 

Die Lichtstärke der electrieehen Lampe ist etwas ge
ringer 1 als die einer Mueseler'schen Sieherhcitslampe, er
scheint derjenigen der letztereu aber gleich, nachdem diese 
einige Stunden gebraunt hat; und an wetternöthigtm Punc
ten stellt sieb die Leuchtkraft der electrischen Lampe stär-

. ker heraus , als die der Sicherheitslampe. Nach P11rrau's 
Ansicht wird sieb ihre Leuchtkraft durch weitere Verbesse
rungen noch verstärken lassen; dieselbe genügt aber schon 
jetzt, um dem Bergmann auf seinem Wege und bei seiner 
Arbeit das nöthige Licht zu geben, sowie den Compass zu 
beobachten, die abgezogelll'n Winkel iu's Winkelbuch ein
zutragen, kurz, um allen Bedürfnissen zu entsprechen. 

Das Licht der von Parran bei seinen Versuchen an
gewendeten Geissler'schen Röhre erinnert , abgesehen von 
seiner weit stärkeren Intensität, an das des Johanniswurms 
in Sommernächten; es ist bläulich , von auffallender Milde 
und Reinheit. Ob dieses Lieht einen wahrnehmbaren Eiu
fluss auf die Compasnadel ausiibt , ist noch nicht un
tersucht. 

Der Apparat zeichnet sich sowohl durch grosse Soli
dität, als durch leichte Tragbarkeit und bequeme Handha· 
bung aus. Die Hände bleiben frei , so dass der Träger 
schwierig zu befahrende Punctc passiren und Schächte, 
Abteufen etc. auf. und abfahren kaun. Bei einer dreistün
digen, mit vielen Widerwärtigkeiten verknüpften Befahrung 
der Gruben von Ja Grand-Combe behielt die Lampe ihren 
anfänglichen Glanz und verursachte ihrcll\, Träger nicht 
die geringste Verlegenheit. Die Tasche kann nach Belieben 
auf die Sohle gelegt oder an den Stösscu oder in der .Förste 
der Baue aufgehängt und das lichtspendende Rohr überall 
hingetragen werden, so weit es die Länge der Rheophoreu 
gestattet. Das Element braucht nur nach beiläufig zwölf 
Stunden neu beschickt zu werden; der Materialaufwand 
für diese Zeit beträgt nicht über 25 Centimes. Also ent
spricht die electrischc Lampe auch in Bezur; auf Leucht
dauer und Unterhaltungskosten einer gewöhnlichen Sicher
heitslampe. 

Es bedarf wohl kaum der besonderen Bemerkung, 
dass die electrische Lampe in jedwedem Medium leuchtet 
und dass man das Rohr auch unter 'Vasser bringen kann. 
Bei ihrer Anwendung ist die Gefahr einer Explosion ganz 
ausgeschlossen , selbst wenn die Glasröhre in explosiven 
oder detonil"baren Gasmengen zerbrechen sollte, _da die 
Electr_odcn wenigstens 1 7 Ceutimeter von einander ent
fernt sind. 

Nach Parran's Ueberzeugung ist daher die electrischc 
Lampe für den Zweck, dessen Erreichung sich ihre Erfin-

der vorgesetzt haben, nämlich zur Verwendung bei gewis
sen ausnahmsW'eisen Grubenarbeiten , bei denen die ge
wöhnlichen Lampen absolut nicht zu gebrauchen sind, voll
kommen geeignet, zum Beispiel: wenn von Gefahr bedroh
ten Bergarbeitern zu Hilfe geeilt werden soll; oder um 
durchaus nothwendige Oerter in's Feld zu treiben , denen 
sich keine frischen W ette1· zuführen lassen , währeud das 
Athmcn am Stossorte noch möglich ist, Lampen aber nicht 
mehr brennen etc. 

Bei deu ersten Rettungsarbeiten auf den Gruben von 
Lalle bestand eine Hauptschwierigkeit darin, die zur Ret
tung zweier Bergleute im Kohl selbst nbzuteufenden to11D
legigen Schächte zu erleuchten. Ungeachtet der Anwen
duni:; kräftiger Ventilatoren erloschen die Lampen unauf
hörlich und verdarben die noch vorhandenen atbcmbaren 
'V ctter vollends; ein Theil der Mannschaft musste zur 
Bildung einer Kette verwendet werden, um die Lampen 
zurückgehen, wieder anzünden und dann wieder hinabge
hen zu lassen, und ohne die für diesen Theil des Dienstes 
von rfen benachbarten Zechen gdeistetc l\lithilfe wiirde es 
schlechterdings unmöglich gewesen sein, einen so raschen 
Erfolg zu erzielen. 

Eine electrische Lampe bei jedem Abteufen würde 
diese grossc Xoth abgewendet lrnbcn. 

Später wurden an demselben Orte über zwei Stunden 
dazu gebraucht, um den letzten der drei Ber(!leute, welche 
nach vierzehntägiger Todesangst gerettet wurden, zu 
befreien, indem die zu diesem Behufe getriebenen Strecken 
erleuchtet wurden, dazu aber erst Wettcrlutten eingezogen 
werden mussten, damit die Lampen brennen konnten. Mit 
der clectrischen Lampe wiirde diese Rettungsarbeit höch
stens zehn Minuten beansprucht haben. 

Die Bergleute, welche bei den von Parran uud Dumas 
auf den Gruben von Alais abgd'übrten Versuchen zugegen 
gewesen, haben die praktischen Vortheile des Apparates 
sämmtlich wohl erkannt und zu würdigen gewusst. Der 
einzige gegen denselben zu erhebende Einwurf ist der, dass 
die Bergleute von d<'r electrischcn Lampe bezüglich der 
Gefahr, von der sie bedroht sind, sobald sie in eine mit 
Kohlensäure oder mit schlagenden 'Vettern überfüllte At· 
mosphäre kommen, nicht "aruend benachrichtigt werden. 
Es wird für solche Fälle allt:rdings nothwcndig sein , die 
Anzeichen, welche die Erfahrung uns kennen gelehrt hat -
nämlich das Ansehen und die Beschaffenheit der Flamme 
in einer gewöhnlichen Lampe, die Wirkung des Guses auf 
die Augen, den Gaumen und den Geruchssinn - zu Rathc 
zu ziehen, endlich die von Paul Thrnard so dringend 
tmpfohleneu, mit dem Apparate selbst leicht ausführbaren 
eudiometriscben Analysen zu Hilfe zu nehmen; in manchen 
Fi\llen, z. B. we1rn der Bergmann an Puncte mit ganz irre
spirubeln 'Vettern vordringen muss, werden auch Respira
tionsapparate angewendet werden müssen. 

Begreiflicherweise können die Anwenduugen der elec
trischen Lampe auch zu anderen , als zu bergbaulichen 
Zwecken sehr zahlreich werden. Die Erfinder erwähnten 
in ihrer , der (französischen) Academie am 8. Septem
ber 1862 gemachten l\Iitthcilung: die Reparaturen der 
Hauptröhren in Gasanstalten, die Reinigung von Cloakcn 
und unterirdischen Abzüchten , die Besichtigung von Pul
verfabriken und anderen Werkstätten, wo leichtentzündli
che Substanzen verarbeitet oder dargestellt werden u. a. m. 



Anwe11dung der electrischen Lampe zum Weg
t h u n von Sc h ü B s ~ n b e i der B o h r- und Schi es s

a r bei t. 

Hier soll nur eine dieser Anwendungen, welche berg
männisches Interesse hat, besprochen werden, nämlich das 
Wegtbun der Sprengschüsse durch Vermittelung der Elec
tricit!it. Dieses Verfahren ist iu vielen Fällen dem gewöhn
lichen W cgthun weit vorzuziehen. In mehreren Gruben 
des Ardeche- und des Gard-Departe1nent wird es beim Ab
sinken von Schächten bereite regelrnäesig angewendet, und 
sicherlich wird es beim Bergbau in Zukunft eine grosse 
Rolle spielen. 

Die erste praktische Anwendung der Electri~ität zum 
W egthun von Sprengschüssen bei Schachtabteufen wurde 
i. J. 1851 in den Eisensteingruben von Lac bei Prias (Ar
deche-Dep.) von Dumas , einem der Erfinder der electri
schen Lampe , und dem Ber;ringenieur Castel gemacht*). 

Das Pulver wurde durch das Erglühen eines die beiden 
Pole eines directPn galvanischen Stromes verbi!Jilendcn, 
sehr feiuen Eisendrahtes entzündet. 

Die Resultate waren folgende: 
Zum Wegthun eines einzigen Schusses war eine Bat

terie vou sechs bis zehn gewöhnlichen Bu11Hen'schcn Ele
mente11 erforderlich. 

Die Erde konnte nicht in die Kette eingeschaltet wer
den; zur Verbindung der Pole der Batterie an den Enden 
des Zünders "'aren zwei Conrluctoren 11öthig. 

Das auf diese Weise beim Alitenfe11 eiucs Schachtes 
in hartem Gestci11, mit beträchtlichem Was5eraufgange er
folgte W cgthun der 8chüsse erwies sich für die Rcgehnäs
sigkeit der Arbeit und namentlich fiir die Sicherheit der 
Arbeiter als sehr vorthciihaft. 

Die gc>fährliehste Arbeit des Bergmanns ist das W cg
thun der Schüsse auf der Sohle eines Schachtes; der leich
teste Zwischenfall, die geringste Verspätu-ng im Aufgange 
der Fahrbülme können von verhiiugnissvoller Wirkung wer
den. Erst vor zwei Jahren fiel bei einem Sehachtabtcufcn 
in der Gegend von Alais der eine von zwei Häuern, welche 
nach dem Anstecken des Schwefelmännchens mit der Fahr
kunst auffahren wollten, auf die 8chachtsohln zuriick; er 
hatte sich uicht beschädigt, w_ürde aber aller \Vahrscheiu
lichkeit nach verloren gewesen und durch den Schuss ge
tödtet worden sein, ohne die Selbst1·erliiugnung seines bra
ven Cameraden, welcher augenblicklich zu ihm hin absprang 
und den Muth und das Glück hatte, das brennPnde Schwe
felmännchen auszureissen und aus;rnlöscheu_ 

Deim \V„gthun der Schiissc mit Hilfe der Elcctri<~ität 
wird jeder Gefahr dieser Art rnrgebeugt, denn es geschieht 
erst auf das Sii:mal des Bergmanns selbst, nachdem dieser 
sich in Sichcrhc>it gebracht hat. 

Das Dumas-Castel'sche V erfahren würde indessen un
geachtet der damit erzielten Erfolge wegen der umständli
chen Behandlung,weise der galvanischen Batterie nur sehr 
beschränkte Verbreitung gefunden haben, und wahrschein
lich nur von theoretischem Interesse geblicbeu sein, wenn 
es nicht mittelst der Inductionsapparate möglich geworden 
wäre, die Aufgabe zu vereinfachen und ganz unerwartete 
Uesultatc zu erhalteu_ 

*) Annales des rnincs, 5. serie, t. II p. 199, 
(Schluss folgt.) 
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E i n g e s e n d e t *). 

Ferlach, 24. Juni 1865. 

Ihre geschätzte Zeitschrift Nr. 25 bringt einen Aufsatz 
über österreichische Damast-Gewehrläufe-Erzeugung, des
sen sachlichen Inhalt ich nur in Allem bestätigen kann; 
doch wird meine Person hierbei mit einer Eventualität in 
Verbindung gebracht, deren Promulgation, dem weitem 
Kreise meinerFachgenossen gegenüber, unter welchen ich 
viele Bekannte und darunter manchen mir werthen Freund 
zähle, für mich keineswegs gleichgültig sein kann. Es wird 
darin gesagt: nlch sei ungünstiger Zeitverhältnisse wegen 
gcnöthiget gewesen, mein Wc>rk einem Sequester zu über
geben." - Ist es schon an und für sich nicht besonders 
tactvoll , und dem Betreffenden in keinem Falle genehm, 
in einem verbreiteten , viel gelesenen Blatte einer solchen 
Conjunctur zu erwähnen, so findet dieses hier umsomehr 
statt, als es sich bei mir lediglich um ein Privat-Ueberein
kommen zwischen Verwandten handelte, bei welchem !'iie
mand auch Hur den geringsten Schaden crlitlen, und wel
ches weder eine Abänderung in meiner bisherigen Firmi
rung, noch überhaupt ein ähnliches Vorgehen zur Folge 
hatte. Der Herr Verfasser genannten Artikels ist daher bei 

· dem Abgangcjcderöffentlichen Notification in seiner Aeusse
rung einzig allein einem Gerüchte gefolgt , welches aufzu
klären und auf seinen wahren Stand zurückzuführen, der 
Zweck dieser Zeilen ist, um deren Aufnahme in Ihrem ge
schätzten Blatte ich Euer Hochwohlgeboren freundlichst 
ersuche. 

Genehmigen Sie etc, etc. 

Julius Baron v. Silbernagl. 

Literat u 1-. 

Die Braunkohle und ihre Verwendung von C. F. Zinken 
in Halle a, d. S. 1. Theil. Physiogr11phie der llrannkehle. , 
2. Heft. Hannover. Carl R ii m p 1 c r, 1865. 

Dieses zweite Heft*~) von Bogen 12 oder S. 177 his Bo
gen 22 (incl.) oder S. ;J52 reichend, enthält: a) die Fortsetzung 
von 0 Arte11 clcr Braunkohle•, u. zw. die Hastkohle, Schie
ferkohle, Papierkohle, llliitterkohlc, Schilfkohlc, Moorkohle, l'cch
kohle, Glanzkoll\c, Gagot, stiingcligc Braunkohle, Brannkohlcn
<'oaks (natiirlichc, durch Einwirknnl-!,' crnptiver Gesteine erzeugte) 
und eine leider nur aus 2 Zeilen bestehende Angahe von einem 
angchlid1 ans Braunkohle entstandencu Graphitlagcr auf Kar
sok in Nordgrönland (S. l(l:l). Dahei sind iilrnrall die vorzügliche
ren Funrlorte clieser Kohlenarten m1gcgc1Jen, was ziemlich voll
stiinclig gelungen sein dfüfte. Doch da auch bei den folgenden 
Abschnitten die Locnlangahen eine vorwiegende Bcrilcksichtignng 
erfahren und ein eige11cr Abschnitt (8. 3:1~l u. ff.) den 1'' und orten 
clcr Hrmmkohle g-ewidmot ist, so muss man stets alle derlei An
gaben znsammcuhaltcn, um die gcwi!nschte Vollständigkeit zu 
wiinligen, und 'Viederhohmgcn waren hei dieser Behandlung 

*) 'Vir hePilen nns diese Einsendung, die wir am 2i. Juni 
erhielten, abzudrucken, und bedauern, dass nuser Correspondent 
seinen Ansdruck nicht klarer gefasst hat. Bei der gegenwärti
gen Krisis der Bcrghan- nud Eisenindustrie schien uns jene 
Bemerkung nicht so autfällig, da leider! Stockungen bei den 
besten Finnen eingetreten sind. Es freut uns, wenn wir eine 
solche Nachricht dcmentire11 können, und wir ersuchen alle lUl

serc Mitarbeiter, in ähnlichen Fällen vorsichtiger zu sein, da es 
dem Reclacteur selten möglich ist, ihre Angaben seihst zn prüfen. 

0. H. 
**) Das erste Heft wurclc in Nr. 7 dieses Jahrganges an

gezeigt. 
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des Gegenstandes nicht zu vermeiden. Vielleicht wäre eine schär
fere Concentiirung der U ebersichtlichkeit förderlicher gewesen. 
- Viele nicht uninteressante Daten enthält der Abschnitt: . Be
g leite r der Braunkohle", welchen der Verfasser nach.zwei 
Unterabtheilungen gliedert: a) Mineralien (S. 194-257), und b) 
Gebirgsarten. Gewissermassen zwischen beiden stehend, werden 
am Schlusse von a (S. 255 ff.) die P roducte von Erd brän
de n oder Kohlenbränden angeführt. Unter b) werden die 
Sandsteine, Knollensteine, in Braunkohlenlagern und besonders 
das Vorkommen derselben in der sächsischen Braunkoh
le u forma t i o n dem eigentlichen Hauptfelde der eigenen Beob
achtungen des Verfassers ausführlich geschildert. - Auch in 
diesem Abschnitte kommen zahlreiche Fundort- und Localitäten
Angabcn vor, von denen das Vorgesagte gelten muss. - Zu 
S. 294, ad 3 Sandstein mit thonigem Bindemittel, dürften auch 
die überhaupt noch \venig bekannten Sandsteine gehören, 
welche in manchen Localitäten der ungarischen Karpathen 
mit Braunkohle vorkommen , wie deren der Ref. vor einigen 
Jalli'en im Saroser Comitate an ein paar Orten beobachtete. 
Allein dort ist noch so wenig davon aufgeschlossen, vielleicht 
auch nur weniges aufschlusswürdig , dass wir die \Veglassnng 
keineswegs auif:i.llig finden, sondern hier nur davon Erwähnung 
tlnm, nm den V crfasser oder allQillig auch Leser des Buches dar
auf aufmerksam zu machen. Beim Te g e 1 sowohl als beim fe u er
fe s t e n Thon wäre auch die Hausntckcr-Kohle in Oberöster
reich zu erwähnen gewesen. Auf S. 318 beginnt der Abschnitt 
von den Brau nkohlenflötzen, bespricht die Form und Di
mensionen der Flötze, ihre Neigung und Streichungsri~htung, 
Zahlenverhiiltniss, Störungen aller Art, Veränderung der Koh
lenmasse im Flötz , deren Zerstörung, die Gasentwicklung der 
Flötze, ihr Liegendes und Hangendes, - aber Alles das zicm -
lieh kurz im Vergleich mit den anderen Partien des Werkes. 
Daran schliesst sich eine aufzählende U e b er sich t üb er die 
Tektonik grössererTertiär-Kohlenbecken Europa's, 
welcher Abschnitt gleich dem ihm vorangehenden wenigstens 
einige Holzschnitte verdient haben würde. Vielleicht folgen die
selben in den folgenden Lieferungen. - Die Fundorte und 
Gcwinnnngspuncte der Braunkohle bilden den letzten 
Abschnitt des ersten Theiles , doch ist dieser Abschnitt in die
sem Hefte erst begonnen und bricht nuf S. 352 ah. \Vir miisscn 
uns überhaupt ein Schlussmtheil erst auf clen Schluss des \Ver
kes versparen , da wir dort über die ganze Masse der zahlrei
-chen Daten, die das Buch enthält, erst eine klarere Uebersicht 
gewinnen werden, nls es bis jetzt möglich ist. 0. H. 

N o t i z. 
\Vir können nicht umhin, ans dem nBerggeist" 

vom 20. Juni nachatehende Correspondenz aus Iser
lohn mitzuthoilen, damit unsere Eisen industriellen 
- für welche wir in diesern ßlatte natürlicherweise 
Partei ergreifen, sich wehren und allfällige Gegen
schritt c m a c h e n k ö n n e n. J c cl c n f a II s z e i g t ab er cli es e 
Thatsachc, dass der noue Handelsvertrag die Mon
tanindustrie nicht so sehr bedrohen diirftc, als An
fangs befürchtet wurde, und dass unser Artikel 
in Nr. 24 nicht ganz U n recht hatte, dies zu beton c n. 
Jen c Co r resp o n den z 1 au t et: 1 s e rl oh n, im Juni. Durch 
den neuen Zollvertrag mit Oesterreich sind die groben und 
feinen Eisen- tmd die Messinggusswaaren hiesiger Gegend 
des früheren Differentialzoll-Vortheils beim Eingang in Ocster
reich verlustig geworden. Die hiesige Ausfuhr nach Ocstcrreich 
darf in diesen \Vaaren etwa jährlich zu fi- bis 700,000 Thlr. 
als Minimum angC"nommen werclen, wovon 200- bis 250,000 
Thlr. auf grobe, 300. bis 350,IJOO Thlr. auf feine Eisenwaaren, 
und der Rest auf l\Iessiuggusswaarcn sich verthcilen dürften. 
Es war dcsshalb, wie eine Eingnbc der hiesigen Handelskammer 
an den Minister Grnfen Itzenplitz hervorhebt, eine nschmerz
liche Ueberraschung" für die Betheiligten unseres und der be-
1rnchbarten Kreise, aus dem unterm 11. April cl. J. abgeschlos
senen und erst vor Kurzem zm· öffentlichen Kenntniss gekom
menen Zoll- und Handelsvert.rage zu ersehen, dass die betreffen
den Fabricate, vom 1. Juli d. J. an, abgesehen davon, dass 
das concurrircnde Ausland nunmehr mit uns auf gleichen Fuss 
gesetzt ist, gegen die seither geltende Tarifirung um das Drei
fache erhöht worden sind. Die hiesige Handelskammer befiirch-

tet, dass die den österrnichischen Imlustriellen in Steyermark 
und Ober- und Nieder-Oesterreich eingeräumten enormen Zoll
erhöhungen für den Absatz der quaestionirten, für unsere Ge
gend bei Weitem wichtigsten und wesentlichsten Fabricate nach 
den k. k. Staaten von höchst nechtheiligen, ja, geradezu ver
nichtenden Folgen sein müssen; denn aus den Vorlagen und 
Berechnungen, die uns dieserhalb von competenter Seite g~
macht worden sind, geht hervor, dass bei der Tarifirung von 
ß. 4'/2 für grobe Eisenwaaren der zu zahlende Zoll 15 bis 25% 
und von ß. 1 2 für foine Eisenwaaren und Messinggusswa.aren 20 
bis 300fo, ja, bei einzelnen Artikeln, wie z. B. lackirte Haarna
deln, lackirte Regenschirm-Fournituren , lackirte Drahtgewebe 
u. a. ru„ sogar 61J bis 70% des Facturawerthes dieser Fabricate 
beträgtu. Dazu kommt, dass manche Bestellungen anf Gnmd 
der niedrigen Zollsätze des alten Tarifs aufgenommen sind, so 
dass die Empfänger entweder die Annahme der \Vaaren zu den 
erhöhten Positionen des neuen Vertrages verweigern oder den 
Absendern die Zolldifferenz aufbürden und letzteren somit ohne 
ihr Verschulden zu bitterm Schaden und VerlUBt kommen, wenn 
die Frist, bis zu welcher diese Güter noch zu den alten Sätzen 
in Oesterreich eingeführt werden dürfen, nicht verlängert wird. 
Die Betheiligten unseres Kreises glauben aber eine Prolonga
tion des alten Tarifs bis ult. December d. J. mit um so grös
serem Rechte beanspruchen zu dürfen, als ja der Zoll- und 
Handelsvertrag vom 19. Febr. 1853 erst bis dahin seine gesetz
liche Endschaft eJTeicht. Die Handelskammer stellt dcsshalb das 
Gesuch an den Handelsministor, dass: a) in \Vege der diplo
matischen Unterhandlungen mit Oesterreicb die Positionen 37 
und 38 A des Zoll- und Handelsvertrages vom 11. April d. J. 
sobald als thunlich und zwar mindestens auf die Zollsätze des 
alten Tarifs ermässigt werden, und dass b) auf gleichem Wege 
den in ihren Interessen aufs höchste bedrohten und benach
tbeiligten Betheiligten unseres Kreises ein Certi.ficat vom k. k. 
Finanzministerium zugestellt werde, auf Grund desse11 sie ihre 
Erzeugnisse bis 31. Dec. d. J. noch zu den niedrigen Positionen 
des Zoll- und Handelsvertrages vom 19. Febr. 1853 in Oester
reicb einzuführen ermächtigt werden. 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 

Ernennungen. 

(Erhalten den 27. Juni 1865.) 

Sc. k. k. Apostol, Majestät haben mit Allerhöchster Ent
schlicssung vom 5. Juni 1. J. den wirklichen Bergeommissär 
extra statum, Joseph Ivan i c z bei der k. k. dalmatischen Berg
hauptmannschaft in Zara zum wirklichen Oberbergcommissiir 
extra statum allergnädigst zu ernennen geruht. 

Wien, den 16. Juni 1865. 

V o m k. k. F i n a n z m i n i s t c r i u m. 
Der Schichtmeister in Hall August Aigner zum Berg

meister in Aussee und der Oberbergschaffcr bei der Salinen
verwaltung in Hallstadt Josph Wallmann zum llergmeister 
in Ischl. 

Verordnung. 

Rechtzeitige Vorlage der monatlichen Ertrllgnis1-Auaweiee der directen 
und indirecten Steuern, dann der Domänen, Forste, Montl!nwerk~, Aera
rialfabriken, Dikasterial·Gebäude und aonstige Ertrlign11szwe19e dea 

Staates. 

Giltig für alle. Finanz-Landesbehörden, für sämmtliche Berg-, 
Forst- und Salinen-Directionen, für die Directionen der Staats
fabriken (Hof und Staatsdruckerei und Porzellanfabrik in \Vien, 
dann die Papierfabrik in Schlöglmiihle), endlich für clie Cen
h·al-Direction der Tabakfabriken und Einlösungsiimter in \Vien. 

Zahl 28369-1852, 

Da zu den wichtigsten Erfordernissen der Central-Finanz
verwaltung eine schnelle uncl verlässliche Uebcrsicht der Re
sultate der Gebahrung bei sämmtlichcn Erträgnisszweigen des 
Staates gehört, so wurde schon mit Hofkammer-Decret v~n 
9. März 1820, Z. 9i0-l\I„ zur Erreichung dieses Zweckes die 
Anordnung getroffen, dass von sämmtlichen Kronländern monat
liche Uebersichten über die Ergebnisse bei den Gefällen und 
indirecten Abgaben von Seite der ,·erwaltenuen Behörden ein-
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gesendet werden mussten, welche Nachweisungen späterhin auf 
sämmtlichc Ertragszweige des Staates ausgedehnt wurden. 

Da jedoch die vorgenannten Ausweise, welche zum Be
hufe der Hauptzusammenstellung hierorts benöthiget werden, 
von den meisten Behörden sehr verspätet einlangen, das Mini
sterium aber auf die thunlichst bescblcnnigte Vorlage derselben 
einen grossen W erth legt, so haben Alle, im Eingange benann
ten leitenden Finanzbehörden und Directionen, in sofern sie 
nach den bisherigen Anordnungen zur Vorlage der Ertrags
N achweisungen verpflichtet sind, den untergeordneten Aemtern 
und Behörden, welche Daten für die bezielten Uebersichten zu 
liefern haben, einen Termin für die Einsendung derselben vor
zuzeichnen, welcher höchstens auf 14 Tage nach Ablauf des 
nachz1m eisenden Monßts auszudehnen wäre. · 

Es wird den k. k. Finanz-Landesbehörden etc. etc. zur 
Pflicht gemacht, die genaue Zuhaltung dieser Termine zu über
wachen, und dafür Sor~e zu tragen, dass die Zusammenstellung 
und Absendung dieser Ertrags-Ausweise bei ihren Rechnungs
kanzleien und hcziPhungsweise Rechnungsämtern etc. etc. der
art beschleuniget werde, dass dieselben zuverlässig bis 26. des, 
dem Monate, für welchen die Nachweisung geliefert wird -
folgenden Monats beim Finanzministerium eintrl'ffen. (Die Vor
lage hat an das Finanzministe1ium mit dem Beisatze auf der 
Adresse „zu Handen des Rechnnngs-Departemeuts für die in
directc llesteucrung" zu geschehen.) 

Sollten sich einzelne Fälle ergeben, dass durch die Saum
seligkeit einzelner Aemter, Behörden oder Organe, oder durch 
den Abgang einiger Daten, welche nicht von besonderer Er
hehlichkeit sind, die Absendung verspätet werden müsste, so 
sind die Monats-Ucbersichten ohne diese Daten, jedoch mit der 
Bemerkung des Abg:mges ablaufen zu lassen, und die nach
träglich eingelangten abgängigen Daten in den nächsten monat
lichen Ausweis einzubeziehen; die saumseligen Acmter, Behör
den etc. aber sind zur Rechenschaft zu ziehen und mit einer 
Geldstrafe von 1 lf. für jeden 'l'ag des iihcrschrittcnen Termi
nes unu jeder eiuzelncn Piece zu bestrafen. 

Die Kachsicht f,'iner dicsfalls verhängten Geldstrafe dari 
in keinem Falle selliststäudig geschehen, sondern es ist bei vo1·
handenen riicksichtswiiraigen Miluerungsgriindi:n der Antrag 
wegen Kachsicht der Strafe hiehcr Yorzul<'gen. 

Auch werden die k. k. Finnnz-Landcsbchördcn etc. etc. 
angewiesen, in den Fiillcn, wo in einzelnen l\Ionaten auffallende 
Erscheinungen , als: eine ungewiihnlich starke oder ausser
gewölmlich- grringe Einnahme sich ergehen sollte, diese' Er
scheinungen mit wenigen, jedoch sachgemässen Worten in der 
Anmerknngscolonne zu hegriinden. 

Wien, den 11. Juni 1865. 

Erledigungen. 

Eine Wcrkarztensstellc in Kapnikb:lnya in der X. 
Diätcnclasse, mit dem Gehalte jährl. 420 11., 12 Klafter drci
schuhigeu llrennholzcs (zur Pension mit 2 fl. (i:!.~ kr. berech
net) und einem Tiesol<lungsantheil jiihrl. 118 fl. 12 kr. auR der 
llruderladc; clann einem Naturalqnarticr oder 1 O Perccnt der 
Acrariallwsolrlung als Qnartiergelrl, Pferdedeputat rnn ~O \Vr. 
Metzen Hafer null 5u \\"r. Centner Heu und einem llcitragc 
Yon 120 fl. für Streu, Kutscher· und H ufhcschlag, cntllich und 
bis zm Hcgelung dieser Beziigc dns Recht, nach den amtlich 
festgesetzt~n Tarifen die chirurgischen Operationen, Infusionen. 
unrl DeserYiten :rnfzurechnen. 

Gesuche sind, insbe~<rndcre unter Nachweisung der Er
langung des Uoctornt<'s der l\Iedizin und Chirurgie, der gehab
ten ärztlichen Praxis, sowie der Kenntniss der ungarischen und 
romanischen ~prache, hinnen ,. i c r \V o c h c n hci der llerg-. 
Forst- und Giitcr-Directio11 in Nagyb:\nya einzubringen. 

D i c 0 herber g s c h a f fc r s s t c II c bei ein Salinen-V cr
waltung in Hallstadt in der XI. Diiitenclassc, mit dem Gehalte 
jiihrl. -ti2 ll. 50 kr., 10 Klafter harten UIHl 10 J{Jaftcr weichen 
Brennholzes in Anschlag zur Pension mit 38 fl. 50 kr., Natural
quartier, Genuss von 15 Joch 895 Quadratklafter Deputat
Gmndstiicken, nebst drei kleinen Gärten, Schiingcld von ·:l5 kr. 

pr. Tag und unentgeltlichem systemmiissigen Salzbezugc, mit 
der Verbindlichkeit zum Erlage einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der gründ· 
lichen Kenntniss des Salzbergbaues und- der übrigen Betriebs
abtheilungen, dann im Rechnnngsfache und der Markseheiderei, 
binnen drei Wochen bei der Salinen- und Forstdirection 
in Gmunden einzubringen. 

Die Hammerverwaltersstelle bei der hauptgewerk
schaftlichen Hammerverwaltung in Hollenstein in der IX. Diä
tenclasse, mit dem Gehalte jährl. 735 fl., 14 fl. Lichtgeld, 20 
Wr. Klaftern Brennholz in natura A 2 fl. 62.~ kr., freier Woh
nung sammt Garten und einem Grundstücke zur Erhaltung 
zweier· Kühe, der Verbindlichkeit zum Erlage einer Caution 
von 1050 fl. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg
academischen Studien, der praktischen Kenntnisse im Eisen
und Stahlfrischveriahren, im llaufache, Cassa- und Rechnungs
wesen, dann im Conceptsfäche binnen vier Wo c h e n bei der 
steierm. österr. Eisenwerks- Direction in Eisenerz einzubringen. 

Kundmachung; 

(Erhalten den 26. Juni 1865.) 
Die k. k. Eisenwerks-Direction in Eisenerz gibt bekannt 

dass sie den Verkaufspreis für Roheisen loco der hauptgewerk
schaftlichen Eisenwerke in Eisenerz und Hieflau auf 2 fl. 70 kr. 
per Wr. Centner ermässiget habe. 

Wien, am 19. Juni 1865. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 27. Juni 1865.) 
Die Preise für lllei und Glätte wurden auf den Lagern der 

gefertigten Direction zu Wien , Pest und Prag um 50 kr. per 
Wr. Ccntncr ermiissiget. 

Preisnachlässe für Blei 
bei 20 Ctr. auf einmal 1 % 

" 50 " " 2010 
" 100 " " 3% 

"Wien, am 24. Jnni 1865. 
Von der k. k. ßergwcrk~-Prodncten-Verschleiss-Direetion. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 2S. Juni 1865.) 
Bei dem am 2!.l. November 1864 abgehaltenen Gcwerkcn

tagc der Zavaclkacr Bindt-l.Inverzagt Grnbenthcilhabcr haben die 
anwesen<lcn l\Iitbesitzer laut §. 6 des Gewcrkentags-Protokollcs 
die Auflassung des unter dem Namen Unverzagt Hermenegild 
am 20. Juni 1845, Z. 574/403 verliehenen Längenmasses und 
rles unter dem Namen Susannensfeld am 11. August 1545, Z. 
82 l(fi5:1 vcrlichcncn Liingenmasscs beschlossen uncl u1~ de
ren Löschun~ gebeten. Nachdem jedoch diese Auflassung 111 clcr 
Einlaclung zum Gcwcrkcnfagc nicht als Verhandlungs-Gegen
stand bpzciclrnct war, nrnl iibcrclies bei clcm Gcwcrkcntnge 
weniger als die ßcsifacr von rlrci Vierthcilcn aller Antheile 
anwesend waren, daher der obige Beschluss nach ß§. 150 und 
15 5 allg. ß. G. für die übrigen ·nicht als Qindm1d angenommen 
werden kann, so werden die nichtanwcscud gewesenen Thcil
habcr: Hcn· N. Stiller, Andreas Probstuer, Peter Nozdroviczky, 
Guido, Herminc, Malvine, Arthur, Oscar ml(l Ernst Prihradny, 
Emma Schlosser geb. Prihr:ulny, Amanda Ilajncr geh. Pozevicz, 
Louisc l\Iari:\ssy geb. Kubinyi, Smnucl Melczcr, ~Cnric .Jen
drassik, Johann .Jnlius Juhoss, Franz l\Iatausch, Jacob llfolczcr, 
\\· ilhelm Szoutagh uud .Johann Giirtner hiemit aufgcforder.t, ihre 
Erkliinmg darüber, oh sie rlcm crwiihnten ßeschlnsse beitreten 
oder nicht, hinnen !JO Tagen von der ersten .Einschaltung die
ser Aufforderung in clcm Amtshlatte der "Ungarischen Nach
richtenu gerechnet, hierher einzubringen, wi(lrigens sie als dem
selben beitretend angesehen , und hiernach weiter entschieden 
werden wiirde. 

Kaschan, am 12 .• Jnni l86!i. 
Von der Zips-lgloer k. k; Berghauptmannschaft. 

Diese Zeitschrift er,cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen arti s t i sehen ßeigahen. Der Prännmerationspreie 
st jährlich loco Wien S fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. bO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahruncren im ber"- uud hiittenmännischen Maschinen-, Hau- und Aufbereitnngswesen 
sammt Atlas als Gratisb eilaj!'e. Inserate finden" gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpueillezdle Aufnehme 

Zuschriften je rl er Art können nur franco angenommen werden. 

Dl'uck v. Karl 'Viuteruits & Co. iD w=en. 
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Wochenrapport der Bessemerhütte in Neuberg. 

23. Woche. - I. Semester 1865. 

1 
Roheisen-y erwendung 1 Erzeugung in Wiener Centnern Ausfälle 

1111 ' 
1 100 Pfd. 

englischen j schwedischen 
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Klaub-401·50 Ctr. 
eisen. 

Neuberg, am 12. Juni !SG5. 

24. Woche. - I. Semester 1865. 
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336•70 Ctr. 
Klaub-
eisen. 

Neuberg, am 19. Jnni 1865. 

Anmerkung. Da nach obigen Rapporten die Arbeiten des Versuchsstadiums so zlemlich als abgeschlossen zu 
betrachten sein dürften, wollen wir erst wieder nach einem etwas längeren Zeitraume einen Bericht bringen, unu vielleicht in-
dessen selbst noch einmal das Werk besuchen. o. H. 
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Ueber den Verkauf des Staatsbergbaues 
ldria. 

Von Wilhelm Ritter von Fritsch, k. k. ßcrgcommissär. 

(Schluss.) 

Was überdies die befürchtete vorzeitige, durch ver
schwenderische Privatwirthschaft herbeizuführende Erschö
pfung des Bergbaues anbelaugt, so ist diesem Bedenken 
e~tgegen wohl die Frage aufzuwerfen: Hat denn lediglich 
nur der Staat den Beruf, keinen Raubbau treiben zu dürfen? 
Theilt denn nicht diesen Beruf jeder Bergwerksbesitzer ohne 
Wahl? Zieht endlich dort, wo das Eigen-Interesse des Pri
\'atcn dem Raubbau nicht wehrt, nicht das Berggesctr. eine 
Grenze, indem cs (§§. 17 4 und 244) durch Strafsnnctionen 
den Raubbau trifft, und so mittelbar auch die Zukunft des 
Bergbaues unter seine Aegide stellt 'i Hat nicht, kraft des 
12. Hnu ptstückes a. B. G. das Auge der Bergbehörde strenge 
zu wachen, um derlei Ausschreitungen wuhrzunehmen und 
Repressiv - Massregeln gegen dieselben zu üben, ohne dar
ob dem Bergbau die möglichst freie Bewegung zu ver
kümmern? Aber auch die Motive zum a. B. G. §. IU. 
zeichnen den Verwaltungs- Behörden in dieser Richtung 
den gedeihlichen Weg ihrer Ingercnznahme in folgender 
Form vor: 

„ Dort, wo Intelligenz und Kraft im Bergbaue auf eine 
solche Weise entwickelt werden, dass grossartige neue Auf
schlüsse mit der Gewinnung der bereits geöffneten Natur
schätze in einem entsprechenden, die Dauer der Unterneh
mung verbürgenden Verhältnisse stehen, soll dem Unterneh
mer die möglichst freie Bewegung gestattet; dort aber, wo 
eine unmässige Gewinnsucht und ein nur auf die Gegenwart 
gerichteter Eigennutz oder Unkcnntniss und Kraftlosigkeit 
die Mineralschätze nur unvollkommen, ohne Rücksicht auf 
weitere Aufschlüsse und den künftig"n Fortbestand des Berg
baues räuberisch ausbeuten, mit Energie und Eutschieden
heit eingeschritten werden, und wenn weder sachgemässc 
Rathschläge, noch Ermahnungen und Vorschriften, weder 
Drohuniren noch Strafen ausreichen, um der Vergeuduug 
dieser Nationalgüter ein Ziel zu setzen, muss die Staats
verwaltung den Bergbau in andere und solche Hände zu 
bringen suchen, in welchen dieses Staatsinteresse beruhi
gender gewährleistet ist. u 

In diesen Worten sind die leitenden Principien der 
hergbehördlichen Verwaltung gekennzeichnet, und vermag 
auch die Bergbehörde, der nach dem Charakter des Ge
setzes gegen derlei Ausschreitungen im Betriebe mehr ein 
repressiver als präventiver Wirkungskreis zusteht, mittelst 
Dctailcontrole nicht einzelnen, der Bergbau-Zukunft prä· 
judicirenden Betriebssünden vorzugreifen , so wird es um 
so mehr gerade dort, wo sich absonderliche Verlockungen 
zu deren Begehung geltend machen, die Aufgabe derselben 
sein, inner der Sphäre ihres organischen Wirkungskreises 
alle Controlsmassnahmen aufzubieten, um dem Weitergrei
fen eingerissener Missbräuche einen wirksamen D~m~ 
zu setzen. 

Schlimmer stünde es allerdings mit der Forstwirth
schaft, da zur lucrativstcn und schleunigsten Verwerthung 
des musterhaften Idrianer-Wa)dbestandes die unmittelbare 
Nähe des Weltmarktes und Hafenplatzes Triest eine kaum 
zu widerstehende Verlockung darbieten würde, und es ja 
andererseits leider nur ein allgemein bekanntes öff„ntliches 
Geheimniss ist, dass das österreichische Forstgesetz nur 

auf dem Papiere steht, da ja den zur Durchführuug des
selben berufenen Administrativ-Behörden nicht die erfor
derlichen qualitativen und quantitativen Executiv-Organe 
zur Seite stehen, ein Uebel, für dessen Bestaud die Logik 
der traurigen Thatsache spricht, dass die Devastation der 
Wälder for~ und fort im grossen Massstabe betrieben wird.*) 

Dass schliesslieh der Verkaufspreis so bedeutend unter 
der, im Vorhinein grundsätzlich so nieder gehaltenen Schäz· 
zungssumme angesetzt worden, lässt sich allerdings in gar 
keiner befriedigenden Weise deuten; doch ist hiebei noch 
immer der Hoffnung Raum g<)geben, dass dies noch nicht 
der endgiltig fi.xirte Kaufpreis ist, dass vielmehr derselbe 
in Folge einer passend in Anwendung gebrachten Verkaufs. 
modalität umsomehr noch eine nahmhafte Stei~erung er
fahren werde, als sich voraussiehtiicherweise die Zahl der 
Concurrenten gerade für ldria, welches ja weit über die 
Grenzen Oesterreiehs hinaus sich als eine seltene kostbare 
Perle des Bergbaus, als eine der sichersten und lucrativ
sten Wohlstandsqnellen, des klangvollsten Namens erfreut, 
zu eiuer beträchtlichen steigern dürfte. -

Entschieden gewichtiger fallen aie l o ca 1 e u Beden
ken in die \Vagsehalc. 

In dieser Beziehung nimmt zuvörderst die 
Arbeiterfrage eine acute Gestaltung an. 

Im fi.ctiven Falle des Verkaufes treten in dieser Rich
tung folgende Alternativen an die Staatsverwaltung heran: 

1. Entweder hält sil'h dieselbe an ihre eingegangenen 
Verpflichtungen, und belässt ihren Dienern und Arbeitern 
jene BP.züge im ungeschmälerten Masse, welche, wie Pen
sionen, Gnadengaben, Provisionen, Relutum für Getreide-, 
Holz und Medicamenten· Bezug, denselben nach den be
stehenden Normalien gebühren, die einen aggressiven Theil 
des Gehaltes beziehungsweise Lohnes ausmachen und wor
auf.sich die Betheiligten fnctisch durch Arbeit, Zerrüttung 
oder Störung ihrer Gesundheit im Vertragswege die begrün
detsten Ansprüche erworben haben. 

2. Der Staat erkennt die Bilatere.ljtät des Vertrags. 
Verhältnisses nicht an und entschlägt sich seiner Ver
pflichtungen den Arbeitern gcgeniiber auf die einfachste 
Weise, oder: 

, 3. Er devolvirt seine VerpB.iehtungeu auf seinen Be
sitzes-Nachfolger. 

Im ersten Fa 1 l e erwiichst dem Staate eine Jahres· 
last, welche nach dem vorausgegangenen Voranschlage! sich 
auf beiläufig 10-1000 Gulden berechnet, ei~e Summe, die 
sich nur sehr langsam von Jahr zu J1Ll1r vermindern, den 
aus dem Verkaufe erzielten Erlösum eine sehr beträchtliche 
Capitalssumme herunterdrückcn und ihm so den momentan 
erwachsenden pecuniiirei1 Vortheil zu einem wahren Danaer 
Geschenk gestalten würd~. Ja! würde, wie es nicht 
ganz unwahrscheinlich dünkt, der Staat sich lediglich nur 
auf die Verabfolgung von Pensionen, Provisionen und _ 
Gne.dengaben beschränken, so betrüge die ihm hierdurch 
erwachsende Jahreslast immerhin noch gegen 72000 Gulden. 

Zu 'dem vorerwähnten Auskunftsmittel der Dislocat!on 
der Arbeiter auf andere Staatsbergbaue wird-das Montanärar 
wegen der durch den Massenverkauf eintretenden Arbeiter-

*) Ich erinnere nur an den in Steiermark, Kärnten und 
Krain getriebenen Handel mit Merkantilholz, durch dessen riesi
gen Aufschwung die bliihendsten ·waldstriche jener Länder 
brach gelegt worden sind, und bis zur Stunde fort ver\Vüstet 
werden. 



concurrenz auch nicht zu greifen vermögen. Im zweiten 
Fa 11 e würde der Knappe der, in wohl begründeter Weise für 
sich und seine Familie erworbenen Ansprüche auf künftige 
Versorgung und anderweitige Emolumente beraubt, zu wel
chem Anrechte er durch Begnügung mit einem durch Ab
züge noch mehr g~scbmälerten, kärglicbe11 Geldlohn gelan~t 
ist, ein Vorgang, welcher ebenso den Grundsätzen der Bil
ligkeit widersprechen, der, eine verkö~pertc Applicatur des 
gefährlichen Grundsatzes: „Macht ist Recht~, den Ar
beiter in die misslichste Lage zurückschleudern und als 
schlimmste Wirkung die Vertrauens-Erschütterung in den 
Staatsdienst mit sieh führen würde. Im dritten Falle 
würde der Versuch einer Devolution so grosser Lasten auf 
den Bt•sitzesnachfolger die Bedenken des Käufers in hohem 
Grade wachrufen: ob er überhaupt so schwere Verpflich
tungen auf sich nehmen, auf diese Weise vielleich~ seine 
freien Bewegungen lahm legeu und seiuen künftigen Be
triehspll\:Jen für lange Jahre ein drückeudes Bleigewicht 
anhängen solle? Was wird jedoch im besten Falle, weun 
sich der Käufer zur Uebernahme dieser Lasten bereit er
klärt, zum mindesten die Folge sein? Der Kaufpreis wird 
bedeutend gedrückt, das Angebot durch solche Lastes
Perspectiven gemiudert und durch den weit unter den 
Schätzungswerth gedrängten Kaufpreis dem Staate nicht 
mehr ein lucrum cessans, sondern bereits ein damnum emer
ge11s erwachsen,'!") 

Ob unß in wieferue vielleicht ein passender Mittel
weg zur befriedigenden Lösung dieser jedenfalls schwieri-· 
gen Frage in einer derartig angemessenen Theilung der 
mehrerwähnten Lasten zu finden wäre, dass hierdurch weder 
die collidirenden Interessen des Staates noch der Knapp
schaft, noch jene des Käufers empfindlich gescbädiget, und 
weder dem l\1ontanärar noch den Arbeitern unproportionirte 
Opfer auferlegte, noch auch die freie Thätigkeit des Besitz
nachfolgers zum Nachthcile des Bergbaues gehemmt werde, 
dies zu untersuchen würde die Grenzen des, vorläufig 
dieser Erörterung gesteckten Zieles überschreiten" 0 p fc r 
werden hier wahrsr:hcinlichst von allen Seiten 
gebracht werden müssen. 

\Vas die, von der gegenwärtigen vorzugsweise huma
nen \Verksverwaltung, was die vom Staate für die materi
elle und geistige Wohlfahrt des dortigen Arbeiterstandes 
aufgewendete Fürsorge anbelangt, so lässt sich allerdings 
mit grosser \Vahrscheinlichkeit voraussetzen, dass kaum eiu 
Besitzesnachfolger den Arbeitern so weitgehende Sorgfalt, 
gleich weittragende Begünstigungen zuwenden wird, da das 
Montanärar mit Hintansetzung der unmittelbaren_ Geldinte
ressen dem Bergbau solche Institutionen gab, welche mehr 
1rnf die Hebung der gesammten Local-Interessen, auf die 
physische und psychische Collectiv- Wohlfahrt der dortigen 
Bevölkerung abzielten, welche dem Staatssäckel durch die 
in Folge davon erhöhte Steuerkraft des Ortes und Umge
bung auf anderer Seite, also indirect vielleicht mit reichen 
Zinsen das wieder zuführten, was sie da und dort direct dem 
Bergbau entzogen hatten, die also jene gliickliche Mischung 
von 11 nehmen und gebenu bekundeten, wodurch eines
theils die national - ökonomischen Interessen ebenso ge-

*) Oder sollte der vom Finanzministeiium auf _nicht e_inm_al 
2/ des Schätzungswerthes präliminirte Verkaufspreis bereif:s im 
Hlnblicke auf diese beabsichtigte Devolution der Lasten so mcder 
gestellt worden sein? 
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fördert, als auch die :finanziellen in der glücklichsten Weise 
gewährleistet wurden. 

Nebstbei ward der Bergbau in technischer Linie 
auf eine wahrhaft musterhafte Höhe gebracht, so 
zwar, dass in dieser Richtung der Kä_ufer ihn sicherlich 
nicht besser, sondern eher nur schlechter bestellen könnte; 
so wie auch die dortige Administration, welche allerdings 
durch den Alp gelitten, der in Form überstraffer Concentri
rung aller Leitungsfäden - welche die ängstliche Controle 
selbst bis ins Kleinste in die Hände der oberen Directionen 
spann, auf ihr lastete, auch von Seite des neuen Erwerbers 
kaum einem radicalen, auf durchgreifende Ersparungen 
zielenden Umsturze unterzogen werden dürfte. 

Aehnliche Institutionen kann allerdings kein Privater 
bieten; national-ökonomische Rücksichten werden für ihn 
nicht massgebend sein; dieselben werden von seinen pri
vativen Interessen ganz und gar absorbirt werden, und von 
diesem Standpuncte aus wird nicht bloss der Arbeiterstand 
als solcher, sondern auch ganz Idria bei einem Verkauf des 
Staatsbergbaues in jedem Falle viel verlieren. 

Doch auch ersterer steht nicht garantielos da. So 
dürfte z. B. die durch eine lange Reihe von Jahren gewon
nene Erfahrung, dass eine achtstündige Grubenschicht, dass 
ein in angemessenen Intervallen vollzogenes Wechseln 
zwischen Berg- und Hütten-Arbeit am besten die Gesund· 
heit der Knappen gewährleiste, gar leicht für den Pri
vaten von imperH.tiver Wirkung werden, ja es wird 
meines Erachtens geradezu Pflicht der Staatsverwaltung 
als Sanitäts-Behörde sein, mit Rücksieb tauf die ganz 
speciellen Verhältnisse dieses Bergbaues zur 
Schonung der Gesundheit des Arbeitersta.nd~s, das M_a~i
mum der Schichtdauer und der Grubenverwendung emes 
Knappen vorzuschreiben, um so den Sanitätsstand der Be
völkerung eines ganzen Landstriches nicht durch etwaige 
schonungslose Willkür eines gewinnsüchtigen Privaten aufs 
bedenklichste zu compromittiren. Die Ingerenznahme der 
St11atsverwaltung in diesem Sinne wäre also sogar ein Po
stulat der Sanitäts Polizei! -

Würden aber die sanitärischen Massnahmen stricte 
aufrecht erhalten, so wäre der Besitzesnachfolger, wenn 
anders er die Productionsmengen nicht verkürzen will, da· 
durch g·!zwungen, den Arbeiterstand auch quanti
tativ nie h t w e s e n t l ich zu bes c h r ä n k e n, so dass der 
bei weitem grössere Theil der gegenwärtigen Arbeiter beim 
Bergbau nach wie vor seine gewohnte Beschäftigung fin
den und sich so in seinem Verdienst<!, dessen Höhe ja 
immerhin vom allgemeinen Verhältnisse des An geb o t es 
zur Nachfrage geregelt bleiben wird, nicht empfindlich 
geschmälert sehen wird.-Zudem wird sich auch der nächste 
Besitzer gar bald der Ueberzeugung nicht verschliessen 
können, dass in dem, von der Hauptverkehrsader weiter 
abgelegenen, selbst wenig Cerealien prvducirenden Idria 
die Einführung der reinen Geldwirthsehaft wahrlich keinl! 
Vortheile bringen wird, dass zur Sicherstellung der ökono
mischen Ordnung im Haushalte seiner capitalarmen Arbei· 
ter vielmehr die Verbindung des Geldlohnes mit 
dem Naturallohn das einzige Mittel ist, um die Solidi
tät der Knappschaft und damit seiner eigenen Bergbau
Unternehmung selbst auf gesicherte Basis zu stellen. Wird 
sich also der N.1chfolger zur Verproviantirnng der Arbeiter 
und deren Familien wo möglich um den mässigsten Limito-, * 
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Prei.s, entschliessen, so wird der Knappe auch in dieser Hin
sicht die Fassung aus dem ärarischen Getreidekasten leich -
ter miesen lernen, - Für die übrige materielle und intel
lectuelle Wohlfahrt des Arbeiters werden angemessene 
Dienet-Ordnungen und Bruderlads·Statuten zu sorgen wis
sen, für deren schleunige und exacte Durchführung auch 
die BergbehörC:e, vermöge ihres Wirkungskreises mitbe
rufen eeio wird. -

Hält man nun eine flüchtige Rundschau über alle für 
und gegen den Verkauf in Anführung gebrachten Gründe, 
eo fühlt man allerdings, das e d i e W a g s c h a 1 e sieh 
aufSeite Derjenigen neigt, welche den blei
bende u ß es i t z d e e Bergbaues i n d e n H ä n
d e u des Acrars befürworten, und es ist voraus
zusetzen , das auch der Staat den Bes.itz der so kost
baren Berg- und Forst-Domäne ldria vollkommen zu wür
digen verstanden habe, und dass nur die äusserste, zwin
gendste Noth denselben bewogen haben konnte, sich dieser 
werthvollen Perle seines Hausschatzes zu ent:ichlagen, und 
dass dessen Finahzminister, der noch Ende 1863 *), sich 
dahin aussprach: „dass nur eiue Veräusserung jener Staats
werke anzustreben sei, welche dem Staate keinen 
dauernden Ertrag 1 iefe rn und wo keine höhern Rück
sichten es bedingen, dass dieselben in den Händen des 
Staates verbleiben,u im Jahre 1865 schon diesen Grundsatz 
über Bord werfen und zur Motivirung des beantragten 
Verkaufes auch einer solchen l\foster - Domäne schreiten 
musste. -

Die Votiruog des Verkaufes dieser Domäne ist zwei
felsohne eines der gröseten Opfer, welches unsere Volks
vertretung der ehethunlichstcn Regelung unserer, in's Mark 
erschütterten Finanz-Verhältnisse bringen kann, ja es be
wegt sich dieser Verkauf bereits in der Sphäre der letzten 
Auskunftsmittel, und desto gerechtfertigter ist dann auch 
der Wunsrh, dass solche, der Herstellung des langentbehr
ten finanziellen Gleirhgewichtes gewidmeten äussersten An
strengungen uns auch in Wirklichkeit das heisseraehnte Ziel 
erreichen helfen. 

Idria und seine Bewohner mögen sich aber 
selbst in diesem Falle mit der Hoffnung beschei
den, dass, wenn sie auch bei einem solchen Be
sitzes-Wechsel manchen Vortheil, manches ge
li e b t e G u t au f d e m A lt a r d e s b e d r ä n g t e n V a t e r-
1 an des zum Opfer niederlegt, damit durchaus 
n o c h n i c h t A ll e s v e r l o r e u i s t ; d a s s i h n e n i m G e
g e n t heil der bei weitem grösste Theil der, die 
Existenz und Wohlfahrt dieser Bergstadt bedin· 
gen den Wohlthaten nach wie vor erhalten bleibt. 
Es möge sich der Idrianer getrost abwenden von 
dem ihm von zu lebhafter Phantasie öfter vorge
führten Schreckensbild, in welchem ihm vor sei
nen Augen seine Vaters t ad t a 1 s eine j am me r
v o 11 e R u i n e, s e in Heim a t h s t h a 1 a l s e i n e ö d e, starre 
Karstwüste, seine Mitbrüder als verkommene 
Bettler, wie eine traurige Zukunfts-Staffage auf
geroll t worden ist. -

Laibach am 23. Mai 1865. 

") 4 7. Sitzung der zweit~n Session am 24. November 1863. 

Ueber die electrische Lampe von Dumas 
und B e n o i t, und ihre Anwendung zum 
Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. 
Nach dem Berichte von de Luynes im Bulletin de Ja Societe 
d'Encouragement, t. XI p. 551, September 1864, und dem Auf
satze des Bergingenieurs Parran in den Annales des mines, 
fi. serie, t. IV p. 455. Durch Dinglers polytechnisches Journal, 

erstes Maiheft 186:,. 

(Schluss.) 

Es gelang Ruhmkorff etwa vor zehn Jahren, mit An· 
wendung der Statham'schen Zünder das Pulver durch den 
lnductionsfuoken unfehlbar zu entzünden, und zwur mit 
einem ~inzigen Elemente und einP.,r Spule von nur geringen 
Dimensionen. 

Diese Zünder bestehen bekanntlich aus zwei Leitungs
drähtcnvon Kupfer oder verzinktem Eisen, d~ren freie En
den mit den Rheophoren des inducirten Stwmes in V cr
binduug stehen , während die cntgegeni!Cdetzten Enden, 
in einem kleinen, mit einem Ausschnitt versehenen Rohr 
oder Muff von Guta-percha in 2 bis 3 Millim. Entfernung 
einander gegenüber stehen. Ionen ist dieser Muff mit einer 
schwachen Schicht vou Schwefelkupfer überzogen, die als 
secuudärer Leiter zwischen den beiden Drähten wirkt und 
einen Funken veranlasst, welcher .i;ur Entzündung einer 
auf dem Ausschnitte des Muffs in einem kleinen , mit fei
nem Jagdpulver gefüllten Kautschuksäckchen liegenden 
Prise Knallquecksilber hinreicht; dadurch wird auch das 
Jagdpulver und durch dieses der Sprengschuss entzündet, 
in dessen L11clung der Kautschuksack hineinreicht. 

Das mitten im Pulver eingeschlossene Knallquecksil
ber schützt vor jedem Versagen, und die Kautschukhülle 
des Pulvers vor unzeitiger Explosion; die Zünder lassen 
sich ohne alle Gefahr handhaben und selbst schütteln. 
Schaltet man die Erde in die Kette ein, so braucht man 
nur den einen Draht des Zünders zu isoliren , indem man 
ihn in eine Scheide von Gutta-percha steckt. Mit Anwen
dung des Ruhmkorff'seheu Apparates und der Statham'· 
scheu Zünder, und mit Hilfe seiner sinnreichen Combina· 
tion zur Transmission der Ströme erzielte Graf du Moncel 
im J. 1854 bei den "M oustre-Minen" des Hafens von 
Cherbourg merkwürdige Resultate. 

Dieselbe Methode des W egthuns von Schüssen wurde 
auch vor etwa neun Jahren vom Bergingenieur Honpeurt 
beim Schaehtabteufen zu St. Etienne, in der neueren Zeit 
besonders von Dumas in den Eisengruben von Lac bei 
Privas und von Jouguet in den Eisenbergwerken von Bes
seges angewendet. 

Die Erfahrung ha·t die Regeln festgestellt, nach wel
chen mau verfahren muss, um eine leichte und regelmässige 
Entzündung der Sprengschüsse zu bewirken. 

Es ist sehr vortheilhaft, den einen der Leitungsdrähte 
wegzulassen und dafür die Erde in Jie Kette einzusl!halten; 
dadurch vermeidet man die Schwierigkeiten der Isolirnng 
für einen der Driihte, sowie die Kosten für Anschaffung 
und Unterhaltung desselben, Mit einem oder zwei, mit zwei
fach-ehromsaurem Kali beschickten gewöhnlichen Bunsen'
schr.u Elementen und einer laductionsspule (kleines Modell) 
lassen sich wenigstens vier Sprengschüsse 11.uf eiomal mit 
Leichtigkeit wegthun. 

Die Statham'schen Zünder mit einem einzigen isolir
ten Leitungsdraht, mit den aus der Figur ersichtlichen Ver-
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einfachungen, haben beinahe dieselbe Form, wie die Bick· 
ford'scbeu Sicherheitszünder. Jetzt kosten sie noch etwa 
~O Centimes; wenn sie aber erst im Grossen fabricirt wer
den, so lassen sie sich zu einem weit billigeren Preise anfer
tigen; man kann sie sich übrigens auch leicht selbst anferti
gen, und braucht dann nur die mit Gutta-percba überzoge
nen Drähte zu kaufen. 

Die Kosten des zum electrischen Schiessen erforder
lichen Materials und der dazu nothwendigen Einrichtungen 
belaufen sich für das Abteufen eines Schachtes von 200 
Meter Teufe auf ungefähr 900 Francs; es würde indessen 
verfrührt sein, jetzt schon das alte Verfahren bezüglich 
der Kosten mit dem neuen vergleichen zu wollen. 

Wenn aber auch in der Folge das neue Verfahren 
sich als etwas theurer erweisen sollte, so würden die Mehr· 
kosten doch durch die Regelmässigkeit der Arbeit und die 
bedeutende Verminderung der verloren gebenden Schüsse 
- namentlich wenn die Bohrlöcher unter Wasser stehen -
mehr als ausgeglichen werden. 

Auch sind die Vortheile zu berücksichtigen, welche 
das gleichzeitige Wegthun mPhrPrer Schüsse - sowohl 
auf den Sohlen von Schächten, als auch an den Ortsstössen 
beim Betriebe von Stollen und Streckea von grossem Quer· 
schnitt und in hartem Gestein -- gewähren kann. Auf ein
mal lassen sich wenigstens vier Schüsse wegthun, indem 
man den isolirten Draht jede9 Zünders IDit dem inducirten 
Leitungsdrahte verbindet und dns vom isolirenden Ueber
zuge cntblösste Ende des Drahtes in die Erde steckt. Mit 
Hilfe des du Moncel'schen Commutators oder jeder anderen 
entsprechenden Einrichtung lässt sich die gleichzeitige Ent
zündung einer noch grösseren Anzahl von zu Gruppen von 
vier verbundenen Schüssen bewirken, was für die bergbau· 
liehe Praxis writaus hinreichend ist. 

Der hauptsächlichste und entscheidende Vortheil des 
electrischen Schiessens ist aber die absolute Sicherheit, 
welche dem Bergmann durch die Anwendung dieses Ver
fahrens gewährleistet wird. Kommt nun noch eine Muese
Ier'sche Sicherheitslampe als Geleucht beim Besetzen der 
Bohrlöcher , ein hölzerner Stampfer und eine kupferne 
Räumnadel hinzu, so kann man sagen , dass keine Gefahr 
mehr zu befürchten ist; die Entzündung des Pulvers durch 
eine Schnuppe des Grubenlichtes oder durch Funkenreis
scn beim Besetzen , sowie ein vorzeitiges Losgehen der 
Schüsse ist nicht mehr möglich. 

Das elcctrische Scbiessen hat durch die Dumas-Be
noit'scbe Lampe eine sehr wichtige Vervollkommnung er
halten. Dieser, wie wir gesehen haben, sehr tragbare und 
bequem zu handhabende Apparat kann mit grossem Vor· 
theile an Stelle des bisher angewendeten feststehenden 
Apparates beim Abteufen der tiefsten Schächte, sowie gleich
zeitig an mehreren Puncten einer und derselben Grube 
angewendet werden , denn durch den neuen Apparat wer
den die fixen Conductoren, deren Herstellung mit ziemlich 
bedeute11den Kosten verknüpft ist, und welche sich in Folge 
von Reibungen und Erschütterungen sehr rasch abnutz(•n, 
während das Vorhandensein einer grösseren Anzahl der· 
selben iu einl!r Grube sehr hinderlich sein würde, entbehr
lich gemacht. 

Der inducirte Strom der Spule muss einerseits mit 
dem Leitungsdrahte, andererseits mit der Erde in Verbin
'dung gesetzt werden; der Schuss entzündet sich dann, 

wenn man die Fluorescenz des Rohrs auch nur auf wenige 
Secunden unterbricht. 

Parran empfiehlt daher die electrische Lampe der be· 
sonderen Aufmerksamkeit der Bergingenieure wegen fo). 
gender, diesem Apparate eigentbümlicben Vorzüge: 

1. die electrische Lampe macht es möglich, in Gefahr 
gerathenen Bergarbeitern rasch zu Hilfe zu kommen; 

2. mittelst derselben lassen sich gewisse, ausnahms
weise vorkommende , oft ganz unerlässliche Arbeiten in 
Bauen ausführen, wo die gewöhnlichen Lampen durchaus 
nicht brennen; 

3. das W egthun der Sprengschüsse in Gruben durch 
Anwendung der electrisd1en Lampe ist billiger, als das 
mit dem bisher angewendeten electrischcn Apparate , in
dem die kostspieligen langen Leitungsdrähte wegfallen; 
auch lässt sich das neue Verfahren beim Betriebe jedes 
Grubenbaues a11wenden, wo das gleichzeitige Wegthun 
mehrerer Schüsse von Vortheil ist. 

Ueber den englischen Kohlenbergbau. 
Ans einem Berichte über eine Im Jahre 1863 ausgeführte 
lnstructlonsrelse nach England und Schottland l'on Herrn 

B l u h m e zu Saarbrücken. 
(Fortsetzung.) 

Leistungen und Theilung der Arbeit. 
Ueber die Leistung .der englischen Kohlenhäuer sind 

in einem früheren Berichte ausführliche und richtige Ta
bellen zusammengestellt, welche hier nicht wiederholt zu 
werden brauchen. Bei der sehr hoben Leistung dersel
ben 1 welche im Durchschnitt auf 60 bis 80 Ctr. pro 
achtstündige Schicht angenommen werden muss, verdient 
jedoch die weit grössere Theilung der Arbeit besondere 
hervorgehoben zu werden., Hierin liegt ein sehr wesentliches 
Moment, welches bei einer oberflächlichen Vergleichung der 
englischen Häuerleistung mit der unserigen häufig über
sehen wird. 

In Northumberland und Durham, wo die Theilung der 
Arbeit am meisten ausgebildet ist, hat der Kohlenhäuer 
weiter nichts zu thun, als die wirkliche reine Kohlengewin
nung und das Verladen in den Grubenwagen. In seinem 
Gedinge liegt nicht diP. Förderung der Kohlen bis zu den 
Hauptstationen, das Hereinschaffen des Holzes, die Zimme
rung, das Verbauen und Unterhalten der Förderstrecke, 
Nachreissen des Liegenden, Schienenlegen, Nachführen 
und Unterbalten der W ettcrzüge etc. 

Die Kohlen werden unmittelbar an der Arbeit durch 
kleine Pferde abgenommen, das Grubenhoiz wird in der 
Nachtzeit im Schachte hinabgelassen, und besondere Kame· 
radschaften besorgen die Zimmerung und alle sonstigen 
Nebenarbeiten. 

Es sind dieses regelcnässige Nachtarbeiten, die immer 
unter besonderer Aufsicht und l'On besonders zuverläs
sigen Leuten ausgeführt werden. Eine eigentliche Nacht· 
förderung, wie es bei,uus gebräuchlich ist, kommt sonst 
gar nicht vor. Die grössten Anlagen sind immer nur auf 
eine Föderzeit von 12 Stunden berechnet. 

Obige Nebenarbeiten liegen nun bei unseren Häuern 
fast immer mit im ·Gedinge uud 11ehmen einen grössercn 
Theil der ganzen Arbeitsleistung in Anspruch, als vielleicht 
erwartet werden sollte; dabei verursachen dieselben viel 



226 

Unterbrechung in der Kohlengewinnung, eo dass die För
derung in jenen 12 Stunden auf den englischen Schächten 
allerdings viel regelmäseiger und unuuterbrochener statt
findet, wie ee bisher bei uue erreicht ist. 

Wo also von den groseen Leistungen der englischen 
Kohlenhäuer gesprochen wird, ersieht man, dass der Ver
gleich sehr zu UngunstP.n der unsrigen ausfällen muss, wenn 
einfach nur die Zahl derselben und die Förderung vergli
chen, und keine Rücksicht auf diese Nebenarbeiten genom· 
men wird. 

Auf der anderen Seite liegt aber unzweifelhaft gerade 
in jener Theilung ein Vortheil der englischen Arbeiter. Die 
Kohlenarbeit ist eine Kunst, wie jede andere, wo durch 
Uebung und Gewohnheit des Arbeiters die Leistung unge
mein erhöht wird. Mau ersieht dieses schon aus den ge
trennten Namen, welche die ve1·schjedenen Arbeiter vor 
Ort erhalten .. g-chrämer, Abkohler, Lader, Versatzo.rbeiter, 
Zimmerhäuer u. s. w., die alle sich einander zuarbeiten, aber 
fast nie in ihrer Arbeit ta11schen werden. 

Ein anderer Vorzug dieser Theilung liegt darin, dass 
das eigentliche Kohlengediuge auf demselben Flötze fast 
immer unverändert bleiben kann, während bei uns die För
derllinge, der Druck in den Strecken, die Entfernung für 
den Holztransport u. a. fortwährend Berücksichtigung und 
Aenderung der Gedinge erfordert. 

Von jenen Nebe11arbeiten wird aber in England die 
Zimmerung und Versatzarbeit meist im Schichtlohn betrie
ben, und zwar von den besten Arbeitern, die im Durch
schnitt einen Taglohn von 1 Thlr. 1 O Sgr. bis 1 Thlr. 
20 Sg-r. erhalten. 

Der hohe Durchschnittslohn der englischen Arbeiter 
- trotz der geringen Selbstkosten der Gruben - scheint 
nun ferner eiu ungünstiges Licht auf unsere Betriebsver
hältnisse zu werfen. Bei den eigentlichen Kohlenhäuern, 
Zimmerleuten und Maschinisten stellt sich allerdings der 
Durchschnittslohn auf mindestens 1 Thlr. 10 Sgr. und 
beträgt daher gerade das Doppelte des unsrigen. Dage
gen wird aber bei .uns eine sehr grosse Zahl von Arbei
tern und Leistungen iu hohem Lohne bezahlt, welche dort 
durch Knaben, Pferde oder maschinelle Einrichtungen weit 
billiger bewirkt werden. 

Ueberall da, wo es mehr auf Geschicklichkeit und 
Aufmerksamkeit, als auf Körperkrafr. e.nkommt, werden 
Knaben von 12 bis 1 () Jahren verwendt mit einem gerin
gen Lohn von höchstens 10 bis 1-l Sgr., wo wir ständige 
Bergleute oder Invaliden in höherem Lohne verwenden. In 
England dienen die Knaben als Bremser, We~hensteller 
und Zugführer bei den vielen maschinellen Förderungen, 
WagensO'limierer, Pferdeknechte, sogar als Maschinisten. 

Wir bezahlen manche Arbeiten, wie W agensehmieren, 
Haldenarbeiten, Wetterthürenschliessen u. s. w. mit einem 
hohen Lohne (z. ß. in Saarbrücken von 17. Sgr. () Pf.) 
nicht der Leistung entsprechend, sondern zur Verwen 
dun.g von Invaliden n. s. w., denen man au~ Rücksicht ihren 
früheren Häuerlohn lässt. 

Noch mehr als an den Löhnen wird aber an der Zahl 
der Leute selbst gespart. 

Förderung mit Ponies. 
Bei der Pferdeförderung ist hier zunächst die Anwen

dung der kleinen Pferde in den Abbaustrecken selbst zu 
erwähnen, welche den Dienst unserer Schlepper thun und 
die Kohlen bis zu den Hauptförderbahnen bringen, wo 

Maschinen odel' grosse Pferde die Weiterbeförderung be
sorgen. 

Diese Po nies sind jetzt zu Tausenden in den engli
schen Gruben zu zählen. Es sind kleine Thiere von 13 
Hand Höbe und darunter, so dass sie nicht mehr als 41/2 
Fuss Höhe in den Strecken erfordern; dieselben sind sehr 
fleissig, arbeiten 12 volle Stunden, und scheint ihnen die 
Grubenluft ausgezeichnet zu bekommen. Ihr Ankaufspreis 
schwankt von 4 7 bis 1 00 Thlr. und rechnet man ihre Da_uer 
auf mindestens 5 Jahre. Die Gesammt·Unterhaltungskosten 
berechnen eich auf 133 1/ 3 Thr. oder bei 300 Arbeitstagen 
auf 1 il Sgr. 4 Pf. pro Tug. 

Es fällt zunächst auf, dass durch dieselben ein grosser 
Gewinn erzielt werden soll, da jedes dt•rselben einen be· 
sonderen Pferdejungen erfordert uud doch meist nur einen 
Wagen aus den Abb1rnstrecken zieht. 

Ihre Leistung ist jedoch etwas höher als die von zwei 
starken Schleppern, unrl ist der Hauptvortheil derselben der, 
dass sie bei stärkerer Neigung von 7 bis 12 Grad noch den 
leeren Wagen von c. 400 Pfd. Gewicht bequem hinauf. 
ziehen können. Zu einem Vergleich de1· Leistung in hori
zontalen Strecken kann folgende Berechnung dienen: 

Aur Grube Killingworth leistet ein Pony 90 
Wagen auf 75 Lachter Länge pro Tag. 
Dabei erhielt der Pferdeknecht das sehr hohe Gedinge 
von 7 Sgr. 6 PI, pro 20 Wagen, also 1 Thfr. 3 Sgr. 9 Pf, 
Das Pony kostet täglich ....... - „ 13 " 3 „ 
Man nimmt für tägliche Amortisa-

tionen ...............•• n 1 „ 
Summa 1 Thlr. 28 Sgr. 

Die Schlepper erhalten dagegen 
auf die ersten 40 Ltr. Länge für 
je 20 Wagen ........ , .. - Thlr. 13 Sgr. 
und auf jede folgenden 10 Ltr. " n 
mehr. Dieselben würden also für 
obige Leistung erhalten: 

für 20 Wagen = 13 Sgr. 4 Pf.+ 
3,5 X 10 Pf. = 17 Sgr. :l Pf., 
also für 90 Wagen . . . . . . . . 2 „ 1 7 n 

Es bleibt also dun:h das Pony pro 

n 

1 Pf. 

4 Pf. 
10 ,, 

7 n 

Tag ein Gewinn von . .' ..... - Tl.dr. 29 Sgr. 6 Pf. 
welcher gewiss sehr erheblich ist. 

Die Pferdejungen bei den Ponies erhalten gewöhnlich 
Gedinge und werden viel besser bezahlt, e.ls bei den gros
sen Pferden, da erstere in den engen Abbaustreckeu viel 
vorsichtiger für. die Thiere sein müssen und auch an sich 
die Arbeit beschwerlicher und gefährlicher ist. Bei den gros
sen Pferden in den äauptbahnen erhalten die Jungen nur 
einen Schiditlohn von 12 bis 14 Sgr. Die Selbstkosten der 
grossen Pferde, incl. jenes Lohnes, berechnen sich iu Eng
land auf 1 Thlr. 10 Sgr. pro Tag; die unserigcn variiren 
von 1 Thlr. 13 Sgr. bis 2 Thlr. ~2 Sgr. In England unter· 
halten uud beschaffen die Gruben die Pferde alle selbst; 
Pferdeunternehmer für die unterirdische Förderung nach 
unserer Einrichtung sind dort nicht bekannt; wohl aber bei 
Pfe.rdetransporten auf Bahnen über Tage. 

Ersparung an Zwischenarbeiten. 
Auf die m a s chi n e 11 e n Einrichtungen zur Strecken· 

förderung u. s. w., wodurch ein sehr erheblicher Antheil 
an Menschenarbeit gespart wird, i11t hier nicht näher ein
zugehen. Nur das verdient wieder besondere Erwähnung 



wie sehr die Englli.ndr.r namentlich bei flachen Schächten bei 
der Verbindung von Strecken- und Sehachtförderung auf die 
Vermeidung aller uanöthigen Zwischenarbeit bedacht sind, 

Die Einrichtung der Anschlagebühncn, die man über 
Tage wie in den Gruben, bei den grossen Schienenbahnen 
wie bei den kleinen Grubenbahnen _findet, nämlich die 
Stränge fül' die leeren und vollen Wagen nicht in dasselbe 
Niveau zu legen, sondern um etwa 3 bis 5 Fuss divel'girend, 
wird auch bei uns gewiss vielfache Nachahmung finden. 

Es kann hierdurch ein Anschläger oder Al zicher sehr 
grosse Leistungen bewirken, indem ihm die vollen Wagen 
nach Bedürfniss zulaufen und die leeren ebenso aus der 
Hand gehen. 

Bei der Streckenförderung laufen z. B. die vollen W a
gen am Ende der Strecke mit einer Neigung von etwa 1:72 
dem Schachte zu. Zum Stillstehen brauchen sie bei dieser 
Neigung nur an einem Rade gesperrt zu werden, so dass sie 
also nach Bedürfniss herangezogen, und in die Sehachtkörbe 
eingeschoben werden können, während die abgezogenen 
leeren Wagen vom Schachte aus in eine vertiefte Bahn 
laufen, die lang genug is~, um einen ganzen Zug aufzuneh
men 1 und aus del' sie dann mit einem gl„ichen Ansteigen 
von 1:72 durch die vorhandene maschinelle Seilförderung 
oder durch die Pferde herangezogen werden. 

Am oberen Ende der flachen' Maschinenschächte ist 
in ähnlicher Weise die Einrichtung allgemein, dass der 
volle Zug, welcher durch besondere Weichen am oberen 
Ende immer in denselben Strarlg gelangt, etwas höher auf
gezogen wird, und dann in einer geneigten Curve aus der 
Anschlagsbühue herausrollt, während die leeren \Vagen in 
ähnlichcl' vel'ticftcr Bahn dem Schachte zurollen, bis sie an 
das Seil angeschlagen werden können. So besorgen meist 
nur 2 oder 3 Knaben das An- und Abschlagen, wo wir 6 
bis 8 Mann nöthig haben. 

Es ist immer die einfache Regel: eine gegebene grös
sere Kraft zu benutzen 1 um durch eine gel'ingere Mehrlei· 
stung ohne Mehrkosten die Wagen auf solches Niveau zu 

- bringen, dass die verschiedenen Verschiebungs-Verrichtun
geii in abfallender Bahn ohne Kraftaufwand und Zeitverlust 
bewirkt werpen können. 

Eine andere höchst wesentliche Ersparniss an Me~
schenarbeit wird über Tage erlangt bei dem Verladen der 
Kohlen - durch Concentration der Verladung in unmittel
barer Nähe del' Schächte. 

Die Wipper zum Umkippen der Wagen 1iegcn höch
stens 15-20 Fuss von der' Hängebank des Schachtes ent
fernt, da 6-8 Wipper bei zweckmässiger Einrichtung für 
jede Schachtförderu11g genügen. 

Das Abziehen vom Schachte und Umkippen über den 
Rättern ist daher nur e i u e Arbeit und wird von höchstens 6 
bis 8. Leuten besorgt, während das Verscl1ieben der Wag
gons und Rangiren der Züge allgemein durch ein Pferd, 
durch besondere Winden oder durch die Ausklauber an den 
Rättern ausgeführt wird.*) 

Dabei besorgt 1 Aufseher die ganze /\ufsicht und 
Mann an der Decimalwage das ganze Verwiegen und 

Aufkerben. „ 
*) Vergleirht man dagegen die Zahl der Arbeiter, welche 

lange Ladebühnen nur zum Ausstilrzen erlordem, so sieht man, 
welche wesentliche Ersparnisse hier noch angestrebt, werden 
können. 

Auf der Eisenbahnladebühne der Grube Gerhard erfordert 
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Belegung der Gruben. 
Die vorstehenden Bemerkungen sollten hauptsäch

lich den Eindruck wiedergeben, welcher bei einem länge
ren Besuche der englischen Gruben hauptsächlich entge
gentritt, wie nämlich überall darauf hingearbeitet wird, die 
Menschenarbeit möglichst zu beschränken. Es geschieht 
dieses oft nicht bloss aus dem rein pecuniären Interesse 
einer augcnblicklicheu billige.rcn Leistung, sondern auch 
aus der weitergehenden Rücksicht, bei den wechselnden 
und unsicheren Handelsconjuncturen , oder bei anderen 
Eventualitäten, möglichst unabhängig von einer zu grossen 
.Arbeiterzahl zu sein. Die Last einer solchen Arbeiterüber
völkerung haben die englischen Industriegegenden hin
länglich kennen gelernt. Auch für uns wird diese Rück
sicht bei dem concentrirten Kohlenbergbau gewiss sehr 
zu beherzigen seiJ], und bei dem zunehmenden Debite nicht 
so sehr auf möglichste Vermehrung der Arbeiterbevölke
rung und zu ~rosse Ausdehnung des Knappschaftsrerban
des, als auf rechtzeitige Erweiterung aller maschinellen 
Arbeiten hinzuwirken sein, da auch hier die Anhäufung 
der Arbeiter nicht nur zu einer grossen Last der Grube, 
sondern schlicsslich zu einer socialen Calamität werden 
kann, 

Wenn vorhin bei den eigentlichen Häi1crleistungen 
angedeutet wutde, wie unrichtig in mancher Beziehung eine 
unmittelbare Vergleichung derselben ausfallen könne 1 so 
gewährt auf der anderen Seite ein Vergleich der Gesammt
belegschaft und Gesammtproduction mit den unsrigen al
lerdings den besten Massstab, wie weit man dort mit jener 
Ausdehnung der maschinellen Arbeitsverrichtung und Er
sparung an Menschenarbeit uns voraus ist. 

Nach dem Durchschnitt des Jahres 1862 betrug auf 
den Saarbrücker Gl'u ben : 

Grube 
Reden 
Kronprinz 
Altenwald 
König 
Heinitz . 
Frit'drichsthal 
Gerhard 
von del' H"ydt . 
Duttweilcr . 
Geislautern 

Ganzer Durch-

die 
Ilelegschaft 

1390 
563 

1036 
492 

1831 
932 

1762 
1290 
2990 

1b6 

Fllrdenmg Leistung pro Mann 
pro Tag Ctr. und Tag Ctr. 

19631 14·1 
7700 13·6 

14178 1:3·6 
6196 12·6 

2089!) 11 ·4 
10522 11 ·3 
17820 10·1 
12386 9·6 
28426 9·5 
16~0 9·3 

schnitt 12477 139114 11·15 
Dagegen ergab sich auf einigen beson•lcrs günstigen 

englischen Gruben folgendes Resultat: 
.Förderquantum Leistung 

Grube 
North Scaton 

Ilelegschaft Ctr. Ctr. 

Peasley bei St. Helens 
Ryehope 

656 18000 
550 170110 
725 38400 

2fl 
30·8 
53 

Letztere Zahlen sind allerdings kein so richtiger Durch
schnitt, als jene Saarbrücker Zahlen;*) immerhin aber wird 

der geringe Sommerabsatz von durchschnittlich 9600 Ctr.- täg
lich 32 Ablader; die· monatlich 450 bis 5UO Thlr. kosten. Ein 
Ablader kann im Durchschnitt nicht iiber 31) Wagen leisten, 
während in England derselbe gerade die achtfache Zahl abzieht 
und ausstürzt. 

*) Es hat bei den 811.arbrücker Verhältnissen seine grossen 
Schwierigkeiten, die Schienenstränge immer in so unmittelbare 
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man nicht zu hoch greifen, wenn man annitnmt , dass in 
England mit der Hälfte der Belegschnft das gleiche Pro
ductionsquantum geleistet wird. 

Jedoch auch hier liegen noch besondere Verhältnisse 
vor, welche diesen auffallenden Unterschied in einem we
niger ungünstigen Lichte erscheinen lassen. 

Es würde den englischen Grubendirectoren sehr un
begreiflich sein, wenn sie hörten, dass auf den in regel
mässiger Förderung begriffenen Gruben bei uns fortwäh
rend 28 bis 30 pCt. der ganzen Belegschaft , oder über 
ein Viertel der gesammten Bergmannslöhne auf Aue- und 
Vorrichtungsarbeiten verwandt werden. 

Bei uns entwickelt sich eine neue Grube aus der an
deren ; die Kosten einer neuen Anlage werden getragen 
durch die vorhandenen, und belasten deren Ueberechüsse. 

Die hiesigen Verhältnisse machen .diese Einrichtung 
natürlich und zweckmäseig zur stetigen gleichmäesigen 
Ausdehnung des Betriebes ohne Aufwand neuer Anlage
capitalien. 

Bei Privatwerlr.en, und namentlich bei den englischen 
Gruben, wo schon durch die Pachtverhältnisse jede Grube 
in Zeit und Ausdehnung eine für sich beg~enzte Anlage 
bildet, sind die Verhältnisse ganz andere. 

Die Engländer betrn.chten auch ihre Steinkohlengru
ben nicht anuere, als eine reine Capitalanlage, durch wel
che in bestimmter Zeit das Anlagecapital wieder amortisirt 
und verzinst sein muss. Die erste Anlage umfasst nicht 
nur die Tagegebäude , sondern auch die ganzen Kosten 
der Schächte, Ausrichtungsarbeiten und Vorrichtungen bis 
zum Aufschluss des ganzen Feldes. 

Ist dieser vollendet, so wird nicht fortwährend auf wei
tere Vergröeserung und Erweiterung gedacht, sondern durch 
den Abbau des vorgerichteten Feldes muss nun da~ ganze 
Capital aus dem Unternehmen herausgezogen werden. 
Meist sind es nur ein oder wenige Flötze, welche gebaut 
werden ; bei der flachen Lagerung fällt unsere häufige Soh
lenbildung mit den vielen Qucrschlagsbetrieben u. s. w. 
fort, so dass in der That bei den iu regelmässigem Betriebe 
befindlichen Gruben die Ausrichtungsarbciten sich meist 
auf ein Minimum beschränken. Ist das Feld verbauen, so 
wird ein ganz neues Unternehmen mit neuem Capital an 
anderer Stelle begonnen. 

Jene ganzen ersten Anlagekosten, die bei manchen 
Gruben sich bis auf 2,400000 bis a,000000 Thlr. belau
fen, sind also gar nicht 1 wie bei uns , in den laufenden 
Betriebsausgaben enthalten. Ebensowenig erscheinen sie 
in der Berechnung der Selbstkosten, wodurch es allerdings 

Nähe der Förderpuncte zu bringen und die Bahnhöfe nach eng· 
liBchem Muster anzulegen; namentlich müsste die König!. Ei
senbahnverwaltung wohl manche der bestehenden strengen Nor
mativbestimmungen über Entfernungen zwischen den Schienen
geleisen, Weichenlängen u. a. aufgeben. Jedoch sind die Vor
züge der kurzen Ladebühnen in unmittelbarer Niihe der För
derpuncte so gross , dass bei allen neuen Anlagen wohl aus
schliesslich darauf Rücksicht genommen werden sollte. 

erklärlicher wird, wenn dort die Selbstkosten auf einzelnen 
Gruben zu 1 Sgr. 4 Pf. bis 1 Sgr. 8 Pf. angegeb!ln werden, 
während der llurcbschnitt bei uns 2 Sgr. 9 Pf. beträgt. 

(Fortsetzung folgt.) 

A d n1 i n i s t r a t i v e s. 
Erledigung. 

Die controlirende Schichtenmeistersstelle bei 
der Salzbergverwaltung zu Hall in der X. Diätenclasse, mit dem 
Gehalte jährl. 800 fl., mit 80 fl. Quartiergeld und 1 fl. 50 kr. 
Ganggeld-Pauschale filr jeden am Salzberge zugebrachten Tag, 
gegen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind , insbesondere unter Nachweisung der gut 
vollendeten bergacademischen Studien, der Gewandtheit im Con
cepts- und Rechnungsfache, der Kenutniss des Salzbergbaues 
und der Verwiisserungskunde, binnen v i er Wo c b e n bei der 
Berg- und Salinen-Direction einzubringen. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 6. Juli 1865.) 
Nachdem die herghücherlichen Thcilbesitzer des Szlovin

kaer Grünwasser Johann-Susanna-Bergwerkes, namentlich die 
Herren Franz Peterfy, Justine Maday, Franz Lanczy, Johann 
Lanczy's Witwe, Marie Maday, Josephine Schwarz, Barbara 
Földesy, Joseph Maday, Ladislaus l\Iaday, Nicolaus Maday, 
Michael Maday'sche Erben, Anton Kiss, Carl Hirländer, Berta 
Rombauer, Cornelia Freiin von Leituer, Ernst Prihradny, Emma 
Prihradny, Auguste Prihradny, Eugenia Berta Pozeviez, Amanda 
Augusta Rajner und Thadäus Maday, der hieriimtlichen, auch 
im Amtsblatte der .Ungarischen Nachrichtenu, Nr. 44, ddto. 
23. Februar 1865 veröffentlichten Aufforderung vom 14. Februar 
!. J., Z. 296 in der festgesetzten Zeit nicht nachgekommen sind, 
und einen Director nicht bestellt haben, werden die genannten 
Theilbcsitzer zur ungetheilten Hand nach Vorschrift des §. 2;-19 
a. ß. G. zu einer Geldstrafe von 5 fl. , sage fünf Gnlden, zu 
Gunsten 1for Brnderlade der ersten ung. Bergrevier verfiillt 
mit dem Bemerken, dass dieser Strafbetrag gegen sonstige 
executivc EintreiLnng binnen 3ll Tagen hieher einzu~ahlen ist. 

Zugleich wird die Anfforderung zur Bestellung eines ßevoll
mächtigten Grubeu-Directors wiederholt, hierzu ein neuer Termin 
von 90 Tagen anberaumt, und bedeutet, dass nach erfolglosem 
Verstreichen dieses neuen Termines ein Sachverständiger zur 
Leitung des erwähnten Johann-Susanna-Bergwerkes auf Kosten 
und Gefahr der Theilbesitzer von hier aus bestellt werden wird. 

Kaschan, am 28. Jnni 1865. 
Von der Zips-Igi<\cr k. k. Berghauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNG. 

Erfindungs-Privilegien 
für die k. k. österreichischen und die übrigen Staaten 
Europa's, sowie für Amerika, nebst den biezn erforder
lichen Vorarbeiten, Zeicb~tmgen und Beschreibungen be
sorgt schnell und billig 
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Eine Studie über die Puddlings- und Schweiss
Oefen. 

Yon E. Resch, k. k. Wcrkscontrolor zu Reichen. 

Es ist noch kein Deccnnium abgelaufen, a!s man sieb 
meist der Uebcrzcugung hingab, dass für Puddelöfen Zug
essen selbst unter 30 Fuss Höbe hinreichen*), während 
Neuberg schon lange zuvor mit höheren Essen arbeitete. 

Der einzigen und unbedingten Rücksicht auf die Ko· 
eten des Essenbaues, welche mit der grösseren Höhe in 
einem untergeordneten V crhältnisse wachsen, mangelt die 
praktische Würdigung der ökonomischen, jahrelang anhal
tenden Bctricbsvorthcilc, welche höhere Essen mit sich 
führen. 

Es wird einem Maschinen-Ingenieur kaum in den Sinn 
kommen, eine kleine, leichte, Locomotive aus dem einzigen 
Grunde zu bauen, weil sie wohlfeiler, als eine grosse, kräf
tige sei. 

'V enn man noch sehr häufig niedPre Essen mit augen
scheinlich unbenützt entweichender, sehr bedeutender Hitze 
arbeiten sieht, so ist das gerade kein sehlagt·ndcr Beweis 
für jene theoretische Ansicht, welche sich für niedere Zug
essen unbedingt ausspricht. Denn verwende man ganz das
selbe Brennmaterial, welches beispielsweise ein solcher 
Sehweissofen verbraucht, in einem zweekmässigen Gas
schweissofen, so ist die Antwort gegeben. 

Jene theoretischen Essenberechnungen, welche die 
Höbe mit der Esscntcmpt'ratur in eine so e n ts c beiden de 
Wechselbeziehung bringen, dass je grösscr die Temperatur, 
desto kleiner die Höhe wird, taugen allein für ökonomische 
Hüttentendenzen. Es genügt hier hervorzuheben, dass für 
einen kräftigen Zug eine niedere Esse im l\Jittcl 450 Grade 
Celsius führen muss, während eine entsprechend höhere 
Esse im l\fütel nur 21 oo C. brauchen würde. Die Differenz 
zwischen 450 und 210 = 240° C., folglich auch der gleiche 
Unterschied im Brennstoffaufwande, und nicht die nur einmal 

*) Ich baute an dem hiesigen \V crke eine Puddelofcnesse 
mit 54 Fn~s Höhe, ohne binnen 8 Jahren mit zu starkem Zuge je 
kämpfen zu müssen. 

zu machenden Essenbaukosten fallen in die Wagschale. 
Nach Scheerer - Metall 1., 398, 500. - verhält sich der 
Luftzug zweier Essen wie die Quadratwurzel aus ihren 
Höhen, was das directeste Verhältniss zwischen der Haupt
grösse einer Zugesease und ihrer rationellsten Benützung 
gibt*). 

Belangend den inneren lichten Querschnitt einer Zug
essc, so hängt derselbe, streng genommen, nur vom Flächen
inhalte der reinen Rostöffnungen, aus ökonomisch-pyrotech
nisch richtigen Gründen ab. Die reine, wirksame Rostfläche 
aber richtet sich nach dem zu verwendenden Brenn materiale 
und ist nur ein Th eil der totalen Rostfläche. W eiss nun de; 
Hüttenpraktiker die letztere, so kommt er wegen der Re
gulirung der wirksamen in keine Verlegenheit. 

Ob man bei einem Puddlings- oder 8chweissofen über
haupt einen zu starken Zug haben kann? 

So viel Mittel der Maschinentechnik zu Gebote stehen, 
um eine kräftige Maschine auch für geringere Lei8tungen 
sich dienstbar zu machen; auf eben soviel Behelfe kommt 
der Hüttenmann bei der Benützung eines starken Zuges, 
wenn er überhaupt zu bewältigen kommt_ Doch das Um. 
gekehrte in solchen Fällen ist noch nicht erfunden! ! 

In beiden uachstehP,ndcn Tabellen stelle ich, neben den 
N cuberger Zugöfen nur dessha.lb auch andere, mit sehr gutem 
Erfolge arbeitende zusammen, um die Brennstoffverschie
denheiten, wie sie die bezüglichen Ofendimensionen selbst 
verrathen, zu ergänzen. 

Die gegebenen Dimensionen sind bei der gilnstigsten 
Manipulation abgenommen. 

Bei der besten Ofcnconstruction kann doch.. eine minder 
gute Brennstoffausnützung und eine respective schlechtere 
Ofenmanipulation selbst Platz greifen, wenn unrichtig ge
schürt wird. 

*) Der Herr k, k. Bergrath M. Moschitz baute zu Reschitza 
gemeinsame Essen von 120 Fuss Höhe. In Neuberg findet man 
für 4 Schweissöfen eine Esse von \10 Fuss Höhe. Der Herr 
k, k. Bcrgrath und Director Carl Ritter von Wagner baute 
zu Gusswerk ~Iariazell für Umschmclzflammöfeu Essen bis S6 
Fuss. Ich führte zu Reschitza eine Zugesse mit i :! Fuss Höhe auf. 
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In Neuberg ist das fe.st ununterbrochene Heizen schci
terweis, und das rasche Schüren mit vorgewärmten Stein
kohlen, lieber öfter und fast nur schaufelweis, eine muster
hafte, noch nicht überall zu treffende Heizregel. 

Man begegnet der Ansicht, dass der Aschenfall bei 
Zugöfen überhaupt wenig tief, ja mit der Hüttensohle gleich 
angelegt werden solle, damit die Arbeiter ein bequemeres 
Räumen haben. Man müsse möglichst heisse Luft unter 
den Rost bringen, auf dass sich solche für die Esse, nicht 
erst auf Kosten des ßrennmateriales zu erhitzen brauche! 

Und doch darf es pyrotechnisch nicht unbekannt sein, 
dass das Verhältniss zwischen den Rostöfen und dem inne
ren Essenquerschnitte so hergestellt werden müsse, dass 
die Geschwindigkeit der dem Roste zuströmenden Luft 
gleich jener der Essenausströmung werde. Weissbach setzt 
aber die Zugstärke der Esse 

V -(t-, --t-)-hd-- b . 

= o·47 13 d + 0·05 1, wo et: 

t, die Temperatur der abziehenden Gase, 
t n n Lu~ 
h · n Essenhöhe, 
d 11 mittlere Essenweite, 
1 den ganzen Weg des Rauches bedeuten. Je kleiner t, 
d. h. je dichter die Luft, - desto grösser der Zug. 

Es ist auch nichts ungewöhnliches, den Aschenfall mit 
unterirdischen kalten Canälen in Verbindung zu finden. 

Für die möglichst hohe Wärmeeffectsentwickelung aus 
der, ober dem Brennmateriale sich bildenden Plammengarbe, 
noch vorihrerWirkungimOfen, ist die Construction dcsFlamm
loches und der Feuerbrücke wichtig. Beide müssen die mecha
nische Mengung und chemische Zerlegung der noch unzer
setzten hcissen, meist von aussen der Flammengarbe be
findlichen Zugluft, mit den im Innern der Garbe noch nicht, 
oder unvollständig verbrannten Zersetzungsproducten des 
Brennstoffes möglichst begünstigen. - Die Höhe der Feuer
brücke ist in der Tabelle bei Puddelöfen über die Herd
platte, und bei Schweissöfen über die normale Quarzbettung 
zu verstehen, -

Der in den Herd tretende und sich daselbst ausbrei
tende Flammenkegel bringt theils an seinem Umfange noch 
immer nicht ganz zersetzte Luft mit, thrils tritt solche, wie 
bei Puddlingsöfen, frisch hinzu; während das Innere noch 
immer etwas unverbrannte Gase birgt. Eim• richtige Ofen
construction hat der Ofenmanipulation, der thunlichst gleich
mässigen Hitzvertheilung irn ganzen Ofen, und der mög
lichst vollkommenen Gasverbrennung - Wärmeausnützung 
- Rechnung zu tragen. Letzteren Zweck - unter nSpan
nen der Hitze im Ofen" verstanden - erreicht man vor
nehmlich durch ein richtig herbeigeführtes Hinziehen, ge
lindes Anstossen der Flamme 'an den Ofengewölben, bei 
welcher letzten Meinung jede zugstörende Reibung sorg
fältig vermieden werden muss. 

Während sich die Ofengewölbe bis durch den Fuchs und 
die Essenverbindung oft in den abenteuerlichsten Kurven
brechungen und Absätzen eben so ungeometrisch als zweck
widrig, schon auf den ersten Blick, ergehen; findet man in 
Neuberg die meisterhafteste verschwimmende Continuität in 
der regelrechten Führung der Gewölbkurven, de1·en Ab
scissen und Ordinaten, an den Hauptpuncten, die vorstehen
den tabellarischen Daten enthalten. 

Die Neigung der Herdsoble eines Schweisofens -

gegen den Fuchs - beträgt 2 bis 3 Grade zum Horizont. 
Weil die Herd breite an der Feuerbrücke und am Fuchse 

nicht immer gleich i8t der mittleren Länge beider Brücken, 
so mussten diese DimeMionen besonders verzeichnet wer
den. Wenn daher die Herdbreite an de1· Feuer- und Fuchs· 
brücke nicht gleich der mittleren Länge del' letzteren ist, 
so deutet das auf nicht parallele Ulmen. 

Die Herdlänge wird bei Puddelöfen zwischen den bei
den Brücken, bei Schweissöfeu - wo alle Höhen von der 
normalen Quarzbettung gelten - von der Feuerbrücke bis 
zur tiefäten Neigung der HerdB.äche - wo die Schlacken
trift des Fuchshalses begin11t - gemessen. 

Um bei Oefen mit Einer Arbeitsthür die Flamme mehr 
gegen solche zu ziehen, und die einseitige Abkühlung mehr 
zu compensiren, macht man das Gewölbe auf der Thürseite 
höher. - Wo mehr Raum, weniger Widerstand, dort zieht 
sich bekanntlich die Flamme immer mehr hin. -

Bei den 8chweissöfen - ohne Fuchsbrücke - tangirt 
das Herdgewölbe die in Tabelle II. gegebene Fuchshöhe, 
wenn man mit solcher am Herdende einen Kreisbogen be
schrieben. Bei den P11ddli11gsöfe11 - wo nlle Höhen von der 
leeren Herdplatte weg gelten - ist durch die Herdgewölb
höhe am Mittel des Fuchses nur der Beginu des Fuchsge
wölbes gegeben. 

Die Abweichung des Fuchsmittels - gegen das Rost
und Feuerbrücken-Mittel - gilt gegen die Arbeitsseite hin. 
Auch diese Versetzung zieht die Flamme mehr gegen die 
Arbeitsthür*) 

Der Fuchshals von E mündet unter einen Dampfkessel. 
A mündet mit dem Fuchshalse iu einen Vorwärmherd. 

Dies der ciuzige Vorwärmherd, welchen die lehr- und er
folgreii:he Puddlings- und Schweisornan pulation in Neuberg 
erfahrungsmässig_ und rationell beibehalten; und zwar zum 
Ausschweissen des rohen, vom Puddelofen weg nur quadra
tisch ausgewalzten Puddeleiscns. 

Denn um aus solchem mit einer saftigen, gehörig und 
langsam durchgreifenden Sl!bweisshitze ordinäre - man 
kö11nte sagen minder gaare Streckwaare - Sorten von 
Stabeisen zu erhalten, hat sich das Vorwilrmen bewährt. 
Alles sonstige Vorwärmen hat Neuberg, trotz der verbrei
tetsten Gegenansichten, aufgrgeben; und zwar: 

1. gerade aus den triftigsten Gründen der ßrennstoffer
sparung; denn die N euberger Oefen sind so trefflich construirt, 
das!! sie, je nach Bedarf, nuch schnelle und scharfe Hitze 
entwickeln, bei welchem wiehtigen Umstand" das Ein- und 
Austragen beim Vorwärmen nur eine zeitraubende, Brenn
stoff consumirende Ofenabkühlung nach sich ziehen muss. 

2. Aus den gediegensten Rüeksichten für die Stabei
senquälität. - Flossen ab braten, Schalenbildung, Ansintern 
der Paketlamellen etc. etc. -

Obwohl es kaum einen Gasofen gibt, der in der Lanau 
oder in Neuberg ni<'ht principiell studirt worden wäre , so 
hat doch Ni.uherg mit der Zeit, aus analogen Gründen, 
denselben keinen eigentlichen reellen Werth abgewinnen 
können. 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt 1 und am öftesten 

* Das Niederziehen des Fuchslrnlsgew.ölbes ist bei Puddel
öfen unter die oberste Fuchsbrückenkante, bei den Schweissöfen 
unter den Endpunct der Herdläage zu messen. 

Die Länge des Fuehshalses beginnt am Mittel der Fuchs
brücke bei Puddelöfen und ani Fuchse bei Schweissöfen. 
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eine Erepa.runge-Recle.me e.m wenigsten eine wirkliche Er
apa.rung. 

Während ma.n in Neuberg eich nur des allerbesten 
feuerfesten Ofenmuteria.le bedient, legt ma.n anderwärts 
nicht selten kein Gewicht e.uf den sehr natürlichen Ca.Jeu! : 
t Ctr. feuerf. Ziegel = 2 tl. ; Zustellung = 4 Wochen, 

200 kr. = 50 kr.; 
4 

Ctr. feucrf. Ziegel= 1 tl. 50 kr.; Zustellung= 2 Wochen, 

150 kr. = 75 kr. 
2 

Während das Ausbrennen des Ofens, hiemit der Nach
theil in der Aenderung der Dimensionen, bei vierwöchent
licber Zuatellungsdauer in 2 Wochen beispielsweise 50 Per
cent erreicht, tritt bei den billig sein sollenden Zieg~ln 
diese schädliche Einwirkung schon nach Einer Woche em. 

Wie weit es übrigens auch mitjener ErsporungRmanie 
her ist, welche einen Ofen bis zum Zusammenfallen be
nützen zu müssen wähnt, ist an den Fingern abzuzählen. 

In Neuberg belaufen sich die E1·haltungskosten eines 
Doppelpuddlingsofens in 12 Stunden auf 5 fl. l '1:7 kr: ös~. 
Währ., wovon die feuerfesten Ziegel 3 fl. 39·3 kr., h1em1t 
66•2% ausmachen; die eines Schweissofens auf 4 fl. 
63·7 kr., wobei die Ziegel 3 fl. 15"8 kr. = 68·1% be
anspruchen. 

Schenken wir weiter der Geringfügigkeit des Quarz
bodcns von einem Schweissofen auch eine unbefangene 
Erwägung. . 

Ein Sch wcissofen zu Neuberg verbraucht in 12 Stun
den 3 Ctr. Quarz a 16 kr. = 48 kr. Der Herd ist fest, 
glatt, die Stücke liegen frei, - versinken nicht, und lassen 
sich während der Schweissarbeit leicht wenden, - was 
gewiss nicht zu unte1·schätzen ist. Wenn man anderwärts 
zu wählen bat zwischen: 

t Ctr. Quarz = gleich dem Dreifachen der Neuberger 
Kosten = 48 kr. der besten, weit zu transportirenden 
Qualität, und einer nahe liegenden, schlechteren 1 Ctr. = · 
1 O kr., so wird man aus vermeinter Ersparung unter 10 Fäl
len achtmal den Quarz = 1 O kr. wählen, ·und sich seiner 
Ersparung rühmen , obwohl: 

1. der Verbrauch und nicht der Centnerpreis hier 
entscheidet; 

2. ein schlechter Quarzboden zu oft erneuert werden 
muss· - Abkühlung, Zeitversäumniss; -

3. ein schlechter Quarzboden immer griesi!! bleibt, die 
Schweisstücke einsinken lässt, und ohne den Boden aufzu
wühlen, und Quarzstücke auf und in das Schweissgut -
Pakete - zu bringen, kein Wenden erlaubt; 

4. nur den Nachtbeil der einseitigen Ritzen herbei
führt. 

Auch die Caloersparung ist von Irrthümern nicht frei. 
Wie Wenige werden eine Puddlingemanipulation mit 

1 bis 3 Percent Calo nicht bewundern!! 
Zur Erzeugung einer guten Eieenstreckwaare - die 

Arbeit auf ordinäre ist nicht massgebend, - ist beim ratio
nellsten Puddlings- und Walzwerksbetriebe ein Calo von: 

7 % beim Puddeln, 
14 °fo beim Ausschweissen, und 

6 °/0 beim Strecken fast nicht zu vermeiden. 
'>7 0/ - /o· 

Puddelt man mit 1 - 3 Procent1 was nicht selten a.n-

gestrebt wird, so ist ea falsch, zu glauben, dass der schlieBB
liche Calo: 3 + 14 + 6 = 23 % werde ; er steigt in einem 
solchen Falle bis 32 Procent. N~hmen wir nur die Grenze 
27% und einen speciellen Fall: 

1 Pfd. Flossen = 4 • J 5 Kreuzer Gestehung; 
1 „ rohes Puddeleisen = 5·59; 
1 „ Grobeisen = 7·76; so macht die Caloauelage 

gewöhnlich: 

7% 14% 
7 X 4"15 = 29.05 kr. + 14 X 5•59 = 78·26 kr. + 

6% 
6 X 7·76 = 46·56 = 1 ff. 53·87 kr. 

Im zweiten Falle, wo sich die Calovertheilung ganz 
and~rs stellP-n würde: 

3% 
3 X 4·15 = 12·45 kr. + 18 X 

6% 

18% 
5·59 = 100 + 

6 X 7·76 = 46·56 = 1 ff. 59·01 kr. -
Solche und noch prägnantere Calcule hat man in Neu

berg schon lange weg. 
Reichenau im März 1865. 

Die Auffindung und Nutzbarmachung des 
hydraulischen Cementes in Tirol. 

„Suum ouique. u 

Vor circa 2;'> Jahren beschränkte sich die Production 
dieses für solide Mauerung so wichtigen Bindemittels auf 
einige Tausend Centner, die grösstentlieils nahe der Erzeu
gungsstätte verwendet wurden; heute aber gehen hloss 
vom Bezirke Kufstein hunderttausende von Centnern aus
ser Land, und mindestens so viele Gulden fliessen von dort 
zurück in das zwar steinreiche, aber geldanne Tirol. 

Die Nützlichkeit dieses Materiales bei Bauten über
haupt, und zunächst für den Grubenbetrieb, wo es sich 
darum handelt, Wässer abzusperren, Brände zu dämmen, 
ist bekannt. Der miihevolle Weg aber, der zur Prorluction 
dieses Cementes führte , sowie der Name Desjenigen, 4er 
das Verdienst hat, allererst aus einem Gesteine der Ter
tiärformation in Tirol Cement zu erzeugen, dürfte W eni
gen nur bekannt sein , und daher eine kurze Skizze hier
über den montanistischen Leserkreis umsomehr interessi
reu, als es ein verehrter Fachgenosse ist, der jenes Ver
dienst mit Recht in Anspruch nehmen kann, aber bisher 
zu· b1!scheiden ist, dies zu thun, und der heute noch das 
Leder mit Ehren trägt. 

Am 2. März des Jahres 1835 wurde bei dem k. k. 
Kohlenbergbauc zu Häring im Franzisci - Revier in Folge 
Zersetzung von Schwefelkies eine Erwärmung bemerkt, de
ren Stelle unzugänglich war, und allmälig bis 25. Jänner 
1836 den Ausbruch des förmlichen Brandes zur Folge 
hatte. Das stark durchörterte, -mitunter sehr gefährliche, 
stellenweise mit Kohlenklein gefüllte alte Revier trotzte 
aller Anstr~ngung, den Brand an seinem Sitze zu bemei
stern. Das Aeusserste, was daher geschehen konnte, war die 
Rettung des uuterhalb anstossenden Barbara-Revieres -
die Abdämmung aller Schutte und Strecken, die mit dem 
Brandfelde in Communicution standPn. Dies gelang auch 
vollständig mit einem bedeutenden Aufwand von Arbeits
kräften und Materiale, und zwar unter steter Oberleitung 
des damaligenk. k. Vice-Directors von Scheuchcnstuel, 
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der in dieser Zeit beinahe täglich, schmnndig, angegriffen, 
ja erschöpft, wie ein anderer beim Feuer beschäfrigter Ar
beiter aus der Grube !tarn. 

Die Dämme wurden hergestellt aus Holzwänden und 
Lehmverstauchung. 

Zur Ueberwachung und Ausführung dieser anstrengen
den Arbeiten wurde nebst andern auch der k. k. •Hutmann 
Gottfried Unterberge r aus Zell im Zil\erthale nach Hä
ring beordert , der dann später dortselbst zum Bergschaffer 
befördert wurde, 

In dieser Eigenschaft oblag demselben die technische 
Leitung des gesammten Betriebes. 

So solide die Branddämme auch aufgeführt waren, so 
zeigten sich c}och sehr bal<l Mängel derselben. Der lockere 
Boden 11m Tag, der etPllenweise das Flötz selbst berührte, 
die zerklüftete Gestein decke desselben, dann die Ringe 
einer alten Bergmühle führten bei anhaltendem Regenwet
ter, dann beim Schneeschmelzen dem Brandfelde Wasser 
zu, was bei Aufwenäung aller Mühe und Unkosten nicht 
verhindert werden konnte. Die Wässer stauten sich dann 
hoch über di~ Sohle des Brandfeldes. Die Kohlenulme vor 
den Branddämmen waren nicht hinreichend dicht, um dem 
grossen Wasserdruck Widerstand leisten zu können; an
fänglich siekt'!rte das Wasser blass durch, machte sich aber 
bald- grössere Oeffnungcn und drang stellenweise wie durch 
einen Spritzkolben hervor, und zwar ganz getrübt von der 
inwendigen Lehmverstauchung, welche es also nach und 
nach auflöste, und wegzuschwemmen drohte. Da zu solchen 
Zeiten die V erdämmungen , welche dem Brande am näch
sten gelegen, wegen Dnmpf und Gasen, wi>lche das Was
ser aus dem Brandfelde mitbrnchte, . unfahrbar waren, so 
war die schnelle Hilfe unmöglich. Hatte der übennii ssige 
Zufluss der Tagwässer aufgehört, nn.l sank der VI/ asser
stand ober den Dämmen wieder auf den norm11len Stand, 
eo drangen nun durch die Oeffnungen, aus welchen frühc1· 
Wasser abfloss, frische Wetter :n das Brandfeld, welche 
das Feuer nicht nur niihrten, sonilern erfahrungsg<'mäss die 
Annäherung desselben zu den Verdämmungen bewirkten, 
von wo ihm frische Luft zuströmte. In dieser Weise war ein 
allmäliges Umfressen der Dämme durch das' Feuer von 
oben nicht nur zu besorgen, sondern sogar wahrscheinlich, 
und mussten also diese Oeffnungcn ehcmöglichst und sorg
fältigst wieder vermacht werden, wns \'On Ausscn mittelst 
Lehmverstauchung und Verschalen mit ßrcttcrn, um jene 
haltbar zu machen, geschah. 

Nach jedem solchen Wasserandrang wiederholte sich 
aber das alte Spiel, und immer stärker, und so wurden mit 
dieser undankbaren Arbeit sehr viele Schichten geopfert. 
Hiezu kam noch das baldige Stocken des Holzes an den 
Branddämmen selbst, wo diese nicht fortwährend nass hat
ten, was also keine lange Dauer dieser Dämme voraus
sehen liess. 

Die Sorge, die der vV crkslciter hatte, der den ßau 
aller Dämme genau kaunte, dem der Dienst am Herzenge
legen, ·war keine klein<'; sie veranlasste aber Unter
berger, auf die Bereitung eines besseren Ma
ter i 11 l es zu d c u k c n, als der bisher ver w c n d c t e, 
wenn auch mit Unkosten best zubereitete Lehm 
ihm geboten. 

Eine Menge empirischP. VersnchP. mit allerlei Mischun
gen von Lehm, Ziegelmehl, sogenanntem mag•~rn Kaik, 
Gyps etc. etc. wurden nun untcruommcu, von denen aber 

keiner entsprochen, In dieser Zeit hatte Herr K i n k in sei
nem Meierhof Endach bei Kufstein, ebenfalls empirische 
Versuche mit mancherlei, besondere mageren Kalkgattunge11 
für Anwürfe, Estrichböden gemacht, und di•• gegenseitigen 
Beziehungen dieser bi>iden Denker waren freundschaftlich. 

Im Jahre 1838 machte Unterberger eine dienstliche 
Rei:;e nach Baiern, und sah dort in der Wohnung eines 
Herrn, ein kleines medaillonartiges Basrelief-Bild, welches 
derselbe mit dem Bemerken aus dem Wasser genommen: 
dass es im \Vasser erhärtet 11ei. Dieses Bild war aus 
Kalk, uncl Unterberger erhielt dasselbe zum Geschenke 
nebst. einem Stückchen solchen gebrannten Kalkes. 

Bei dem \Vorte .Erhärten im \Vasseru dachte 
Unterbergcr natürlich sogleich an seine Pflegebefohlenen 
- die Branddämme in Häring, und kaum dol't zurück ge
langt ging es wieder auf neue V ersuche los. 

Die gelbe Farbe des gebrannten Musterstückes führte 
allererst auf den Stinkstein; alle verschieden gelb gefärbten 
Schichten wurden als Rohmateriale benützt, wie sie mit 
dem Barbarastollen 11bgeqnert worden sind. Sogar mit 
jenen Gestein6schichtcn, die im Flötze selbst eingcln.gert 
sind, wu1«len Versuche gemacht; immer gab es Ka:k von 
verschiedener Qualität, aber nie den, der unmittelbar im 
Wasser hart wird. Nun wurden die vorliegenden bläulicht· 
grauen l\fergelschichten nach einander in Angriff genommen, 
wo sich endlich dieses Gestein vorfand, das den Erwartun
gen vollkommen entspr11ch. 

So fand Unterherger nach vieler Mühe das Gewünschte: 
den hydraulischen Kalk, wie er heute in Häring uud Kuf
stein erzeugt wird. 

Die erste Bereitnngswcrkstätte, die Untcrberger zur 
Disposition gestanden, war ein alter sehr m•rngelhafter 
Kalkofen, daun ein eiserner Mörser zuw Zerkleinern des 
gebrannten Kalkes, und ein feines Sieb. 

8päter wurde ein neuer Brennofen, zum continuirlich 
Brennen, daun ein Pocher un<l eine Mühle gebaut, wie sie 
den Anforderungen nach Bedarf des Werkes entsprechen. 
Als Brennstoff wurde das abfallende Kohlenklein benützt. 

Dass fort.an jede Reparatur an den Branddlimmen, 
und wo nöthig, der Neubau derselben, durchweg mit hydrau
lischem Kalk geschah, bed:Lrf nach dem Vorausgc~rnngenen 
wohl keiner weitem Darstellung. Die Verwendung dieses 
Kalkes war eine sehr mannigfache, zum Th0ile als vor
treffliche, Bindemittel bei gcwühnlirher Bruchstcimnaue
rung, als Kitt für Quadern, in Form von Ziegeln und Dach
piatt.en. Von Ziegeln, die jahrelang, Winter unu Sommer 
unter. einem Gerinne gelegen, nass und trocken hatten, 
jedem Temperaturwechsel ausgesetzt waren, dabPi so fest 
wurden, d\_lss beim Zerschlagen die Körner des Mischsan· 
des zerbrachen, nicht vom Knlk sich lösten, die so compact 
waren, d11ss man die Pläche poliren ko1rntl', wurde im Jahre 
1 855 eine bogenförmige Verdämrnuug beim :5chachtc Nr. 37, 
anstatt der Hölzernen, hergestellt, uud die Zeit von nun 10 
Jahren bat sie nur fester gemacht. 

_ Der Nutz~n, den dieser Kalk dem hohen Aerar beim 
Werke Häring schon gebra.cht hat, und noch fortan gc
wiihrt, ist bedeutend. Als Beleg nur ein Beispiel: der Fürst 
Lobcowicz Erbstollen in der Gesarnmtiängc von 1 :3i9° 
steht wechselweise circa 995 o in solchen Gesteinsschichten, 
wo in Folge Verwitterung die Ulmen allmälig sich lösten, 
und abbröckelten. l\Ian hüttc diese Strecke auszimmern 
müssen, und die Zimmerung fortan erhalten. Diese Auf-



gabe aber erfüllt Unterbergers hydraulischer Hl\ringer Kalk, 
indem der Erfinder mittelst desselben, als Mörtel bereitet, 
blos die Ulmen mit" Anwurf bekleidete, was bis heute fort
gesetzt wurde, so dass der Erbstollen nahezu 10000 in 
Anwurf steht; nur einige der brüchigsten Stellen wurden 
gemauert. 

Eine weitere grosse Ersparung an Zeit und Materiale 
ergab die interessante Verdämmung im Erbstollen Licht
schachte (vide Director Grimm's Jahrb, von Pribram 1857). 
Mitunter grossartig sind die Mauerungcn, welche die Ab
baufelde am Barbara theilen, nämlich Pfeiler aus Hangend
stinkstein und Mörtel von hydraulischem Kalk in einer Dicke 
von 2 ·2 °, vom Hangend zum Liegend 5·3 ° breit, und hoch 
dem Verflächen nach 40 6• 

Untcrberger machte aus seinen gelungenen Versuchen 
kein Geheiwniss, und bezeichnete nach bestem Wissen auch 
Herrn Kink von Kufstein das entsprechende Rohmaterial, 
der <lann als Privater mit ungebundenen Händen mit aller 
Energie die Production dieses Cementes in Angriff genom
men und zur Bedeutung erhoben hat. 

Das mühevolle nutzbringende Bestreben Unterbergers 
wurde von hoher Oberbehörde belobend anerkannt. Ein 
Vorschlag desselben: die Erzeugung grösscrcr Quantitäten 
von Seite des W crkes zum allgemeinen Verkaufe, wurde 
mit dem beschieden, dass die Erzeugung des hydraulischen 
Kalkes der Privatindustrie iiberlassen bleiben müsse. Hier
nach bildete sich durch Untcrbcrgcrs Anregung eine Acticn
Geeellschaft unter der Firma „ Th aller & Compagnie. u 

Seither v~rmehrt sich die Zahl der Producentcn von 
Jahr zu Jahr, und die Verwendung des hydraulischen 
Kalkes wird immer mehr allgemein - am Palais des Für
sten sowohl, wie am Häuschen de.s armen Knappen. 

Derselben Quelle verdankt Ocsterreich seinen heutigen 
Portland, den Herr Angc!o Saulik gleichfalls aus denselben 
Tertiärscbichten zu Häring erzeugt, und dessen ausgezeich
netes Product zum '!'heile wenigstens die Einfuhr dieses 
kostbaren Materiales vom Auslande vermindert. 

Schon Unterberger erzeugte denselben hydraulischen 
Ccment unter dem Namen - Hartgebranut - der zur Er
härtung mehr Zeit bcnöthigte, dann aber nur um so fester 
gebunden hatte. Bei Vcrdämmungcn aber, namentlich gegen 
W a~ser, ist möglic hat_ s~.!lJlp.cs Erhärten die wesentlichste 
Bedingung zum Geliugefi'dC1- Arbeit, und das war haupt
sächlich Untcrbcrgers Streben. 

In wiefernc die Erzcu9ung dieses Materiales zu Hä
ring auch für entferntere 01;tc den Impuls gcgcbeu, kann 
hier nicbt nachgewiesen werden; dass dies aber der Fall 
war und noch ist, dies beweisen die alljährlichen W11llfahrcr 
nach Häring, die sich an Ort und Stelle von dem Vorkom
men des Rohmatcrialcs und der Production Ueberzcugung 
verschaffen. 

Diese wahrheitsgetreue Darstellung hat nicht den 
Zweck, Unterbcrger als den Erfinder des hydrauliochen 
Ccrucntes überhaupt hinzustellen. Die Geschichte sagt uns 
j11, dass schon der Baumeister des römischen Kaisers Augu
stus bei seinen Hafenbauten einen Mörtel verwendet hat, der 
im Wasser erhärtete. Das aber steht fest: Unter b c r g c r 
hat in Tirol in den Tertiärschichten zuerst 
d a s e n t s p r e c h c n d c G e s t e i n c n t d c c k t, u n d h i c r
aus hydraulischen Kalk erz11ugt, der seiner 
V o r z ü g l i c h k c i t w e g e n e i n c B e r ü h m t h e i t e r
r eicht hat. 
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Dieser anspruchslose, biedere Fachmann 1 der dem 
Staate und dem Vaterlande so wesentlich genützt hat, der 
für Hunderte von Menschen eine neue Erwerbsquelle ge
schaffen, dessen mühevollem Streben Mancher seinen Wohl
stand verdankt, der hat aus pecuniären Rücksichten den 
Staatsdienst, unter ehrenvollster Anerkennung seiner Dienst
leistung, frei resignirt; er folgte dem Antrage eines hoch
achtbaren Privat-Bergbau-Besitzers, und dient seit 42 Jahren 
bis heute als Verwalter des Dr. von Gredler'schen Kohlen
Bergbaues zu Parschlug am Kapfenberg. 

....... r. 

Ueber den englischen Kohlenbergbau. 
Aus einem Berichte über eine im Jahre 1863 ansgeftthrte 
lnstrnetionsreise nach England nnd Schottland von Herrn 

B 1 n h m e zn Saarbrücken. 
(Fortsetzung.) 

Materialienwirthsohaft. 

Die Selbstkosten der r.nglischen Steinkohlengruben 
werden ausserdem niodriger durch grösserc Ersparniss an 
Materialien, namentlich in den Ausgaben für Holz und 
Eisen. 

Bei dem Eisen gibt der geringere Preis desselben an sich 
schon einen bedeutenden Ausschlag. Die Schienen, welche in 
den Gruben meistens angewendet werden, sind die kleinen 
Brückenschienen, welche ein bedeutcncl geringeres Gewicht 
als unsere T Schienen bei gleicher Trngfägkeit besitzen. 
Dieselben wiegen durchschnittlich nur 5,27 Pfd. der laufende 
Fuss uud kosten in der Gegend von Newcastle 21 Thlr. 
pro 1000 Pfd., während unsere mittlere Sorte 7,83 Pfd. 
wiegt und 33 Thlr. pro l 000 Pfd. kosten. Die Kosten der 
Schienenbahnen verhalten sich demnach wie 1 :2,:i 2 . 

Interessanter ist jedoch die grösserc Ersparung an 
Holz, und die geringeren Holzkosten trotz der höberen 
Holzpreise. 

Es ist wiederholt hervorgehoben, dass die englische Ge
birgsbeschaffenheit eine grössere Holzcrsparniss zulässt. 
Ebenso ist nicht zu bestreiten, dass dort viel leichtfertiger 
mit de1· Zimmcrung beim Abbau umgegangen wird, und 
mancher Unglücksfall, welcher dort von den Richtern mit 
der gewöhnlichen Bezeichnung acädental dr:atlt als zufälli
ger Tod hingestellt wird, rührt lediglich von einer derarti
gen nachlässigen Zimmcrung her, die unseren Steigern zu 
einem grosscn Vorwurf gereichen würde. 

In dieser Verantwortlichkeit liegt bei uns die sehwie· 
rigstc Aufgabe, auf eine richtige Holzcrsparniss hinzuwir
ken, denn offenbar bringt in manchen Fällen die Sorge vor 
jener Verantwortlichkeit einen grossen Holzverbrauch mit 
sieb, gegen den eben jeder sich scheut, zu strenge einzu
schreiten. 

Wenden wir uns jP.doch zu denjenigen englischen 
Gruben, welche viel Holz verbrauchen - denn auch diese 
Fälle sind nicht selten, - so zeigt sich eine grösscrc Spar
samkeit: 

1) in den Holzarten und Stärken, 
2) in der Wiedergewinnung, und 
3) in der Verwendung des wieder gewonnenen ver

brochenen Holzes u. s. w. 
ad 1. Bei dem eigentlichen Abbau wird nie m a 1 s 

Eichenholz oder gespaltenes Holz verwandt. 



Es sind überall nur runde ganze Fichten- und Lärchen
stempel und weuig Buchenstämme, die in den richtigen 
Längen und Stärken far jedes Flötz geliefert werden. 

Nirgends findet man grosse Vorräthe auf den Gruben ; 
die Holzhändler, welche ihre grossen Magazine an den 
Küstenplätzen haben, liefern nach dem jedesmaligen Bedarf 
meist nach monatlichen Bestellungen. 

Das Stempelholz ist bei gleicher Länge schwächer 
als das unsrige. 

Wie schon erwähnt, rechnen die Engländer nicht dar
auf, durch die Zimmerung den Hauptdruck des Gebirges 
aufzuhalten, sondern nur den Arbeiter vor dem Nachfall 
unmittelbar vor Ort zu schützen. Hierzu genügen die schwä
cheren Stempel, und werden dieselben ausserdem sehr regel
mässig wieder geraubt., indem höchstens 3 bis 4 Reihen vor 
dem Stosse stehen bleiben. 

Unsere sechsfüssigen Stempel haben im Durchschnitt 
5 Zoll im Durchmesser, dort nimmt man dieselben zu 3,4 
und 4 Zoll. Die achtfüssigen Stempel hatten dort nicht 
mehr als 5 Zoll, während unsere 6 bis 8 Zoll haben. 

Bei uns wird in die Abbaustrecken noch eiu grösserer 
Theil Eichenholz zweiter Qualität von geringerem Durch
messer und viele auf g e s p a 1 t e n e Stämme verwandt. 
Beide Arten erscheinen nicht sehr ökonomisch, nicht nur 
wegen des grossen Arbeitslohnes, welchen di>s Vorrichten 
und Spalten erfordert, sondern wegen der Ab fälle und 
·der geringeren Tragfähigkeit der gespaltenen Hölzer. Hun
dert Stück Stempel zu spalten kostet 1 Thh-. bis 1 Thlr. 
5 Sgr.; dabei sind diese Stempel bekanntlich viel un
bequemer beim Verhauen, als die geraden einstli.mmigen 
Stempel. 

Bei der Streekenzimmerung nimmt man in England 
die Stempel auch ohne Weiteres zu Thürstöcken, und zu 
den Kappen werden dieselben der Länge nach einmal durch
schnitten, so dass ein Stempel 2 Kappen ergicbt. 

Für das Schneidholz existiren fast auf allen englischen 
Gruben Sägemaschinen, und zwar ohne Ausnahme -
Kreissägen. Auf den grösseren Gruben waren dieselben 
zum Theil vollständig mit mehreren beweglichen Tischen 
und Sägeblättern von den verschiedensten Durchmessern. 
Die einfacheren Sägen waren dagegen meist an irgend eine 
Hülfsmaschine angehängt und ausserhalb des Masehinen
gebäudes und unter einem leichten Bretterdaehe so aufge
stellt, dass sie von Aussen vom Holzplatze aus Jedem gleich 
zugänglich waren, der ein Stück Holz zu schneiden hatte. 
Gewöhnlich war es dann nur ein einfacher fester Tisch mit 
ein Paar Walzen zum Verschieben des Holzes und einem 
Sägeblatte, - eine Einrichtung 1 die für wenige 100 Thlr. 
überall herzustellen ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Erledigungen. 

(Erhalten den 12. Juli 1865.) 
An der k. k. Berg-Academie z11 Leoben sind für das mit· 

näcbstkommendem October beginnende Studienjahr 2 Assistenten
stellen für den Hauptcurs und 2 Assistentenstellcn für den Vor
curs zu besetzen. 

Von den zwei Assistenten des Hauptcurses ist der eine für 
die bergmännischen, der andere für die hüttenmiinnischen Gegen
stände bestimmt. Beide diese Stellen sind systemisirt, in die X. 
Diätenclassc eingereiht und mit einem Gehalte von 525 fl. und 
630 ß. öst. Wäh1. nebst dem Genusse eines "Naturalquartieres 
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o'der in Ermanglung eines solchen, mit dem 100foigen Quartier 
gelde fixirt. 

Zur Versehung der zwei Assistentenstellcu im Vorcurse, womit 
nebst den examinatorischen \Viederholungcn vielfach mehr oder 
weniger selbstständige Vorträge namentlich iiber Mineralogie, 
Geognosie, darstellende und praktische Geometrie und Mathema
tik vorkommen, sind vorzugsweise k. k. jüngere Montanbeamte 
oder Bergwesens-Expectantcn geeignet. Den Expectanten wird 
zu deren Taggelde eine t.'igliche Zulage von 50 Kreuzer, den 
Beamten aber eine monatliche Zulage von 30 fl. zu deren Be
soldung und ihren sonstigen nicht onoroscn Emolumentcn, für die 
Dauer der Verwendung als Assistent zugesichert. 

Die Lehrgegenstände des Vor- und des Hauptcurses kön
nen bier als bekannt vorausgesetzt, gewünschten Falls aber in 
den dieser Tage erfolgten Kundmachungen der Studieneröffnung, 
in d. ß., wie m der Wien~r und Gratzer Zeitung, oder in dem 
allgemeinen Lehrplane für Bergacademien von 1 S60 nachgesehen 
werden, welcher Lehrplan in d. ß., wie im berg- und hiltten
männiscben Jahrbuche abgedruckt ist. 

Bewerber haben ihre documentirteu Gesuche Hingstens bis 
Ende August d. J. bei der gefertigten Direction einzureichen. 

Leoben am 10. Juli 1865. K. k. ßergacademie-Directiou. 
Die Controlorsstellc bei dem Gold- und Silber-Ein

lösungs- und :Filialpunzirungsamte, zugleich ßergwcrks-Produc
ton-Verschlciss-Factorio in Prag mit dem Gehalte jährl. i8i fl. 
50 kr., Naturalwohnung und 1/4 Pcrccnt vom Verschlcisse der 
Bergwerksproducte, gegen einen Cautionsnlag von !!45 fl. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nacl11vc>isung der hcrg
academischen Studien, der bei dem Münz- und Eiulösungswe
sen bereits geleisteten Dienste, dann der erprobten Kenntnisse 
im Probirfache wie im Miinz- und Bergwescns-Rccbnuugsweseu, 
bin n e 11 vier Wo ehe n beim Hauptmiinzamte in Wien einzu
bringen. 

Ediot. 

(Erhalten deu 12. Juli 1865.) 
Nach eingelangter Anzeige ist der Grnbenbau des dem John 

Peacok aus London biichcrlich angehörigen, iu der Katastral
gemeinde Poehwalov, Launer politischen Uezirkes, Saazcr Krei
ses gelegenen, aus :1 Doppelmassen hcstehendcu lsidori Gruben
feldes verbrochen und unfahrbar, und dRB Bergwerk seit mehr 
als einem Jahre ausser Betrieb gesetzt. 

Nachdem der filr dieses Bergbauobject bestellte Ilevollmäch
tigtc die Vollmacht zmiickgelcgt hat, und der gegenwiirtige 
Aufenthalt des vorbenannten Bergwerksbesitzers unbekannt ist, 
so ergebt an denselben oder dessen etwaige Rechtsnachfolger 
hiemit die Aufforderung, hinnen !JO Tagen vom Tage der ersten 
Einschalrung in das Amtsblatt der Prager Zeitung gerechnet, 
diese Zeche nach Vorschrift des §. 1i4 allg. B. G. in Betrieb zu 
setzen und in solchem zu erhalten , einen im h. li. Bezirke 
wohnhaften ßevollmächtigt.en zu bestellen nnd anhcr namhaft 
zu machen, ferner die riickst1indigc 100 fl. 80 kr. ö. W. betra
gende Masscngebiihr an das k. k. St.eueramt Laun zu entrich
ten und über die bisherige Unterlassung des steten Betriebes 
sich standhaft zu rechtfertigen, w1drigens nach §. 2J:l und 2H 
allg. ß. G. auf die Entziehung dieser Bergbauberechtigung er
kannt wcnlcn wird. 

Komotau am 2 .• Juli 1865. 
Concurs-Auaschreibung. 

(Erhalten den 14 .. Juli.) 
Die Hüttenmeistcrsstelle bei der k. k. Kapniker W erksver

wl\ltung in der IX. Diätenclasse mit dem Jahresgehalte von 
840 fl., 12 "Wiener Klftr. Deputatholz, freier \Volmung sJ1.mmt 
Garten, ist gegen Cautionserlag im Gehaltsbctragc zu besetzen. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der borg
academischen Studien, praktischer Kenntnisse im Motnllhiitten
und Aufbereitungswesen, dann der Sprachkenntnisse binnen 6 
Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- und Giiter-Direction in Nagy
banya einzubringen. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 12 .• Juli 1865.) 
Die theoretischen und praktischen Studien an der k. k. Berg

Akademie zu Leoben für das Studienjahr 1 SG6 beginnen am 2. Oc
tober 1 86.'i. Die Aufnahme der Zöglinge findet bis zum Beginne 
der Studien in der Directionskanzlei in den !l'ewölmlichen Amts
stunden statt. Später~ Aufnahmen sind nur bei besonders 
wichtigen Umständen zulässig. Der Schluss der Studien er-
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folgt Ende Juli k. J. Der Unterricht ist gemäss des mit hohem 
Ministerial-Erlasse vom 6, November 1860, -Zahl 51714/637, her
abgelangten allgemeinen Lehrplanes für die Bergacadernien in 
den Vorcurs und den Fachcurs getheilt, wovon jeder 2 Jahr
gänge umfasst. 

Der Vorcurs bezweckt eine gründliche wissenschaftliche 
Vorbildung der Zöglinge für den Unterricht in den eigentlichen 
Fachwissenschaften des Berg- und Hi\ttenwescns, und zwar in 
einem möglichst kurzen Zeitraume. Um Letzteres zu erzielen, 
werden die einzelnen Vorbereitungswissenschaften im Voreurse 
nur in jener Ausdehnung gelehrt, als dies die einzelnen Fach
studien gerade verlangen, werden aber innerhalb dieser Grenzen 
mit 11111 so grösserer Eindringlichkeit behandelt. Die Gegen
stände des Vorcurscs sind: 

1. Jahrgang. 
a) Wiederholungen ans der Algebra, Geometrie, Trigonome

trie, u. s. f.; h) Differenzial- und Integralrechnung ; c) theore
tische Mechanik; d) geometrisches Zeichnen (darstellende Geo
metrie); c) Zcichnnngsübungcn im Entwurfe der Maschinenele
mente; f) praktische Geometrie mit den Grundlehren der Optik 
und ihre Anwendung auf optische Gegenstände; g) Situations
zeich<'n und Taganfnahmc; h) Physik . und allgemeine Chemie. 

II. Jahrgang. · 
i) Allgemeine Maschinenbaukurnlc; k) Zeichnungsübungen 

im Entwurfo der Kraftmaschinen; 1) spcciclle mctallurgiseho 
Chemie; m) Grundzüge der analytischen Chemie und Löthrohr · 
n) Mineralogie: o) Geographie; p) Petrofoctenlmnde. '· 

Nebst diesen Unterrichtsgcgcnstiinden im Ll•hrgebiiude haben 
die Zöglinge des Voreurses unter Leitung der betreffenden Pro
fessoren auch noch zeitweise die technischen \Verkstlittcn und 
Anlagen der Nachbnrschaft zu besuchen, Uebuugcn aus der 
Feldmesskunst im Freien durchzumachen, und mehrere kleinere 
nebst einer grösseren geognostischcn Excursion vorzunehmen. 

Der Fachcurs bch:wdclt in 2 ,Jahrgängen die eigentlichen 
berg- und hüttenmännischen Fächer und iibenlics clic llaukunde · 
demgemäss sind die montanistischen Lchrfäehn: ' 

Im 1. Jahrgange (Ileq\'cnrs). 
n) ßergbauknnclc; h) Markschcirlekundc; c) Aufüereitungs

lehre; d) l>l'rgmänniRchc MnRchincnbanknndc; e) Bergrecht, 
\Vechselrcdit und positive Hcchtsgrundsiitzc; f) Baukunde. Nclist
dem wenlen Uelmngen in kleinen bergmiinnisehcn Begehungen 
und Grubenfahrten mit Rapporten dariiber, marksehcidcrische 
Aufnahmen mal M1ippirungeu, Entwürfe und Ausarbeitungen ans 
dem bergmilnnischen Maschinl'nwcsl'n, Entwurfe von Baugcgcm
stiinden, und endlich eine Heise auf die entfernteren Bcr.,.hauc 
mit Berichten darlibcr vorgenommen. " 

. Im II. Jahrgange (Htittencurs.) 
a) Allgemeine Hüttenkunde; b) hiittcnmännischc Maschincn

bankunde: c) speciellc Eisenhiittnnlrnnrle; d) spccinlle Mctall
nnd Sudhiit.tcnkunrlc; c) l'rohirkundc; f) montanistische Ge
schäfts- und g) Verrechunngskunde; h) Gru111lriss clcr Forst
kunde. Nebstrlem werden im Prohirg:ulen nnd im chemischen 
Laboratorium Proben unrl An:ilysm1 verschiedener Hiittenpro
ducte und 'Rohmaterialien ausgeführt, ferner liiittenbcsuehc mit 
Aufnnhrucn 111111 Rapporten clarüber, Entwiirl'c von J liittcnma
schincn, cigcnhärnligc Arbeiten beim Eisenf'risehcn, unrl endlich 
eine Excursion nach cntfcrntcrcu Hiittcnwcrk<'n mit ßcrichtcn 
<lurübcr vorgenommen. 

Als nicht ob)jgate Gegenstände werden iiberdies vorgetra
gen: Der Gebrauch des Hechcnschiehcl'S und Stenographie. 

Als ordentliche Eleven werden in den Vorcurs absolviitc 
Schüler ei.J1es Obergymnasiums oder einer Oberrealschule, in den 
Facheurs hingegen die absolvirten Zöglinge clcs Vorcurscs oder 
einer höheren technischen Lehranstalt aufgenommen. 

Die· aufgcuomrnenen onlentlichen Eleven siucl verpflichtet, 
alle Gegenstände in derselbeu l{eihcufolgc und iu gleichem Um -
fange zu hören, wie solche im Lehrplane vorkommen, sodanu 
an allen Uelrnngen nnd Excursionen Thcil zn nehmen, uncl zum 
Schlusse eines jeden 8cmesters den vorgeschriebenen Prüfungen 
sich zu unterziehen. 

Für mittellose, fleissige, fähige, ordentliche Eleven sind an 
den drei höheren k. k. montanistischen Lehranstalten, d. i. 
zu Leoben, Pribram und Sehemnitz, zusammen 70 Montanstipen
dien a 210 fl. öst. Währ. systemisirt, um welche sie sich in Er
ledigun~srällen bewerben können. Ordentliche, absolvirte, mit 
guten Absolutorien versehene Eleven sind zur Aufnahme in den 
Montanstaatsdienst befähigt, insoferne vacantc Plätze ~orhan- · 
den sind. 

Absolvirtc Juristen, welche sich für den bergbehördlic:hen 
Dienst vorbereiten wollen, treten als ordentliche Eleven ;n den 
ersten Vorbereitungsjahrgang ein, hören im zweiten Jahre spe
ciclle und analytische Chemie, Mineralogie, Geognosie, Petrc
factenkunde und Bergbaukunde; endlich im dritten Jahre Mark
scheidekunst, Aufbereitungslehre, allgemeine Hüttenkunde und 
Probirkunde, bergmännische Maschinenbaukunde, Grundriss der 
Forstkunde, Geschäftsstyl, Bergrecht nnd Verrechnungsl<unde. 
Sie nbsolviren demnach in drei Jahren. Absolvirte Juristen, die 
sich dem technischen montanistischen Aerarialdienste widmen 
wollen, haben jedoch die hcrgacademischcn Studien ganz nach 
dem allgcm..inen Lelu·plane, d. i. iu vier Jahrgängen zu ab
solviren. 

Nebst den ordentlichen Eleven können auch nusseror
dcntliehe Hörer aufgenommen werden, welche entweder nicht 
alle Gcgenstiindc hören wollen, oder für rlas Studium des einen 
oder andern Gegcnst:m<lcs nicht die gcnügcnclcn Vorkenntnisse 
haben. Mit jedem ausserordeutlichcn Hörer muss bei seiner 
Aufnahme clcr · specielle Studienplan fest.gesetzt werden, welcher 
im Verlaufe des Studienjahres nicht beliebig geändert werden 
darf. Bei Feststellung eines solchen speciellen Studienplanes 
für den Fachcurs wird insbesondere darauf gesehen, dass der 
Aufzunehmende alle einschlagenden Vorkenntnisse wenigstens 
in jenem Umfange besitze, wie solche im Vorcurse gewonnen 
werden können. Auch die ausserordcntlichen Zöglinge sind zu 
den hctrcffcnden Priifungcn verpflichtet und erhalten öffentliche 
P riifu n gszcugnisse. 

Onlcntlichc und ausscrordentliche Eleven haben bei ihrer 
ersten Aufnahme an einer k. k. ßergacademie 5 fl. ö. y.r. Im
matriculationsgcbiihr zu entrichten. Alle Zöglinge ohne Unter
schied haben sonst gleiche Rechte und Pflichten. 

Nchst den orclm1tlichen und ausserordentliehen Hörern, kön
nen iihcr vorhergehende Meldung bei der Direction, Personen 
von sclbststiindiger Stellung als Giis tc zugelassen werden, wel
che zu ihrer weiteren Ausbildung ocler als Freunde rler Wissen
schaft ein oclcr mehrere Gegenstände hören wollen. Sie können 
au den Uebuugcn nnr insoweit thcilnchmcn, als die übrigen 
Zöglinge dadurch nicht gestört werden. Gäste erscheinen nicht 
im Kataloge uud sind nicht zum Ablegen von l'riifungen ver
pflichtet. Es ist jedoch ihnen, so wie jedem Andc1'cn, welcher 
auf was immer fiir ein«m W cgc sich die erforderlichen Kennt
nisse augceig-n<:>t hat, gestattet, aus einem bcrgacadcmischcn 
Gcgcnst.arH1" g•~gen Erlag einer Taxe von 20 II. öst. W. ciue 
öffentlkhc l'riifnng abzulegen. Die Gäste mil~Rcn sich ilhrigl'11S 
rlen lwq\'acadcmischcu Vorschriften fügen, widrigenfalls densel
ben sogleich der Zutritt zu den Vortriigen und Ucbungen ver
\\•cigcrt wirrl. 

Die Aufnahme von Ausländ crn an clcr k. k, ßergacademic 
ist im Allgemeinen clcnselbcn Bcclingungcn, wie jene von In
Iänclcrn unterworfen; sie erfolgt· jedoch nur mit Genehmigung 
des k. l<. Finanzministeriums über Antrag clcr Academic-Direc
tion. -·- ßemcrlct lrnnn zugleich werden, dass die Lcobner Berg
Academic vornehmlich nur von solchen Ausländern gewiihlt 
wird, welche sich schliesslich im Kohlenbergbau und im Eiscu
hiittcnwcscn spceicll ausbilden wollen. 

Ausliindcr zahlen bei jedem Eintritte in einen Jahrgang ein 
Collcgicngcld von 50 fl. ö. W. 

Die Gcsammtauslagen ~ines Zöglings während eines vollen 
Studienj:ihres können auf 500 bis GOO fl. österr. Wiihr. veran
schlagt werden. 

Leoben, am 10. Juli 1865. 
K. K. Bergacademie· Direction. 

Diese Zeitschrift erscl1 eint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen 11 r t ist i K c h c n Beigaben. Der Pränumerationspreis 
Ht jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 lU'. ö. W. Die Jah.resabonnenten 
erhKlten einen officiellen Bericht über rlie Erfahrungen im berg- und hiittenmiinni~chen Maschinen-, Bau- unrl Aufbereitungswesen 
sammt Allns als Gratisbeilage. lnserato fiuden gegen 8 kr. ö. W. oder tt/2 Ngr. die ge•paltene Nunp111eilltlzllile AufnKhme 

Zuschriften jeder Art können nur franco nngenommen werden. 

Druck v. Karl Winternlla .\Co. ln W:en. 
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Die steirische Eisen~Industrie für einen 
Handelsvertrag mit Russland. 

In der am 3. Juni 1865 unter dem Vorsitze des Ifrn. 
Vice-Präsidenten Franz 1\1 a y r Edlen von M c 1 n h o f uud 
in Gegenwart des 1. f. Commissärs Herrn Statthalterci
Secrctiirs August K o 11 m a y c r aligchaltencn Sitzung der 
Handels- und Gewerbekammer zu L eo b c n, brachte das :i;ur 
Abfassung cinc,r Petition zur Abschlirssung eines I-Ian
d c ls- und Zollvertrages mit Russland eingesetzte 
Comite folgenden Entwurf zum Vortrage: 
Hohes k. k. Ministerium für Handel und Volkswirthschaft! 

Das gänzliche Daruiederliegen der steiermärkischen 
Eisenindustrie :i:eigt bereits die traurigsten Spuren. 

Die Sicherheit der Person und des Eigenthums ist in 
hohem Grade durch die in Verzweitlung gebrachten brot
losen Arbeiter gefährdet, Grund und Boden sind des Geld
mangels wegen entwcrthet, das Zahlungsunvermögen und 
die damit in Verbindung stehenden Exccutionen nehmen 
zu, der Stcucrdruek wird immer empfindlicher, kurz, eine 
vollstiindige Misere aller volkswirthschaftlichcn Zustände 
tritt immer mehr u11d mein· in den Vordergrund. 

l\Iomentauc Abhilfe wird kaum möglich sein, weil die 
Calamitiit der Eisen-Industrie in Verbindung mit Jer allgc· 
meinen Geschäftsstockung steht, eine thcilwcise Folge der
selben ist, und ein Aufächwu11g nur durch die Besserung 
der allgemeinen Zustände herbeigeführt werden dürfte. 

All ein w\.\nn• schon die Beseitigung des abnormalen 
Zustandes weder durch Hegicrungsmassregcln noch durch 
die Privat-Thiitigkeit erreicht werden kann, so halten wir 
es doch fiir unsere Pflicht, auf jeden Umstand hinzuweisen, 
der geeignet sein dürfte, die drückende Lage <loch in Etwas 
zu verbessern. 

Ei11 Theil der Eisenindustrie, nämlich die in Steier· 
mark, Ober- und Niederösterreich verbreitete Sensenfabri
cation versendet die Erzeugnisse zum weitaus grössten 
Theile in das Ausland, und dabei gehen sieben bis acht 
Zehntheile nach Russland. 

Sensen und etwas Stal1l ist der Ausfuhrartikel aus 
Obersteier nach Russland; Glas und Galantcriewaaren, 

Kurzwaaren, Leder und Ledcrwaaren etc. gehen aus den 
andern österreichischen Ländern nach Russland, kurz Russ
land mit seiner in den erwähnten Artikeln nicht bedeuten
den Industrie ist vermöge seiner zunehmenden Consumtions
fühigkcit und seiner so grossen Ausdehnung in Herücksich
tig;ung der mehr als 150 Meilen betrngenden Grenzlinie 
mit Oestcrreich jener Staat, in welchem sich eine Erweite
rnng des österr. Verkehrs mit Grnnd erwarten lässt._ 

Da der Zollvertrag mit dem Zollvereine bald eine voll
endete Thatsachc sein wird, mit England Verhandlungen im 
Zuge siud uncl mit Frankreich in Aussicht stehen, so glau
ben wir zu1· Bitte berechtigt zu sein, dass das hohe k. k. 
Handelsministerium geneigt sein wolle, vorziiglich mit Russ
land Verhandlungen zur Abschlicssung eines Handels· und 
Zollvertrages einzuleiten. ' 

Wir halten den gegeu wilrtigen Zcitpunct hie zu des
halb für geeignet, weil in dem Entwurfe eines neuen allge
meinen öeterr. Zolltarifes gerade fü1· jene H.ohproclucte be
deutende Zollermiissigungcn beantragt sind, welche aus 
l{ussland nach Oesterreich eingeführt werden. 

Durch diese Zollermässigung wird sich voraussichtlich 
die Einfuhr aus Russlund nach Oesterreich heben, und hic
durch auch Russland zur Empfangnahme österr. Proclucte 
und l•'abricate befähigter werden; andererseits dürfte aber 
gerade diese Zollcrmiissigung die Handhabe bieten, um von 
Russland Begünstigungen zu erwirken. 

Speciell auf unsere Ausfuhrs-Artikcl, die Sensen, zu
rückkommend, ist es nicht so sehr cler Einfuhrzoll nach 
Hussland, welcher einem Absutz dahin hinderlich im \Vege 
steht, sondern die mit clem russischen Zollverfahren in 
V crbiuduug stehcudcu Nebengebühren, Plackereien und 
Vexationen, die clen officiellcn Zollsatz sehr bedeutend er
höhen und den directcn Verkehr ohne Zuhilfenahme von 
mit den russischen Verhältnissen sehr vertrauten Expor
tem·s fast zur Unmöglichkeit machen. 

Geschildert sind diese Uebclstände 11usführlich in der 
Denkschrift, betreffend den Abschluss eines Handels· und 
Zollvertrages zwischen den Staaten des deutschen Zollver· 
eines und Russland von dem bleibenden Ausschuss des 
deutschen Handelstages. 
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Allein gerade diese Denkschrift zeugt von den Bestre
bungen des deutschen Zollverein PS, mit R ·ssland ein alle 
Verhältnisse wohl berücksichtigendes Abkommen zu treffen, 
und wir fürchten sehr, d11ss dC'r Zollverein uns zuvorkom
men und um die Früchte bringen werde. 

Tritt dieser .!<'all fremder Vorzugs-Begünstigungen ein, 
so würde hiedurch die östet·r. Sensen-Industrie höchst 
empfindlich getroffen. Trotz der grossen Opfer, die der 
österr. Industrie bei dem Zollvertrnge mit dem Zollvereine 
auferlegt wurden, wurde nicht die geringste Vei·einbarung 
über Markenschutz getroffen, der doch evident für das In
land, wie für alle Länder, so wie für die Millionen Consu
mcnten, die gute Waare benöthigen, von höchster Wichtig
keit ist. 

In den Sensenfabriken Deutschlands werden die Mar
ken öetcrr. Scnscnwcrkc nach Verlangen und Belieben 
nachgeschlagen. Werden nun den Fabrikanten des Zoll
verri11es von Seite Russlands Begünstigungen zugeetanden 
und hiedurch die Sensen aus deutschen Fabriken mit jenen 
aus österr. W Prkcn in Russland concurrenzfähig, so ist mit 
Grund die Ueberschwemmung Russlands mit deutschen 
SPnsen und östcrr. Marke und der Verlust des Ab-
satzes dahin im besorgen. . 

Diese Hesorgnise ist vollkommen durch die Thatsache 
begründet, dass den deutschen Fabriken mit der österr. 
Marke bereits gelungen ist, die österr. Sense aus dem nörd
lichen Russland zu verdräug<m. 

Kurzgefaeet, durch die mit so groeser Vorliebe ver
folgten Zollverhandlungen mit Deutschland, England und 
Frankreich zur besseren Entwicklung des Handels, zur Er
leichterung der Consumenten und zur Hebung des Absatzes 
agricoler Erzeugnisse, wird die österr. Industrie im Allge
meinen zu grossen Opfern verurtheilt, oder um uns des 
Kunstausdmckes zu bedienen, zur erhöhten Thätigkeit an· 
gespornt. 

Soll nun die Bitte derselben unberechtigt sein, dass 
die hohe Staatsverwaltung mit gleicher Vorlieb~ diesen 
Factor cles Volkslebens behandle und dort unterstütze, wo 
noch eine Unterstützung möglich ist.? 

Russland und die östlichen Länder Moldau und Walla
chei, Serbien und die Türk1:i sind jen1? Länder, wo ein gros
ser Theil unserer industriellen Erzeugnisse Absatz finden 
könne , wohin Stahl, Eisen und besonders Eiseuwaaren, 
Exportal'tilr.el bilden, Wenn mit diesen Ländern mit gleicher 
Energie Verhandlungen gepflogen, wenn insbesondere po
litische Rücksichten bei Seite gesetzt und den Handelsinter
essen die Oberhand gestattet wird, so ist aller Grund zur 
Annahme vorhanden, dass der Industrie ein Absatzgebiet 
erweitert und erleichtert werde, weil man diesen Ländern 
noch Gegen-Concessionen bieten kann. - Dieser Entwurf 
wurde genehmigt. 

Geding-Rechnung mit Logarithmen. 
„Mit Logarithmen?" - wel'den wahrscheinlich viele 

Praktiker, ungläubig lächelnd, fragen. Und doch läset sich 
mit. Anwendung der Logarithmen wesentliche Zeitcrsparniss 
und erhöhte Genauigkeit bei der Gedingreehnung erzielen, 
wovon man sich leicht durch Versuche überzen!!en kann. 

Bei dem hiesigen Kohlenbaue wird schon seit einigen 
Jahren das Gedinge so gegeben, dass Häuer und Förderer 
daran im Verhältniss von 7 zu 6 und nach Massgabe der 

verfahrenen Schichten partieipiren. Sei nun L die bei einer 
Gerlingarbeit von einer Arbeiter-Kühr verdiente· Summe 

- (welche sich ergibt durch den Ausschlag in Klaftern oder 
geförderten Hunden, durch die cubi8che Leistung beim Ver
satz etc,) - sei fernel' h die Summe der Häuerschichten, 
f die Summe der Fördererschichten bei dies.•r Gedingarbeit, 
eei endlich die (zu berechnende) pr. Schicht entfallende 
Quote, welche jedem Häuer zukommt H, die entsprechende 
Quote für den Förderer F, so bestehen die Gleichungen: 

Hh+Ff=L 
H 7 
F 6 

7 L 6 L . 
hieraus H = und F = - und weiter 

7h+6f 7h+6f 
log H = log 7 + log L - log (7 h + 6 f) 

log F = log 6 + do. do. 
Die Anwendung dieser Formeln wird am besten ein 

einfaches Beispiel zeigen: 
Eine Arbeiter-Kühr, bestehend aus den Häuern 
A mit 22 Schichten 
ß " 25 „ 
C n 24 " 
D „ 25 „ 

den Förderern 
M mit 18 Schichten 
N „ 24 „ 

zusammen 96 (= h) 
hat verdient: 

zusammen 42 (= f) 

Für 429 Hunde a 24 Nkr. 

" 
11 Cub. Klftr. Versatz a 2 fl. 50 kr = 

fl. 102.96 
" 27.50 

fl. 130.46 
„ 1.76 
,, -.44 

Ab: 4 Pfd. Pulver a 44 kr. 
2 Kranz Zünder a 22 kr. 

log 7 = 8450980 
log 12826 = 1080912 

9531892 
log 924 = 9656720 

log H = 9b75172 

fl. 128.26 
log 6 - 7781513 

1080912 

8862425 
9656720 

H = 97,17 Nkr. und l~ 

erhält somit : 

log F = 9205705 
83,29 Nkr. und es 

A fl. 2t.il8 
ß „ 24 29 
c „ 23.:{2 
D " 24.29 
M n 14.99 
N n 19.99 

Summa fl. 128.26 

Die Charakteristik den Logarithmen anzusetzen, ist 
überflüssig. Die Logarithmen der Zahlen 7 und 6 behält 
man leicht im Gedäehtniss und h:it somit bei jeder solchen 
Rechnung bloss zu 2 Zahlen die Logarithmen, und dann zu 
zwei Logarithmen die Zahlen aufzuschlagen. 

Die Anwendung desselben Verfahrens auf eine aus 
3 Kategorien bestehende Arbeiter - Kühr zeigt folgendes 
Beispiel: 

Vorbrechen und die sogleich nachfol~ende Mnuerung 
im hiesigen Maximilianstolle'l ist derart verdingt, dass bloss 
per Klafter Mauerung r.in den wechselnden Ortsverhältnissen 
entsprechrmder Preis bezahlt und die entfallende Summe 
(L) im Verhältniss von 8 : 7 : 6 - Maurer, Häuer und 
Förderer - nach Massgabe der verfahrenen Schichten auf 
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die einzelnen Arbeiter vertheilt wird. Bei ähnlicher Bezeich
nung wie früher ergibt sich hier: 

log M = log 8 +- log L - log (8 m + 7 h + 6 f) 
log H = log 7 + do. do. 
log F = log 13 + do. do. 

In einem Monate des vorigen Jahres wurde die Maue
rung um 10 Klafter vorgebracht, wovon 1 

90 D. fl. 35·00 . . . . fl. 315·00 und 
Prämien-Gedinge (für 

mehr als 90 im Vier-
wochen-Monate) 1° n 50·00 

Ab: 80 Pfd. Pulver a 4-l kr ... 
10 Kranz Ziindcr h. 22 kr .. 

fl. 365.00 
35.20 
2.20 

. n 

n 

fl. 327.60 
Dabei haben verfahren: 

A - 25 Schicht1~n 

B- 25 n N - 25 Schichten 
Maurer C -

D-
25 
25 1/.i. 

n Häuer 0 --· 25 n 

" P-25 11 

(= m); 75 (= h) 
Q -- -25 Schichten 
R - 25 n • 

Förderer S - 25 n 

T- 20 " 
u -- 2 11 

97 ( = f) 
og 8 = 9040900; 

log 3276 = [>153439; 
log 7 - 84509SO; 

5153439; 

418-1:~39 

log 1911 = 2812607 ; 
;1(i04419 
2812607; 

log M = 13717:32; logH= 0791812; 
M=lfl.37.14; H= lfl.20.00; 

log 6 = 7781513 
51G3439 

293rn52 
2812ß07 

log F = 0122:H5 
F = 1 fl. 02.86 

Ea erhält somit: 
A fl. 34.29 
B „ :H.29 
c " 34.29 
D „ 3<1.97 
N „ 30.00 
0 " 30 00 
P n 30.0() 
Q " 25.71 
R „ 25.71 
s " 25. 71 
T 11 20 57 
u" 2.05 

Summe 327,fiO 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es auch bei Anwendung 

der abgekürzten Division nicht möglich ist, die Rechnung 
mit den Zahlen eben so schnell zu vollführen, als mit deren 
Logarithmen. 

Sagor
1 

im Juli 1865. A. Hardt. 

Präservativ gegen Kesselsteinbildung, an
gewendet auf Grube N eu-Schunk-Olligschläger 

bei Commern. 
Mitgethcilt durch Bergreferendar Haber, Gruben-Inspector bei 

der Eifelcr Bergwerk_s-Gosollschaft. 
(Aus dem Berggeist Nr. 41.) 

Seit Anfange December bedient man sich auf der ge
nannten Grube, die der Eifeler Bergwerks-Gesell
se h a ft angehört und die Knottensandsteinflötze des Com
merner Bleibergs baut, eines chemischen Proeesses zur Ver
hütung der KP.sselsteinbildung, der sich ebenso sehr durch 
seine Einfachheit und Billigkeit auszeichnet 1 als durch den 
Erfolg überrascht. 

Herr Wien haus in Barmen, bis vor Kurzem noch 
Chemiker bei der Eifeler Bergwerks-Gesellschaft, hat das Ver
dienet, das Verfahren angegeben und zur practischen Aus
führung gebracht zu haben. Leider erfährt das in Rede 
stehende Präservativ eine Einschränkung der Art, dass es 
nicht allgemein auf al 1 e Speisewassel' anwendbar ist, son
dern wesentlich durch deren c h e mische Co u s t i tut i o n 
bedingt wird. Da jedoch viele Speisewasser in dieser Be
ziehung ein analoges Verhalten zeigen möchten, wie die
jenigen der Grube Ncu-Schunk-Olligschläger, so 
wird die gegenwärtige Mittheilung für viele Industrielle von 
Interesse uud von Nutzen sein, wesshulb wir uns auch be
eilen, schon jetzt das Verfahren und seine Resultate zur 
Oeffentlichkeit zu bringen, ohne die Erfahrungen eines noch 
längeren Zeitraums 7.U sammeln. 

Die Wasscl' der Grube Neu·Schunk-Olligschliiger, die 
zur Speisung der Dampfkessel daselb:;t dienen, haben nach 
der Analyse des Herrn Wie 11 h 11 u s folgende Zusammen
setzung. Tausend Gewichtstheilc ergaben: 

0·0074 Gewichteth. Kieselerde, 
0·0959 11 kohlemuure l\Iagnesia, 
0·1278 " n Kalk, 
0·0022 n n Natron, 
0·0093 11 Chlornatrium, 
O·Ot 72 n sclawefelsaurcs Nati-on 

0·25!l8 Gewichtstheile fixer ßestaudtheile, ausserdem 
freie Kohlensäure. 

Das Charakteristische der hiesigen Speisewnsser
bcstcht also indem Gehalt von kohlensaurem Kai k 
und kohlensaurer Magnesia, durch freie Koh
lensäure in Lösung erhalten, 

Ehe man sich der jetzt gebräuchlichen chemischen 
Präparation der Speisewasser bediente, erfolgte durch deren 
Erhitzung im Kessel die Austreibung der Kohlensäure und 
in Folge dnssen ein Niederschlag der kohlensauren Erden. 
Letzterer ist -von eigenthümlichcr Beschalfenhe it, indem 
eich nur zum geringen Theil der gewöhnliche harte Kessel
stein bildet. Der Hauptniederschl>ig besteht in einem mür
ben, leicht zu entfernenden Uebcrzug, der die ganze vom -
Wasser berührte Fläche der Kesselwandungen b~deckt und 
wegen seines Talk-Gehaltes Feuchtigkeit nur schwierig 
annimmt. Bringt man diese Masse zerkleinert in ein mit 
Wasser gelüllt1•s Gefäss, so schwimmt dieselbe oben, und 
ein Gegenstand, der selbst bis zum Boden des Gefässes ein
getaucht wird, überzieht sich mit d1~r Masse, bleibt aber im 
Uebrigen vollkommen trocken. - Ferner ist noch die Ober
fläche des Wassers im Kessel mit einer sehr pulverigen 
Schicht bedeckt, die überwiegend aus Talkerde besteht und 

* 
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die wasserdichten Eigenschaften iu hervorrageudem Grade 
zeigt. 

Diesen Eigenschaften ist es zuzuschreiben, dass unser 
so leicht zu entfernender Kesselstein aussergewöhulieh 
schädlich auf die Haltbarkeit der Kessel einwirkt, indem 
das Speisewasser vo11 den Kesselwänden durch jene wasser
dichte Schicht mehr oder weniger vollkommen getrennt 
wird und die Kesselbleche desswegen durch Ueberheizung 
sehr leiden. Namentlich werden die Röhrenkessel iu kür
zester Frist lek, so dass, um dieselben in Betrieb zu erhal
ten, längstens alle 14 Tage eine gründliche Entfernung des 
Kesselsteins und Verdichtung der lecken Verbindungen vor
genommen werden musste. Trotzdem waren nach Betriebs. 
perioden von 2 bis ;; Monaten grössere Reparaturen nicht 
zu umgehen, die das Kaltlegen der Kesdel für einige •ru.ge 
zur Folge hatten. Das Reinigen und Repariren der Kessel 
verursachte schon bedeutende Geldausgaben; erheblicher 
noch stellt•' sich der Geldverlust heraus als Folge des Mehr
verbrauchs au Brennmaterial, verursacht durch den so häufig 
u11dichtc11 Zustand der Kessel, -

Unt~r di_csen Umst!inden musste es vor Einführung 
der chemischen Präparation der Speisewasser schon für 
l'inen grosseu Vorthdl erachtet werden, durch das Vorwär
men der Speisewasser die Steinbildung bereits ausserhalb 
der Kc8sel zum Theil zu veranlassen. Der verlorene Dampf 
der Maschine, der in den Vorwärmer hineingcleitct wird, 
bringt das der Grube entnommene Speisewasser auf eine 
Tcmperntur von c. füi 0 R. Hierdurch wird ein Th eil der 
Kohlensäure ausgetrieben und es bilden sich in, Folge des
sen Nicdcrschlligc, ähnlich denjenigen im Kessel selber. -
Das Speisewasser des Vorwärmers cq:~ab, nachdem es 
mehrere Stunden erwärmt war, in 1000 Gcwichtsthcilcn: 

cao co2 0·0789 
MgO C02 0·0876 
Si 0 2 0·0072. 

Die kohlensaure Magnesia hatte sich demnach nur 
wenig, der kohlensaure Kalk dagegen über 1/ 3 (38·2 °;0 ) ver
mindert, während der Gehalt der Kieselerde derselbe blieb. 
(S. die Analyse oben.) 

Wenn auf diese Weise das Material für die Kessel· 
stcinbildung sieh schon nicht unbedeutend verringerte, so 
gelangte die Hauptmasse desselben dennoch in die Kessel 
und hatte jenen erheblichen Absatz von Kesselstein zur 
Folge, deijoen Vermeidung das in Rede stehende Verfahren 
bezweckt. 

Das Prlnclp derselben besteht darin, durch Zusatz 
-von Salzsäure diejenigen kohlensauren Verbindungen, die 
nach Entfernung der freien llohlensliure als Im Wasser 
unlösliche Bestandthelle im Kessel sich niederschlagen, In 
lösliche Chloride zu Terwandeln, den kohlensauren Kalk 
also und die kohlensaure Magnesia, die Hauptbestandthelle 
des hiesigen Kesselsteins, in Chlorcalclum und Chlor
magneslum überzuführen. 

Da ein überschüssiger Zusatz von Chlorwasserstoff
säurc die Kesselwandungen angreifen und dadurch auf die 
Dauer schädlich wirken würde, so begnügt man sich, nur 
5/ 6 der rr>chnungsmässig nöthigen Chlorwasscrstoffsäure zu
zusetzen, i11dcm man alle Ursache hat, mit dem hierdurch 
erzielten Eflect zufrieden zu sein. 

Auf Gn1be Neu-Schunk-Olligschlägcr ist obiges Ver-

fahren wegen der localen V e1·hältnisse zunächst nur für die 
R ö h r c 11 kesse 1 eingeführt, die ein besonderes, grösseres 
Bassin zur Aufnahme der Speisewasser besitzen, worin das
jenige Wasserquantum, das in 24 Stunden zur Cousullltion 
gelaugt, täglich chemisch bchauddt wird. Bekanntlich sind 
es gerade die Röhrenkessel, die durch die Kesticl~teinbil
dung am meisten leiden, da ihre Reinigung sehr beschwer
lich ist, und weniger vollkommen sich ausfülucu lässt, ein 
Umstand, der der einzige Nachtheil derselben genannt werden 
darf, und mit dessen Beseitigung ein gewichtiges Hinderniss 
ihrer allgemeineren Anwendung hinweg geräumt ist. Aber 
auch bei jeder Art der Dampfkess<'I kann jenes Verfahren, 
das das Ucbel im Keime erstickt, nu1· empfohlen werden, da 
die Manipulation eine durchaus einfache ist, um\ die Kosten 
so nindrig sich stellen, dass sie im Vergleich zu den erziel
ten Annelimlichkciten und Vortheilen gar nicht in Betracht 
kommen. 

Nachstehend in Kürze die Bes c h r c i b u n g des Ver
fahrens, wie es hier in Ausführung ist. 

Das ccrnentirtc Wasserreservoir hat einen Fassungs
raum von [i5 Cubikmcter, während täglich c. 23·5 Cubik
meter Wasser zm· Speisung der Röhrenkessel verbraucht 
werden. Der jedesmalige Wasserstand im Bassin wird im 
einem Pegel abgelesen. Jeden Tag wird dns Bassin einmal ge
füllt und durch die Observation des Pegels vor und nach 
der Füllung das Quantum· des neu hinzugefügten Wassers 
mit Hilfe einer Tabelle direct gefunden. Jeder Ccutimcter 
llassinticfe entspricht nämlich 0·2766 Cubikmctcr Wasser. 

Nach der oben mitgcthcilten Analyse der Grubenwas
ser beträgt der Gehalt 

an kohlens. Kalk 0·1278, 
n 11 Magnesia 0·0959 pro 1000 Gewichtsthcilc. In 

einem Cubikmctcr (für die Praxis genau genug) = 1 
Tonne a 1000 Kilogramm, sind also enthalten O· l 2i 8 Kilo
l!'ramm kohlcns. Kalkes und 0·0959 Kilogramm kohlens. 
Magnesia. 

Das Gewicht an Chlor (Atomgewicht= 35•5) beträgt 
zu deren Ueberführung in Chloride, und zwar 

für die Chlorealciumbildung 0.09074 Kilogr. 
11 n Chlormagncsiumbildung O·OS 106 n 

in Summa 0·17180 Kilogr. 

Chlor odrr 0·1766 Kilogr. CHI pro Chkmti·. Speisewasser. 
Da die rohe Salzsäure 1 die hier zur Anwendung kommt, 
pptr. 1(3 CIH. enthält, so sind pro Cbkmtr. Speisewasser 
0.1766 X 3 = o·;,298 Kilogr. - 1 0596 Pfd. dieser 
Säure erforderlich. -Aufl Canti metcr Bassin tiefe = 0•27 66 
Cbkmtr. kommen danach t ·0596 X 0•2766 = 0.2931 
Pfd. Der Vorsicht halber werden jc<loch nur -5/0 davon an
gewendet; dies . gibt 0·244 Pfd., oder rund 1/ 1 Pfd. rohe 
Salzsäure. 

Da der tägliche Verbrauch an Speisewasser nicht genau 
derselbe ist, du ferner die Füllung des Bassins täglich nicht 
genau zu derselben Zeit geschieht, so differirt das Quantum 
des täglich zu behandelnden Speisewassers mehr oder weni
ger; in dem~elben Masse modificirt sich also auch die er
forderliche Salzsäuremengc. Aehnlich der Wasservolum
Tabclle hat man daher „iuc Tabelle berechnet, woraus pro 
Centimeter Bassinfüllung das zugehörige Gewicht der rohen 
Salzsäure abgelesen wird. - Beide Tabellen sind in der 
folgc'ndcn combinirt. 
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\Yasserstand 
im Bassin 
Centimcter 

60 
61 
62 
();{ 

85 

-Wasserquantum 
Cubikmeter 

16•596 
16.873 
17.149 
17.426 

23·511 

Salzsäurequantum 
Pfd. Loth 
14 15 
14 22 1/2 
15 
15 7 112 

100 27·660 24 15 
Der Tabelle ist ein Chlorwasserstoffgehalt der rohen 

Salzsäure von 33 1/ 3 % zu Grunde gelegt. Für 60 Centime
ter Bassinfüllung ergiebt dies, genau gerechnet, 14 1;

2 
Pfd. 

Salzsäure; für jedes fernere Centimeter wird jedoch, der 
bequemeren Wägung wegen, 114 Pfd. gesetzt. 

Weil der Gehalt an Chlorwasserstoff in der rohen 
Salzsäure gewöhnlich nicht unerheblich differirt. so muss 
jeder Ballon für sieh titrirt und nach dem gefun-denen Re
sultate die Tabelle berichtigt werden. Fände man z. B., 
dass die rohe Salzsäure 34 ·3 % CHI enthalte, so wären 3 0/0 
von dem in der Tabelle enthaltenen Gewichte abzuziehen 
und, beispielsweise, für 85 Cm. Bassinfüllung statt 20·75 
Pfd. nur 20· t 3 Pfd. zur Anwendun::; zu bringen, - Bei 
Unterschreitungen des Normalgehaltes ist die Correction 
eine analoge. 

Bei einern durchschnittlichen Verbrauch an Speisewas
ser täglich von 23 · 5 Cbkmtr. sind jedesmal 20. 7 5 Pfcl. rohe 
Salzsäure nöthig. Das Jahr zu 290 Arbeitstagen gerechnet 
ergibt dies 60.175 Ctr. a 32 Sgr. = 64 Thlr. 6 Sgr. Diese; 
geringe Kostenaufwand lohnt sich nun aufs reichlichste. 
Denn seit Einführung der chemischen Präparation der 
Speisewasser sind die Kessel vollständig dicht geblieben 
und h'aben in einem Zeitraume von c. 6 Monaten nicht die 
mindeste Reparatur erfordert. 

Wenn wan von den Kosten für Reparatur und Reini
gung der Kessel, sowie von den damit verbundenen Be
triebsstörungen, wodurch auf's Jahr ein sehr erheblicher 
Geldverlust sich herausrechnet, gänzlich absieht, und ledig
lich die Ersparniss in's Auge fasst, die durch den gegen
wärtigen geriugeren Kohleuverbrauch erzielt ist, so werden 
allein hierdurch die Kosten der nöthigen Salzsäure um's 
sechsfache uugefäiir aufgewogen. 

Das Resultat ist somit ein so vortheilhaftes, dass sich 
die allgemeinere Anwendung des beschriebenen Präservativs 
von selber empfiehlt. 

Wir behalten uns vor, im Laufe der Zeit, wenn mehr 
Erfahrungen vorliegen, weitere Mittheilungeu zu machen. 

Ueber den englischen Kohlenbergbau. 
Ans einem Berichte iiber eine im Jahre 1863 ansgefilhrte
lnstructlonsrelse nach England und Schottland von Derrn 

B 1 n h m e zu Saarbrücken. 
(Fortsetzung.) 

Materialienwirthsohaft. 
Natürlich müssen dieselben an eine Maschine mit con

tinuirlichcr rotirender ßewcguug angehängt werden. Meist 
dieuteu hierzu kleine Maschinen, die zugleich die Ventile.-

toren für die Schmiede bewegten und als Speisepumpen 
u. s. w. dienten. Wo diese nicht vorhauden waren war ein 
besonderer kleiner Dampfcylinder aufgestellt, ab;r immer 
so, dass er kein besouderes Maschinenperson11.I bedurfte, 
sondern von anderen Maschineuwärtern oder den Schürern 
besorgt wurde, was ja bei dem gleichmässigen Gange dieser 
Maschinen leicht zu bewerkstelligeu ist. 

Diese einfachen Kreissägen sind gewiss sehr zweck
mässig und empfehlenswerth *). 

Grosse Sägegatter wareu auf den englischen Gruben 
nicht vorhanden. Ihr Hauptvortheil beginnt auch wohl erst 
da, wo meist Holzsorten vou gleichen Dimensiouen, nament
lich Bretter, Latten u, s. w. geschnitten werden. Für der
artige grössere Bezüge u er s e 1 b e 11 Sorte wird aber auch 
der Ankauf von Holzhändlern immer nahe eben so billig 
ausfallen, während die Kreissägeu namentlich für die ver
schiedenen Zwecke der Grube am Besten dienen und grosse 
Ersparniss an Holz und Arbeit mit sich bringeu. 

ad 2. Das Wiedergewinnen der Stempel vor den Ab
bauarbeiten erfolgt allgemein ganz unahh!ingig von der 
Kohlenarbeit durch besondere Kameradsehafteu, die auch 
zugleich das Setzen neuer Stempel besorgen. 

Es sind dieses. vorsichtige zuverlässige Leute, die ein 
für alle Mal darauf eingeübt und mit den nöthigen Werk· 
zeugen ausgerüstet sind. So weit die statistischeu No.eh
weisungen Aufschluss geben, scheinen bei dieser an sich 
gefährlichen Arbeit nicht gerade bcsonde1·s viele Unglücks
fälle vorzukommen. 

Bei uns hat das Rauhen des Stempelholzes nicht diese 
Ausdehnung erhalten. Es liegt mit im Gedinge der Kohlen
hiiuer, die es daher sehr verschieden betreiben, und da keine 
besonderen Prämien oder Gediuge für dasselbe gewährt 
werden, bleibt mancher Stempel im Versatz stehen, der 
rechtzeitig ohue Gefahr hätte geraubt werden könuen. 

Wo das Rauben der 81empel nicht zur Gewinnung 
von Dachkohle stattfindet, ist dasselbe bei uns wirklich 
nur von der Trägheit der Häuer bediugt, dtL es in vielen 
Fällen bequemer ist, einen Stempel zu rauben, als einen 
neuen von Tage hereinzuschaffen. Di„ser Antrieb wird 
allerdings bei zunehmende1· Tiefe und Ausdehnung der 
Gruben immer wirksamer werden. 

ad 3. Eine fernere Holzersparung der Engländer be
steht in der Verwendung des verbrochenen Hob:es und der 
Holzabfälle zur Erbauung der Holzpfeiler (clwks), dereu 
schou beim Strebbau Erwähnung geschehen ist. 

Die hienrn verwandten Stücke haben bei schmäleren 
Flötzen 18 Zoll, bei mächtigeren 2 bis 2 1/2 l<'us8 Länge. 
Die Abfälle vom Schneidholz werden hierzu glei eh iiber 
Tage vorgerichtet, ebenso verbrocheue Stempel und sousti
~cs altes Grubenholz auf die richtigen Längen abgeschnit
ten. Dieselben tbun in diesen Holzpfeilern noch ausge
zeichnete Dienste, während sie bei uns als werthlos in der 
Grube zurückbleiben, orler zu Tage gebracht zu sehr ge
riugen Preiseu versteigert werden. 

Das Setzen jener Holzpfeiler erfordert uatürlich seine 
Zeit und mauche Uebung, und würde daher nicht ohne 

*) Vicleicht diirften sich die Bands!igmaschinen mit schmalem, 
rasch umlaufenden en<llosen Sägeblatte, welche iu den \V crk
stfüten zur Holzbearbeitung wegeu ihrer leichteren Handhabung 
und Bewegung vorzugsweise Anwendung riu<len, für clie Brar
beitung von Grubenholz mehr empfehlen, als <lie ~ehwerfälli-
geu, theurereu uu<l gefährlicheren Krcissiigcn. A. d. Ifo<l. 
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Kosten einzuführen sein, doch würden dieselben wohl in 
manchen unserer Abbaust.recken, namentlich bei den spitzen 
Ansatzwinkeln, sehr gute Dieuste thun. 

Die durchschnittlichen Holzkosten einiger englischen 
im Vergleich mit den Saarbrücker Gruben dürften hier eine 
passende Stellen finden. 

Ho 1 z k o s t e n p. 1 00 C t r. de r F ö r d er u n g. 
1862. Grnbe Kronprinz . - Thlr. 15 Sgr. 8 35 Pf 

n Friedrichsthal n 19 n 11 ' 
n König „ 23 „ 
n Sulzbach n 26 n 
n Gerhard . 27 n 

9 
7 

„ 
n 

n 

„ Geislautcrn 1 „ 2 n 5,45 n 
„ von der Heidt 1 „ 4 n 1 0,1 ß n 

Willington - Thlr. 4 Sgr. 2 Pf. 
Merthyr-Tydwill n 8 „ 4 n 

Ryehope . 1 2 n 6 n 

Gosfortlt . n 14 n 7 n 

/Jukin/ielrl n 14 n 7 ,, 
Rosebridge n 16 n 8 " 
Navigntiu11 colliery „ 1 G „ 8 „ 

Der Preis de~ Holzes an sich steht dabei in England 
etwas höher. 

Der Dt!rehschnittspreis des Stammholzes auf den Gru· 
ben im Inneren Englauds betrligt pr. 1 Cbfss. 12 Sgr. 9 Pf., 
währeud bei uns der Durchschnittspreis des Eichenholzes 

, sich auf\) Sgr. :1 Pf. stellt. 
Die Stempel werden in England allgemein uach 

Stück oder lauft>nden Fuss bezahlt, w11s zweckm!issi~t·r 

ist als unsere Einrichtung, wonach die Stempel in KhLltern 
gekauft, jedoch nach Stück verausgabt werden, wodurch 
eine Controle der Materialien und Vergleichung erschwert 
wird. 

Für einen 6fössigcn Stempel von 5 Zoll Durchmesser 
wird in England bezahlt 4 8gr. bis 4 Sgr. 2 Pf. 

llei Saarbrücken steht 1 Klafter Stempelholz ß Thlr. 
5 Sgr.; Anfuhrkosten 2 Th-. 5 Sgr., macht p. 1 Klafter 
8 Thlr. 10 Sgr. 

Bei guten geraden Stempeln gehen ß5 Stück 5zöllige 
Stempel von 6 Fuss Länge in ein solches Klafter. Es kostet 
also 1 Stück auf den Saarbrücker Grnben 3 Sgr. 10 Pf. 

Separation über Tage. 

Die Kohlenseparation steht in .England auf einer sehr 
hohen 8tufe der Eutwickelung. 8ie iat die nothwcndige l•'olge 
der grosseu Concurreuz der dortigen Gruben, - aber auch 
eine der grössten Lasten, die den Gruhen auferlegt ist, und 
der Gegeust:i.nd der täglichen Klage aller dortigeo Gruben
besitzer und Grubendirectoren. 

Man wird aus den engliscl~en Verhältnissen die Lehre 
ziehen können, sich eben uur durch das Bedürfniss und 
die Nachfrage dahin drängen zu lassen, und nicht zu 
früh zu einer allgemeinen und ·eomplieirteren Separation 
ühcrzugel1en 1 s,rndern lieber durch billigere Preise der För
derkohlen eine gleichmässig absetzbare Waare sich zu er
halten. In den Norlhumberlandcr Districten schätzen sehr 
competente Grubenbesitzer den ganzen Verlust, den man, 
namen-tlich bei den Flammkohlen,durchdicjetzige 
complicirte Separation gegen einen gleichmässigeu Verkauf 
zu den früheren Durchschnittspreisen erlitten hat, auf nahe 
20 pCt. des ganzen Verka1_1fswcrthes, und wenn man die 
unendlichen. Halden bestände unverkäuflicher Grieskohlen 

betrachtet, und die noch grüsseren Quantitäten von Gries, 
welche in den Gruben gelassen werden müssen, die z. B. 
auf Grube North Seaton 10 pCt. der ganzen Förderung 
betrugen, so kann diese Zahl nicht übertrieben erscheinen. 

Ein Aushalten der Staubkohlen und - was mit den 
Separations-Einrichtungen zusammenhängt - namentlich 
ein w"it besseres Ausklauben unserer Kohle scheint bei den 
jetzigen weiten Transporten derselb"n gewiss nothwen
dig; will man aber :1 oder 4 verschiedene Sorten machen, 
so werden sich auch bei uns bald ungemeine Bestände ein
zelner Sorten aufhäufen, die schliesslich zu den billigsten 
Preisen losgeschlagen werden müssten. 

Auch bei den gngländern ist die Separation zunächst 
nur auf die Trennung des Gri„ses von den Förderkohlen 
gerichtet, und nur soweit besondere Verhältnisse dazu zwin
gen, wird dieselbe wcikr fortgesetzt, meist in einer ganz 
getrennten zweiten Operation. 

Dabei ist die Behandlung der Flammkohlen und der 
backenden Kohlen eine ganz verschiedene. 

Bei den Flammkohlen haben die Stücke ihren beson
deren Werth zur Locomotivheizung, Hochofeubetrieb u, s, w. 
der Gries ist dagegen viel werthloser. Bei den backenden, 
Kohlen ist dagegen die kleine Kohle werthvoller für 
Schmiedefeuer, Cobfabrication und jede Planrostfeuerung, 
während ausschliesslich grosse Stücke keinen so erheblichen 
Mehrwcrth haben. Man sep1uirt daher bei den Flummkohlen 
häufig besonders !;rosse Stücke, während bei den backenden 
Kohlen die Separation der kleinen Kohle<1 viel weiter aus
gedehnt wird. 

Es sind über die englischen Sepa1·a1ionseinrichtungen 
schon so viele Mittheilungcn und Zeichnungen vorhanden, 
dass auch hier wohl einige allgemeine Bemerkungen und 
die Hervorhebung einzelner interessanter Anlagen genügen 
werden. 

Man hat bei der englischen Kohlenseparation zu unter-
scheiden: 

1) Die Separation auf geneigten festen Rättern, 
2) die Separation in ro1irend.en Trommeln, 
3) die Separation der kleinen Kohlen iu besonderen 

Apparaten. 

l\Iit den Separationseinrichtungen in engem Zusammen
hange steht das Ausstürzen der Grubenwagen, welches in 
England allg,,mein durch Wipper erfolgt, und wäre hier zu 
untt>rschciden: Ausstürzen der 'vVagcn nal'h vorne, rück
wärts Umkippen derselben, und seitliches Umkippen über 
die lange Seite. 

In den Districten von Northumberland und Durharn 
finden sich ausschliesslich die festen RättPr 1 ebnnso in 
Schottland, in Wales u. s. w. - Die rotirenden Rätter 
rühren von Robert Waker in St. Helens als 1'>ate11tiuhab!•r 
hPr1 und finden sich in den Districten von Lanc·ashire und' 
Yorkshire, z.B. auf Jeu Gruben Rosebridge, Kirkless !lall, 
Ravi:nhead Ü. a. m. Doch sind sie der Zahl nach bei Weitem 
nicht so verbreitet, als die festen Rätter. 

Sie siud sehr zweckmässig zu einer zweiten Separation 
kleiner Kohlen, dagegen unzweekmäRsig zur ersten Tren
nung der Stückkohlen vom Gries, da hierbei die Stückkoh
len durch das längere Drehen auf dem Siebe sich unnöthig 
zerkleinern. 

Bei den festen Rättern, wie sie hauptsächlich auf den 
Flammkohlengruben zur Separation der Förderkohle vom 
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Gries und zur directen Verladung in die Eisenbahnwagen be
nutzt werden, sind Folgendes einige der Hauptabmessungen: 

Neigung 33 bis 42 Grad, 
Länge 1 ;{ bis 18 Fuss u. m., 
Breite 4 Fuss 6 Zoll bis 7 Fuss 6 Zoll, 
Zwischenraum zwischen den Siebstäben: 5/~ bis J 1;8 Zoll, 
Stäbe selbst 7/s bis 1 Zoll, 
Zwischenraum zwischen je 2 Sieben: 4 bis 5 Fuss. 

Doppelte Rätter fanden sich nnr auf einer Grube 
Coivpen, wo <ler durchgefallene Gries auf einem zweiten 
engeren Rätter von der Staubkohle befreit wurde. Dagegen 
findet si"h eine Einrichtung h!iufiger , bei welcher der 
oberste Thcil des Siebes auf circa fünf Fuss Länge nur 
1/ 2zöllige Zwischenräume enthält, durch welche der feine 
Staub iu einen besonderen Trichter fällt, um uur zum 
Maschinenbrande oder zur unentgeltlichen Abgabe an 
Bergleute u: s. w. verwendet zu werden. Will man die
sen nicht trennen, so wird die Trichteröffnuug unten nur 
geschlossen. Meistens haben die Rätter an ihrem unteren 
Ende einen horizontalen Tisch von 2 1/ 2 bis 4 Fuss Länge, 
der thcils noch aus Siebst!iben, theils aus Blech besteht 
und hauptsiichlich zum Ausklauben und zur Verhinderung 
dl'a zu schnellen Here.bstürzens der Steinkohlen dient. 

Die neuere und sehr zu empfehlende Cou~truction 
der Rätter ist die, dass die Seitenwangen aus Gusseisen 
oder starkem Eisenblech von 12 bis 18 Zoll Höhe als 
Haupttrliger dienen, welche nur am oberen und unteren 
Ende aufgelagPrt sind und das ganze Sieb tragen. Sie sind 
durch a oder 4 Quereisen verbunden, auf welchen die Sieb
stäbe unmittPlbar aufle.gem. Die Trichter bestehen aus 
EisPnblech, welche an diese \Vangcn angenietet sind. Die 
ganze Einrichtung wird hierdurch sehr einfach und erleich
tert namentlich die Anbringung von ßühnen unten zwischen 
den Riittern, auf denen die Ausklanbcr sich frei um die Siebe 
herum bewegen und die Berge zurückwerfen können. 

Ein Bild hiervon giebt die Separation nuf Grube 
N1:1Vslu1111 nördlich von Ncwcastle. Die Rätter sind sämmt
lich überdacht durch leichte Pappdächer oder gewelltes 
Eisenblech, die zur besseren Beleuchtung Glasfenster oder 
Luken von oben erhalten. 

Die Siebe stehen, wie schon bemerkt, höchstens 20 
bis 40 Fuss von der Hängebank des Schachtes entfernt, und 
rechnet man auf ein dernrti~es Sieb eine tägliche Verla.
dung vnn 1400 bis 2000 Crr. 

Dabei beso1·gen die Abzieher am Schacht.c gleichzeitig 
das Umstürzen und Schmieren der Förderwagen, welches 
jedesmal g"schieht, während der Wagen im Wipper umge
kippt ist. 

Das Gedinge dieser Leute beträgt (z. B. auf Seaton 
Delnval) auf 100 Ctr. 1 S;.!r. 5 1Ji Pf. (Auf den Saarbrücker 
Ladebühnen muss für den blossen Transport und Abstür
zen 5 Sgr. 10 Pf. pr. 100 Ctr. gezahlt werden.) 

l)nten an jedem Siebe stehen zwei Mann zum Aus. 
klauben, häufig noch ein dritter im Waggon zum Aufsetzen 
der Stücke, worauf sehr grosse Sorgfalt verwendet wird. 
Letztere erhalten einen geringen Schichtlohn, und de.neben 
ein Gedinge für ht>stimmte Qnnntitäten von Bergen und von 
Schwefelki„s, die sie ans den Kohlen a.ugsuchen. Dieses Ge
dinge ist natiirlich nach der Beschaffenheit der Kohlen sehr 
verschieden. 

Auf einigen grösseren Gruben, wo dem Verfasser ge
nauere ABgabcn bekannt wurden, stellten sich die gese.mm-

ten Verladekosten, incl. Verwiegen, Separiren, V crschie
ben der Waggons und Auf~i.cht auf 4 Sgr. 11 Pf. pro 
100 Ctr. 

Die rotirenden Separationstrommeln hah<>n acht Fuss 
Länge bei einem Durchmesser von :3 1/ 2 bis vier Fuss 
und einl•r Neigu_ng von 1/ 6 bis 1/ 8 • Dieselben haben im In -
nern keine Achse, sondern werden von Aussen durch zwei 
Winkeleisenringe getrngen, die in den Hohlkehlen von vier 
Rädern laufen, welche zugleich die Drehung der Trommel 
bewirken. Die Bewegung der H.äder erfolgt von einer besoJ:!.
deren Maschine aus durch Transmissionen oder durch Ket
tenübertragung. 

Wie man ersieht, ist diese Einrichtung wesentlich 
complicirter, als die festen Rätter, doch bewähren sich die· 
selben zur Separation von Nuss- u. Grieskohleu etc. ~ehr gut., 
und scheinen eine immer allgemeinere Verbreitung zu finden. 

Die Einrichtung hat Aehnlichkeit mit der gegenwärtig 
anf der Kohl1•nzeehe Paulus in Oberschlesien in Ausfohrung 
begriffenen Anlage. 

Wo diese rotirenden Trommeln nicht eingeführt sind, 
erfolgt die weitere Separation der kleinen Kohlen anf be
sonderen nApparatcnu; 

Die zu separircnden Kohlen stürzen in einen beson
ders eonstruirten Förderwagen; dieser wird durch eine 
Kette, welche sich auf einer kleinen Trommel, die an der 
Axe der Fördermaschine sitzt, aufgewickelt, auf einen Bock 
von 20 bis 30 Fuss Höhe gezogen, an dessen oberem Ende 
eine Hebelverbindung derartig getroffen ist, dass die Thür 
des Wagens sich von selbst öffnet und die Kohlen über 
ein oder mehrere Rätter stürzen lässt, unter denen die ver
schierlencn Sorten· sich in besonderen Trichtern sammeln, 
um direct in die Eisenb1tlmwe.ggons austürzen zu können. 

(Schluss folgt.) 

Literatur. 
Das Bessemern in Oesterreich. Eine Zusammehstellung 

der in der österreichisohen Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen vom Jahre 1856 bis zum Mai des Jahres 
1865 erschienenen wichtigeren Abhandlungen und Be
richt~ über das Bessemer'sche Eisen- und Stahlfabri
cations-Yerfabren. Mit gesohichtliohen Vorbemerkun
gen eingeleitet von Otto Freiherr von Hingenau. 
\Vicn 181i5. Verlag von Friedrich Manz. 

Diese kleine Schrift vertritt clic Stelle einer Reihe von 
Separatabdriicken dieser Zeitsc.hrift, clercn Hcdactcm clas Wichti
gere iiber das im Tito! angeführte Thema zusammengest.ellt urul 
durch eine klC'inc Ltistorische Einll'it.nng \"c>rhnnrlen hat. lhr 
Zweck und ihre Bestimmung geht. klar aus uachstehen<len Wor
ten rlPs V erf!Lssers hervor: 

Die wiederholten Aufragen nach Einzelnnummcrn dieser Zeit
schrift, welche "Besscmer-Artikelu enthalten, hat die V cranlassung 
gegeben, eine derlei \Vierlcranflage derselben zu vernnstal ten, 
welcher diese kurze Einleitung vorauszusenden ich alq Rcdact.cur 
jener Zeitschrift wich bewogen linden musste, um die Schwierig
keiten zu zeigen, welche nebst der Neuheit des Gegenstandes 
dieser Sache lange Zcite hcmmencl im \Vcge standen, und 
jenes zögernde Misst.rauen cinigcrmnsscn zn crk11ire11, welches 
den Beginn ernster Versuche liinger hinausschob, als es eben 
niithig gewesen wäre. 

Bei dieser Zusammenstellung sind gar manche Artikel 
übergangen worden, welche entweder keinen wcs••ntlichen Ein
fluss auf die österreichischen ßcssemcr-Versnche gehabt, oder 
an und fiir sich keine hente noch daucrncle Becleutnng hatten, 
wogegen mancho vielleicht unbedcntencler scheinende aufgenom
men wurden, weil sie irgend ein Stadium der Verbrci~ung der 
Kenntniss vom Hessemcrn und der Anregung dazu bei uns zu 
bezeichnen geeignet waren. 
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Die Berichte iibcr die Londoner Anstellung vom Jahre 1862 
welche verbreitet genug sind, konnten füglich übergangen 

werden, zumal Vieles davon auch in dem lb6:1 erschienenen 
Büchlein von E. Wangcnheim nder Besscmerprocesscr (Wei
mar, F. Voigt) abgedruckt ist. 

Es war nicht meine Absicht und liegt auch kaum in mei
ner Aufgabe und Befähigung, eine vollständige nLehre vom Besse
mern" zu verfassen, und fast zweifle ich, ob dazu schon der 
Zeitpunct gekommen sei. Aber als ein anspruchsloser Beitrag 
zur Geschichte dieser Erfindung und des heutigen Standpunctes 
der iisterreichischen Eisenindustrie kiinnen die nachstehenden 
Blätter vielleicht angesehen werden, so wie sie für den Augen
blick jenen, die sich um die Sache interessircn, die Mühe er
sparen dilrften, das in !J Jahrgängen dieser Zeitschrift Zerstreute 
erst zusammensuchen zu müssen. 

N o t i z. 
E. Engelmann. f. *) Die ßergacad. zu Leoben hat am 4. Juli 

d. J. in d<'l"Pcrson des Assistenten E. Engelmann ein sehr befähigtes 
und eifriges Mitglied des Lchrpersonales verloren. Der Dahingc
schiedcnc laborirte seit einiger Zeit an einem Lungenübel, und 
liess sich erst wenige \Vochen vor seinem Tode von seiner sehr 
angcstrcngtcu Dienstleistung entliehen. Er tradirte darstellende 
Geometrie und Mineralogie in den Vorcursen selbstständig, und 
hatte auch in den letzten Jahren, wo der Professor des Bcrg
curses im Vorcursc Aushilfe leisten musste, noch überdies einen 
Theil von dessen Vorträgen übemchmen miissen. 

Engclmmm hesass in hohem Grade die Befähigung eines 
Lehrers; sein ge1licgencs nnd nach mehrfacher Hichtnng hin 
irriindliches Wissen wnrtle durch einen klaren und hün<ligen 
Vortrag unterstiitzt, und dnmit verband er einen durchwegs 
chrenwcrthen Charakter uncl ein liebeuswiirdigcs, vielleicht nnr 
allzu Lcschcidcncs Benehmen. Allgemein ist die Trauer unter 
seinen vielen l•'rcunden uncl Bekannten, welche namentlich mou
t:mistischcn Kreisen angehören. 

Der Uahingcschicdene war zu Kamenz in flachsen im .J. 
1 &31 geboren, aber schon' in friiher Kindheit nach Ocsterreich 
gekommen. Seinen trancrnclrn Eltern \l"ar der Schmerz vorbe
halten, ihn in clcn schiinstcn Lcbcnsjahrnn in.q Grab sinken zu 
SC'hcn. Frictlc seiner Asche. 

Leoben, am 14. Juli 1 flßf>. 

Zur gefälligen Notiznahme ! 
Die vorläufig zu Anfaug August d. J. abzuhalten beab

sichtigte Zusammenkunft musste bis October verschoben 
werden, dn znm fcstgf!setzten Termine zu wenig Antworten 

einliefen. Die Einladungen werden seiner Zeit erfolgen. 

Leoben, am 19. Juli 1865. 
Kupelwieser. Sprung. 

heim Salzamte in Parajd, un1l der disponible ßezirksamts
Kanzlist Franz Ca b a 11 in e provisorisch zum Amtsschreiber beim 
Salzamte in Deesakna; - der Einnehmer des Nebenzollamtes in 
Oitoz, Robert Plecker, zum Einnehmer des Hauptzollamtes am 
Rothenthurm. 

(Erhalten den 18. Juli 1865.) 
Das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft, hat den 

Ministerial-Concipistim dieses :Ministeriums, Anton Schauen
s t ein, zum Berghauptmann im Status der llerghauptmannschaf
ten ernannt. 

Erledigungen. 
Die Cassicrsstelle bei der Salincnverwaltung in Hal

lein, in der X. Diätcnclasae, mit dem Gehalte jährl. 945 ß., 
Naturalquartier, Kiichengarten von :!i Quadratklaftern, und 12 
Pfund Salz pr. Kopf der Familie, mit Cautionspflicht. 

Gesuche sincl, insbesondere unter Nnchweisung der voll
ständigen Kenntniss des montauistischcn Reclmungs- und Cassa
wese1rn, sowie der einschlägigen Normalien und erprobter Con
ceptsfähigkeit, binnen vier Wo c h e n bei der J<'inanzdirection 
in Salzburg einzubringen. -· Auf geeignete disponible Bewerber 
wird vorzugsweise Bedacht genommen. 

Die Stelle eines Lehrers und Cantors bei dem ge
werkschaftlichen Bergwerke Hodnau in Siebenbiirgen mit den 
provisorisch systcmisirten Genüssen von lli:J ft. Besoldung, 3i ß. 
b!J kr. jährl. Cantorsgebiihr, 7 1/:i Metzen Brotfrucht in natura, 
(i Klaftern dreischuhigen Brennholzes zur Beheizung der 'Voh
nung und 6 Klafter dreisclmhigcn Brennholzes zur Beheizung 
der Schule, dann f> 1/ 4 kr. für jedes Schulkind. 

Die Geniisse werden aus der Knappschafts-Bruderlade mit 
einer Bestallung auf Huf und Widerruf erfolgt. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Be
fähigung und dm· Kenntniss der deutschen, u11garischen und 
romanischen Sprache, h i s End c J u 1 i d. J. bei dem hochwür
digsten bischöflichen Ordinariate von Siebenbürgen in Karlsburg 
einzureichen. 

Erkenntniss. 
(Erhalten :!O. Juli. 18()5.) 

Nachdem von den bei dem am !l. Februar 1. J. gcsctzmiissig 
abgehaltenen Gcwerkeutagc der Hclczmauoczer Sturzer Etelka
Grube11gcwerkscl1aft nicht anwcsmulcn Gewerken die Herren 
Augnst Soos, l\fathias Ainzculwrgcr, llibliehe Göllnitzcr f:ltadt
gcmein<lc, .Johann Humpcller, Liulislans Kosch, .Johann l\fis
linszky, .Johann Hntllösz, August Grundt, Joseph Miskovics und 
Caroline Strasser, auf die hicrfüntlichc, auch in dem Amtshlatte 
der Ungarischen Nachrichten Nr. 80, ddo. 7. April 1 Slif> veriiffeut
lichte Auffordt:rling vom 29. l\iiirz 1865, Z. 41 O, ihre Acusscrung 
dariiber, ob sie dem Gewerken tags -Beschlusse beziiglich der 
Auflassung der 2 ob. ung. Längenmasse Ludwig-Haugendgang 
und La1lislaus- Liegemlgang beitreten, in dem Yorgeschriebcucn 
Termine von !llJ Tagen nicht eingebracht haben, wcr11"11 sie als zudem 
erwähnten Gewcrkentags-Beschlusse beigetreten an~esehen, somit 
auf Liisclmng der am 21. November 1 ~5:1, Z. !,i'!Vti-!8, unter dem 
Namen-Ludwig Hangendgang und L:ulislans-Licgcndgang der 
Etclka-Gcwcrkschaft verliehenen 2 ob. uug. Liingcnmasse mit 

A d n~ i n i s t r a t i V e s. dem Bemerken erkannt, <lass die Liisehuug dieser beiden Llin-
Auszeichnung. genmasse nach eingetretener Rechtskraft des gegenwärtigen Er-

kcnntnisscs dnrchgcfiihrt werden wird. · 
(Erhalten den 13 •. Juli 1 bli5.) . J Von der Zips-Iglocr k. k Berghauptmannschaft. 

Sc. k. k. apost. Majestät haben mit allcrh. Entschlicssung Kaschau, am 15. Juli l >ili5. 
vom ::10. Juni 1. J. 1lcm übcrbergcommissär bei der llcrghaupt
mannschaft in Ofen, Adolph LazartoYich, taxfrei den 'l'itcl und 
Hang 1•incs Bcrgrnthcs allcrgniidigst zn verleihen geruht. 

Ernennungen. 
V o m k. k. :F i n a n z 111 i n i s t c r i u m. 

IT c r mannst ad t: Der Salzamtsschreiber in DMsalma J o
ham1 K a iu z cl provisorisch zum ersten Halzstadcl- \Vagmcister 
-----·---

*) Erhalten zwei Stunden nach Schluss der Nr. 29, daher 
erst in Nr. 30 abgedruckt. 

ANKÜNDIGUNG. 
~ [45] 

hin wissenschaftlich und praktisch gebildeter Eisen-Hütten
mann, seit ~ Jahren iu Diensten, sucht, gcstiitzt auf beste Em
pfehlungen und Zeugnisse, ein antlcrwcitiges Engagement. Ge
fällige Franco-Offerten unter Chriffrc H. E. Nr. 219 nimmt H. 
Englcrs Annoncen - Bureau in Leipzig znr \Veiterbefördernng 
entgegen. 

Dies~ ZeitHchrift Prscheint wöchentlich einen Bogen stnrk mit den nöthi~Pn a rt ist i sehen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
st jährlich loco Wien 8 H. ö. W. oder 5 Thlr. IU Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. bO kr. ö. W. llie J1d1res11bonnenten 
erhalten einen officielleu llcricht iibcr tlie Erfahrungen im ber~- und hiittenmännischen Maschiuen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
samwt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/ 2 Ngr. die g-espalt1rnc Nonpareillc.•z1eilc Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl '\Vlnternib k Co, lu ·w:en. 
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Ueber die Frage der Kohlenfracht-Tarife. 
Die für den Kohlenbergbau ebenso wie für clie Industrie 

hochwichtige Frage der Frachttarife unserer Eisenbahnen hat 
zu verschiedenen neueren Aeusserungen Anlass gegeben, unter 
denen ein .in der österreichischen Hevue erschienener Aufsatz: 
.die österr. Kohlentarife, von Dr. Pcez uncl Siitlhahn
lnspector Pech ar," auch durch den Verein der österreichischen 
Industriellen in Scparat-Abdrilcken verbreitet, vorzilgliche Beach
tung verdient. Um auf denselben aufmerksam zu machen, und 
weil er im lluch.handcl schwer zu bekommen ist, 1mu daher 
manchen Fachgenossen unbekannt sein dilrftc, wollen wir hier 
den II. Abs eh n i t t desselben mittheilcn, welcher, nachdem im 
1. Ahechnitt die allgcmeineu Betrachtungen über die 
Wichtigkeit der Kohlenprocluctio11, wohlfeiler Frachten und ilber 
die durch wohlfeile Frachten mögliche Jleschützung cler inländi
schen lndushie, welche eben dadurch erst concurrenzfähig wird, 
aufgestellt sind, an diese auschliessend die gegenwärtige 1'heue
rung dc1· Kohlen in Oesterreich zu erklären versucht, und die 
Schuld derselben grösstentheils VOii u II s c r e III Berufszweige au, w1d 
den Frachtsiitzen und der hohc11 ßesteucrung zuwiilzt, womit 
wir im Allgcmeinc11 einverstanden sind. 

Wir wollen noch andere Artikel iiber diese Frage folgen 
lassen und beginnen nun mit dem II. Ahschuitt der nP e e z
p e c h ar'schen Ahhandlung. 

Weun wir in dem Vorhergegangenen einige concrete 
Daten betreffs der Wichtigkeit mässiger Kohlenpreise für 
Privatwol1ltitand, Industrie 1111d Finanzen zusammenstellteu, 
so liegt es uns jetzt ob, die Gründe zu untersuchen, warum 
die Kohle in Oesterreich durchschnittlich so theucr ist. 

Obwohl in dieser Beziehung von der Natur wohl min
der günstig bedacht, als England, Belgien und die Rhein
lande, hat Oestcrreich doch an guten Kohlen keinen Mangel 
und übertrifft darin sowohl Süddeutschland als auch Frank
reich, Italien und Russland. 

Die Production au Mineralkohle zeigt in den europäi
schen Industrielllndcrn folgende Ziffern: 
England (im Jahre 186:3) 1726 Millionen Zolletr. 
Belgien „ „ „ l 90 „ „ 
Zollverein ( 11 11 1862) 413 " 
Preussen 11 n „ 338 ,, „ 
Frankreich 11 11 11 200 „ n 

Oesterreieh ( " „ 1864) 91 n 

Auf den Kopf der Bevölkerung 
producirten Kohlen in: 

entfallen demnach an 

England (im Jahre 1863) ... 58.9 Zollctr. 
Belgien „ 
Zollverein ( ,, 
Preusscn 11 

Frankreich „ 

n 

n 

„ 

n ... 39.9 
1862) ... 11.9 

,, 18.3 
5.4 

Oesterreieh ( „ 1864) • . . 2.5 

„ 
• „ 
" 

Die Consumtion von Mineralkohle, die für die indu
s triel\e Thätigkeit eines Landes einen genaueren Massstab 
gibt, ist hiervon etwas verschieden. Ho liefert z. B. Belgien 
ein Drittel seiner Kohlen an Frankreich ab. Letzteres Land 
empfing im Jahre 1860: 

aus Belgien 
„ dem Zollverein (Saar) 
,, England ...•. 
„ anderen Liindcrn • . 

60,063,a 10 Zollctr. 
14,6!i9,524 „ 
2:3,f.i73,238 „ 

63.6:38 
Total . . . 89,4!)(i, 710 Zolletr„ 

wozu noch 10,649,964 Ctr. Coks kommen. Im Ganzen 
bezieht also Frankreich 109 Millionen Ctr. Kohlen vom 
Ausland, w!ihrcnJ. England einen Export von 168 Millionen, 
Belgien von c. fiO, und der Zollverein hci eincl' Ausfuhr von 
36 und ei11er Einfuhr von •15 l\fillioncn einen l\lehrexport 
von 21 Millionen Ctr. hat. Demnach bcl!iuft sich der Ver
brauch von Kohle in jenen Liindern pr. Kopf in 

England (1863) 5:1.0 Zollct.r. 
Belgien 25.8 n 
Zollve1·ein (1862) 11.8 „ 
Preu;;seu n 15. 9 11 

Frnnkrcich „ 8. 3 „ 
Oesterreieh ,, :2.54 11 

In Ocst.errcieh hat man erst verhiiltnissmässig spät von 
der Mineralkohle einen irgend ausgedehnteren Gebrauch 
gemacht. Für Zwecke der Haushaltung bediente man eich 
des Holzes , das aue den v;clen Wäldern gut und billig zu 
erhalten war; die Industrie brauchte ale Motoren die zahl
reichen Wasserkl'äftc der Gebirge, als wiirmezcugende Kraft 
gleichfalls das Holz, das noch dazu für manche Hauptarti
kel der österreichischen Industrie, nämlich für Glas und 
Eisen, vor der Kohle den Vorzug hatte. Auch ist der recht 
eigentlich auf Kohlen beruhende Maschinen- und Grosebe-
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trieb in Oesterreich noch nicht alten Datums. Gleichzeitig 
mit letzterem traten Eisenbahnen, Dampfschiffe und später 
Gasanstalten !ilS bedeutende Kohlenconsumenten auf. Jetzt 
ist d1Jr Kohlenverbrauch in vielen Theilen des Reiches bis 
in die entferntesten Hütten gedrungen. Dies~ historische Ent
wickelung des österreichischen Kohlenconsums spiegelt si~h 
in folgenden Ziffern der Kohlenproduction, welchen wir, so 
weit es möglich war, gleich die cntsprecher.den Daten aus 
Preussen au die Seite stellen: 

Oesterreich Preussen 
Jahr (Steinkohle und (bloss Steinkohle) 

Braunkohle) 
um 1816 2,rioo,000 20,351,329 Zollctr. 

" 1828 4,500,000 27,262,816 " 
n 1838 12,500,000 41,573,916 " 
" 1848 16,500,000 7H,58 l ,845 ll 

Oesterreich Prcusscn 
(bloss Steinkohle) 

im J. 1855 23,609,000 . Hi2,956,516 Zollctr. 
n n 1856 25,752,408. 177,399,215 n 

n n 1857 27,952,6::15. 189,454,864 n 

n n 1858 32,203,018 . 208,345,916 " 
" n 1859 36,090,966. 194,4t7,128 " 
n n 1860 38,963,795 . 203,581,000 11 

" " 1861 45,367,256. 235,189,996 " 
" " 1862 50,167,019. 261,767,820 " 
n n 1863 51,035,785 . . . . . . . . . n 

Diese Ziffern betreffen nur die Production von eigent
lichen Steinkohlen; bloss für die Jahre 181 7 - J 855 i~t 
bei nÜesterreich" auch die Braunkohle mit einbegriffen. 
Die Production an Mineralkohle überhaupt betrug im Jahre 
1862 in Oesterreich 91,049, 708, in Prcussen 338,070,400 
Centner. (Fortsetzung folgt.) 

Erfahrungen über Rauchverbrennung. 
Weitere Folge des Artikels in 'Blatt Nr. 2 dieser Zeitschrift, 

Jahrgang lb65. 

A. Beschreibung der Anlage einer kleinen Feuerung mit 
Rauchverbrennung, behufs bedeutender Erwärmung der 
Luft in einem Gebäude, um mittelst starker Ventilation 

derselben feuchte Gegens~de zu trocknen. 

Mit Bezug auf obigen ArtikP.l im Il!atte Nr. 2 dieser 
Zeitschrift bringe ich folgende Einrichtung vor die allgemeine 
Kritik, weil sie nicht nur für dcu beschriebenen Zweck, 
sondern auch für gewerbliche Trockenaustaltcn, Salz-, 
Tabak- etc. Darrvorrichtungen, wie es die erzielten Resul
tate zeigen, vom Belange ist. 

Das Gebiiude hat zu ebener Erde einen Raum von 45 
Fuss Länge, 22' Breite, 9' Höhe, und einen gleichen Raum 
im ersten Stock. Es fasst also einen Raum von 17.820 
Cubikfuss Luft. 

In diesen Räumen wird getrocknet und zu ebener Erde 
in einer der Ecken werden die Gussstahl-Tiegel erzeugt. 

Getrocknet wird mittelst zugeführter und schnell ge
wechselter heisser Luft, was in folgender Art bewerkstel
liget wird: 

In einer der Ecken zu ebener Erde ist ein Raum von 
i Fuss Länge, 6' Breite und 8' Höhe zu einer kleinen 
Kammer abgemaucrt. In der Gebäudewand innerhalb dieser 
Kammer ist ein Kamin bis über das Dach des Gebäudes, 
ferner ist in diesem Raume, der in dem Blatte Nr. 2 dieses 
Jahrganges beschriebene Feuer-Rost, mit den dort beschriebe-

nen beiden Gittermauern als Rauchverbrennern angebracht. 
Die glühenden Gase, die aus den vielen Oeffnuugen dieser 
Rauchverbrennungsmauern strömen, sind mit dem Kamin 
durch einen Blechkasten mit eiuer Scheidewand, damit der 
Weg der heissen Gase verlängert wird, und durch ein System 
von Blechröhren, kurz durch eiserne enge Räume mit gros
se1· Oberfläche, durch deren 'Vandungen die Gase ihre 
Wärme fast vollkommen oe.n die, diese Röhrenleitungen um· 
gebende Luft abgeben können, verbunden. 

Die Abgabe der Wärme durch diese Wandungen ge
schieht schnell, wenn sie nicht mit Russ belegt sind, daher 
die 'Wichtigkeit der Rauchverbrennung und 'des Verhin
derns des Russbeschlages auf die Wandungen der Röhren
leitungen ähnlicher Vorrichtungen nicht minder gross1 als 
die Verhinderung des Belegens der Kesselblechtafeln mit 
Russ bei Dampfkesselheizungen. 

Also mit diesen Röhrenleitungen wird die sie umge
bende Luft erwärmt. 

Da aber die Luft, wenn sie schon eine hinreichend 
hohe Temperatur hat, aus der Kammer entfernt, und durch 
neue kalte ersetzt werden muss, so ist die Einrichtung ge
troffen, dass zu unterst dieser Kammer vier Oeffuungen in 
die freie Luft durch die Gebäudewand mit Thüren versehen (zur 
nöthigcn Regulirung der Zuströmung der Luft) angebracht 
sind, durch welche immer kalte Luft einströmt. 

An der Decke dieser Kammer ist ein Luft-Kamin an
gebracht, d!'r in den ersten Stock führt, und oben in einer 
Höhe von 4 Fuss vom obcrn Boden, also 5 Fuss unter 
der Decke des ersten Stockes, mit einer vcrtical gestellten 
quadratischen Ausströmungsöffnung endet. 

Durch diesen Kamin strömt die auf früher beschrie
bene Art in der Kammer heiss gemachte Luft in den ersten 
Stock und strömt aus der verticalgestelltcn Offnung mit 
bedeutendem Druck heraus. 

Ich beschreibe zwar nur eine altbekannte Meiss
nerschc Heizung, aber ich glaube, manche gute Sache 
muss man öfter wiederholen, damit man die Vielfältigkeit 
ihrer Anwendung nicht übersieht und die unten angegebe
nen g11tcn Resultate rechtfertigen die Besprechung. 

Will man den Strom , die Schnelligkeit des W cchsels 
der hcisscn, respective die Schnelliglrnit des Austausches 
derjenigen Luft, die schon durch Auffangen des Wassers 
aus den zu trocknenden Gegenständen mit WasscrdunMt 
geschwlingert ist, mit neuer heisser, trockener Luft anschau
lich, für das Auge ersichtlich machen,'so braucht man nur unten 
in der Kammer auf die Eisenplatte, die die Rostfeuerung 
überdeckt, grüne Aeste von Nadelholz zu legen; diese er· 
zeugen hinlänglich Rauch, um den Gang der aus der Kam
mer durch den Kamin in den Raum des ersten Stockes aus
strömenden heissen Luft verfolgen zu können. 

Dieselbe strömt , eine Bogenlinie von nahe 9' Länge 
bildend, an die obere Decke des Trockenraumes und, da 
fortwährend neue heisse Luft, gefärbt durch' Rauch, nach
strömt1 so sieht man sie in kurzer Zeit an der ganzen Decke 
11ich ausbreiten. 

Entfemt man nun die Tannenäste unten, so strömt 
bald ungefärbte heisse Luft aus dem Luftkamin, und da 
sieht man, wie diese die rauchgefärbte Luft, die schon käl
ter wird, also schwerer, von der Decke nun verdrängt, nach 
abwärts drückt, und ihre Stelle einnimmt, jodoch diese 
immer wieder von der nachkommenden heissern verdrängt 
wird. 



So rückt im ganzen Raume, in fast vollkommen hori
zontaler Lage, die mit Rauch markirte Luft, mit der diese 
wieder verdrängenden wärmeren immer weiter gegen den 
Boden des ersten Stockes fort, die zu trocknenden Tiegel 
berührend, sie erwärmend und die Feuchtigkeit aufsaugend 
vor, entfernt sich dann aus dieser Etage durch die in dem 
Boden angebrachten Oeffnuagen und Fugen zwischen dem 
Bretterboden in den ebenerdigen Raum, von wo diese Luft 
grösstentheila durch den Rost in die Feuerung, aber auch, 
wenn sie noch nicht zu feucht ist, wieder in die Wärme
kammer durch eigens angebrachte kleine Thüren eingelas
sen wird. 

Dieser sichtbare W ecbsel der rauchigen heissen Luft 
von der Ausströmung aus dem Luftcanal bis in den eben
erdigen Raum und bis diese markirte Luft sieb theils durch 
den Rost, theils in die Wärmekammer, theils durch die Fu· 
gen der Thüren und Fenster entfernt hat, geschieht bei 
obiger Anordnung in der kurzen Zeit von 12 Minuten. 

Der Raum ist in Summa 17.820 Cubikfuss haltend, 
und so viel Luft ersetzt sich in dieser kurzen Zeit. 

Die Temperatur der Luft an der Auströmmungs-Ocff-
nung am Luftkamine ist · 35 ° R. 
im ersten Stocke an der Decke :25 o 

n 11 n in halber Höhe 23 o „ 
n n n am Boden 20° " 

zu ebener Erde an der Decke. :rn 1/
1 

o„ 
n n n am Boden . 1 7 ° „ 

Frisch gemachte Gussstahl Tiegel, 1 Stück 20 1/ 2 Pfd. wie
gend, getrocknet 161/2 Pfd. wiegend werden in eilf Tagen 
zum Schmelzen vollkommen brauchbar getrocknet. 

Nach dreitägigem Auswärmcu der Wärmekammer-Maue· 
rungcu wurden in 52 Tagen 2:n2 Stück solcher Schmelz
tiegel angefertigt. Da Mangel rrn Schmelztiegeln war, 
mussten dieselben baldmöglichst abgegeben werden. Am 
eilften Tuge konnte die erste Partie abgegeben werden, 
und so fort täglich 42 Stück. Nach 5 2 Tagen war die Schmelz 
beendet, und es verblieben 270 Stiick als noch nicht voll
kommen trocken in der 'l'rocknerei, 2202 Stück wurden in 
diesen 52 Tagen an die Schm :dzmanipulation abgegeben, 
und von diesen sind nur 10 Stück im Vorwiirmherd und 
zum Theil bei der Schmelzung gesprungen, alle andern 
haben den Anforderungen vollkommen entsprochen. 

Zu bt>n1erkcn i~t liicbei 11och, dass, wenn ma·n in den 
Trockemaum eine höhere Temparatur haben will, als es 
für den beschriebenen Zweck dienlich ist, man bei gleicher 
Heizung und gleicher Kaltlufteinströmung nur die Luft
kamin-Ausströmungsöffnung mehr der Decke des Trocken
raumes zu nähern braucht. 

Denn je tiefer am Boden man die heillsen Gase aus dem 
Luftkamin auströmen lässt, desto länger wird der ~ogcn· 
förmige W cg, den die heisse Luft bis an die Decke des 
Trockenraumes durchströmen muss. 

Da die heissc Luft auf diesem Wege rund um sich 
herum 'Virhel erzeugt, und dabei sich mit der sie umge· 
benden kühlem Luft. misd1t, so kann man nad1 Belieben 
durch höheres oder tieferes Ausströmen der heisscn Luft, 
auch entweder im ersten Falle nur heisse Luft oder im zwei
ten Falle heisse und kältere Luft mehr oder weniger ge
mischt 

1 
also weniger hcisse Luft an die Decke, respcctive 

in den Trockenraum gelangen lassen. 
Da feuerfeste Gussstahltiegel weg.m Anspringen nicht 
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zu schnell trocknen dürfen, so scheint die Ausströmunge
höhe, wie es die Resultate zeigen, für diesen Fall richtig 
gewählt gewesen zu sein. 

Eibiswald, am 29. Mai 1865. *) Franz P. Melling. 

Das k. k. Staats-Eisenwerk 
nächst V. Hunyad in Siebenbürgen. 

Lage und geognostisohe Verhältnisse. 

Im südwestlichen Theile Siebenbürgens, unweit von 
dem in montanistischen Kreisen gut bekannten Gold- und 
Silberbergwerke Nagy:i.g , 1 1/~ Meilen südl;ch von der 
Arad-Hermannstiidter Reichsstrasse, liegt der Marktflecken 
Vayda Hunyad. 

Die sich um V. Hunyad in einem Umkreise von 2-6 
Meilen gruppirenden k. k. Eisenschmelz- und Raffinirwcrke 
pflegt man die Vayda Hunyader-Eisenwerke zu 
nennen. 

Während sich über den Golddistrict Siebenbürgens be
reits eine ganze Literatur gebildet hat, ist über die V. Hunya
der k. k. Eisenschmelz-und Raffinirwcrke in dieser bcrg· und 
hüttm. Zeitschrift meines Wissens ausscr einzelnen Noti
zen über die Betriebs-Resultate des Govasdier Hochofens 
nur wenig veröffentlicht worden. 

Es möge daher die mitfolgende Mittheilung, über die 
Betriebsverhältnisse der V. Hunyader k. k. Eisenwerke, 
- welche Zeitungsnachrichten zufolge ohngeachtet ihrer 
zufriedenstellenden Rentabilität auch der Privat-Industrie 
überlassen werden sollen, - als ein schwacher Versuch zur 
Ausfüllung der vermeintlichen Lücke angesehen werden. 

Der V. Hunyader Eisenwerks - Complex umfasst die 
nachfolgenden lndustric-Objecte, und zwar 

A. den Eisenstein-Bergbau in Gyal:l.r; 
B. n HochofeninGovusdia; 
C. die Raffinirwerke in Sc b es h c 1 y ; 
D. 11 11 n Kudeir. 

Der Gyal:i.rer Eiscnstein·Ilergbau befindet sieh drei 
Wegesstunden westlich von V. Hunyad, auf einem wald- und 
wasserlosen Hochplateau, etwa 3-400Fuss iiber der Thal
sohle des Govasdier Wassers, wo der Hochofen situirt ist. 

In der Umgebung von Gyahl.r, ungefähr auf 1/ 4 Quadrllt
Meile, kommen folgende Geetci11nblugcrungeu vor: Glim
mersehicfer in verschiedenen Varietäten, grauer dichter 
Kalkstein, Brauneisenstein, ferner in untergeordneter Menge 
weisser kristallkörniger Kalkstein (Marmor) und Basalt. 

Die Grundlage aller Gesteinablagerunr,e11 in hie~iger 
Gegend ist Glimmerschiefer, in höheren Gebirgs-Regionen 
Gneis, welche auch un der Zusammensetzung der sieben· 
bürgisch-walachischen Grenzgebirge vorwalten. 

Unter den verschiedenen Varietäten dieses Gesteines 
ist der, in dem Steinbruche bei G ru n y u J l li e, 1; 2 Weges
stunde von Gyahir einbrechende rothe quarzige Glimmer
oder Quurzschiefcr wegen seiner bewährten Feuerbestän
digkeit - als Ofenstellstein - von besonderer Wichtig
keit. - Die schiefrige Textur dieses Gesteines wird nicht 
selten durch die vorwaltenden Quarzaggrcgate dicht und 
körnig, und erhält dadurch eine grosse l<'estigkeit. 

Die aus diesem Steinbruche gewonnenen 1-:2' dicken, 
3-G' breiten und langen Schiefertafeln liefern bei vorsieh· 

*) Ein zweiter Artikel B. folgt in einer spätern Nnmmer. 

* 



tiger Bearbeitung für den Govasdier H~ehofen ein vorzüg· 
liebes Zustellungs-Materiale. 

Das zweite Glied der hiesigen krystallinisehen Sehie
ferformatiou, dessen Bildung mit dem Brauneisenstein einer 
gleichzeitigen Periode angereiht werden dürfte, - ist ein 
dichter, selten körniger, hie und da gelblicher, vorwal
tend aber grauer Kalkstein. 

Dieser Kalk11tein tritt schon am Rande der Tertiär-Ab
lagerungen in V. Hunyad in mächtigen Lagern auf, und er
streckt sieh im Csernaer, Govasdier und Runker Thale, mit 
zerklüfteten steilen Felsen ziemlich grosse Berge bildend, 
im Westen bis über Rnnk, im S. W. über Telek bis Gyahlr, 
hinaus. · 

Im westlichen Eieenbruche ~n Gyalar ist dieser KRlk
stein mit dem BrauneisPnstein so innig verwachsen, dass die 
Erzscheidung oft unmöglich ist. 

Kalk und Eisenstein -bilden dort W eehsellager und 
gehen gegenseitig in einander über. 

Der Brauneisenstein kommt in Gyalar lagerförmig vor, 
und ruht unmittelbar auf Glimmerschiefer. 

Das Eisensteinlager, welches in Gyalar, eine mächtige 
st1,ekförmige Masse, daher einen förmlichen, bis zu Tage 
ausgesendeten Erzberg bildet, erstreckt sieh in nordöstli
cher Richtung über Plotzka bis Ober-Telck, wo es bei 
dem Cs<:rnaßusse sein Ende erreicht. 

Im Csernaer Thale tritt das Gyalarer Eisensteinlager 
in seiner ganzen Mäclitigkeit, etwa 1 Stunde Weges von 
Gyalar, wieder zu Tage auf. 

Und obwohl seit uralter Zeit bekannt, und vor 40 
Jahren unweit davon in Top 1 i t z a ein Aerarial-llochofen 
gestanden ist, sind die dort vorkommenden kieseligen 
Eisensteine wegen ihrer Strengßüssigkeit und sonstigen Un
arten weder abgebaut noch verhiittet worden. 

Der Brauneisenstein kommt in Gyalilr in der Regel 
derb vor. · 

Die in Drusen f'inbrechenden Varietäten <les braunen 
Glaskopfes, die traubigen und tropfsteinartigen Bildungen, 
gehören zu den Seltenheiten. 

Die Malachite, welche in früheren Zeiten am südlichen 
Abhange des Haupt-Erzberges, in dem dortigl'.n Tagbruchc 
in strahligen und faserigen Aggregaten, in Druticm einge
wachsen, in geringer Menge vorgefunden worden sind, 
treten in der Grube nie auf. 

Die Auffindung des Gyalarer Eisensteinlagers 1/ 2 Weges
stunde n. ö. vou Gyalar, bei Plotzka, durch eine Privat
Eisenwerks-Gewerksehaft1 ist insoweit interessant, als dort 
in dem neu eröffneten Tagabbau ausser Brauneisen auch 
Spatheisenstein und Ankerit, - bisher auf dem Gyalarer 
Eisensteinlager nicht bekannte Vorkommnisse, - zwar in 
untergeordneter Menge, vorgefunden worden sind. 

Der Basalt kommt auch bei Plotzka, aber in sehr un
bedeutender Ausdehnung, zwischen Glimmerschiefer einge
keilt, vor. 

Der Urkalk findet sich 1/ 2 Stunde von Gyalar, westlich 
gegen Plopp, in ausgezeichneter schöner wcisser Farbe 
felsenutig vor. - Die zu Tage ausragende Kalkmasse ist 
aber äusserlich ganz schwarz und unkenntlich. 

Ausser Gyalar soll in Sebeshcly in 17. Jahrhunderte 
in der Richtung des gegenwärtigen unteren Streckham
mers auf dem südlichen Bergrücken, - wie die dort 
noch immer wahrnehmbaren Pingen es andeuten, auch ein 
Eisenstein· Tagbau bestanden sein. - Alten Chroniken 

zufolge sollen iu Sebeshcly für die Carlsburger Festung 
Kanonenkugeln gegossen worden ~eiu. 

Die letzten Ueberbleibsel dieser Kugeln sind im Jahre 
1841 in Sebeshely eingeschmolzen und zu Stabeisen ver
arbeitet worden; sie gaben aber ein sehr schlechtes und 
rothbrüchiges Eisen. 

Alter und Abba.uart. 

Die grosse N!ihe der gewesenen römischen Hauptstadt 
Dacieus, - Ulpia-Trajana - zum Gyalar; so wie die von 
den Römern zu Torda, Zalathna und Abrudbanya (Sali n a e 
- Aurariu-major, -Aurariu-minor) schwunghaft 
betriebene Salz- und Goldgewinnung, wozu Eisen und Stahl 
nothwendig war, - niC"ht minder auch die in Gyalar in ·den 
alten verbrochenen Zechen aufgefundenen, römischen Miin
zen, Werkzeuge und menschlichen Ueberreste u,s,w. berechti
gen zu der Annahme, dass die in Gyalar noch heute.bestehen
den ungeheueren Zechen, schon von den D ak e n begonnen 
und von den Römern fortgesetzt wurden, und dass die Eisen
oder Stahlhercitnng, Zeuge die auf den umliegenden, damals 
bewaldeten Bergrücken vorkommenden Schlackeuhalden, 
zwar primitiv, aber in grosser Ausdehnung betrieben wurde. 

In Ansehung der Abbauart herrschte in Gyalar bis 
vor 50 Jahren einr. grosse Systemlosigkeit · 

Der Eisensteinbedarf ist damals, nach Willkür der 
Bergleute, bald aus dieser, bald aus jener verbrochenen 
alten Zeche, womit. der Erzberg, ausse1· Lien noch gnt erhal
tenen nnd tlwilweise zugänglichen grossen Zechen am süd
östlichen Abhange, regellos durchlöchert und aufgewühlt 
war, - gewonnen worden. 

Da die Gewinnun~ der Eisensteine in Gyalar in der 
Regel mit Sprengarbeit erfolgte, so war es keine Selten
heit, dass bei der Sprengung von dem Himmel der Zeche 
oft weit von den Bohrlöchern, grosse Eisensteinmassen mit 
3 - 400 Ctr. sieb loslösten. 

Obgleich die derartige Gewinnung der Eisonsteine 
sehr leicht und wohlfeil wurde, so war die Fortsetzung 
derselben, da solche Brüche von Zeit zu Zeit, auch ohne 
jede Veranlassung, oft unvermuthet sieb ereigneten, doch 
bedenklich. 

Dieser Umstand, so wie der langgehegte Wunsch, 
einen geregelten Abbau in <iyala1·. einzuführen, hat die da.
malif?e V. Hunyader Administration veranlasst, einen etagen
weisen Tagabbau, einzuleiten. 

Der au der Spitze des Erzberges, planmässig in An
griff genommene Tagabbau liess in ökonomischer Bezie
hung niehts zu wünschen übrig, und so wurden binnen 
kurzer Zeit gegen 50 - 80000 Ctr., dem ilusseren Anse
hen nach um vieks schönere Erze, als aus der Grube, ge
wonnen. • Diese Erze sind wie gewöhnlich ohne Röstung und 
sonstige Vorbereitung y'ersehmolzen worden. 

Das aus den erhaltenen Flossen mittelst der Zerren„ 
arbeit auf Lösch- und Sch wallboden erzeugte Stabeisen 
war kautenrissig und in hohem Grade rothbrüehig. 

Da auf eine Verröstung und naebherige Auslaugung 
der Eisenerze am Berge, wegen Holz- und Wassermangel· 
in Gyahl.r nicht zu denken war 1 und nachdem die vusuchte 
Röstung der Erze, mit den Hochofengasen auf der Gicht, 
wegen der unbequemen Localität in ökonomischer Bezie
hung auf Hindernisse gestossen, so ist der Tagabbau an 
an der Spitze des Erzberges nach kurzer Dauer eingestellt, 
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und an dem westlichen Abhange des Erzberges, in einem 
Horizonte, ein neuer Tagbruch eröffnet worden. - Diese 
Eisensteine, mit den Grubenerzen gehörig gattirt, lieferten 
wieder ein ausgezeichnet gutes Roh- und Stabeisen. 

Das Eisensteinlager besitzt iu Gyalar eine Mächtigkeit 
über 30 W. Klftr. 

Dasselbe ist in 3 Horizonten, mit 4 kurzen Stolle;1 auf
geschlossen, welche die Zugänge zu den neben- und über
einander abgebauten Zechen bilden. 

Die Barbara Zeche, - im obersten Horizont, - ist 
regelrecht - mit mehreren 11usgesparten Pfeilern - ab
gebaut, während die tiefer gelegenen alten Zech(rn nur 
unregelmässige, theilweise unzugängliche, 10 bis 30 Klafter 
weite Aushöhlungen darstellen. 

Dei· iu der Grube vorkommende Eisenstein ist so frei 
von taubem Gestein, dass um die Stollen-Mundlöcher dieses 
Jahrhunderte im schwunghaften Betriebe stehenden Berg
baues kaum ein Haldensturz wahrnehmbar ist. 

Die gegenwärtige Gewinnnung des Eisensteines sowohl 
in der Grube als über Tage entspricht allen Anforderungen. 

Zur Rcalisirung des von d~r Werksverwaltung vorge
legten, und von der vorgesetzten Behörde einer wieder· 
holten Prüfung unterzogenen künftigen Betriebsplane1:1 zur 
Gewinnung und Förderung des Eisensteines, au die von 
Gyalar etwa eine Wegesstunde entfernten, tiefer im Ruaker
Thale gelegenen Govasdier Hochofen mittelst Gruben- und 
Tag- Eisenbahn in Combination mit Sturzschächten, sind 
von dem hohen k. k. Finanz-Ministerium die Geldmittel be
willigt, und so ist zu hoffen, dass die Eisensteingewinnungs
kosten, welche auch gegenwärtig, mit 1.0 kr. per Ctr. loco 
Berg und 20 kr. bei der Hütte, sehr mässig sind, nach 
Vollendung der im Bau befindlichen Förderungsarbeiten 
noch mehr ermässigt werden dürften. 

Hochofen in Govasdia. 

Der G ovasdier Eisenschmelz-Hochofen liegt westlich 
3 Stunden von V. Hunyad, und 1 Stunde von Gyalar, in 
einer für die Unterbringung der unumgänglich erforder
lichen ßetriebswerkst!Hte, Beamten- und Arbeiterwohnungen 
höchst beschränkten Bergschlucht, am Zusammenflusse 
der beiden Gebirgsbäche Runk und Nadrab. 

Der Hochofen ist :rn Fuss hoch, wird mit erhitztem 
Winde, aus 2 Cylinder-Gebläsen, gespeist. 

Der Eise11gehalt der verschmolzenen Erze ist durch
schnittlich 45-55%. 

Das Ausbringen an Roheisen, durch den Schmelzpro
cess im Hochofen, wo die Erze ohne jede Vorbereitung, in 
nussgrossen Stücken mit Kalkzuschlag verhüttet werden, 
beträgt im grossen Durchschnitte 43°fo. 

Die Grösse der Roheisenproduction per Woche ist, 
je nat:hdem mehr oder weniger Gusseisen erzeugt wird, 
sehr veränderlich. - Es waltet nämlich bei dem Govasdier 
Hochofen der für den regelmässigen Betrieb und Grösse 
der Production sehr unliebsamme Umstand vor, - dass 
in dem für die Erzeugung von weissen Flossen zugestellten 
Hochofen für die Giesserei wöchentlich 2 - 3mal grau 
geblasen werden muss. 

In der ersten Periode der Ofen-Campagne, bis die 
Ofenzustellung ihre ursprüngliche Form nicht eingebüsst 
hat, uud durchaus weisse Flossen erzeugt werden, beläuft 
eich die wöchentliche Roheisen-Production auf 1600 bis 
2000 Ctr., - im grossen Durchschnitte aber, a.bwech-

selnd graues und weisses Roheisen erblasen, auf 12 - · 
t 300 Ctr. 

Die Dauer einer Schmelz· Campagne ist gewöhnlich 
1 - 1 1/ 2 Jahr. - Man könnte eine Campagne auf 3 - 5 
Jahre a.usdehnen, jedoch bei den jetzigen Verbältn'ssen, wo 
bald grau, bald weise geblasen werden muss, nicht mit 
Vortheil. 

Es liegt anderseits auch nicht im Interesse der Werks
verwaltung, über den Bedarf der Aerarial-Raffininverke, -
deren Erzeugungsfähigkeit übrigens noch nicht gehörig ent
faltet ist, - grössere Rohe.isenvorräthe, anzusammeln; · -
und dies umsoweniger, da in Siebenbürgen, auf ein'en Ab
satz des Roheisens an Private wegen Mangel an Lust und 
Capitalien zu Industrie-Unternehmungen wo Roheisi•n raf
finirt wird , - trotz des billigen Verschleissprcises ii. 2 fl. 
50 kr. öst. W. per Ctr. Roheisen - wenig Aussicht vor
handen ist. 

lu Govasdia befindet sich neben dem Hochofen auch 
1 Cupolofen, Modell-Tischlerei, eine kleine Appretirunga
Werkstlittc; die Giesserei und die mechanische Werkstätte 
bc·schiifrigt, cla in der Regel nur für den Bedarf der k. k. 
Eisen-, Salinen- und sonstigen Montanwerke, - ;;elten auf 
Privatbestellungen gearbeitet wird, - nur wenig Individuen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Literatur. 
Sohulnaturgeschiohte. Eine analytische Darstellnng cler drei 

Naturreiche zum ~cl\Jsthestimmeu tler Naturkörper, \'Oll Dr. 
Johannes L ;i uni s, Profr•ssor der Naturgeschichte am ,f osc
phinium in Hildesheim et.c. lll. Thcil: 0ryktog11 o Hi c 11111! 

Geognosie. Dritte verhes•erte und verm,chrte Auflage. Mit 
Holzschnitten. Hannover 1 !ili4. Halm'sche Hotlmchhaudluug. 

Eine fleissige und sorgfältige Arbeit, für Schulen, und zum 
Nachholen des Gelernten auch lange nach dc>r S(·hnlzeit greig
net, welche Fachgenossen sowohl zum eigenen Gebrauch, als 
auch für ihre Kinder empfohlen zu werden verdient, clcnPn man 
friih:i;eitig schon gute Biicher dieser Art geben sollte, will ma
Sinn und Liebe zur Naturgeschichte dauemd in ihnen erwecken. 
Durch den Umstand, da.Bs bei jedem Miner11l 11icht nur die Eigen
schaften, Fundorte, sondern auch die Gebrauchsanwendung 
derselben beigefügt ist, gewinnt dieses Lehrbndt ein sehr prak-
tisches Interesse. · 

Es ist im Wesentlichen mit Sachkenntniss 111111 Benützung 
neuoster Hilfsquellen zusammengestellt; nm vermissen wir -
wie so häufig bei norddeutschen Autoren - die Benilt.zung 
österreichischer Quellen, von clcnen lediglich Ifaidingcr, Heuss, 
Sternberg, Unger und Zippe angeführt sind. Gerade hei <lcn 
Fundorten wiirde es leicht gewesen sein, <lie österrc>ichisc hen 
Localitiiten vollständiger anzuführen, wenn das treffliche W crk 
unsere Zep h ar ov ich nicht gänzlich ignorirt worde11 wiirr ! Um 
nur ein Beispiel anzuführen, war bei Naptha untl Stciniil -
Galizien als Fundort gar nicht erwähnt, obwohl in Deutsch
land die nicht gelehrte mcrcantile Spcculation davon schon sehr 
stark Notiz genommen hat. Dagegen ist ein Dutzend Zeile11' 
ii\Jer Baku und Schiras vorhanden, und Herodot wird vorgeführt 
mit seiner Kenntniss von Erdölquellen vor Zante, die jetzt ~1och 
100 (!) Ctr. liefern! Galizien aber mit Tausenden von Ctrn. cheses 
MincraJ.5toffes - ist iibergnngen. Natiirlich fehlen österreichische 
Fundorte auch beim Schwefel, beim Realgar, beim l{oth
giiltigerz, Antimon, sogar beim Bleiganz*) u. dgl. m .. 

Dagegen müssen wir der Methode der Darstellung, der Anlei
tung zum Bestimmen, den etymologischen ErHiutcrungen der 
Namen bei welchen recht zweckmässig auch die Betonung der 
kurzen' und langen Silben angezeigt ist, verdientes Lob wider-

*) S. 66. Dagegen wird wohl S. 81 gesagt: "Der Harz 
und Kärnten sind der Hauptsit~ der deutschen Bleiprodnc
tion.• Und Böhmen? - und - Tarnowitz in Preussisch-Schle
sien? und Kommem in Rheinland?? 



fahren lassen. Die Ausstattung ist die eines Volksbuches, nicht 
luxuriös, aber mit guten Holzschnitten reichlich versehen. Der 
Druck compress, das Ganze mehr auf Wohlfeilheit und grosse 
Verbreitung berechnet, welche das Buch auch verdient. 14 Sgr. 
für den enggedruckten Baud von nahezu 400 Seiten mit 440 
Holzschnitten ist wahrlich ein Preis, der eine grosse Verbreitung 
des Werkes zulässt! 0. H. 
Die vulcanisoben Erscheinungen der Erde von Dr. C. W. 

C. Fuchs, Docent au der Universität in Heidelberg. Mit 2 
lithogr. Tafeln, und 25 Holzschnitten im Texte. Leipzig und 
Heidelberg C. J. Winter'sche Verlagshandlung. 1865. gr. 8. 
36 Bogen. 

Das vorliegende Werk charakterisirt sich als eine sehr 
fleissige Arbeit, deren Zweck offenbar der war, aus dem reichen 
aber ungemein zerstreuten Mnterial über die Vulcane und die 
damit verwandten Erscheinungen ein systematisch geordnetes 
Ganze zusammenzustellen. Die Anordnung ist eine einfache und 
dabei zweckmiissige; von der geographischen Verthei-
1 ung der Vulcane beginnend, geht er zuerst aufdie vulca
u i R c h e n ße r ge seihst über, deren Zustand, Gruppen, Gestalt, 
Höhe und Stmctur, Kratervcrhiiltnissc, Alter 11. s. w. geschildert 
werden. Nun folgen die ntlea n i sehen Pro d ucte; diesen 
scheinbar uichtganz chro1J"o)ogisch - .die v ul can ische Th äti g
k e i t." Doch schliesst sich ganz sachgemiiss an diese die Dar
stellung der .Erdheben,• der Schlammvulcane, Gas
r1uellen und beissen Quellen ah Schluss. 

Das Material Ist k1:itisch gesic~tet und mit Sorgfalt '.:.-us
gewählt; neueste Werke smd gut benhtzt~ daruutm; von Hoch
stetter.s ~cologie Ne?seelanrls, welche ln der That gerade für 
4.ias Studium vulcamscher Erscheinungen eine rniche :Fund
grube ist. 

Wir können unsern F1!.d1genossen das gut geschriebene 
Buch empfehlen und gla~;'oen, dnss denkenden Berg- und Hütten
männern das Studium der vulcanischen Erscheinungen nicht ganz 
ohne praktische Anregung sein dürfte. O. H. 
Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. 

Geologischer Th eil. 1. Bnnrl. 2. Abtheilung: Paläontolo
.gie von Neuseeland. Von Prof. Unger, Dr. K. Zittel, 
Prof. E. Suess, Felix Knrrer, Dr. J<'ercl. Stoliezka, Dr. 
Guido Stache, Dr. Gust. Jäger; redigirt von Dr. Ferd. v. 
Bochstetter, Dr. Mo ritz Uiirnl's und Fr. Ritter v. Hauer. Mit 
26 lith. Tafeln. K. k. Hofbuchdruckerei 18li5. 

Wir können uns bei dem Umstande, als diese Abtheilung 
den bergmännischen Interessen ferner steht, als die erste geolo
gisch-petrographische, kurz fassen, indem wir unsere Bewunde
rung der Reichhaltigkeit dieser Pulilication , der vortrefflich 
ausgeführten Tafeln und der glänzenrlen Austattung aussprechen, 
und uns freuen, in der Mitwirkung so vieler unserer Paläontolo
gen au dieser Frucht der Novnrn-Reise ei11en neuen Erfolg ge
meinsamer und verbündeter wissenschaftlicher Arbeit zn be-
~~. ~~ 

Die Aufbereitung. Von M .. J. Gätzschmann, ßergrath nnd 
Professor der Bergbaukunde in Freiberg. IV. Lieferung. 
(Schluss des ersten Bandes.) Mit 10 Tafeln und vielen Holz
schnitten. Leipzig, Verlng von Arthur Fe 1 i x. 1865. 

Die ungemeine Hcichhaltigkeit an einzelnen Daten. und 
t·ingehendste Ausfiihrlichkeit, welche dieses wie alle Werke des 
Verfassers charakterisirt, macht es uns unmiiglich, jetzt schon 
eine, solcher Arbeit entsprcchenrle kritische Darstellung über 
das W crk zu bringen, dessen c r s t c r Bnllll nun abgeschlossen 
vorliegt. 

Um aber das Skelett desselheu den Lesern nach diesem 
theilweisen Abschlusse vorzulegen, cnt11ehmeu wir dem Inhalts
verzeichnisse des ersten Bandes nachstehende U eher s i c ht. Er 
beginnt mit den "allgemeinen V erhiil tnisse n (Definition, 
Begriffsbestimmung, Zweck, Stellung ullll llergbau- und Hütten
wesen u. s. w.); dann folgende nachstehende Capitel: Ein fI u s s 
der Aufbereitung; - Grundsätze derselben; - Ein
th eilu n g der Au fb er ei tun gsa rh c i ten, und zwar zunächst 
die trockene mit den Unternbtheilungen: 1. Absondemng in 
der Grt1be, II. Ausschlagen, III. Scheiden, IV. Klauben. Nun 
folgt: neinigung durch bewegte Luft; rlann die nasse 
Aufbreitung mit den Unterabtheilungen: 1. Siebset.zen, in wel
ches die Zerkleinerungsarbeiten mit der Hand, mit Maschinen, 
das Pochwerk, das Hammerpochwerk, clas 'Valzwerk, die Mühle, 
das Abläutern und Sortiren, die Rätter, Trommelsiebe und die 

250 

Kralwäsche eingereiht sind, mit welcher der I. Band sehlieBSt. 
Mnu timt gut, sich schon vor dem Studium des sonst durch 
seine Detnils überwältigenden "' erkes, eine ähnliche U e b er s i c h t 
aus demselben zusammenzustellen, mn mit Nutzen zu studiren. 
Wer dieses Werk ohne solche Vorbereitung allenfalls wie ein 
populäres Lesebuch geradezu herunter lesen wollte, würde sich 
in demselben vielfach verirren und schwer zurechtfinden. Es 
will mit Aufmerksnmkeit und gesammeltem Geiste studirt sein 
nnd ist ein ernstes gewichtiges Stück Arbeit. Die Liitticher 
Revue des Mine s etc. sagt nicht mit Uurecht (Miirz-April
Heft 1865) von diesem Buche: nDer Verfasser hat zu diesem 
ersten Bande fünf Jahre gebraucht, und wir beglückwünschen 
ihn darob: eine solche Arbeit, so ausgedehnt, so gewissenhaft 
konnte nur mit Zeit, mit vi e 1 Zeit zu Stande gebracht werden'. 
Wenn man es aufnimmt, die verwickelten Processe der Aufbe
reitung klnr zu machen, das Einzelne hervorzulieben, bis ins 
Kleinste vollstiimlig zu sein (d'ctre complet jusqu' a Ia minutie) 
und sorgfältig bis zur Eleganz, so legt man sich eine Aufgabe 
auf, bei welcla:r eine starke G cduld sich einem gründlichen 
analytischen Geiste beigesellen muss, der keineswegs im Wider
spruch mit der gefälligen iiussern Form steht, in welcher sich 
das Werk dem Publicum vorstellt u. s. w." 

Dieses U rtheil eines Franzosen oder Belgiers, der dem 
Verfasser f"eruer steht, als wir, scheint uns als ein gerechter Tribut 
der ;l~nerkennung hier eine Stelle zu verdienen, wo wir den 
R;d.um zu einer _cing<'ht>ntlen Besprechung nicht haben. O. H. 

Notizen. 
Ein homöopathischer Metallurg. Percy erzählt in sei

ner Metallurgie (in d!Jr deutschen Ausgabe von Knapp und 
Wedding auf S. 243 des 2. Bandes) nad1stehende Facta, welche 
auch, ähnlich den 13 Patenten, die ein einziger .Patent-Löwe" 
- Hr. Mushet - auf Titan-Eisenbereitung genommen hat, eine 
Illustration zu den mancherlei Anfechtungen des Patentwesens 
bilden. Einern "Willimu Longmaid wurde neuerdings ein Pa
tont auf Verbesserungen in der Eisen- und Stahlerzeugung er
theilt, die wesentlich darin bestehen sollen, dass sehr kleine 
Mengen Gold oder Platin, oder beide zusammen mit Eisen oder 
Stahl legirt wc,rden. 3/16 - 5/ 10 einer Unze Gold oder Platin -
also 0,0116-0,00194 Zollpfund sollen schon genügen, um die 
Dichtigkeit, Geschmeidigkeit und Festigkeit zu vermehren. Mit 
0.1 M7 Zollpfd. Gold auf :!O Ctr., d. i, 2000 Zollpfd. Eisen od!Jr 
Stahl soll ganz vorzüglich klingendes Glockenmetall geben, u. 
dgl. m. nPcrcy" fügt wörtlich hinzL1: nLongmaid, der in der 
That als homöopathischer Metallurg bezeichnet zu werden ver
aient, da er sich eben nur von ganz kleinen Mittelchen Erfolg 
verspricht, hat iih11licl1c Patente, wio für Gold und Platin auch 
für Aluminium und llfagnesium genommen, - aber freilich hat 
er weniger Anhänger unter r!P11 Metallurgen gefunden, als Hahne
mann unter den Aenoten ! ! " 

Der Verkauf der Staats-Hüttenwerke, aufweichen von 
gewisser Seite auch in andern deutschen Liindem so gerne hin
gearbeitet wird, hat dort, wie mau in prcussisehcn Blättern liest, 
doch wieder einige Bedenken gefunden. 

Die Berliner Börsen - Zeitung berichtet wenigstens Nach
stehendes: 

Bei Berathrn1~ des Etats der Bergwerks-, Hiitten- und 
Salinen-Verwaltung innerhalb der Budget-Commission des Abge
ordnetenhauses wurde von einem Mitgliede derselben an die 
Regierungs-Commissarien die Frage gestellt: ob unrl event. 
welche lleschliisse rlie Staats-Regierung in Betreff einer weiteren 
Veräussernng fiscalischcr Hüttenwerke gefasst habe ·t Dieselben 
erklärten hierauf, dass bei den bisherigen Feilbietungen im 
Wege des öffentlichen Meistgebotes keine befriedigenden Re
sultate erreicht worden seien; man habe die Taxen (8ch1itzung) 
äusserst miissig gestellt, aber die Zahl der Kauflustigen 
sei eine zu geringe, und darum nicht zu verhüten, 
dass selbige sich untereinander verabreden; dies 
halte die Gebote niedrig, und zuletzt bleibe nur 
übrig, entweder das 'Verk fiir einen Spottpreis los· 
zuschlagen oder unter Einstellung des Betriebes die 
Lieg ens ehaften so gut als m ö g lieh zu ve riiu ss ern. 
Darum hnbe man Anstand genommen, wiederholte Ausbietungen 
zu veranlassen, welche überdies, wenn sie fruchtlos bleiben, das 
betreffende "r erk discreditiren. Es lasse sich annehmen, dass in 
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dem sich für die Sache intercssirenclcn Publicum hinreichend 
beknnnt geworden sei, wie <lie Staatsregierung jedes der noch 
übrigen fiscalischen Hütten zu verkaufen bereit- sei, wenn darauf 
annehmbare Gebote gemacht werden. Dieselbe erachtete es 
hiernach für gerathen, vorerst den Eingang soleher Gebote ab
zuwarten. Wenn beispielsweise bei Königshiltte und der damit 
verbundenen Königs - Steinkohlcngl'llbe in .den nächsten Jahren 
auf einen Ueberschuss beider 'Verke von 450 bis 500,000 Thlr. 
zu rechnen sei, so lasse sich zwar bezweifeln, dass ein, einem 
solchen Reinertrage entsprechendes Kaufgebot eingehen dürfte, 
falls dies aber dennoch geschehen unrl das Gebot von einem 
soliden Käufer ausgehen sollte, so würde die Staatsregierung 
darauf einzugehen ebenso wenig Anstand nehmen, als bei allen 
anderen tiscalischen Hüttenwerken. Nach diesen Erklärungen 
hatte die Commission keine V cr:mlassung, in Betreff des ferneren 
Verkaufes fiscalischer Hutten werke Aufforclel'llngen an die Staats
regierung zu beantragen." - Man könnte bei nns von 
dieser Erfahrung sich ein Exempel nehmen! 

Kohlenwäsche in Zwickau. Uebcr die seit vorigem Jahre 
im Gange befin<lliche neue, anf rlem Vertrauensschachte des 
erzgebirgischcn Steinkohleu-Actien-V !'reins in Zwickau errichtete 
Kohlenwäsche, die ausserordentliches leisten soll, wird der 
.Chemuitzer d. Industrie-Zeitung·' Folgendes mitgctheilt: 

Bei dem Vertraueusschachtc rles erzgcbirgischen Stein
kohleu-Aetien· V creines ist eine Aufbereitungsanstalt für das 
Kohlenklein erbaut worden, wobei man die Kleinkohle <lnrch 
Mahlen und 'Vaschen nicht lediglich für die Vercokung vorzu
bereiten, sondern rlic Zerkleinerung möglichst zu vcrhütei1 und 
das gröbere Korn in mehrere Sorten abzuscheiden sucht, um 
diese für sich zu verkaufen, währenrl nur die Sorten vercokt 
werden sollen, die sich so besser verwerthen lassen, als in Form 
von Kohle. Die Anstalt, deren l\Iaschine von Blas und C:unpagnic 
in Barop bei Dortmund gelicfcl't wnrcle, enthält eine 20pforclekräf
tigc Dampfmaschine, einen Aufzug, eine conische Grobkorn
trommel mit doppeltem Mantel, t>inen rotirenden Lesetisch, eine 
Feinkorntrommel, 5 Setzmaschinen mit einem Stromapparat, eine 
Entwässernngstrommel, Kreiselpumpo etc. 

Die Steinkohlen werden in () Gr.össen separirt, von denen 
die 3 ersten als Kohle verkauft urnl nur <lie 3 kleinsten unter 
~/1 G" D1uchmcsscr, nebst den KohlenschUimmen vercokt werden. 

Ausnützung der Braunkohlenhalden. Es ist ein trost
loser Anblick, grossc Strecken g:mz vortrefflichen Ackerlandes 
durch clic Excremente dr:s ßraunkohlenbaues - die Halrlen -
verwüstet zu sehen. Ausgewitterte oder ausgebrannte Halden 
gewähren im besten Falle kümmerlich vegetirenrlen Birken eine 
armselige Stätte. \Venn aber schon diese Grabeshügel für die 
Landwirthschaft unvermeidlich sincl , so sollte man sie wenig
stens im Dienste der Industrie ganz uncl gar ausniltzen und dazu 
dünte folgender Vorschlag geeignet sein. Man gewinne durch 
Auslaugen ans abgetheilten Haufen clcr Halde das in denselben 
enthaltene schwetelsaurc Eisenoxid und die schwefel
s au r e 'l' hone r de (die bei dieser Gelegenheit allenfalls auch 
gelösten anderen Stoffe, z. D. Arsensulfate, können unberiicksich
tigt bleiben), und verwende sie zur Imprägnation des Holzes, 
welches selbst wie<ler beim Bergbaubetriebe gnte Dienste leisten 
wird. Ueberzieht man dieses so imprlignirte Holz mit Kalk, durch 
mehrm:tliges Anstreichen mit zicmlil'h <lickcr Kalkmilch, so cr
hlilt ilasselbc eine nicht unbeclentcndc Wi<lerst:m<lsfähigkeit gegen 
das Verbrennen. Mau könnte also auf diese 'Veise die ganz 
werthlosen Halrlen zur Erzeugung von teuersicherem und der 
Fiiulniss gut widerstehernlem Holze mit geringen Kosten be
nützen. Besondere Beriicksichtigung diirfte dieser Vorschlag dort 
verdienen, wo Eisenbahnen Braunkohlenreviere durchschneiden, 
wie dies bei mehreren 1isterreichischen im Hau begriffenen urnl 
projectirten der Fall ist. ('Yochenschrft. cl. n.-ö. G.-V.) 

Belgische Kohlenproduction im Jahre 1863. Wir ent· 
nehmen dem Katalog der am 2. ,Juni d. J. eröffneten und bis 
2. Juli dauernden internationnlen landwirth~chaftlichen Ausstel
lung in Köln nachstehende ::llittheilungen über die Gewinnung 
fossiler Ilrennstoff ein Belgien. 

Die concedirte Gesammtoberfläche der Steinkohlengntben 
betrug mit Schluss 1863 einen Fliichenraum von 116132 Hectaren, 
vertheilt auf 2fü! Concessioncn (Verleihungen). Der Steinkohlen
bergbau umfüsste 519 Gewinnuugspuncte, von denen 343 in Betrieb 
standen, und 81675 Arbeiter beschäftigten. Zur Förderung und 
"\\'asserbaltung, waren 569 Maschinen mit 45204 Pferdekräften 

in Anwendung. - Die Production belief sich (1861) auf 
10057163 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 110,014977 Frcs. 

Ueber die Preise der Kohlen finden wir in jenem Kataloge 
die belgische Bezirksindustrie sehr ehrenvoll repräsentirt unter 
den Angaben. Wir finden fünferlei Kohlengattungen: Stück
kohle (grosse houille), Knabben, davon unsere Wiirfelkohle ana
log (gaillette), Nusskohle (gailletteries, Grus (menu) und ver
mischte Kohle, wie sie eben bei der Erzeugung fällt, unter dem 
recht bezeichnenden Namen .tout venans,u cl. h. nwas kommt.• 
Als Beispiel dieser einzelnen Gattungen greifen wir heraus: 
Fette Kohlen aus den Gruben: Caroline, Henri Guillaume und 
Marie, der Societe John Cockerill in Seraing bei Luttich: 
Grosskohle pr. 100 Zollctr. (5000 Kilogr.) 911 100 Frcs. 
Knabben oder Wiirfelkohle " 75 !'O " 
Nusskohle iO 811 
Klein oder Gries , n " 55 60 

Bei dieser Grube ist kein Ansatz für Tont venant (gemischte 
Kohle) verzeichnet. Bei den magern Kohlen von BousRu und 
St. Croix, St. Claire bei l\Ions stellen sich 

Grosskohle auf 100 1 lU Frcs. pr. 1110 Zollpfcl. 
Nusskohle n 100 - n " 
Gries 50 -
Gemischte Kohle • 5;, - 65 „ " " " 

Die Preise gelten wahrscheinlich fiir den Ort K ö 1 n, denn 
es ist nichts Näheres dabei angegeben. 

t Vincenz Manz, Ritter von Mariensee, Bergwerks
besitzer, Ritter des Leopold-Ordens u. s. w. ist am 10. Juli d. 
J. zu Jakob c n i in der ßukowina in Folge einer längern Krank
heit im ti5. Lebensjahre gestorben. Ucber das Leben und 'Yir
ken dic~cs verdienstvollen Mannes , den leider in den letzten 
.Jahren harte Schläge des Unglücks trafen, erhielten wir eine 
längere Skizze eingesandt, die mehr als ein gewöhnlicher N elcro
log genannt wcrilen kann, indem Aie sich fast zu einem herg
männisch-cult.urgeschichtlichen Bildo erhebt, dessen !llittelpunct 
der Täger jener Bcrgwerks-Colonis11tion im nfernen Osten" ist, 
dessen Hingang wir eben berichteten. O. H. 

Adn1ini~trati veR 

Kundmachung. 

Unterricht an der k. k. Montan-Lehranstalt zu Przibram Im 
LehrJ ahre 1865/6. 

(Erhnlten clen 25. Juli l 8fli>.) 

Die berg- und hütt.enmiinnischen i':iturlien beginnen an cler 
k. k. Montan-Lehranstalt zu Przibram im Lehrjahre 18ti5/ti mit 
Anfang clcs Monats October 186~ und werden mit Ende des 
l\Ionats Juli 186() geschlossen. 

Der Unterricht umfasst im Lehrjahre 1865/U nach dem 
mit hohem Finanzministerial-Erlasse vom ti. November 18li0, 
Z. 51 714, für die höheren montanistischen Lehranstalten (ßerg· 
academicn) hernbgelangten 11llgemci11en Lehrplane bloss den 
Fachcours, rl. h. vorzugsweise die eigentlichen berg- und hiitteu
mfümischcn Fachwissenschaften in zwei Jn11rgiingen, und zwar 
in der bisher geptlogeucn \V dsc, so dass in dem ersten .Jahre 
(Bcrgcnrse) vorzugsweise die Gegenstände des ßergwcsens, in 
dem zweiten (Hiittencmse) vorzugsweise jene des Hiittcuwesens 
gelehrt werden. 

Lehrgegenstände des ersten Jahrganges (Bergcnrscs) sind: 
Bergbaukunde, nach vorausgehenrler Lehre von den besomlcren 
La.,.crstätten nutzbarer }lineralien, Aufbercit.nngslchre, berg
mii~mische l\Iaschinenbaukunclc, Markschciclckumle, dann Bau
kunde. Ausserdcm wenlen geognostisch-hergmiinnischc Bege

, hungen und Grubenbcfahnmgen, eigenhiindige bergmännische 
Arbeiten, markscheiderische Aufnahmen uncl l\lappirungen, Ent-
werfen von Banplilnen uncl endlich ein belehrender Ausflug in 
entferntere Bergwerke vorgenommen. 

Lehrgegenstiincle des zweiten Jahrganges (Hilttencurses) 
sind: Allgemeine Hüttenkunde, specielle Hilttenkuncle des Eisens, 
der übrigen l\letalle und des Salzes, hiittenmännische Masrhineu
baukuncle, montanistische Geschäfts- und Reclmungskumlc, Berg
recht und Grundriss der Forstkunde. Nebstdem werden im 
chemischen Laboratorium und Probirgaden Proben unrl Ana
lysen verschiedener Mineralien, Erze und Hiittenproducte, Auf
nahmen und Entwiirfe von Berg· uncl Hilttenmaschinen , und 
endlich ein belehrender Ausflug in entferntere Hiittenwerke vor
genommen. 
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Als ordentliche Zöglinge (Bergacademiker) werden in 
den Fachkurs der Montan-Lehranstalt aufgenommen jene ordent
lichen Eleven (Bergacademiker) welche an der k. k. Bergaca
demie in Leoben oder in Schemnitz beide Jahrgänge des Vor
curses in vorgeschriebener Weise absolvirt haben, feiner Zög
linge der k. k. technischen Lehranstalten, welche sich mit legalen 
Prüfungszeugnissen über folgende an einer technischen Lehr
anstalt oder Universität zurlickgelegte Vorstudien ausweisen 
können, als: Mathematik (Elementar- und höhere) praktische 
oder darstellende Geometrie, Mechanik und Maschinenlehre, 
Zeichnenkunst, Physik, Chemie, allgemeine, specielle, metallur
gische und anR.lytische, dann Mineralogie, Geognosie und Ver
steinerungskunde. 

Die aufgenommenen ordentlichen Zliglinge sind verpflichtet, 
alle Gegenstände in derselben Reihenfolge und im gleichen 
Umfange zu hliren, wie solche im Lehrplane vorkommen, so
dann an allen Uelmngcu, Begehungen, Befahrungen und Aus
flügen theilzunehmen, und zum Schlusse jedes Semesters oder 
des Lehrjahres, je nachdem der Lehrgegenstand einen Semester 
oder den ganzen Jahrgang umfasst, den vorgeschriebenen halb
oder ganzjährigen Prlifungen sich zu unterziehen. 

Für die ordentlichen Zöglinge sind an den k. k. Montan
Lehranstalten Leoben, Przihram und Schemnitz zusammen 70 
Stipendien, je von 210 ß. !ist. \V. jährlich bestimmt, welche 
über Ansuchen an die durch Fleiss, Befähigung und tadelloses Be· 
tragen sichauszeichnenden mittellosen Zöglinge verlieben werden. 

Nach Vollendung bei1ler Jahrglinge sincl die ordentlichen 
mit guten Absolutorien versehenen Eleven zur Aufnahme in 
clen Montan-Staatsdienst befähigt. 

Nebst den ordentlichen werden als ausserordentlichc 
Zöglinge aufgenommen, welche entweder nicht alle Lehrgegen
stände hören wollen, oder filr das Studium des einen oder des 
anderen Gegenstandes nicht die genügenden Vorkenntnisse be
sitzen. Mit jedem ausserordentlichen Hörnr muss bei seiner Auf
nahme <ler specielle Studienplan festgestellt werden, welcher im 
Verlaufe des Studienjahres nicht beliebig geändert werden dari. 
llci 1"eststollung eines solchen spccicllcn 8tudienplaues fii1· den 
Fachcours wird iusbcsoudcre darauf gesehen, dass clcr Aulim
nchmcndc alle eiusclilagendcn Vorkenntnisse wci1ig·•tens in je11u111 
Umfaugc besitze, wie solche im Vorcurse der Bcrg:1c11<frruicn 
zu 8chcmnitz uud l..cohen gewonnen werden kii1111en. Auch die 
ausscrordcntlichen Ziij!lingc sind zur Ablegung der betreffenden 
Prilfungcn vcrp!lichtet und erhalten öffentliche l'riifu11gsze11g11issc. 

Ordentliche und ausscrordcntliche Ziigli11ge hahen bei ihrer 
ersten Aufoahme an einer k. k. Bcrgacadcmie oder k. k. Montan
lehranstalt 5 fl. list. W. Immatriculationstaxc zu cntrichtcu. Alle Zög
linge ohne Unterschied haben sonst gleiche Rechte und Pflichleu. 

Nebst den ordentlichen und ausscrordcntlichcm Zliglingen 
können über vorhergehende Meldung bei der Uircction Personen 
vou sell>stsUindiger8tellung als Gäste :r.ugclasscn werden, welche 
zu ihrer weiteren Aushildung oder als Frcuncl der V.'isse11schaft 
einen oder mehrere Gegenstände hiiren wollen. 8ie können 
an den Ucbungcn nur in soweit '!'heil nehmcu, als die übrigen 
Zöglinge <ladurch nicht gestört werden. Gäste erscheinen nicht 
im Kataloge, und sind auch nicht zum Ahlegeu von Prüfüugen 
verpflichtet. Es ist jedoch ihnen, sowie jctlem Andcreu, welcher 
auf was immer für einem V.'egc sich rlic rrforderlichen Kenntnisse 
angeeignet hat, gestattet, aus einem hergacaclemischcn Gcgcustande 
gegen Erlag einer 'l'axe von 20 11. iist. "'· ciuc iilfentliche 
Priifuug abzulegen. Die Gäste miisRe11 sich iihrigPns den berg
academischcn Vorschriften fügen, widrigPnfalls denselben so
gleich der Zutritt zu den Vortriigen und Uebungcn verwei
gert wird. 

Die Aufnahme von Ausliindcm an die k. k. Montan-Lehr
anstalt ist denselben Bedingungc11, wie jene von lnlii11clcrn un
terworfen; sie erfolgt jedoch nur mit Genehmigung des hohen 
k. k. Finanzministeriums iibcr Antrag clcr Mont:m-Lehranstalts
Direction. Ausländer zahlen bei jedem Eintritt in ciucn Jnhr
gang ein Collegiengcld von 50 fl. öst. W. 

Die Gesammtauslagen eines Zöglings wiihrend eines vollen 
Studienjahres können auf :~50 bis 450 fl. veranschlagt l'.erdeu. 

Die Aufnnhme der Zöglinge findet entweder iiber schrift
liches oder mündliches Ansuchen unter ßeibringnng der betref
fenden Zeugnisse bis zum 4. October 1865 statt. Spätere Auf
nahmen sind nur bei besonders rücksichtswiirdigen Gründen 
zulässig. 
K. k. Montan-Lehranstalts-Direction Przibram, am 24. Juli 1865, 

Ernennung. 

(Erbnlten den 22. Juli 1865.) 
Das Ministerium für Handel und Volkswirthschnft hat den 

Conceptspraktikanten der Il-:!rghauptmaunschaft in Prag, Alois 
Pallauscb, zum Berggeschworenen bei der Berghauptmann
schaft in Hall ernannt. - Wien, am 14. Juli 1865. 

Conours-AuBSchreibung. 

(Erhalten den 22. Juli 1865.) 
Zur Versehung von zwei Assistentenstellen an der k. k. 

Montan-Lehranstalt zu Pribram im nächstkommenden Unter
richtsjahre 1865/6, und zwar der Assistentenstelle der Lehrkan
zel der Bergbaukunde, Markscheidekunde und Aufbereitungs
lehre, und jener der Lehrkanzel der Berg- und Hiittenmaschinen
ßaukunde und der Civil - Baukunde, werden zwei taugliche 
Individuen gesucht. Hiezu sind vorzugsweise jilngerc k. k. Be1·g
bcamte oder k. k. ßergwesens-Expcctanten geeignet. 

Letzteren wird zu ihrem Taggclcle eine tägliche Zulage 
von 50 kr. und einem jüngeren Beamten eine monatliche Zu
lage von 30 fl. zu seiner Besoldung für die Dauer der Verwen
dung als Assistent zugesichert. 

Bewerber haben ihre gehtirig belegten Gesuche im Wege 
ihres vorgesetzten Amtes liingstens bis Ende August 1. J. bei 
der unterzeichneten Direction cimmhringen. 

Pribr11m, am 19. Juli 1865. 
K. k. Moutanlchranstalts-Direction. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 2„ .. Juli.) 
Nachdem die IIelczmanoczer Prakowczer Sofia-Grnbenge

wcrkschaft seit längerer Zeit ohne Director ist, und die Grube 
laut Eingabe des Mitgewerken Herrn Mathias ßräner gegen
wärtig sich, in unstetem Betriebe befindet, wird im Sinne des 
§. 149 a. B. G. ein Gewcrkcntag auf clen 28. August 1. J. Vor
mittags \) Uhr zu Kaschan in cler W ohunng clcs Herrn Mathias 
Briiucr, gr. un. Pfarrers, mitt.leres Glads Nr. 298, von Amts
wegen und unter bergbchördlicher Intervention angeordnet, und 
werden hie:r.u sämmtliche im Gewcrkenbuche Tom. II Z. pag. 7 
vorgetragenen P. T. Gewcorken, als: Apollonia Hlovik, Johann 
Kovucs, Georg Czirbus:r., Frau Thercsia Szckcsik, Josef Reiter, 
Johann Zaporkaszky, Samuel Fricdmann, Samuel Bogasy, Maria 
Lojanek, Michael Konya, Andreas 'l'onuisko, Elise Ellingcr, 
Franz Boc7.li.nyi, Michael Obcrle, Stefan Jakob Erben, Gabriel 
v. Gönczy, Lco v. Gönc:r.y, Ludwig Jesztrebenyi, Johaun Pe
tranzi, Carl Zichert, Elise ßognty, Michael Drot:l.r, Therese 
Majoros, Andreas Pal, Agnes Rothhame1·, .Josef Albert, Josefiue 
Czirbusz, Mllthias Bräucr, Elise Hom:'i.n, Adalbcrt Pondelicek, 
Therese Eisenmayer, und Anna Fcbetc, geb. Hlovik, in Person 
oder durch legal llevollmiichtigte zu erscheinen, mit dem Bei
satze eingeladen, d11Bs die Abwesenden den gesetzlich gefassten 
Heschliissen der Mehrheit der A11wcacmden beitretencl angesehen 
werden müssten. 

Die Berathuugs-Gegenstiinde sind: 
l. Bestellung eines Directors und Abschluss eines Dienst

vertrages mit demselben; 
2. Wahl des Directions-Ausschusses und Festsetzung seines 

Wirkungskreises. 
3, Vorlage des Betricbsberfohtes und des Reclmungsab

schlusseR durch den bisherigen interimistischen Directions
Ausschuss. 

4. llcstimmungen hinsichtlich des ferneren Betriehsplllnes 
und sonstige Anordnungen im currentcn Haushalte. 

Kaschan, am 2 l. Juli 1865. 
Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

Diese ZeilMchrift erscheint wöchentlich einen Bogen Hturk mit den uöthigen ur ti s t i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationapreia 
dt jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Poatveraendung 8 ß. 80 kr. li. W. Die J11hresabo1111euten 
erhalten eineu offici„llen Btrichi über die Erfahrungen im berg- und hüttenmänniMchen Maschinen-, Bau- und Anrbereituugswesen 
samwt Atlas als 0 r a ti s bei 1 a g e. looerate finden geg1m 8 ki-. ö. W. oder Jl/2 Ngr. die ge~paltene N onpareilltizeile Aufnahme 

Zuschriften je rl er Art können nur franco sngenommeu werden. 

Druck v. K&rl WlulornJtz & Co. ln W!en. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
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V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Dio. ne~~sten yer~nderungen in der ob~rsten Leitu~g des Bergwesens. - Möglichkeit zur Beschaffung billi
ger feuerfester Thone für huttenmanmsche Zwecke. - Bericht der zw01ten Section der n.-ö. Handels- und Gewerbekammer über 
die Fortschritte des Bessem~1·-Verfahrens in Oesterreich. - Das k. Je. Staats-Eisenwerk nitchst V. Hunyad in Siebenbürgen. 
(Schluss.) - Ueber den englischen Kohlenbergbau. (Schluss.) - Notizen. - Administratives. 

Die neuesten Veränderungen in der ober- 1 

sten Leitung des Bergwesens. 
Aue den öffentlichen Blättern haben unsere Leser 

gerade an dem Tage, an welchem der Schluss unserer vori
gen Nummer erfolgt war, entnommen, dass gleichzeitig die 
obersten Chefs des Stnutsbergbaues und der Bergbehör
den, Edler von Plencr und l:''reiherr von Kalch
b er g, von ihren bisherigen Posten abgetreten sind. Wir 
dürfen ihrer wohlwollenden und faehliebenden Wirksam
keit für das Bergwesen umsomehr einen dankbaren 
Nachruf widmen, als diese Wirksamkeit in eine Periode 
fiel, in welcher der in der Reichsvertretung nur, 8pär
lich rcpräscutirte Bergbau unter höchgt ungünstigen Con
juncturen zu leiden hntte, und mehr als einmal die Chefs 
desselben für ihn in die Schranken getreten waren! 
An i h n c n lag es nicht, wenn ihr Auftreten nicht den ge
wünschten Erfolg hatte. Bei Gelrgcnheiten, wo sieh die 
Berg- und Hüttenm!inner Oesterreichs in Wien versammel
ten, erblickten wir sie in unserer Mitte und der bergmän
nische Unterricht und die geistigen IntoresRen des Faches 
erfreuten sich stets ihrer warmen Sympathie und Pflege ! -

Gleichzritig ist auch dcl' seitherige Leiter der Stants
bcrgbau-Abthcilung (Genera!-Dircction des unbeweglichen 
Staatseigenthums) - Herr Sectionschcf Ritter v. K 0-

11 c o n y, in den Ruhestand gctrct„u, nad1de111 er nur kurz in 
derselben thätig, ihr doch ein wnrmcs Wohlwollen entge
gengebracht hatte, 

Seine Stelle, sowie die eines Handelsmiuisters sind 
noch nicht besetzt. In dem neuen Finanzminister, Grafen von 
La r i s c ·h, begrüssen wir gewissermasseu einen n B er g
v e rwan d t e n," da er selbst einer der bedeutendsten 
schlesischen Bergwerksbesitzer und Industriellen ist! Möge 
sein Wirken ein dem Ilcrgbaue heilsames sein! 

Wenn llussere und innere Conjuncturen zusammen 
wirken, um einem alten und urwüchsigen Productionszweige 
ernste Krisen zu bereiten, ist ein Wechsel in der obersten 
Leitung von doppelt hoher Bedeutung, weil jedes Schwan
ken in solchrr Lage empfindlicher wird. Die si<'herste Hilfe 
muss aber dem Bergbaue aus sich selber kommen; 
er muss durch Ausdauer, verdoppelte Intelligenz und ge-

steigerte Leistungen sich den verlorenen Boden wieder 
erobern. Gelingt ihm dies, so wird auch die Gunst der 
öffentlichen Meinung wiederkehren, die auch im Unglück 
dem Starken gerne wieder lächelt und dem - Erfolge 
selten sich entzieht, O. H. 

Möglichkeit zur Beschaffung billiger feuer
fester Thone für hüttenmännische Zwecke. 

Die in unserer Erdkruste angeJ.iäuften mineralischen 
Schätze finden sich nur an wenigen Orten übereinstim
mend mit den Erfordernissen und dem heutigen Mess
stabe der sie ausbeutenden Industrie gruppirt; allein 
die gemeinsame Mutter Natur hat, diese Lücke crg!il1-
zeud, in die Wissenschaft eine fortwährend thätige Kraft 
des ~cistigen Aufschwunges gelegt, durch welche sie den 
denkenden Fachmann Mängel zu beheben, Gebrechen zu 
decken fähig macht. 

Wo sich eine Eisenhütte erhebt, muss sich freilich 
durch die Bildungsverhältnisse der zur Ausbeutung ver
anlassten Eisensteine auch eine GP-birgsformation darbieten, 
welche die Haupterfordernisse der Verhüttung zu decken 
und die Anlage zu rechtfertigen im Stande ist. Nebst 
dem zu verschmelzenden Eisensteine, den Zuschlägen und 
dem ßrennstofie ist aber auch das zur Aufbauung der 
verschiedenen Feuerstellen erforderliche feuerfeste Mate
riale ein eben so wichtiger, die Rcntabilit!it bedingender 
Factor, durch welchen oft nicht unbedeutende Scharten 
im Resultate gerissen werden, und eben dieses ist au so 
wenigon, von Eisen-Industrie belebten Puneten der Erde 
niedergelegt. 

Jeder Hüttenmann, der sich von der traurigen Wahr
heit des Gesagten überzeugt hat, wird mir die Aufzäh. 
lung von Beispielen gerne erlassen; die übrigen unter 
günstigeren Verhältnissen wirkenden hingegen werden sich 
begnügen, wenn ich nn An i u a, das Pripritiiten-Eldorado 
der k. k. pr. öst. Staatsbahn-Gesellschaft, erinnere. In 
An in a trägt zwar keineswegs der Mangel an feuerfestem 
Materiale die Schuld daran, dass man im Laufe von 
einem Jahre 90 Cok~öfeu dreim11l umbauen musste, um 
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dann mit 30 Stück aus ßlanekoer Chamottsteinen zum 
vierten Male erbauten endlich Vorlieb zu nehmen, denn 
die vortrefflichen Thone von Biuis (6 Meilen von Anina, 
nächst Bogschan gelegen) hätten nur einer sorgfältigen 
lteiuigung benöthigt, um eich den Blanskoer Thonen 
würdig an die Seite stellen zu können, umsomehr, als 
die Gesellschaft zur Versorgung ihrer übrigen Eisenhüt
ten Rescbitza , Dognatska und Bogschan in der Nähe 

des letztgenannten Werkes eini; Thonwaaren-Fabrik (Zie
gelei) errichtet hat, deren aueechliessendes Materiale diese 
Thone bilden. 

Herr Ludwig von Maderspach, Oberprobierer der 
k. k. pr. Staatseisenbahn- Gesellschaft, hat diese Thone 
mit anderen, anerkannt guten verglichen, untersucht und 
sie folgendermassen zusammengesetzt gefunden: 

Geschlämmter 
Thon von 

Thon von Binis, Qualität Zu den Ziegeln ver
wendete Quarze I. 11. 1 III. 1 IV. V. 

ßestandtheil 

Si03 ••.• 

Al2 0 3 •••• 

Fe2 0 3 •• 

CaO •.... 
MgO .•.. 
Mn02 •••• 

KaO/ .•.. 
Naül ... . 
803 .... . 

ßlanskol ßrnnd-
Nr. 0 eisl 

56'920 60·440 
25 230 27·1l10 

1·192 1"487 
Sp. 0•410 
4-540 1 ·312 
Sp. Sp. 
1·510 1·528 
--· -
- -

10·280 8·846 

50 44 
31 •18 

3•30 
0·33 
0·71 

Sp. 

1 
4·81 

-

!J-12 

49·57 53·32 54·03 52'69 
36·47 2!J·83 35·03 28·70 

3·34 2·iO 2'63 4•34 
0·67 - Sp. -
Sp. 1 •72 1·32 3-52 
Sp. Sp. Sp. Sp. 
2·24 4-:15 !•29 3·83 
Sp. -
- O·ß7 Sp. 0·72 
9·48 7·83 ?":l3 6·!)2 

51·99 49•30 50•(i05 67·47 
34·51 29·02 31· 110 1Vi6 

4·82 4·10 3·(;30 ö·6S 
Sp. Sp. 0•900 0·30 
0•78 1-::18 0·411 0 33 
Sp. Sp. Sp. Sp. 

0·945 3 826 1·18 3•40 
Sp. - Sp. 

Sp. ()·08 Sp. -
8·46 to·ßi 10·93 ,M3 

54·99 
27•44 

4·10 
0·55 
0·94 
Sp. 
2·08 
Sp. 
Sp. 
7·46 

!)8·773 
0•478 
0·734 
0·281 

Flusssand 

fein 1 grob 

6S·S2 69•82 
19·16 17·90 
1·77 2·8i 
o·40 0·54 
0·42 0·81 
Sp. --
:1·94 t-78 
Sp. Sp. 
- -

5•566 4·830 Chem. HO . 
Ilytnm und! 

Verlust 1 0·410 Sp. - - - - - - - - : -
1 

Summ c •. 11oo·os21100·6:J:1 1 99·!15110 l ·77 1100·42110 l ·(i3 l I OO·i21I01 ·50 l 9':)·;nl !lb·766
1

99·67 l\li·5h 1100·443110o·oiG 19~ 55 
Hygr. HO. 0·807 1·055 3·f;4 378 2·75 3·17 4·10 4·08 5·0i 5·17 1·91 2·b5 0·036 o·002 1·416 

Das Verhältniss der wichtigsten Bc~tandtheilc AL20:l arbeituug präpariren. Die Waschkosten für 100 Centuer 
und Si0:1 ist sonach in den Binisl'hcr Thoneu eben eo stellen sich bei dem jetzt so geringen Pi·eise der Salz-
günstig, wie in denen von Blansko und ßraudeisl; Eisen- säure wie folgt: 
oxyd und Alkalien jedoch, welche die 1''euerbeständig- 2 Centuer roher Salzsäure • 2 fl. 80 kr. bis 3 ß. - kr. 
ke'it der meisten Thone beeinträchtigen, ist auch in die- Arbeitslöhne - 1 n 50 „ „ 2 „ - „ 
sen bis zu einer nachtheiligen Höhe vorhanden. Ein ein- Werkzeug, Erhaltung u. Regie O „ 70 „ „ 0 n 80 11 

faches Schlämmen hat den Gehalt an Alkalien zwar um Zusammen m-it-. -5-ß-.--k-r-. -b-is_!'i_ß ___ 8_0_k-r. 
mehr als die Hälfte vermindert, aber nichtsdestoweniger 
den Eisenoxydgehalt theils angereichert, tbeils unver
mindert zurückgelassen. 

In den meisten Fällen gelingt es, sich schon im 
eigenen Werkegebiete einen Thon zu verechalfou, welcher, 
abstrahirt von den schädlichen Beimengungen ~'e2 0 3 , CaO 
und Alkalien, die currentcn Erfordernisse zu decken ver
möchten; bald kann das Bindevermögen solcher Thone 
ein genügendes, bald ein unzureichendes sein. Handelt 
es sich nun blose um Entfernung der geuanutcn Bei
meuguni;en, so gelingt dies ohne Anstand durch das 
folgende einfache Verfahren : 

Man bringe den hinlänglich zerthcilten Thon in einen 
mit Rühreehaufeln versehenen hölzernen Schlemmtrog, 
dessen Eintragsöffuung ziemlich dicht geschlossen werden 
kann, fülle denselben bis zu 2/ 3 seiner Höhe derart mit 
kochendem Wasser, dass es den Thon etwa um 8-10 
Zoll überrage, und setze unter beginnendem Rühren 2 
Procent der Thonladung an roher Salzsäure zu. N11.ch 
beendetem ßeissigeu Durcharbeiten der Masse lasse man 
einige Stunden absitzen, leite die überstehende saure 
Flüssigkeit in einen zweiten Schlemmtrog, - dem mau 
später noch 1 -1 1/ 2 Proeent Salzsäure zusetzt - wasche 
die Masse noch einmal gut mit heissem Wasser nach und 
werfe sie auf ein über den Abflussgrnben gespanntes 
Leinwandfilter. Das Rührwerk kann nach Art der Mör
tclmühle durch Pferdekraft oder bei einer einfachen Ueber
setzung durch Menschen betrieben werden. Stellt man 
mindestens 4 Waschtröge auf, so lassen sich täghch 100 
Centner Thon bequem reinigen und für die weitere Ver-

w11.s per Centner 50 bis 58 kr beträgt. - Der Centner 
Blanskoer Thon Nr. 0 hat Loco Anina über 2 ß. geko
stet; 1000 Stück Ziegel aus der Fabrik von S pro t in 
Schottland oder aus englischem Stourbridgethon bereitet, 
mit der Mark Coveu (10" 5" und 21/2") werden in Deutsch
land bis zu ß6 Thlr. bezahlt, was per Ctr. mindestens 
1 fl. 40 kr. ausm11.cht. (Percy-Knapp's Met11.llurgie.) 

Durch das vorstehende Verführen Iiesse sich auch 
die Giite des Blanskoer Thones noch bedeutend erhöhen, 
denn Versuche, welche wir mit dortigen Chamotsteinen 
in Puddelöfen durchgeführt haben, haben eine solche 
Verbesserung noch immer wünschcnswerth gezeigt, was 
bni dem hehen Gehalte desselben an KaO keineswegs 
befremden k11nn. 

Nicht selten könnte man über Thone verfügen, welche 
den Bedingungen einer guten Qualität zwar entsprechen, 
aber allen Bindevermögens entbehren. So k.:>mmt in <ler 
Steyerdorfer Steinkohlenformation (Steyerdorf und Auina 
bilden jetzt ein c n Werkscomplex) ein bituminöser Thon
schiefer vor, welcher die günstigste Zusammensetzung 
hat; er besteht im gebrannten Zustande aus: 

Si03 . 57·093 
Al20 3 40·783 
Feü t·t77 
CaO 0·291 
MgO 0·162 
Alkalien Sp. 
HO und Verlust . . 0 49-l 

---------
Summe 1 00 000 
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Seine Feuerbeständigkeit lässt nichts zu wünschen übrig, 
aber durch das zum Austreiben seines 20 bis 30 Per
cent betragenden Bitumens erforderliche Brennen verliert 
er vollst!indig auch die Fähigkeit, mit Wasser angerührt 
eine knetbare Masse zu geben. Ich war im Vereine mit 
anderen Beamten beauftragt, hiefür irgend eine Abhilfe zu 
suchen; bald wollten die in Anina massgebenden französi
schen Ingenieure mit Blut, bald mit Erdäpft•l die Bindelust 
der ausgespärten Schiefer wecken; bald wollten sie den
selben mürbe gekocht, empfänglich für Zusammenhang und 
Einheit machen. Allein alles scheiterte an der Hartnäckig
keit der die Bindung vereitelnden sehiefrigen Constitution. 
Ich war während dieser bei verschlossenen Thüren abge
führten Versuche auch nicht müssig geblieben. Auf einigen 
englischen. Werken, so unter anderen zu Gartsherrie in 
Schottland, werden die Schieferthone der Kohlenformation 
2 bis 3 Jahre dem Einflusse der Atmosphärilien preisgege
ben, zersetzen gelassen, wobei sie durch die Zersetzung 
des Schwefelkieses aufächwellen und bindend werden. Diese 
Zersetzungszeit sollte nun im vorliegenden Falle abgekürzt 
oder ganz umgangen werden. Durch das Brem::en und 
Mahlen ist das Cohäsionsvermögen derart zerstört, dass 
Wasser unter gewöhnlichen Umstlinden dasselbe nicht 
mehr zu erwecken vermag, es musste sonach ein weit 
kräftiger diese Cohäsion ins Leben rufender Vermittler 
gesucht, es musste der Glcichl!ewichtszustand des chemi
schen Bestandes gestört werden, und in der That hat ein 
Zusatz von 5 Procent S03 zum Bindewasser schon nach 
zweitägigem Liegcnla8sen in demselben beim gebrannten 
Schiefer die l<'lihigkeithcrvorgerufen, sich ballen und kneten 
zu lassen. 

Das Bindemittel ist zwar in diesem Falle Alaun, eine 
schwcfelsaure Thonerde, allein beim Ilrennen in hoher 
Temperatur entweicht die S03 bis auf unschädliche Men
gen und äussert auf die Feuerherde und Eisenhütten nur 
höchstens in den ersten Tagen, und auch da keinen merk
lichen Einfluss. 

Man hat in Anina die Schieferfrage fallen lassen und 
sonach keines dieser Verfahren angewendet,· und obwohl 
die Fälle, in denen die Anwendung dieser letzten Methode 
zur Hervorrufung des Bindevermögens selten sein dürften, 
kann ich sie selbst für diese empfehlen und noch bemer
ken, dass sich in. solchem Falle Reinigung und Bindung in 
eine Manipulation zusammenfassen lässt. 

A. K. Kerpely, 
Hütten·Ingenieur zu Huszltberg im Danate. 

Bericht der zweiten Section der n.-ö. Han
dels- und Gewerbekammer über die Fort

schritte des Bessemer-Verfahrens in 
Oesterreich *). 

Der Kammer wurden zwei von den Henen Friedrich 
Müniehsrlorfer zulieft in Kärnten und E. A. Frey 
zu Store in Steiermark an das k. k. Handelsministerium . 

*) Um möglichst viele beachtenswerthe Stimmen iiber das 
neue Verfahren in diesen Blättern niederzulegen, nehmen wir aus 
den in der 1Vr. Ztg. veriiffentlichten Verhandlungen obiges Re
ferat eines bekannten praktischen Eisenfabrikanten hier auf, 
nebst den Bemerkungen darüber von anderer Seite. 

erstattete Berichte über die Erzeugung und Verarbeitung 
von Bessemer-Stahl mitgetheilt. 

In der Section referirte Herr Kammerrath Franz 
Mi II er wie folgt: 

Zur Zeit, als die vorerwähnten Berichte verfasst wur
den, war das Bessemer-Verfahren in Oesterreieh wenig über 
das Stadium der Versuche hinaus. Inzwischen sind zwei 
neue Unternehmungen zur Erzeugung von Bessemer-Stahl 
gegründet worden, und zwar wurde das Bessemer-Verfah
ren auf dem Eisenwerke der k. k. pr. Südbahngesellschaft 
in Graz uud auf dem k. k. Eisenwerke Neuberg in Steier
mark eingeführt. 

Referent hat beide Etablissements kürzlich besucht, 
und sich an Ort und Stelle wiederholt die Ueberzeugung 
verschafft, dass bei richtiger B e nütz u n g der vor
h an d c n e n R o h s t o ff e d i e B e s e m e r-S t a h l e r z e u
g u n g in Oesterreich eine ungeheure Zukunft 
hat. 

Auf dem Bessemer-Stahlwerke der priv. Südbahn in 
Graz wird mit eng 1 i s c h e n Oefon gearbeitet, und das er
zeugte Product lässt nichts zu wünschen übrig. 

Der Stahl übertrifft allen bisher in England aus ande
ren Roheisensorten erzeugten und die Gestehungsk<>stcn 
desselben übersteigen jene des gewöhnlichen Eisens um 
kaum mehr als 25 Procent. 

Nicht eben solche Resultate lassen sich bezüglich des 
Bessemer-Verfahrens in Heft und Neuberg constatiren. 

Die letztgenannten Etablissements wurden iu Folge 
gewisser Vorurtheile gegen englische Oefen mit s c h w e
d i s c h e n Bessemer·Apparaten versehen, und haben da
durch eben, wie Referent angibt, nur ausnahmsweise ein 
brauchbares Fabricat hervorgebracht. 

Es kann angenommen werden, dass höchstens die 
Hälfte (??Die Red.) des erzeugten Stahls verwendbar wurdc

1 
und diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, dass der 
in Handel gesetzte inländische Bessemer-Stahl bisher kei
nes guten Rufes genoss. 

Während die Eisenwerke zu Heft und Turraeh sich 
noch immer vergeblich da.mit abmühen, unter Beibehaltung 
des schwedischen Apparates einen durchwegs brauchbaren 
Stahl zu erzeugen, hat das k. k. Oberverwcsamt Neuberg 
sofort nach den praktischen englischen Apparaten gegriffen, 
die früher eingeführten schwedischen beseitigt **), und es 
soll bereits eine sehr entschiedene Besserung der Produc· 
tion eingetreten sein. 

Dass die österreichischen Techniker, denen es nicht 
nöthig schien, ausreichende praktische Erfahrungen in 
England über das Bessemer-Verfahren zu sammeln, grosse 
Schwierigkeiten zu überwinden haben, bis sie ans Ziel ge
langen: dies war vorauszusehen. 

Hat doch Herr Bes s e m er selbst nahezu sechs Jahre 
unausgesetzter Thätigkeit aufwenden müssen, bis er das 
von ihm erfundene Verfahren auf jenen Punct der höchsten 
Vollkommenheit gebracht hat, auf dem es sich heute in 
England befindet. 

**) Das mag vielleicht beabsichtigt sein, ist aber bisher noch 
nicht geschehen, denn ich selbst (0. H.) habe am 27. Juli d .• J. 
einer Charge des schwediRchcn Ofens in Neuberg beigewohnt, 
welche allerdings mit kleinerem Aufbringen, vollkommen t a d e 1-
1 o s ablief und 80 Procent Ausbringen gab. Doch wur
den auch mir allerBeit,s •lie praktischen Vortheile des engli-
schen Ofens gerühmt. (0. H.) 

* 
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Wenn daher den Vorau11setzungen und Schlussfolge
rungen, welche die Herren Münichsdorfer und Frey in ihren 
erwähnten Berichten aufgestellt haben, im Allgemeinen 
auch völlig beigetreten werden muss, so muss dennocheon
statirt werden, dass ein durchgreifender und grosser Erfolg 
im Bessemer-Verfahren hier nur dann erzielt werden kann, 
wenn unbedingt dem englischen Systeme der 
Vorzug gegeben und das schwedische Verfahren 
für immer beseitigt wird. 

Ausserdem aber wäre später dahin zu wi1·ken, 
dass, indem für gemeine Stahlschienen das inländische Eisen 
viel zu gut ist, die zollfreie Einfuhr von ausländischem 
Coksroheieen gestattet würde, da solches Roheisen im 
Inlande fast garnicht erzeugt wird, während die Production 
von Holzkohlenroheisen gewisse Grenzen nicht über
steigen kann. 

Bereits sind mehrfach Verhandlungen im Zuge, steiri
sches und kärntnerisches Roheisen nach England zurStahl
bereitung zu exportiren, und wenn dieser Export be· 
de u t c n d c Dimensionen o. n nehme 11 so 11 t e, was zu 
wünschen ist, so steht zu gewärtigen, dass Roheisen nicht 
in genügender Menge hier zu haben sein wird, während der 
hohe Zoll vo11 40 kr. per Zollcentner die Einfuhr von aus
ländischem Coksroheisen unmöglich macht. 

I n d e s s c n w i r d n o c b e i n i g e Z e i t v e r g e h e n, 
bis im Inlande bei der bestehenden Geschäftsstille ein zu 
sehr gesteigerter Begehr von Roheisen stattfinden wird, 
obzwar von der Einführung des ßessemer-Ver
f ab r e n s allein die Hebung t r o. uriger Zustände 
im inländiseben Montanwesen nicht zu hof. 
f e n ist. 

Die Section scbliesst sieb der Ansicht ih1·es Herrn 
Referenten vollkommen an, und weist darauf hin, dass Herr 
Bessemer selbst Roheisensorten, welche ihm aus Turrach 
in Steiermark zur Untersuchung zugeschickt wurden, ge
prüft und als das besteMateriale zur Gewinnung dee 
Bessemer-Mctalles erklärt habe. 

Sie beantragt daher im Sinne des Referates einen 
Bericht an das hohe Handdsministerium zu erstatten. 

Im P 1 e n um der Kammer bezeichnet Herr 
Haar d t es als bedenklich, schon jetzt die zollfreie Einfuhr 
von ausländischem Coksrobeisen zu bevorworten , und 
überhaupt nur so nebenher eine Frage abzutbun, welche 
vielseitige hocbwichtige Interessen berührt. Ebenso scheint 
es dem Sprecher noch verfrüht, über die schwedische Me
thode bei der Bessemer-Stahlerzeugung, so entschieden ab
zuurtheilen , als dies in Herrn Millers Referate ireschicht. 
Dem Ausspruche der Kammer müssten wohl noch mehr, 
als die bi11herigen Erfahrungen vorangehen. 

Die Herren Reckenscbuss und Winter.etein 
meiilen gleichfalls, dass die Kammer mit einem Gutachten 
über die Zwcckmässigkeit der schwedischen und engli
schen Methode in der Bessemer-Stahlerzeugung, sowie mit 
einem Vorschlage rücksichtlich des Einfuhrzolles für Coks
robeisen zurückhalten sollte, bis die technischen Versuche, 
ßPobachtungen und Erfahrungen zahlreicher sein werden, 
um in ersterer Beziehung ein wohlbegründetes Urtheil zu 
fällen, in nnderer Beziehung aber der Anlass zu einem Ein
schreiten dringender sein wird. 

Herr Kammerrath Miller begründete hierauf sein Re
ferat noch eingebender, und hob hervor, dass der von 
Bessemer selbst aus steirischem Roheisen erzeugte, an den 

Sprecher in mehreren Musterstücken eingesendete Stahl, 
welche auch in der heutigen Kammersitzung vorlagen, eine 
solche Z ä h i g k e i t besitzt, w i e s i e b e i d er V e r w e n
d u n g anderen Roheisens bis jetzt nicht er
reicht w ur d e; dass man daher das kostbare Robmate
riale des Inlandes nur für bessere Zwecke verwenden , für 
mindere Arbeiten aber geringeres ausländisches Roheisen 
benützen sollte. 

Nach beendeter Discussion schloss sich die Kammer 
mit Stimmenmehrheit den Ansichten der Herren Haardt1 
Reckenschuss und Winterstein an, 

Das k. k. Staats-Eisenwerk 
nächst V. Hnnyad in Siebenbürgen. 

(Schluss.) 
Die Govasdier Gusswuaren, wenn auch äusserlich nicht 

schön, entsprechen, was Zähigkeit und Festigkeit des Guss
eisens anbelangt., allen gerechten Anforderungen. - Wenig
stens stehen die in letzter Zeit in Govasdia unmittelbar 
aus dem Hochofen gegossenen Hartwalzen den ausländi
schen nicht nach. - Zwei Hartwalzen, welche im Jahre 
1864 von Govasdia für Kudsir abgeliefert wurden, bewähr
ten sich besser und waren härter, als zwei andere von 
Specker in Wien erkaufte eng 1 i s c h e Walzen von glei
cher Dimension. 

Als Brennmaterial wird bei dem Govasdier Hochofen 
Buchenkohl, -- zur Hälfte Wald-, zur Hälfte Leudkohl, -
verwendet. - Der Kohlenverbrauch beträgt pr. Ctr. Roh
eisen im Durchschnitt 8 Cubikfuss. 

Zum Ressort der Govasdier k. k. Berg- und Hütten
verwaltung gehörig, befinden sich noch dort auf dern Govas
dier Wasser vier Hammerwerke, in ebensoviel abgesonder
ten Manipulations-Gebäuden, u. z.: 

0 b er - Li m per t mit einem Zerrenfeuer und 2 ge-
schlossenen Frischfeuern ; 

U n t e r-Lim p e rt mit 2 Streckhämmern; 
Sensenhummer mit 1 Streckhammer; 
0ber-Te11 e k mit 1 Zerren- und 1 Streckhammer. 
Alle Frischfeuer arbl'iten auf Schwallboden, mit har-

tem Buchenkohl. 
Das Braten der Flossen erfol{!'t in Glühherden mit der 

Ueberhitze der Frischfeuer. - Der erforderliche Wind 
wird aus Cylinder-Kasten- und Wassertrommel-Gebläsen, 
geliefert. 

Stahl wird, wegen des nur wehr geringen Absatzes in die 
Walachei, - wenig erzeugt. - Die Stabeisen-Production 
der GovasJier k. k. Hammerwerke beläuft sich pr. Jahr 
auf 5000 bis 6000 Ctr. Schieneneisen , Pflug-Säge- und 
sonstige Eisen-Zeugwaareu. 

Fast die ganze Production besteht aus den sogenann
ten Siebeubürger kurzen Schieneneisen. - Diese Schie
nen sind 28-30" lang 1 1 3/~ -2" breit, und werden in 
50pfündigen Buschen 8 bis 20stäbig in den Handel ge
bracht.. 

Der Verschleiss der Stabeisenerzeugnisse der Govas
dier k. k. Hammerwerke wird in V. Hunyad, wohin dieselbe 
wöchentlich eingeliefert werden, gegenwärtig durch einen 
Zeugschreiber besorgt. 

Die Eisen-Raffinirwerke Sebeshely und Kudsir. 
Die Stabeisenproduction ist in Sebesbely schon im 

vorigen Jahrhunderte im schwunghaften Betriebe gestan-
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den, während die Hammerwerke in Kudsir erst im Jahre 
1804, - in der Absicht der Verwerthung des in den dor
tigen grossen Waldungen bis dahin nutzlos verfaulenden 
Holzes, - errichtet worden sind. 

Beide Eisenwerke sind von der im Bau begriffenen 
Arad-Carlsburger Eisenbahn 2 Meilen südlich entfernt. 

Kudsir liegt in einem offenen Tbu.le der nördlichen 
Ausläufer der siebenbürgiscb-walacbischen Grenzgebirge, 
während Sebeshely tief im Gebirge, davon eng eingeschlos
sen ist. - Die Zufahrt zu beiden Eisenwerken von der 
Landstrasse ist übrigens sehr bequem auf einem ganz ebe
nen Terrain. 

Für beide Eisen-Raffinirwerke , welche unter eigene 
Hammer-Verwaltungen gestellt sind, wird das Roheisen 
von Govasdia bezogen, - und dasselbe mit einem in vor. 
aus auf einige Jahre .festgesetzten Zurechnungspreise dem 
Hochofen vergütet. 

Der Transport des Roheisens von Govasdia nach Kudsir 
und Sebeshely (8 bis 10 Stunden Entfernung) erfolgt, 
da zu diesem Ge~chäfte bis nun keine constante Privat
Frächter sich vorgefunden haben, durch Landbauerfuhrleute 
der Umgebung, ausser im Winter, in Jahreszeiten, wo 
dieselben mit der Landwirthschaft nicht occupirt sind, 
am schwunghaftesten aber dann, wenn die landesfürstlichen 
Steuern eingetrieben werden. - Bei dem Umstande, dass 
derlei freiwillige Fuhrleistungen vielen Zufälligkeiten unter
worfän, und nicht selten auf mehrere Monate ganz aufhören, 
sind die Werksverwaltungen gei.wungen, grosse Roheieen
Vorräthe, bis auf 1/ 2 und 2fsjährigen Bedarf, in den Maga
zinen anzusammeln. 

Beide Raffioirwerke verwenden zur Manipulation Bu
chenholz, respective Buchenkohl. - Die bewegende Kra.ft 
ist überall Wasser. 

Die Kraftmaschinen sind in Kudsir durchgebend~ 

Wasserräder; in Scbeshely befinden sich ausser jenen auch 
2 J. Turbinen. - In Sebeshely wird die Erzeugung des 
geschmiedeten Eisens in 3 abgesonderten Hammergebäuden 
betrieben, u. z. im 0 b er- und U n t t r - Zerren werk mit 
2 Grobhämmern und 4 geschlossenen Frischfeuern; im 0 b er
S tr e k werk mit 2 Streckhämmern und 1 Feuer; im Unter
S t r e c k werk mit 2 Streckhämmern und 1 Feuer. - Für 
die Zerrenfener sind 2 Debrecinische Wasser-Schnecken, 
für die Streckfeuer 2 Wasser-Trommel-Gebläse vorbanden. 

Die Stabeiseuproduction eines doppelschlägigen Streck
hammers per W oehe im Durchschnitte mit 100 - 1 20 Ctr. 
angenommen, beläuft sich die jährliche Erzeugung (in 36 
bis 40 Betriebswochen) des Sebeshelyer Hammerwerkes 
auf 8000 Ctr. geschmiedetes Stabeisen. 

Ausser geschmiedetem wird in Sebeshely in dem 
Neu werke auch 6 - 8000 Ctr. Walzeisen und 2000 Ctr. 
Eisenblech erzeugt. Die Betriebsvorrichtungen, womit diese 
Production erzielt wird, sind folgende: 

a) 1 Walzenstrasse mit 4 Garnituren Walzen, be
trieben durch eine J. Turbine aus M. Zell. 

Auf dieser Walzenlinie wird das Material-Eisen für 
Stabeisen und Blech, sowie die fertigen Kaufmanns
Waaren ausgewalzt. - Für den !<'all, wenn Blech gewalzt 
werden soll, wird das Walzwerk zerlegt und die Blechwal
zen-Garnitur (sammt Ständer) eingezogen. 

Dass dieses Walzwerk, dessen Betrieb nicht selten im 
Sommer auch mit Wassermangel zu kämpfen bat, so vielen 

Anforderungen nur mit Anstrengung des Personales· voll
kommen entsprechen kann, ist leicht zu denken. 

b) 1 Patschhammer (ord. Schwanzhammer) mit 
8-9 Ctr. schwerem Hammer. 

c) 1Doppel-Puddlings-1 1Schweiss-, lBlech
G l ü h o f e n mit separaten Essen. 

d) Ap pre tirun g sw er kstätte,bestehend aus einer 
kleinen Schlosserei, 1 Walzendrehbank, 1 Bohrmaschine, 1 
Rittinger'schen Ventillator-Gebläse, und endlich einer zwei
ten kleinen J. Turbine, als Motor für die vorbenannten Ma
schinen. 

Nach dieser kurzen Schilderung des Sebeshelyer k. k. 
Eisenwerkes sollen auch die speciellen Verhältnisse und 
Betriebseinrichtungen des Kudsirer Eisenwerkes in 
Hauptumrissen vorgeführt werden. 

Das Kudsirer Eisen-Puddlings- und Walzwerk erzeugt 
ausschliesslich Walzeisen. - Zu diesem Behufe stehen dem 
Werke 2 Doppel-Puddlings- und 3 Schweissöfen 
mit einer Sammelesse von 90' Höhe und 6' im Gevierte; fer
ner 2 W a 1 z e n s t ras s e n; 1 P a t s c h h am m er mit 8-9 
Ctr, Gewicht; 1 Appretirungswerkstli.tte, bestehend 
aus 1 kleinen Schlosserei, 1 Walzendrehbank, 1 Bohrma
schine, - zur Disposition. 

Von den 5 Flammöfen stehen nur l Puddelofen und 
2 Schweissöfen in der Regel im Betriebe, - die 2 andern 
sind Reserveöfen. Auf dem Luppen- oder Grobwalzwerke 
wird blos das Materialeisen, nämlich die Puddlings-Roh
schienen und die aus R~hschienen-Packeten geschweissten 
Trampeln (Zaggeln) ausgewalzt. - Auf dem Streckwalz
werke, welches mit 2 Vertical-Streckwalzen (Universalwalz
werk) versehen ist, - werden die benannten Trampeln zu 
fertiger Kaufmannswaare verarbeitet. 

Wohl ist diese Manipulation, wo d~s Material-Eisen 
einer doppelten Schweisshitze unterzogen wird, eine kost
spielige, liefert aber ein ausgezeichnet gutes Stabeisen, 
welches in Siebenbürgen vorziiglich gesucht und auch immer 
höher bezahlt wurde, alA da8 ungarische Eisen. 

Die ungünstigen Handels-Conjuncturen haben in der 
letzten Zeit auch Kudsir veranlasst, zu der billigeren Fabri
cationsmethode überzugehen, und die Doppelschweissarbeit 
dadurch zu umgehen, dass man aus dem Puddlingsofen 
unmittelbar Trampeln erzeugte, und diese, nebst den paket· 
tirten Rohschient!n aus einer 8chweisshitze zu fertiger 
Kaufmannswaare raffinirte. 

Da in einem Verwaltungsjahre wegen der Winter
fröste kaum 40 Wochen dem ungestörten Betriebe ge
widmet werden können, so war man· nie im Stande, die Walz. 
eisen-Production über 16,000 Ctr. zu steigern. 

Die current erzeugt werdenden Eisensorten bestehen 
in Kudsir hauptsächlich aus Radreif-, Gitter·, Speichring-, 
Fass- und Bandeisen, von grober bis zur feisten Kategorie. 

Gruben-Eisenbahnschienen (Rails) sind bis nun wegen 
Mangel an Absatz, nur für die ärarischen Montan· und 
Salinenwerke in geringer Menge erzeugt worden. 

Für die Erzeugung der feuerfesten Ofenbau-Materialien 
besteht in Kudsir auch eine kleine Ziegelei, wozu der Quarz 
Joco Werk von Privaten, der feuerfeste Thon aber, ausscr 
Csertest und Kronstadt, hauptsächlich von BogsU.u im 
Banate bezogen wird. 
Brennsto:lf-Bedeokung. - Wasserwirthschaft und Eisen

Versohleiss. 
Obwohl in der nächsten Umgebung des Govasdier 
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Hochofens im Forstgebiete des Ceernaer, Runker und Alu
ner Thales ausgedehnte Montan-Wald-Complexe sich be
finden (eine Fläche von 24, 181 Joch umfassend), eo sind 
dieselben bei dem Umstande, dass aus diesen Wäldern der 
Holzbedarf der gewesenen becrschaftlicben Unternehmen 
auch gedeckt werden muss, und der grösste Theil dieser 
Waldbestände noch im Nachwuchse sich befindet, ausser 
Stande, den ganzen Kohlenbedarf der Govasdier Schmelz
und Raffinirwerke sicher zu stellen. - Dieser Abgang, circa 
1/ 3 des ganzen Kohlenbedarfes, wird seit einigen Jahren 
von dem 5-6 Meilen entfernten K os z t e s der Holztrift
Recben gedeckt. 

Die Kosztesder Lend-Köhlerei ist auf das Holzerträg
niss des Gredistier Montan - Forst- Reviers, welch1~s bei 
einer Waldfläche von 17,691 Joch nachhaltig 6600 Cub.
Klftr. Buchenholz liefern kann, gegründet. - Nebst die
sem Forstrevier stehen dem Govasdier Hochofen im Falle 
eines grösseren Brennstoff-Bedarfes die etwas entfern
teren Devaer Cameralwaldungen, deren Holz bis nun gar 
nicht verrechnet werden konnte , zu Gebote. - Hieraus 
ist zu ersehen, dass die Roheisen-Production in Govasdia 
(gegenwärtig 40 bis 50,000 Ctr.) ohne Anstand bis auf 
100,000 Ctr. und darüber erhöht werden kann. 

Wird endlich das Gredistier Holz, wie im Plane ist, 
bis zur Reichsstrasse bei Broos herabgetriftet, und dort 
die Köhlerei eingerichtet, so dürfte an dem gegenwärti
gen Kohlfuhrlohn, - in Combination mit dem Robeisen
Transport von Govasdia nach Sebeshely und Kudsir als 
Rückfracht, wenigstens 1/~ erspart wnrden. 

Sowohl Sebeshely als Kudsir beziehen den Brennstoff 
(Buchenholz) aus dem Forstreviere des eigenen Thalgebie
tes durch die Triftung. 

Der Holzcrtrng der Sebcshelyer Montan-Waldungen 
wird bei einer Waldfläche von 9731 Joch auf jährliche 
4300 Cub.-Klftr.; der des Kudsirer Waldcomplexes bei 
14,500 Joch Wald-Arc11. auf 6500 Cub.-Klftr. Holz ge
schätzt. 

Somit ist der Brennstoff in Sebcshely für eine Stab
eisen-Production von 25,000 Ctr., und in Kudsir, für :{6,000 
Ctr. vorhanden. 

Die Verkohlung wird durch das Forstamt, die Vor
bereitung, nämlich die Spaltung und Darrung des Manipu
lations - Flammholzes dur1:b die Eisenwerks - Verwaltung 
besorgt. 

Die Holzdarrung des :3' langen Spaltholzes e!folgt in 
Sebeshcly und Kudsir in gewöhnlichen Darrkammem nach 
Neuberger Art mit gusseisernen Heizröhren durch eigene 
Feuerung. 

In Kudsir ist in der neuern Zeit eine Holzdarrkammer 
mit 16 Abtheilungen a 125 Wiener Klafter Holzfassung 
durch die Ueberhitze der Flammöfen, wo die heissen Gas
arten von sämmtlichen Puddlings- und Schweissöfen un
ter die mit guss„iserncn llodenplatten versehene Darr
kammcr in die Sammclesse abziehen, in Betrieb gesetzt 
worden. 

Belangend die Wasserwirthschaft der V. Hunyader 
Eisenwerke, so stehen den einzelnen Werken folgende 
Betriebs-Wassermengen und Wassergebäude zu Gebote. -
Der Govasdier Hochofen erhält sein Betriebswasser aus den 
Runkr,r und Nadr:l.ber Gebirgsbächen, - Der erste 
liefert per Minute 417 Cub. Fuss, der letzte 663 Cub. Fuss, 
bei einem Gefälle von 12-14 Fuss. 

Sehr vortheilbaft für den Hochofen ist der Umstand, 
dass der N:l.draber Bach, aus warmen Quellen entspringend, 
auch bei dem st1·engsten Winter benützbar ist. 

Das Sebeshclyer Wasser hat per Minute 2280 Cub.
Fuss, und bei den verschiedenen Hammerwerken ein Ge
fälle von 14-28 Fuss. - Dieses Werk muss sehr aus
gedehnte und kostspielige Wasserleitungen, zahlreiche 
Wehren und Schleusen erhalten. 

Dem Kudsirer Werke stehen am grossen Bache 4500 
Cub.-Fuss Betriebswasser pr. Minute mit einem Gefälle von 
21 Fuss zu Gebote. - Die etwa 300 Klftr. lange Wasser
leitung erfordert zwar wenig Auslagen, das Werk muss 
aber eine sehr kostspielige solide Wasserwehre im Stande 
erhalten. 

Das Verscbleissgebiet der Erzeugnisse des V. Hunyader 
Eisenwerks-Complexes erstreckt sich ausscr dem südlichen 
Theile Siebenbürgens nördlich bis gegen Bistritz, welche 
Stadt in dem R11yon der Podarojer und Bukowiner Eisen
werks-Gebiete gelegen ist. 

Clausenburg und dessen Umgebung bezog seinen Eisen· 
bedarf, circa 10 bis 15,000 Ctr., bis in die jüngste Zeit 
aus den obcrungal'ischen Eisenwerken pr. Grosswardein. 

Erst vor 2 Jahren ist es gelungen, durch Errich
tung einer Eisen-Commissions-Nicderlagc in Clausenburg, 
dem V. Hunyader Eisen auf dem dortigen Platze einen 
Absatz zu eröffnen. 

Der Eisenhandel in der Walachei wird durch Hermann
städter und Kronstädter Handelsleute zwar noch immer be
trieben, jedoch ist derselbe, seit das englische Eisen über 
Bukarest bis an die sicbenbürgischcn Grenzortschaften vor
gedrungen ist, und ausserordentlich billig feilgeboten wird, 
im Abnehmen begriffen. 

Die Ursache der momentanen Stockung des Eisenver
schleisscs dürfte ausscr der allgemeinen Eisen-Krisis, spe~ 
ciell für Siebenbürgen in dem gegenwärtigen Nothst1mde 
der landwirthschaftlichen Bevölkerung des Landes zu suchen 
sein, welche iu Folge der vorjährigen Missernte, und 
wiederholter Ueberschwcrumungcn stark betroffen, in der 
grössten Geldnoth sich befinden. - Zum Glück ist diese un
erquickliche Lage in Siebenbürgen nur eine vorüberge
hende, und es ist alle Aussicht vorhanden, dass, sobald das 
Land sich aus diesem Elementar - Unglücke erholt hat, 
die gewünschte Besserung und Aufschwung auch in diesem 
Geschäfte nicht ausbleiben wird. 

Dass übrigens die inländische Stabeiscn-Production 
den eigenen Bedarf nicht decken kann, beweist auch der 
Umstand, dass nach Siebenbürgen über den Absatz der 
ganzen inländischen Eisen-Product.ion aus Ungarn noch 
immer viel Stabeisen eingeführt und auch verkauft wird. 

Emerich v. Polgari, 
k. k. Berg-Verweser zu Kudsir. 

Ueber den englischen Kohlenbergbau. 
!us einem Berichte über eine Im Jahre 1863 ausgeführte 
lnstructlonsrelse nach England und Schottland von Herrn 

B 1 u h m e zu Saarbrücken. 
(Schluss.) 

Einem Treiben der Fördermaschine entspricht ein 
Aufzug eines solchen Wagens, während bei dem nächsten 
Treiben der entleerte Wagen wieder hinabgeht. Meistens 
sind dabei die Einrichtungen auch unten so, dass sich die 



Wagen von selbst füllen, so dass diese ganze Separation 
mit dem geringsten Aufwand von Menschenarbeit eigentlich 
nur durch die Fördermaschine erfolgt. 

In der Gegend von Wigan und St. Helens finden sich 
statt jener hölzernen Böcke grössere gemauerte Thürme, 
die 4000 - 6000 Ctr. Kohlen fassen. Oben in denselben 
liegt ein Sieb zur Separation, und unten sind dieselben so 
eingerichtet, dass der Gries oder die Nusskohlen durch 
Oeffnen einer Schütze unmittelbar in den Eisenbahnwaggon 
laufen. Der Aufzug der Kohlen auf das Sieb erfolgt hier 
ebenso, wie bei den vorhin beschriebenen Apparaten, durch 
die Fördermaschine. 

Diese Einrichtung ist nicht unzweckmässig zur Auf
bewahrung und schnellen Verladung von Gries, da bis zu 
einer gewissen Grenze alles unnöthige Stürzen auf die Halde 
und neue Aufladen hier gespart wird. 

Die Bahnhofsanlagen auf den englischen Kohlengru
ben sind meist Kopfstationen, indem die Gruben ihre eigen~n 
Zweigbahnen bis zur Hauptbahn haben, auf denen sie selbst 
den Transport besorgen. 

Die leeren Kohlenwaggons werden am Schachte vorbei 
auf eine etwas ansteigende Bahn geschoben, von wo sie 
durch 2 Weichen nach Bedürfniss dem Grieskohlenstrange 
oder Stückkohlenstrange zugeführt und an dem anderen 
Ende der Separationsbühne zum Hauptzuge rangirt werden. 
Das Verschieben erfolgt meistens durch ein Pferd, und 
ohne grosse Mühe, da es fast immer auf etwas abfallender 
Bahn geschieht. Die hohe Aufsattelung der Sr.hächte und 
die Lage derselben im e b e n e n Terrain erleichtert diese 
Anlagen sehr, da von allen Seiten freier Zugang zum Schachte 
geboten ist. 

Für die ganze Separation waren nur zwei Stränge 
unmittelbar neben de1· Hauptbahn vorhanden. Die Separa
tionsbühne mit vier Rättern war auf einem eisernen Geriiste 
über beide Stränge weggebaut und die Hätter abwechselnd 
eo gegeneinander gelegt, dass auf beiden Strängen Stück
kohlen geladen werden konnten. Der Gries gelangte hier 
durch besondere Trichter in einen kleincl'l Tunnel unter
halb der Bahn, um in einem tieferen Niveau zu Wasser 
oder zu Lande debitirt zu werden, da auf den Griesabsatz 
zur Eisenbahn wenig gerechnet wurde. Die Wagen wur.den 
von der oberen Bühne aus durch zwei Winden und Seile 
unter den Rättern verschoben, so dass der Aufseher von 
Oben das Verschieben leiten konnte. Die ganze Lac.lebühne 
hatte dabei nur eine Breite von 20 Fu~s, auf 26 Fuss 
Liinge für eine tägliche Verladung von 6-SOOO Ctr. Un
mittelbar neben der Bühne lag in jedem Strange eine bc
soudere Brücken wage , während die W agehäuschen selbst 
in der oberen Sohle standen, so dass auch das Verwiegen 
von Oben ausgeführt werden konnte. 

Wipper. 

In Beziehung auf die Einrichtung der Wipper bieten 
unsere schmalen Saarbrücker Förderwagen die Schwierig
keit, dass dieselben wegen ihrer grossen Lli.nge eine grös
sere Höhe zum Umdrehen erfordern, und dass wegen der 
gehäuften Ladung und verschiedenen Höhe die Wipper nur 
an den Achsen oder Radkränzen den Wagen halten können. 
Die englischen Wagen sind breiter und kürzer; dabei wer
den dieselben nur gestrichen gefüllt, so dass der Wagen 
oben am Kasten festgehalten werden kann wodurch nament-
. ' heb das Umdrehen der Wagen und der Wegfall der Thü-
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ren ermöglicht wird. Wollte man bei unseren jetzigen 
Wagen die Wipper so einrichten, dass sie sieh gauz um
drehen und nach vorne umstürzen, so würde der oberste 
Theil des Rätters ganz nutzlos sein, und die Kohlen sehr 
hoch auf den Rätter ausstürzeu. Einen Schutz hiergegen 
würden die in England angewandten Wipper bieten mit 
einem oberen Deckel, der sich erst öffnet, nachdem der Wa
gen ganz umgekehrt ist, oder eine Rückwärtsstellung der Rät
ter gegen den Wipper, wodurch die Kohlen wenigstens ganz 
auf den obersten Theil des Rätters fallen, doch macht die· 
ses die Construetion der Ladebühnen schwieriger. 

In der Gegend von Wigan war sehr häufig auf den Gru
ben ein Wipper zum Seitwärts umkippen im Gebrauche, 
der in mancher Beziehung unseren Bedürfnissen entsprechen 
könnte. Der Wipper dreht sich an seinem hinteren Ende 
in einer starken Achse. Vorne besteht er aus einem grossen 
gusseisernen Ringe, der sich auf zwei Rädern, wie auf 
Frictionsrollen, dreht. Letztere sind an einer kurzen Achse 
unter der Ladebühne befestigt. Das Sehienengestränge und 
zwei Seitenwände von Blech verbinden die beiden Enden 
des Wippers; der Wagen wird durch den vorderen Ring 
in den Wipper gestossen und au der oberen Kante des 
Kastens durch vier Klauen gehalten; ausserdem stösst der 
Kasten an dem einen Eude unter ein Querholz, welches 
an die Rückwand des Wippers angeschraubt ist. Der Schlep
per dreht an dem äusseren Ringe des Wippers, wodurch der 
ganze Apparat sieh nach der Seite umdreht und ebenso 
leicht nachher wieder aufgerichtet wird. 

Der Apparat ist stabiler und die Bewegung leichter, 
als man beim ersten Anblicke glauben sollte. Die Wagen 
bl·auehen dabei nicht ganz exact von gleicher Breite oder 
Länge zu sein, können auch gehäuft geladen sein: dabei 
kann der Rätter sehr nahe unter dem Wipper durchgeführt 
werden, wodurch die Sturzhöhe der Kohlen bedeutend ver
ringert wird. 

Das Verwiegen der Kohlen. 
Die Feststellung der Kohlenförderung auf den engli

schen Gruben weicht in mehreren ßcziehuugen von unserem 
Verfahren ab. 

Das Kohlengedinge selbst wird entweder nach einer 
bestimmten Wagenzahl (1 score = 20 Stück) oder nach 
dem reinen Gewichte festgestellt. Im ersteren Falle ist zur 
Berechnung des Lohnes ein Verwiegen nicht erforderlich; 
es werden nur zur Controle einige Wagen nachgewogen, um 
zu constatiren, dass sie nicht absichtlich zu leicht geladen 
sind. Im zweiten Falle liegen immer neben der Hängebank 
kleine Brückenwagen, über die jeder Förderwagen gehen 
muss. 

Die beste und sehr verbreitete Art die5er Wagen ist 
die von H. Poley & Son in Liverpool. Die Wage bildet 
zugleich eine kleine Drehscheibe, so dass, während des 
Wiegens der Wagen schon nach der Richtung gedreht wird, 
in welcher er fortgeschoben werden soll. 

Der Hebelarm der Wage selbst hat eine doppelte 
Scala mit zwei Gewichten, die eine für das Taragewicht 
des Wagens, die andere für das Kohlengewicht selbst. Wo 
also das leere Gewicht der Wagen nicht ausgeglichen, son
dern, wie bei uns, an jedem Wagen besonders angegeben 
ist, wird durch Verschiebung der beiden Gewichte sehr 
schnell die richtige Ladung eonstatirt. Ein Mann verwiegt 
mit diesen Wagen 16000 - 20000 Ctr. Dieselben kosten 
allerdings für eine Tragfähigkeit von 20 Ctr. 30 Pfd. 



St. = 200 Thlr. Das Gewicht wird auf 1/4. oder 1/ 2 Ctr. 
genau constatirt. 

Der Verwieger hat dabei in seinem Häuschen eine 
lange Holztafel vor sich liegen, welche oben die Nummer 
sämmtlicher Cameradschaften enthält. Ein oder zwei Kna
ben nehmen die Marken von den Wagen ab, sammeln die
selben und rufen die Nummer dem Verwieger zu, während 
der Wagen auf der Wage steht, so dass dieser dann das 
Gewicht in der richtigen Rubrik notirt. 

Jeden Morgen wird diese Tafel gewechselt und die 
vom Tage vorher summirt und neben dem Schachte aufge
hängt, so dass jeder Häuer am folgenden Tage sehen kann, 
wie viel Förderung ihm notirt ist, ob Wagen gestrichen 
sind u. a. 

Wo diese Poley'schen Wagen noch nicht eingeführt 
waren, wurde meist auf anderen Decimalwageu nur der 
dritte oder vierte Wagen am Schachte genau nachgewo
gen, und aus diesen Notizen an jedem Abend ein Durch
sehnittsgewicht pro Wagen gezogen, welches auf die ganze 
Förderung des Tages gleichmässig vertheilt wurde. 

Eiue nachträgliche Feststellung und Vergütung von 
Ueberladung, wie es bei uns der Fall ist, findet dort nicht 
statt. 

Ein Aufseher bei der Separation und der eben er
wähnte Verwieger sind die einzigen Beamten auf der Hänge
bank. Die besonderen Ladeknechte, Aufkerber, und das für 
den Eisenbahndebit etwas veraltete Institut der Kohlen· 
messer kennt man nicht. 

Wo ein wirklicher Eisenbahndebit stattfindet, sind 
auch über a 11 auf den englischen Gruben grosse Brücken
wagen vorhanden zur l<'eststellung der Befrachtuug der 
Waggons. Bei denjenigen Gruben natürlich, wie im New
castler Districte, welche ausschliesslich Wasserdebit haben, 
und wo die Eisenbahnwagen nur zum Transport bis an die 
Schiffe dienen, wird eiu unnöthiges Verwiegen gespart, da 
hier entweder die geaichten Schiffe die richtige Fracht an
geben, oder das Verkaufsgewicht erst bei der Ankunft in 
der Empfangsstation, z. B. in London, festgestellt wird. 

Es hat dieses häufig zu der nicht richtigen Ansicht 
Veranlassung gegeben, dass in manchen Districten Eng
lands das Gewicht in den Eisenbahnwagen gar nicht con

, statirt würde. 
Das Verwiegen erfolgt sehr sch11cll 'beim Rangiren 

der Züge, so dass ein namhafter Zeitverlust dabei nicht 
stattfindet. Die Ladung der Waggons wird auf 50 Pfund 
oder 100 Pfund genau festgestellt'· und. wird der Wage
schein der Grube, welcher zugleich die Frachtkarte bildet, 
auch bei dem Ucbergangc auf die Haupteisenbahnen als 
richtig angenommen. Dabt>i chargiren die Eisenbahnen 
ihrerseits - natürlich innerhalb gewisser Grenzen - auch 
nur das wirklich angegebene Gewicht, und verlangen nicht, 
dass jeder Wagen immer seine volle Ladung enthält. 
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Notizen. 
Freiherr v. Baumgartner, zuletzt Präsident der kaiserl. 

Akademie der Wissenschaften und Mitglied des Herrenhauses, 
welcher wiederholt als Minister für öffentliche Arbeiten und als 
Finanzminister die oberste Leitung der Bergwesens-Angelegen
heiten geführt hat, ist am 30. Juli d. J. Nachmittags zu Hietzing 
bei Wien im 72. Lebensjahre gestorben. 

Die k. k. Staatseisenbahn-Gesellschaft hat seit Kur
zem für die Geschäfte ihrer Banater Eisenwerke und hiesigen 
Maschinenfabrik eine General-Agentie in Wien bestellt. Dieselbe 
wird sich unter der Firma: Wle11er General-Age11Ue ITir die Da11a
ter Eisenwerke und die Wle11er lllascblnen-Fabrlk der k. k. prlv. üst. 
Staatseisenbahn-Gesellschaft mit dem Verkaufe der Producte und 
Fabrikate dieser Etablissements beschäftigen, und es wurde zum 
Behufe eines möglichst sellistständigen Vorgehens Herr Eduard 
Leys er, Civil-Ingenieur hier, mit den nöthigen Volhnachten 
versehen. 

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

Personal-Nachrichten. 
Auszeichnung. 

Se. k. k. Apostoiische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessnng vom 7. Juli d. J. dem Olmützer fürsterzbischöf
lichen Bergrathe Franz K 1 ein p et er in Anerkennung seines 
vieljährigen verdieDBtvollen 'Virkens das Ritterkreuz des Franz
J oseph-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht. 

Ernennung. 
V e m k. k. F i n a n z m i n i s t e r i u m. 

Der controlirende Amtsschreiber des Salzverschleissamtes 
in Bochnia, Johann Hass, zum Controlor bei dem Salzver
schlcissamte in Tnrowlrn. 

Erledigung. 
Die Hilttenmeistersstelle bei der Kapniker Werks

verwaltung in der IX. Diiltenclassc, mit dem Gehalte jährl. 
840 fl. 1 12 \Viencr-Klaftcr Dcputatholz, freier "rohnung sammt 
Gai·ten, gegen Cautionserlag im Gchaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg
acadcmischen Studien, praktischer Kenntniss im Metall-, Hütten
und Au1bereitnngswesen, dann der Kenntniss der Landessprachen 
binnen sechs Wochen bei der Berg-, Forst- und Güter-Di
rcction iu Nagybanya einzubringen. 

Montan-yerwaltung. 
Enthebung der Fina.nz-Le.ndesbehörde11 von der Vorle.ge der Theil

vore.nschlü.ge über die Elnne.hmen e.n Me.ssen- und Frelschurf
Gebühren. 

Giltig fiir sämrutliche Pinanz-Laudesbohörden. 

Zahl :l 19S 1.rn;. 

In Folge der mit 1. .Jiinner 1 SG5 stattgefundenen Ucber
weisnng der Massen- undFreischurf-Gebiihren auf den 
Etat des Ministeriums für Handel und Volkswirthschaft findet 
man die Finanz-Landesbehöruen auf der mit Verordnung vom 
18. November 1863, Z. 4358-F. M. (V. ßl. Nr. 54, S. :rn!l), an
geordneten Vorlage der Theilvoranschläge über die Einnahmen 
an Massen- und Freischurf-Gebühren des Bergwesens 
mit dem Beisatze zu entheben, dass diese Theilvoranschläge 
nunmehr von den Berghauptmannschaften unmittelbar an das 
Ministerium für Handel und Volkswirthschaft zu gelangen haben. 

Die hierauf bezüglichen Weisungen sind den Berghaupt
mannschaften durch das Ministerium für Handel und Volks
wirthschaft bereits ertheilt wonlen. 

Wien, den 4. Juli 1865. 

Diese Zeitschrift er8 cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen R r ti s t i s <' h eo Beigaben. Der Pränumerationspreis 
st jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Tblr. 10 Ngr. Mit fre.nco Postversendung 8 fl. bO ltr. ö. W. lJie Jahresa~onnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen M.aschinen-, Bau- und A~fber~1tungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 a g e. ln•erate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die ge~paltene Nonp11.re11lezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur fre.nco angenommen werden. 

Druck v. Karl Winternitz ~Co. in W!en. 
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Erörterungen über den Betrieb der Besse
merhütten in Oesterreich *). 

Nichts ist für die gute Sache schlechter, als wenn un
richtige Urtheile über dieselbe in die Oeffentlichkeit gelan
gen, und besonders, wenn sie von Männern abgegeben 
werden, von welchen nicht bloss eine allgemeine wissen
schaftliche Bildung erwartet, sondern gerade über den Ge
genstand, über welchen das Urtheil nbf!egcbcn wurde, ein 
eingehendes Studium, ein besonderes Interesse vorausge
setzt werden muss. Es ist nothwendig, solche Urtheile, 
die mit den bisher gemachten Erfahrungen nicht überein
stimmen, zu berichtigen, und, sind dieselben öffentlich aus
gesprochen worden, bei der Berichtigung derselben den 
gleichen Weg, die Ocffentlichkeit, einzuschlagen. 

Die Wiener Zeitung bringt im Blatt Nr. 168 vom 25. 
Juli d. J. den Sitzungsbericht aus den Verhandlungen der 
Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogthum 
Oesterreich unter der Enns von der am 12. Juli 1865 ab
gehaltenen Sitzung, in welcher Herr Kammerrath Pranz 
Miller über das Ilesscmer-Vcrfahren bei der Stahlerzeu
gung in Oesterrcich rcferirt. 

Wir wollen nur einzelne Stellen aus diesem Referate 
herausheben. 

„Auf dem llessemcr-Stahlwerkc der priv. Südbahn in 
Graz wird mit dem englischen Ofen gearbeitet und das er
zeugte Product lässt nichts zu wünschen übrig. 

Der Stahl übertrifft allen bisher in England aus an
deren Roheisensorten erzeugten, und die Gestehungskosten 
desselben übersteigen jene des gewöhnlichen Eisens um 
kaum mehr als 25 pCt. 

Nicht eben solche Resultate lassen sich bezüglich des 
Bessemer· Verfahrens in Heft und Neuberg constatiren. 

Die letztgenannten Etablissements wurden in Folge 
gewisser Vorurtheilc gegen englische Oefen mit 
s c h w e d i s c h e n Bessemer -Apparaten versehen, und ha-

*) Der Zweck der Mittheilung jenes Kammerberichtes in 
der letzten Kummer unseres ßlattes ist durch diese Erörterun
gen erreicht. "·ir waren schon neuerlich in der Lage, aus per
söl"liicher Anschauung zu constatiren , dass der s eh wedische 
Ofen vor uusercu eigenen Augen sehr gut gearbeitet hat. 0. H. 

ben dadurch eben, wie Referent angibt, nur ausnahmsweise 
ein brauchbares Fabrikat hervorgebracht. 

Es kann angenommen werden, dass höchstens die 
Hälfte des erzeugten Stahles verwendbar wurde, und diesem 
Umstande ist es zuzuschreiben, dass der in Handel ge
setzte inländische Bessemer-Stahl bisher keines guten Ru
fes genoss. 

Während die Eisenwerke zu Heft und Turrach sich 
noch immer vergeblich damit abmühen, unter lleibeha.ltung 
des schwedischen Apparates einen durchwel-(S brauchba
ren Stahl zu erzeugen, hat das Oberverwesamt Neuberg 
sofort nach den praktischen englischen Apparaten gegrif
fen, die früher ciugcführtcn schwedischen beseitigt, und es 
soll bereits eine sehr entschiedene Besserung der Produc
tion eingetreten sein. 

Dass die österreichischen Techniker, denen es nicht 
nöthig schien, ausreichende praktische Erfahrungen in 
England über das Bessemer-Verfahren zu sammeln, grosse 
Schwierigkeiten zu überwinden haben, bis sie an's Ziel ge
langen, dies war vorauszusehen. 

Hat doch Herr Bes s e m c r selbst nahezu sechs Jahre 
unausgesetzter Thätigkcit aufwenden müssen , bis er das 
von ihm erfundene V erfahren auf jenen Punct der höchsten 
Vollkommenheit gebracht hatte, auf dem es sich heute hier 
befindet. u 

Ferner führt Herr Referent an, „ dass ein durch
g r e i fe n de r u n d g r o s s er Er f o 1 g i m B e s s e m er
V e r f a h r e n h i e r n u r d a n n i u ll ii. 1 d e e r z i e l t w e r
d e n kann, wenn unbedingt dem englischen 
Systeme der Vorzug gegeben und das schwe
dische Verfahren für immer beseitigt wird.u 

Sehr wohlthuend ist hierauf die ausgesprochene An
sicht der Herren Haar dt, Recken s c h u s s und W .j n t er
s t ein, dass die Kammer mit einem Gutachten über die 
Zwcckmässigkeit der schwedischen und der englischen Me
thode in der Bessemer-Stahlerzeugung insolangc zurück
halten solle, bis die technischen V ersuche, Beobachtungen 
und Erfahrungen zahlreicher sein werden, um über diesen 
Gegenstand ein wohlgegründatcs Urtheil fällen zu können. 

Gehen wir nun im Detail auf den Gegenstand ein, in 
dem Herr Referent sich über die ganze Angelegenheit be-
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züglich des Bessemerns bei seinem Besuche der beiden 
Werke Graz und Neuberg nicht sehr genau instruirt, und 
sich über die beiden andern Werke kaum genügend erkun· 
digt zu haben scheint, da es sonst nicht leicht möglich ge
wesen wäre 1 dass •eich so viele Irrthümer eingeschlichen 
hätten. 

Ohne den gewiss sehr vorzüglichen Leistungen der 
Bessemcrhütte in Graz und deren unermüdlichemErbauer 
und Leiter nur im Entferntesten nahe treten zu wollen, 
müssen wir einige Thatsachen herausheben, die, wie eben 
bemerkt, das Verdienst der Hütte in Graz nicht im Minde
sten herabsetzen, wohl aber die Leistungen der anderen 
Hütten entsprechend hervorheben, und die gegen diesel
hen gefasste Meinung berichtigen sollen. 

Die Hütte in Graz hatte mit viel geringeren Schwie
rigkeiten zu kämpfen, als jede der 3 anderen in Oesterreich 
in Betrieb stehenden Bessemerhütten. Dieselbe wurde im 
Wesentlichen genau nach dem Muster der Bessemerhütte 
bei Brown in Scheffield erbaut, und der Betrieb von einem 
besonders für diesen Zweck cngagirten englischen Arbeiter 
eingeführt und geleitet. Das Roheisen wird im Flammofen 
umgesehmolzen und unter den gegenwärtigen Verhältnissen, 
unter denen bei allen Hochöfen mehr als genug Vorräthe 
an Roheisen vorhanden sind, während die Zahl der Abneh
mer eine sehr geringe ist, gehört es bei der bekannten vor
züglichen Qualität unseres steirischen und kärntnerischen 
Roheisens gewiss nicht zu den grössten Schwierigkeiten, 
sich die richtige Roheisensorte zu verschaffen. Dessenun
geachtet mussten viele Versuche ausgeführt werden, bis 
die gehörige Gattirung von Roheisensorten zusammenge
stellt war, welche die günstigsten Resultate lieferte, gewiss 
war eine grössere Anzahl von Chargen erforderlich, bis da·s 
Richtige getroffen war und der Betrieb ein currenter ge
nannt werden konnte, 

Anders verhält es sich bei den anderen 3 Bessemer
hütten. Ganz richtig die Verhältnisse auffassend, dass es 
gerade für Oesterrcich von besonderem \Verthe sei, das 
Roheisen unmittelbar vom Hochofen zu verwenden, um 
auf diese Weise, die vorzügliche Qualität desselben aus
nützend, billiger, als an andern Orten, zu erzeugen, hat 
man nur Oefen, theils Flamm-, theils Cupolöfen, zur all
fälligen Aushilfe erbaut und verwendet beim currenten 
Betriebe, ohne es nochmals umzuschmelzen, das Roheisen 
flüssig, wie es beim Hochofen erhalten wird. Dass aber da
bei die 8chwierigkeiten wachsen, indem es selbst bei dem 
geregeltstcn Hochofenbetriebe nicht immer leicht wird, ge
nau dieselbe Qualität grauen Roheisens zu erzeugen, dass 
diese Schwierigkeiten ungleich grösscr werden, wean an 
einer Hütte in einem Hochofen, der ursprünglich zur Er
zeugung von weissem Roheisen zugestellt wurde, nun 
graues Roheisen erzeugt werden muss, beda1f wohl kaum 
der Erwiihnuug. 

Was den Vorwurf anbelangt, dass es den österreichi
schen Technikern nicht n ö t h i g schien 1 sich prak
tische Erfahrungen in England zu sammeln, so ist derselbe 
uicht vollkommen gerechtfertigt, denn so Mancher, der Zeit 
hatte und über die nöthigen Mittel verfügen konnte, suchte 
in England zu lernen; wenn es aber einzelnen Betriebs
beamten durch Localverhältnisse nicht vergönnt war, sich 
in England Erfahrungen über den Bessemerbetrieb zu sam. 
meln, so ist es gewiss nicht ihre Schuld, und Jeder dersel
ben hätte es sicher vorgezogen, vor der Ausführung seiner 

Bauten, vor der Inbetriebsetzung seiner Hütte den Process 
aus eigener Anschauung an anderen Orten, sowie in Eng· 
land, kennen zu lernen. Um so ehrenvoller ist es daher, 
dass selbst nach so kurzer Versuchszeit, oft ohne die nö
thigen Iustructionsrei~en der Betriebsbeamten, ohne Arbei
ter um enorme Preise aus dem Auslande zu beziehen, die 
Resultate so befriedigende, das erhaltene Product von so 
vorzüglicher Qualität wurde. 

Herr Referent hebt ferner hervor 1 dass der Process 
nur dort gut durchgeführt werde, dass nur dort eiue gute 
Qualität des erhaltenen Productes erzielt werde, wo eng
lische Oefen angewendet werden, als ob es eine ausge
machte Thatsache wäre, dass schlechte Qualität des Pro
ductes und schwedische Oefen unbedingt an einander ge
knüpft wären, und betont dabei, dass in F o 1 ge gewisser 
Vor ur t h e i 1 e gegen englische Oefen die Hütten iu Heft, 
Neuberg und Turrach mit schwedischen Bessemer-Appa· 
raten versehen wurden. 

Gewiss ist, dass die Vorurtheile gegen die englischen 
Oefen nicht so gross sind, als Herr Referent (aus welcher 
Utsache, ist nicht angeführt) glaubt, und Beweis dafür ist, 
dass in Turrach, wo bekanntlich in Oesterreich zuerst der 
Bessemer-Process durchgeführt wurde, ein englischer Ofen 
gebaut wurde und bis jetzt noch nie ein schwedischer 
Ofen daselbst stand, was dem Herrn Referenten entgangen 
zu sein scheint. - In Heft hat man bei der ersten Anlage 
einen schwedischen und einen englischen Ofen erbaut; zu
fällig kam der schwedische Ofen daselbst zuerst in Betrieb 
ur.d man war mit den Resultaten so zufrieden, dass man 
denselben nicht bloss beibehielt, sondern bei der Erweite
rung des \Verkes einen grösseren Ofen gleicher Construc
tion dazu baute. 

In Neuberg hat man nicht erst dann, wie Herr Refe. 
rent anführt, zu den englischen Ocfen gegriffen, nachdem 
die Resultate (was überdies anch nicht richtig ist) bei den 
schwedischen ungenügend waren, sondern noch vor Beginn 
des Baues wurde bestimmt, beide Systeme von Oefen an
zuwenden, damit Neuberg die Aufgabe, als Versuchshütte 
für den Gesammtstaat zu dienen, möglichst vollständig er
fülle und die Vor- und Nachtheilc beider Systeme, wenn sie 
unter gleichen Verhältnissen angewendet werden (denn 
nur dann kann von einem richtigen Vergleiche gesprochen 
werden), durch V crgleichc ermittelt werden können. Der 
schwedische Ofen, als der einfachere und schneller herzu. 
stellende, konnte eher in Betrieb gesetzt werden, :ils der 
englische, bei dem die Vollendung der Bewegungsvorrich
tungen mehr Zdt erforderte. Es wurden somit die Char
gen, bei denen man erst lernen musste, im schwedi
schen Ofen gemacht, während man, schon ausgerüstet mit 
einer Reihe von Erfahruugen, den Betrieb in dem englischen 
Ofen begann. 

Es ist daher vollkommen unrichtig, wenn Herr Mil
ler behauptet, dass Neuberg erst dann ein brauchbares 
Product erzeugte, nachdem man die schwedischen Oefen 
gänzlich abgeworfen, und dieselben durch englische er
setzt habe, denn es steht d!'r schwedische Ofen noch in 
Neuberg und ist abwechselnd mit dem englischen in Be
trieb; ausscr<lem ist doch nicht anzunehmen, dass \Verke, 
wie Neuberg und Heft, die schwedischen Oefen, wenn sie 
wirklich so schlecht wären, wie Herr Referent sie schil
dert, nicht schon längst, statt sie zu betreiben oder noch 
Xeue dazuzubauen, abgeworfen hätten. 
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Eben so unrichtig ist es, wenn besonders hervorge
hoben wird, dass angenommen werden muss, dass in 
Heft und Neuberg höchstens die Hälfte des erzeugten 
Stahles verwendbar wurde, und dass es diesem Umstande 
zugeschrieben werden muss, dass der in Handel gesetzte 
inländische Bessemerstahl bisher keines guten Rufes ge
noss. - Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei Einführung 
eines neuen Processes gewisse Schwierigkeiten zu überwin
den sind, dass Prodncte erzeugt werden, die nicht von so 
vorzüglicher Qualität sind; es war dies aber bei Einführung 
von anderen Processen, z.B. seiner Zeit bei Einführung des 
Puddlingsprocesses, in noch viel höherem Masse der Fall. 
- Neuberg und Heft dürften, wenn man genaue nume
rische Daten erhebt, in den ersten 50 Chargen vielleicht 
k e.um einige Perccute von wirklich unbrauchbarem Besse
mer-Mete.11 nachweisen können, während dies in den spä
teren Perioden so zusagen nicht aufgefunden werden kann. 
Producte von etwas minderer Qualität mögen hie und de. 
vorkommen, und rs handelt sich dann nur um eine rich
tige Sortirung und entsprechende Verwendung. Häufig 
trägt aber auch Derjenige an dem schlechten Rufe, welcher 
dem inländischen Producte zu Tl<ieil wurde, Schuld, der 
die Weiterverarbeitung des von den Hütten gelieferten 
Materials übernimmt, und der oft nur zu sehr geneigt 
ist, das Product eines neuen Processes nur desshe.lb schlecht . 
zu nennen, weil es eine andere Bearbeitung verlangt, die 
flr sich erst aneignen müsste, und dessha\b Mühe, Zeit 
und Geld in Anspruch nimmt, kurz für den Augenblick 
Unannehmlichkeiten bereitet. Sehr häufig wird auch da
durch gefehlt, dass für einen bestimmten Artikel 11icht die 
richtige Sorte, nicht die richtige Härtenummer gewählt 
wird, und es liegt dann viel zu nahe, um das eigene Reno
mee zu retten, die Schuld einzig und allein dem bezogenen 
Producte, der schlechten Durchführung des neuen Proces
ses oder was immer für einer Ursache zuzuschreiben. 
Ueberdies muss es mit der schlechten Qualität des im In
land erzeugten Bessemer-Metalles nicht so schlimm stehen, 
da man nebst vielen anderen Artikeln beispielsweise das
selbe auf W eissblech verarbeitet, wozu bekanntlich nur 
ausgezeichnetes Materiale verwendbar ist. -

Was nun den wesentllichen Unterschied zwischen 
beiden Systemen von Oefen und dem in denselben erzeug
ten Producte anbelangt, so scheint Herr Referent sich an 
demjenigen Orte, wo wirklich mit beiden Oefen seit länge
rer Zeit hindurch gleichzeitig gearbeitet wird, in Neuberg 
nämlich, nicht hinreichend genau erkundigt zu haben. Es 
ist nicht zu leugnen, dass die Arbeit beim englischen Ofen 
in mancher Beziehung bequemer und leichter durchzuführen 
ist, dass die Arbeit selbst viel eleganter aussieht. Nach den 
bisher gemachten Erfahrungen ist man aber auch nicht im 
Stande, mit annähcrungsweiser Sicherheit behaupten zu 
können, dass in dem ciucn ode1· dem andern dcrOefon eine 
bessere oder schlechtere Qualität, mehr oder weniger Guss
blöcke, Auswurf, Schalen etc. erzeugt, kurz, dass das er
zielte Resultat heim englischen Ofen immer gut, beim 
schwedischen hingegen immer schlecht werden müsse, im 
Gegenthcil, es wurden bezüglich der Qualität in beiden 
Oefen gleich gute Hesultatc erreicht. 

Es muss daher die vom Herrn ~Iiller ausgesprochene 
Ansicht: ndass ein durchgreifender und grosser Erfolg im 
llesscmer-Yerfahren hier nur dann in Bälde erzielt werden 
kann, wenn unbedingt dem englischen Systeme der Vorzug 

gegeben und das sehwedische Verfahren für immer besei
tigt wird, u bei günstigster Beurtheilung als verfrüht be
zeichnet werden. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass gewiss, sobald nur 
hinreichende Erfahrungen gesammelt sind, von Seite des 
k. k. Oberverwesamtes Neuberg detaillirte Zusammenstellun
gen der Vor- und Nachtbeile der beiden Systeme von Oefen, 
begründet aufziffermlissige Daten, veröffentlicht werden, so 
dass man dann im Stande sein wird, ein wohlbegründetes 
Urthcil über diesen Gegenstand abzugeben. 

Ohne die Vorzüge des englischen Ofens bezüglich der 
bequemeren Arbeit beeint.rächti~en zu wollen, muss doch 
noch schliesslich erwähnt werden, dass der schwedische 
Ofen gegenüber dem englischen einen wesentlichen Vor
theil, den des geringeren Anlagecapitals, für sich hat, ein 
Vortheil, der in vielen Fällen gewiss nicht zu unter
schätzen ist. 

Erfahrungen über Rauchverbrennung. 

B. 
Die Entwicklung der Mängel der bis jetzt allgemein 

iiblichen verschiedenen Pcuerungs-Anlageu und die Anprei
sung der beweglichen Feuerroste als vorzügliche Einrich
tung (siebe diese Zeitschr. Blatt Nr. 14) fordert zum Nach· 
denken auf. 

Beobachte! Sammle! vergleiche! 
Ich calculire, die kritische Schätzung des \Verthes 

eines beweglichen Rostes wird bei dessen praktischer Aus
führung auch bei diesem nicht unerhebliche Mängel auf
decken. Die Complicirtheit desselben ist in der Praxis wohl 
kein Vortheil. 

Die Abnützung der Räder, Riemen, dann derverbrenn
baren Gusseisen-Bestandtheile, die nur in einer Giesserei 
hergestellt werden können 1 die Schmier·:'.lfaterialieu, ver
mehren die Hütten-Regie. Ein Mann zur Bedienung wird 
wohl nicht entbehrt werden können. 

Und wie es damit bei jenen verschiedenen, minder 
brennbaren und weniger Hitze gebenden Braunkohlen in det· 
Anwendung für Puddlingsöfen und Schweissöfen gehen 
wird, bei denen bis jetzt der Heizer nur mit grosser Uebung 
und Accuratesse beim Heizen eine entsprechende Hitze im 
Flammofen hervorbringen kann, wird dereu praktische Ver
wendung zeigen. 

Einfoche Vorrichtungen sind fiir den prak
tischen Betrieb vo11 grösstem ·wcrth; dahin 
mnss getrachtet werden. 

Das im Blatte Nr. 2 in Betreff der Rauchverbrennung 
bei Oefon mit Weissgluth bezüglich der Verbrennung des 
Uebers(;busses der beim Schüren erzeugten brennbaren Gase 
Gesagte will ich hier nochmals wiederholen : 11 für den Zeit· 
abschnitt des Schürens soll in jeder rntionell betriebenen 
Hütte, vorzüglich, wenn mit der U eberhitze Dampfkessel 
geheizt werden und das Russen also auch für die Dampf
kessel nachtheilig wirkt, die Einrichtung getroifon sein, dass 
man beliebig heisse Luft zuströmen lassen kann , um die 
durch Schüren entstehende übermässige Menge von brenn
baren Gasen verbrennen, und die sich dadurch entwickelnde 
\Värme zu Gute bringen zu können" - und diesen Satz 
in der praktischen Anwendung anschaulich machen. Man 
möge versuchen, ob die folgende, dem Gesagten entspre-

* 
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chende Vorricbtnng nicht in den meisten Fällen den ange
rübmten beweglichen Feuerungsrost entbehrlich macht. 

Die einfache Vorrichtung, um den oben angegebenen 
Zweck zu erreichen, ist folgende, welche bald nach Schrei
ben des Aufsatzes im Blatte Nr. 2 dieser Zeit. mit Erlaub
niss des Herrn Vorstandes und k, k. Bergratbes Josef Rit
ter von Ha m p e in Eibiswald bei einem Scbweissofen von 
mir versucht wurde. 

In der Wand der Schlackenansammlungsgasse des 
Schweissofens, welche gegen den Dampfkessel aufsteigt, 
wurde 3 Zoll unter der Maueroberfläche ein horizontaler 
quadratischer Canal 6" O gemauert, welcher in die freie 
Luft mündet und an einem Ende vermauert, am anderen 
aber mit einem ordinären Sparherdtbürl zu verschliessen 
ist. Von diesem Luftcanal steigen 5 kleine Canäle 3 Zoll 
hinter der Böschungsmauer in die Höhe; jeder dieser Canäle 
hat 3 Zoll Breite, 2 Zoll Tiefe. 

Wircl geschürt, neues Brennmaterial aufgegeben, so 
wird das kleine Luftthürl geöffnet, Luft strömt ein, wird in 
den engen Canälen heiss und verbrennt, aus den Canll.len 
austretend, unter dem Dampfkessel die brennbaren Gase so 
vollkommen, dass am Kamin sogleich anstatt qualmender 
Rauch nur Aschenstaub und verbrannte farblose Gase aus
strömend erscheinen. 

Der Nutzen dieser einfachen, billigen, auf die Schweiss
manipulation im Ofen gar keinen Nachtbeil ausübenden 
Vorrichtung ist: 

a) Verhinderung des Belegens der Kesselwandungen 
mit Russ, wodurch die 'Värme dem ·wasser im Kessel viel 
leichter und vollstiindiger mitgetheilt wird. 

b) Vollkommene Benützung der nach dem Schüren 
im Uebcrmasse entwickelten brennbaren Gase. Im Verhält
nisse der Abnahme der Gasentwicklung wird nämlich das 
Thürl zugeschoben, der Lufteintritt vermindert. 

c) Genügende Heizung der Dampfkessel beim Stahl
schwcissen, bei welcher Manipulation wegen der clahei nö· 
tbigen rauchenden Flamme im Arbeitsheerde getempert 
wird, wodurch weniger Wärme zum Dampfkessel gelangt, 
und bald Dampfmangel eintritt. Durch Oeffnen des Luft
Thürls hat man es aber in seiner Gewalt, im Herde rauchende 
Flamme und unter dem Dampfkessel hohe Gluth zu haben. 

d) Nicht unwahrscheinlich ist es, dass man in dem 
ähnlichen Falle, beim Stahl-Puddeln, sich auf ähnliche Weise 
wird helfen können. 

e) Nicht minder, dass man bei Blech-Glühöfen die 
rauchende Flamme wird dadurch vortheilbafter für Neben
zwecke benützen können. 

Nach meiner bisherigen Ueberzeugung und den in 
Eibiswald ausgeführten zweierlei Proben genügen, um das 
Brennmaterial vollkommen zu benützen, und den schädli
chen und lästigen Rauch zu verbrennen, die beschriebenen 
einfachen Mittel: 

a) für kleine Feuerungen, als z. B. Dampfkessel, 
Trockenanstalten etc. die früher beschriebenen Rauchver
brennungs-Gittermauern; 

b) für Feuerungen aber, die ohnedem W eissgluth erzeu
gen, worin die Rauch bildenden Gase zersetzt werden und bei 
gehöriger Anordnung, ausser nach dem Schüren, nicht 
rauchen, die Zuführung heisser Luft je nach dem Erfor
dernisse entweder hinter dem Fuchs , oder hinter der 
Feuerbrücke. - Eibiswald, am 1. Juni 1865. 

Franz P. Melling. 

Vincenz Manz Ritter von Mari ensee. 
Ein bcrgmännisch-culturgeschichtlichcs Lebensbild. 

Am 11. Juli schloss sieh das Grab über den sterbli
chen Ueberresten eines Mannes, der, gekannt in weiten 
Kreisen, dazu berufen war, eine hervorragende Rolle zu 
spielen in der Cultur-Entwicklung eines Kronlandes der 
österreichischen Monarchie. Vincenz Manz Ritter v. M a· 
ri en s e e, Bergwerkseigenthümer zu Jakobeni in der Buko
wina, verschied am 10. Juli 1865 nach mehrmonatlieher 
Krankheit an den Folgen eines Magen- und Leberleidens. 

Obgleich die Bestattung der Leiche einen Tag vor 
dem ursprünglich gesetzten Termine stattfinden musste, 
waren die anwesenden Leidtragenden nach Tausenden zu 
zählen. Die Bewohner der Umgegend, hoch und niedrig, 
jung und alt, waren in Bewegung. Die Geistlichkeit der 
verschiedenen Ritus, die Spitzen der politischen Behörden 
und Camcralbeamten, die Curgäste des benachbarten Ba
des Dorna, die Beamten des Bergwerks-Complexes, Werks
arbeiter und Massen von rumänischen Bauern und Bäue -
rinnen in Feierkleidern waren herbeigeeilt, um dem Dahin
gesehiedenen den letzten Liebesdienst zu erweisen. Galt 
es doch, das Andenken des M1mnes zu ehren, welcher, ge
schätzt in höheren Kreisen wegen des Adels seiner Gesin
nung, der arbeitenden Classe durch 37 Jahre seines Wir
kens in der Bukowina stets nur Beweise seiner Herzens· 
güte und wohlwollenden Fürsorge für das materielle und 
geistige Wohl derselben gegeben hatte. Und wenn es dem 
Verblichenen in den letzten Lebensjahren nicht mehr ver
gönnt war, in gewohnter Weise fürsorgend eingreifen zu 
können, wenn die Ungunst der Verhältnisse ihm die Hände 
band, so lieferte die eben eo rege, wie tiefe Theilnabme der 
Bevölkerung den glänzendsten Beweis, dass die früher in 
so reichem Masse gespendeten Wohlthaten mit unverlösch
licben Zügen in den Herzen der Empfänger eingegraben 
waren. 

Beim Leichenzuge funetionirte die römisch-katholische 
und griechisch-orientalische Geistlichkeit. Die Knappschaft 
war mit brennenden Grubeniampen ausgerückt, der Sarg 
wurde von Werksbeamten zur letzten Ruhestätte getragen 
und als man ihn, nach Abhaltung der Leichenrede durch 
den Localpfarrer, in die Gruft versenkte, und die Bergmän
ner ihrem Bergherrn, die Tausende der anderen Leid· 
tragenden dem dahingeschiedenen Freunde und Gönner 
unter dem Dröhnen der Böllerschüsse ndas letzte Glückauf" 
zuriefen, da blieb kein Auge trocken. 

* * 
Vincenz Manz Rittervon Mariensee, gebo 

ren am 6. Mai 1800, war ein Sohn des k. k. Majors, Vin-
cenz l\fauz von Mariensee und dessen Gemahlin , ge
borne Baronesse Alfson. Er begann seine bergmännische 
Laufbahn mit dem Besuche der Bergacademie zu Sehem
nitz im Jahre 1817, absolvirte die bergmännischen Studien 
im Jahre 1819, und trat hierauf in die österreichischen 
Staatsdienste, anfänglich bei der Kammerverwaltung zu 
Neusohl, und später als Secretär bei der k. k. Salzburger 
Directiou dienend. Verwandtschaftsverhältnisse bestimmten 
ihn iudess bald, die begonnene Laufbahn aufzugeben und 
in die Dienste seines Oheims und ersten Gründers des Bu· 
kowinaer Werkscomplexes, Anton Manz v. Mariensee, zu 
treten. Nach dem Tode des verdienten Werks-Directors 
Johann Mches übernahm er im Jahre 1827 das Directo· 



rium, trat aber kurz darauf mit dem Eigenthümer wegen 
käufücherUebernahme der Werke in Verhandlungen, welche 
im Jahre 1828 mit dem Abschlusse des Kaufvertrages 
endeten. 

Der kühne Geist des ersten Gründers der Werke hatte 
unter getreuer Befolgung seines Wahlspruches nlabore et 
perseverantiau in den ersten Decennien dieses Jahrbunder· 
tes in der Wildniss der südlichen Bukowina eine respec
table Basis für weitere bergmännische Unternehmungen ge
schaffen. An dem Käufer war es nun, das Uebernommene 
jener Entwicklung zuzuführen, welche dem Bukowinaer 
Bergwerlfäunternehmen noch vor Kurzem eine der ersten Stel
len bei dr.n Privat-Montanwerken der Monarchie zuwies und 
demselben im J. 1858 bei der allgemeinen Versammlung 
der Berg- und Hüttenmänner zu Wien, wo Vincenz Manz, 
der Section für Hüttenwesen präsidirtc, die Bezeichnung: 
11 eine Bcrgwerks-Colonisation nach grossartigstem Mass
stabe u zu Theil werden liess *). 

Die schon begonnene Erschürfung der Erzlagerstät
ten wurde mit Eifer fortgesetzt und über das benachbarte 
Siebenbürgen und die Marmaros ausgedehnt. Und wenn 
auch der Erfolg hinter den Erwartungen zurückblieb und 
man den dermaligen Unternehmungen vom streng berg
männischen Standpuncte aus den Vorwurf zu grosser Dila
tirung machen kann, so wurden sie in anderer Hinsicht um 
so segensreicher für die ganze Gegend. Der schürfende 
Bergmann, der mit der Axt in der Hand sich den ersten 
Zutritt in die Urwälder der südöstlichen Karpathen erzwun
gen, eröffnete, wenu viele Fundstücke sich fanden , einen 
Reitsteig, und zeigte der Bau sich mühelöhnig, 11 eineFahr
strasseu. Der Bergmann, hier, wie an so vielen andern Or
ten, der äusserstc Vorposten llcs hinter ihm herschreitendcn 
Handels, durchschritt zuerst die Baumwüsten und eröffnete 
die Communication zwischen den b1machbarten Provinzen 
Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowiua. Heute belebt 
diese Strassen der Fruchthandel, und allwöchentlich passi
ren Caravancn zu Hunderten von 'Viigen die 1 O l\Ieilen 
lange „Manzstrasseu von Jakobeni bis Borsabanya. Sie 
führen die Früchte von billigeren Märkten in bedürftigere 
Gegenden. 

Aus den erkauften Bergwerken entwickelte sich das 
Kupferbergwerk Poschoritta gleich nach der Uebernahmc 
in sehr erfreulicher 'Veisc. Die Production an Garkupfer 
steigerte sich von 700 Ctr. auf das Doppelte und überschritt 
schliesslich 2000 Ctr. Die iibcrnommcnen zwei Kupfer
schmelzöfen erwiesen sich in Folge dessen als unzulänglich, 
und es wurde zum Bau eines dritten Ofens und zur Ver
grösserung der Pochwerke gescliritten. 

.Mit der Eröffnung der Comrnunicationcn, mit dem 
Fortschreiten der Cultur steigerte sich gleichfalls die Nach
frage um Eisen. Der einfache Landmann beanspruchte ver· 
besserte Pflüge, der Oekonom erbaute l\Iaschinen, die ante
diluvianischen Bauernwägen mit schuhdickcn Rädern ver
schwanden mehr und mehr und machten leichten, mit Eisen 
beschlagenen Fuhrwerken Platz. Den höchsten Aufschwung 
aber erhielt die Eisenindustrie in Folge bedeutender Güter
pachtungen, welche zwar nu!" vorübergehend waren, ihrer 
Zeit aber sehr heilsam auf die Werksentwicklung wirkten, 
und endlich durch die Schliessung von Handelsvcrbindun-

*) Bericht der 1. Versammlung von Berg- und Hütten
männern in Wien. - C. \Yeis: Der Bergbau als Colonisator. 
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gen mit der Moldau. Nach und nach bildete sieh ein Tausch
handel zwischen den Bukowinaer EisenwerkenundMoldau
schen Kaufleuten aus. Erstere lieferten Gusswaaren, alle 
Sorten Roheisen, Pflüge und Hauen zum Mais- und 'Vein
bau, letztere den Bedarf der Werke an Frucht. Die W erth
differenz wurde mit baarem Gelde beglichen. 

Eine Potenzirung der Eiscnproduction gestaltete sich 
clemnach bald zur gebieterischen Nothwendigkeit, und die 
örtliche Lage der Eisenwerke begünstigte dieselbe in sel
tener Weise. Die Erze, welche man früher mittelst weit
schichtiger Schürfungen in grösseren Entfernungen von 
den Werkscolonicn und Hochöfen suchte, fanden sich in 
hinreichender Menge in der Nähe derselben - das Glim
merschiefergebiet der südlichen Bukowina birgt iu verbrei
teten Zonen Lager von Brauneisensteinen, Schwarzeisen
steinen (Gemengen von Manganerzen und Eisenoxydhydrat), 
sehr reichen Magneteisensteinen und Eisenglanzcn. Au 
die Juragebilde knüpfon sich Vorkommen von dichten 
Rotheisensteinen, und die neocomen Sandsteine führen un
zählige Flötze von Sphärosideriten und Thoncisensteinen. 

Die bessere Erschliessung dieser Erzlagerstätten in 
möglichster Nähe der Schmelzöfen war die Grundbedin
gung für die nothwcndig gewordene Erhöhung der Eisen
production. Der verstorbene ßergherr erkannte dies klar, 
und erliess nicht allein diesbezügliche zweckdienliche An· 
ord nungen, sondern griff mit besonderer Vorliebe au eh 
selbst in den Betrieb des Bergbaues ein. 

Die in dieser Richtung erzielten Resultate können als 
äusserst befriedigende bezeichnet werden. Die leichtschmel
zigen, gutartigen Schwarzei8ensteine wurden an mehreren 
günstig gelegenen Puncten neu erschlossen oder in schon 
bekannten Localitäten in grosser Mächtigkeit entblösst. Sie 
liegen in unerschöpflichen Massen aufgespeichert in der 
Natur in unmittelbarer Nähe des HaupteisenwerkeR Jako
bcni. Das Streichen der Magneteisensteiuluger wurde auf 
Siebenbürger und ungarischem Territorio in Adclspuncten 
aufgedeckt. Es entstand die Grube Neu-Collaca mit ihren 
mächtigen Brauneisenstein - und Spatheisensteinflötzen, 
wo, nebenbei bemerkt, die erste Dampfmaschine in der 
Bukowina für die Wasserhaltung und Sehachtförderung zur 
Anwendung kam, und endlich wurde der Reichtlrnm der 
älteren Karpathensandsteine au Sphärosideriten und Thon
eisensteinen zur vollen Evidenz gebracht, 

Die zum Eisenwerke Jakoqeni seit dessen Beginn ge
hörigen Coneessionswäldcr k"nnten nuu nicht mehr die nö
thigcn Kohlen liefern und Vinccnz Manz erweiterte seine 
Besitzungen durch Erpachtung jener Waldungen, welche 
den grüssten Theil vom linken Behange des Bistrizthales, 
vom Triplcx confinium an bis fast zum Ursprunge der Bi· 
stritz, bedecken. Der Fluss „goldene Bistritz u, regulirt und 
flossbar gemacht, wurde zur Lebensader des Jakobenier 
Haupteisenwerkes. Er trägt das Kohlholz auf seinem Rücken 
der zweckmässig eingel"ichtetcn, mit 27 Kohlstlittcn ver
sehenen Rechenkohlung im Manzthalc aus 5 Meilen Ent
fernung zu. 

Mit der fortschreitenden Sicherstellung der Factoren, 
welche eine erhöhte Eisenproduction bedingen, genügten 
die vorhandenen Hochöfen und V erfeinerungswerkstätten 
gleichfalls nicht mehr. Die Erweiterung und Verbesserung 
begann mit dem gänzlichen Umbau des Hochofens l\larga
retha. Später folgte diesem die Anlage des 36 Schuh hohen 
Hochofens Josef und des unter eii:;em Dache befindlichen 
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Cupolofene, eines Baues, der den Anforderungen der Neu
zeit volle Genüge leistete. Die häufige Nachfrage nach eiser
nen Maechinenbestandtheilen veranlassten die Erbauung 
einer Maschinenwerkstätte. Sie kam in nttter Weise zur 
Ausführung und umschliesst mehrere Bohrwerke, Drehwerke, 
Hobelbänke, Schleifereien und eine eigene Schmiede. 

Zur Bewältigung der Stabeisenfabrication wurden end
lich die einfachen Frischfeuer des Hammerwerkes Eisenau 
in Doppelfeuer umgewandelt, im Jahre 1839 die Hammer
werkscolonie Freudenthal mit 6 Frischfeuern, den zugehö· 
rigen Hämmern und mehr als 40 Coloniehäusern , und 
schliesslich das grosse Hammergebäude im Manzthale mit 
6 Feuern angelegt. -

Mit der Erweiterung der Werke vermehrte sich die 
Population in gleichem Verhältnisse. Wie aber die Intelligenz 
de11 Berg-, Hüttenmannes und Maschinenarbeiters durch 
ihren theile gefahrvollen, theils Geschicklichkeit erfordern
den Beruf gehoben wird, so strebt der fromme Sinn des 
Bergmannes in den Feierstunden nach geistiger Anregung 
und Erbauung. Der Fortschritt in materieller Hinsicht er
zeugt bei dem Arbeiter geistige Bedürfnisse, und diesen 
trug Vincenz Manz von l\Iariensee nicht allein in vollem 
Masse Rechnung, sondern er kam denselben gewöhnlich 
zuvor, bevor sie zum bittlichen Ausdruck gelangten. 

Die Gründung der Schulen zu J11kobeni, Louisenthal, 
Eisenau und Freudenthal, die Ausstattung der Jakobenier 
Kirche mit der inneren Einrichtung, die Ertheil~ng von 
Functionszulagen an Werksgeistliche und Schullehrer sollte 
wohl nur rege gewordenen Bedürfnissen Genüge leisten und 
seinem edlen Herzen zur inneren Genugthuung gereichen. 
Es sind alle diese Schöpfungen aber eben so viele unver
gängliche Denkmäler des Biedersinnes, die weit über das 
Leben des Schöpfers hinausreichen werden, gegenwärtig 
aber schon reiche Früchte tragen; deBn, wo anders, wie in 
den cultivirtestcn Ländern lässt sich, wie zu Jakobeni, die 
Erscheinung beobachten, dass fast jeder einzelne Arbeiter 
lesen und schreiben kann!? - - -

Die kurz geschilderte Vervollkommnung der Werke 
fällt vorzugsweise in die ersten zwei Decennien nach An
kauf derselben. 'Vas des ersten Gründers kühne Hand be
gonnen, ist schon gegen das Ende der 40er Jahre durch 
Eifer und Consequenz zu einem stolzen Baue emporgewach
sen. Die früher so unwirthbaren Wälder machen Strassen 
zugänglich. Es ertönt in ihnen die Axt des Holzschl!igcrs 
oder das monotone, weithin schallende Klopfen des Eisen
hammers. Nutzbare Elr.mcnte, welche in der Natur schlum
merten, sind der Industrie dienstbar gemacht. Das Wasser 
treibt Poch-, Hütten- und Hammerräder. Der Zeugarbeiter 
schmiedet den Pflug, der bestimmt ist, den heimischen Bo
den zu ackern. - Sechs freundliche Colonien - mit 5 
Kirchen, 7 Schulen, 2 Apotheken, 60 Beamten- und Aufse
herswohnungcn und 800 Colonicgebäudcn, bewohnt von 
mehr als 4000 Seelen - verbreiten sich über einem Fhi
chenraum von 10 Quadrat-Meilen. Wohnung und Kleidung 
des 'Verksarbeiters zeigen von materiellem \V ohlstand, 
Kirchen und Schulen beweisen, dass die Pflege des frommen 
Sinnes nicht ausser Acht gelassen wird. Die Ritter von 
Manz'sehen Beamtendienste sind gesucht, Söhne von Auf
sehern erhalten an Bergschulen und Academien auf 'V erks· 
kosten eine fachmännische Ausbildung oder eine Unter
stützung zu diesen Studien. Bei dem Unternehmen sind 4000 
Seelen directe, eben so viele indirccte in periodischer Arbeit 

betheiligt. Es sind diese letzteren die rumänischen Bewoh
ner der den Colonien naheliegenden Dörfer, welche vor
zugsweise Eisensteine führen, und die Russniaken der 
Umgegend voa Putilla, welche alljährlich zeitweilig als 
Holzschläger Dienste leisten. Durch Production von Silber, 
Blei, Kupfer, Eisen trägt das imposante Unternehmen sein 
Schärßein zur Vermehrung des Nationalreichthums bei. 
Dem Staate ist mit demselben eiae stenerfähige Bevölke
rung geschaffen. Und an der Spitze des Ganzen ein hoch
geachteter Besitzer, der, verehrt von seinen Arbeitern wie 
ein Vater, seinen Beruf darin findet, mit persönlicher Selbst
verleugnung den grösseren Theil seines Ein1tomm~us, 

welches ihm aus den Werken zußiesst, auf neue Melioratio
nen bei denselben zu verwenden. 

Selbst der Nichtfachmann muss anerkennen, da.Ra die 
Basis, auf welcher in verhältnissmässig kurzer Zeit ein so!. 
cher Bau aufgeführt werden konnte, eine gesunde und le
bensfähige sein müsse. Mehr aber springt dies noch in die 
Augen, wenn man weiss, dass alle diese groesartigcn Co
lonisirungen und Bauten „ einzig und allein aus dem Werks
säckel" bestritten werden, denn weder griff fremdes Capi
tal hie dahin ein, noch waren die Werke Ende 184 7 mit 
einem Schuldenstande behaftet. -

Die Jahre 1848 und 1849, den Continent in seinen 
Fugen erschütternd, sollten indess auch zu einem folgen
schweren für den Bukowinaer Bergwerkscomplex und zu 
einem 'Vendepunct für die weitere Entwicklung desselben 
werden. - Die \'V erke waren gut eingewirthschaftet. Erze 
lagen in gross~n Halden auf den Hüttenplätzen und an 
den Grubeu; im Walde standen hiurcichoude Mengen ge
schlagenen KohlholzPs. Die Zeugkammcrn waren mit Vor
räthen vou Roheisen, Stabeisen und Zeugwaarcn gefüllt 
und in den Fruchtmagazinen lagen Massen von Getreide 
aufgespeichert. 

Im Jahre t 849 fanden nun bedeutende Truppeucan
tonniruugen und Truppenbewegungen der k. k. Armee in 
der Bergwerksgegend statt; massenhafte Einq uartirungen 
wurden in den Colonien zur Nothwendigkeit. V. Manz von 
Maricnsee, getrieben von patriotischem Eifer, brachte den 
Staatsinteressen sehr bedeutende Opfer dar 1 die in der 
V crleihung des Lcopoldordcns ihre Anerkennung fanden. 
- Der vVerksarbeiter konnte iu Folge der Wirren und 
starken Bequartiruugcn seinem Berufe nicht in der gc· 
wohnten 'V eise nachgehen. Das Werk ernährte ihn aber 
in der Hoffnung auf die baldige Wiederkehr normaler Zu
ständ1!, - Die Vorräthe wurden consumirt, aber uicht durch 
andere ersetzt, denn der periodische Arbeiter, und na
me1·.tlich der in der Ferne wohnencicHolzschlägcr, traf nicht 
ein, der stabile Arbeiter wurde von sciuer Arbeit abge
lrnltcu und die Werksfuhren leisteten Vor.,panndienstc. 
Und so kam es, dass das bis dahin so gut instruirtc und 
schuldenfreie Werk das Jahr 1850 cntblösst von Vorräth~n 
au Betriebsmaterialien und baarem Bctriebscapital antrat, 
und am Schlusse desselben mit einem bedeutenden Schul
denstand belastet erschien. 

Die nächst darauf folgenden Jahre warcu nun keines
wegs geeignet, die dem 'Verke geschlagenen \Vunden zu 
heilen. Der Crcdit war noch in seinen Grundfesten erschüt
tert, Handel und Wandel stockte. Die - Bcrgwcrkspro
ducte consumirende - Industrie erholte sich schwer und 
schränkte sich auf ein Minimum des Bedarfes ein. Die 
Nachfrage nach Bcrgwcrksproducten war desshalb eine ge-
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ringere, während Geld nur zu hoben Zinsen und die für die 
Arbeiter nötbigen, im Preise sehr gesteigerten Früchte 
vorschussweise nur zu Wucherpreisen aufzutreiben waren, 

Ucber Drängen der Gläubiger mussten im Jahre 1852 
die buchhalterisch ausgewiesenen Schulden durch Aus
stellung von Wechseln - diese schlimmsten der Obligatio
nen für ein Bergwerksunternehmen - sichergestellt wer
den. Eine Concentrirung des Betriebes, eine Beseitigung 
aller nicht dringend gebotenen Auslagen und Bauten, die 
Beschränkung im Betriebe des Zubusse erfordernden Kir
libabaer Bleiwerkes, welches schon im Jahre 1820 als nicht 
ertragsfähig einmal aufgelassen war, wären derzeit viel· 
leicht noch im Stande gewesen, dem Strom einen Damm 
entgegen zu setzen. 

Es unterblieb im Hinblick auf die erprobte Tragfähig
keit der Werke. Die Schulden stiegen und näherten sich 
gegen das Ende der 50er Jahre einer halben Million Gul
den. Als aber gleichzeitig die Erzanbrüche bei dem so ren
tablen Kupferwerk zu Posehoritta seltener wurden und die 
Ausbeute in gleichem Verhältnisse sauk, als in Folge hef
tigen Drängens der Gläubiger tiefe Missgriffe in den Fi
nanzoperationen und in der Verwaltung der Werke hinzuka
men, trieben dieselben auf der abschüssigen Bahn mit be
schleunigter Geschwindigkeit ihrer jetzigen Situation ent
gegen. 

Im Jahre 1862 wurde das Vergleichsverfahren über die 
Werke eröffnet, und bis heute ein Ausgleich mit den Gläu
bigern nicht erzielt. 

Die Production , welche beim Ankauf des Werkes im 
Jahre 1828 folgende war: 

658 Mark 8ilber, 
890 Ctr. Blei und Glätte, 
756 " Spleisskupfer, 

12.502 11 Hoh- und Gusseisen, aus welchem 
8.536 n Stabeisen und Zeugwaaren 

resultiren1 mit einem Gesammtwerth dieser Erzeugung von 
124,000 Gulden CM., steigerte sich 

im Jahre 1858 auf: 
954 Ctr. Garkupfer, 

39.374 „ Roh- und Gusseisen, woraus 
27.838 „ Stabeisen und Zeugwaaren 

resultiren, mit einem Gcsa1mntwerth der Erzeugung von 
530.000 Gulden, 

und sank im Jahre 186·1 wieder herab auf circa 
372 Ctr. Garkupfer, 

11.300 Roh- un<l Gusseisen, und 
14.000 „ Stabeisen, 

wovon ein grosser Theil aus dem Rohei•envorrathe des 
Jahres 1863 verarbeitet wurde, mit einem Ges11mmtwcrth 
der Erzeugung, welche rein auf dieses Jahr entfällt, von 
PP· 140.000 Gulden. -'V cnn es nun keinem Zweifel unterlirgt, dass ein 
Unternehmen, wie das Ritter von l\Ianz'sche in der Buko
wina, nicht sich vollständig auflösen kann, wenn dies 
einerseits schon das Staatsinteresse verbietet und anderer
seits die reelle Basis der W crkc unmöglich macht, so 
ist doch tief zu beklagen, dass ein Mann, der so Be· 
deutendes geleistet und dessen Handlungen stc,ts nur 
von den edelsten Gesinnungen geleitet waren, inmitten 
solcher Calamitäten seine irdische Laufbahn beschliessen 
musste. l\lit bewunderungswürdiger Gemüthsstärke und 
ohne Klage ertrug er <len Druck, den diti Verhältnisse der 

letzten Jahre seiner Person auferlegten. Denselben Gleich
muth konnte er nicht immer bewahren, als er seine Schö
pfung zerbröckeln sah und mit derselben die sorgenfreie 
Existenz, welche er seiner treuen Gattin, seinen Kindern 
und zahlreichen Enkeln, - die nun an seinem Grabe 
trauern - zu hinterlassen strebte. 

Grosse Tugenden, weit überragend die ihm ankleben
den menschlichen Schwächen, sind mit diesem Veteranen 
der österreichischen Bergwerksindustriellen zu Grabe ge
trngen. Möge er sanft ruhen im Sehoosse der Erde. 

Borsabanya, am 16. Juli 1865. 
Bruno Walter. 

Einladnng znr Theilnahme an der zweiten allgemeinen Ver
sammlung des bergmännischen Vereines znr t'ördernng 

montanistischer Zwecke im nördlichen Böhmen. 
(Erhalten den 5. August 1865.)*) 

In Folge des am t 2. Februar 1865 von der ersten 
Hauptversammlung der Mitglieder des bergmännischen 
Verein es zur Förderung montanistischer Zwecke im nörd
lichen Böhmen gefassten Beschlusses wird die zweite all
gemeine derartige Versammlung in der Stadt Kommotau 
im Monate August abgehalteu. 

Die unterzeichnete Direction bat als Tag dieser Ver
sammlung den 29. August 1865, Vormittags t 0 Uhr be
stimmt, und beehrt sich hiermit, die hochgeehrten Herren 
Mitglieder zur 'fheilnahme einzuladen. 

Gleichzeitig werden die Herren l\Iitglieder zur Ein
sendung solcher Fragen über bcrg· un<l hüttcnmiiuuische 
Themata und Erfahrungen aufgefordert, welche geeignet 
sein könnten, bei der Versammlung weitere Mittheilungen 
anderer Mitglieder oder eine erfolgreiche Besprcchun,,; an
zuregen. 

Solche Fragen wolle man gefälligst bis 20. August 
an die Direction gelangen lassen, uud dabei bemerken, ob 
der Einsender gewillt ist, die Motivirung oder Einleitung 
einer solchen Frage persönlich zu übernehmen. 

'\' egen Bcquartirung rler Herren Vereinsmitglieder und 
Besorgung eines gemeinschaftlichen Festmahles muss die 
Dircction ersuchen, die Anmeldung zur Theiluahme gleich
falls bis zum 20. August schriftlich an die Direction gelan
gen zu lassen. 

Teplitz, am 25. Juli 1865. 
Die Direction des bergmiinnischen Ver
eines zur Förderung monta.nistischer 

Zwecke im nördlichen Böhmen. 

N o t i z. 
Böhmische Cokes. Im Anfange dieses Jahres wurde im 

"Berggeistu erwähnt, dass böhmische ::lchmelz-Cukcs auf unserm 
Steinkohlen-Markte (in Nürnberg) als Novität erschienen seien. 

;,") Wenige Stunden nach Schluss des mattes! - 'Vir er
suchen diejenigen Herren, welche uns mit der Zeit noch drin
genderen derlei Anzeigen beehren, welche wir wegen des Fach
interesses gar baldigst abdrucken, die Absendung so einzurich
ten, dass sie Donnerstag, oder spätestens Freitag in Wien ein
treffen; denn das Blatt wird Freitag Abends geschlossen, und 
was Samstag von der Post aus„etra<>'en wird·, muss dann für 
die nächste Nummer bleiben. Obige v~m 25. Juli datirte Einla
dung hätte leicht rechtzeitig in unseren Händen sein können, 
wenn sie um nur einige Tage früher cxpedirt w~rden wäre. Bei 
'V o c h c n - Blättern ist solche Verspätung stets emc Verspätung 
von S Tagen! Die Red. 



268 

Wir können heute bezüglich deren Qualification mittheilen, dass 
einige der hiesigen Eisengiessereien dieselbe für den Cupolofen
betrieb gut geeignet befunden haben. Sie sollen die Zwickauer, 
Stockbeimer und Ruhrer Cokes übertreffen. Die einzige sie lie
fernde Vercokungsanstalt in Böhmen hat Ende vorigen Jahres 
erst ihren Betrieb begonnen, und, durch \Verksbauten bis jetzt 
an stärkerm Betrieb gehindert, seither grössere Lieferungen noch 
nicht effectuiren können. Hoffen wir, dass ihre Bestrebungen sich 
lohnen; für Böhmens und für die oberpfiilzische Eisenproduc
tion wäre es ein unberechenbarer Vortheil, ja wir möchten sa
gen, eine wahre Lebensfrage, in dieser Hinsicht besser gestellt 
zu werden*). („Berggeist. ") 

A d m i n i s t r a t i -v e s. 
Concura-AuBBchreibung. 

(Erhalten den 9. August 1865.) 
An der Schemuitzer k. k. ßergacadcmie sind nachfolgende 

Assistentcnstellen bloss vorübergehend, vorderhand während des 
Studienjahres 1865/6, durch jüngere Beamte und Expectanten 
zu versehen. 

Eine Stelle bei der Lehrkanzel für Mathematik, construc· 
tiven Maschinenbau und theoretische Mechanik. 

Eine Stelle bei der Lehrkanzel für Bergbaukunde und 
Zwei Stellen bei der Lehrkanzel für Physik, Chemie und 

Hüttenkunde. 
Für einen Expectanten ist eine Zulage von 50 Kreuzern 

zu seinem Tagegeld nnd für einen jüngeren Beamten eine mo· 
natliche Zulage von 30 fl, zu seiner llesoldung für die Dauer 
der Verwendung als Assistent bewilligt. 

Bewerber um diese Assistentenstdlen haben ihre gehörig 
instruirten Gesuche bis zum 3. September 1. J. an die k. k. 
Berg- und Forstacademie-Dircction in Schemnitz einzusenden. 

Schemnitz, am 3. August 1865. 
K. k. llerg- und Forstacademie-Direction. 

Erledigung. 
Die controlirende Amtsschreibersstelle bei dem Salzver

schleissamte in Bochnia in der \XJ Diätenclasse, mit dem Ge
halte jährl. 420 fl., freier Wobn'u~1g, dem Salzbezuge von 15 
Pfund pr. Familienkopf, dann gegen Erlag einer Caution im 
Gehaltsbctrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt
niss der deutschen und polnischen 8prache, der Salzverschleiss
und Salzmagazinirungs-Manipulation, daun der Verrechnung, 
bin n c n v i c r W o c h c n bei der Berg- und Salinen-Direction in 
Wicliczka einzubringen. 

Bergmännische Aphorismen. 
8. 

Der richtige Blick, der rasch das Zweckmässige erkennt 
und das Schädliche voraussieht, ist Manchem angeboren. Man 
findet ihn in den untersten Kategorien des Bergmannsstandes. 
Aber er kann auch erworben werden, und da die gebornen 
Genic's Seltenheiten sind, so muss man eben in der Regel sich 
zum nErwerben" entschliessen. Erworben aber kann er werden 
durch die Uebung des Beobachtens, das genaue Uuterscheiden 
der Haupt- und Nebensachen, und durch die Angewöhnung, in 
jedem beliebig eiutretenden Falle - auch wenn man nicht dar
über zu entscheiden hat - zu einer Ansicht über einen zu fas
senden Entschluss zu gelangen, und diese seine Privatansicht 
clanu später am Massstabe des wirklich Geschehenden und des 
Ersatzes zu prüfen und zu corrigiren. So wie man das Auge 

*) \Yir glauben überhaupt, dass die westböhmischen Koh
len in Oberfranken - vielleicht selbst bis W"ürtemberg hin, 
sich Bahn brechen könnten, wenn riibrig darnach gestrebt und 
pünctlichc und solide Lieferung eingehalten wird. 0. H. 

übt, indem man Distanzen schätzt und seine Schätzung mit der 
spätem Messung vergleicht und durch sie rectilicirt, so übt man 
den geistigen lllick durch die erwähnte Angewöhnung. Nur muss 
man sich hiiten, derlei • Vcrsuchsschätzungenu für unfehlbar zu 
halten, wenn sie ein paar l\lale richtig ausfallen. - Sich eine 
bestimmte Ansicht zu bilden, mag sie auch hinterher sich 
als unrichtig erweisen, ist immer besser, als zwcifelsüchtig sich 
für gar keine Ansicht entschliessen zu können. Aus dem lrrtlmm 
schöpft man Bescheidenheit und Kraft des Geistes zugleich, -
aus dem Schwanken bildet sich Unentschlossenheit und Denk
faulheit. Auch der Begabteste bedarf einer nGymnastik des 
Geiates.11 

7. 
Dass so wenig Montanisten das Ganze ihres Gaschäftes 

überblicken und durchdringen!! Wenn der mit der Gruben
leitung Betraute einer mit demselben Uuternehmen verbundenen 
Hütte die Erze zu theuer verkauft oder umgekehrt, die Hütte 
ärmere Erze, die ihr Conto etwas herabsetzen könnten, im Hin
blick auf das Gcsammtergebniss aber recht gut schmelzwürdig 
wären, zurückweist oder unter dem \Verthe einlöst, sind das 
nicht schreiende Sünden gegen den Geist rationeller Bergwirth
schaft '? Berg und Hiitte erkennen die Unbilligkeit und Unrich
tigkeit solchen Gcbahrens recht gut, wenn ihnen beiden mit 
solchen Special-Ertrags-Kiinsteleien eine mitverbundene Forst
verwaltung gegenübersteht - warum aber treiben sie oft das
selbe Spiel witler einander? Der Grund liegt wohl darin, dass, 
ungeachtet des vielen Schreibens und Rechnens eine klare Ueber
sicht der wirthschaftlichen Gebahrung des Ganzen und des Zu
sammenhanges der einzelnen Ertragszweige fehlt, dass der tech
nische und particularistische Staudpunct vorherrscht - und 
gründliche Studien der "Wirth sch afts - Wissensch a ftu von 
so vielen llerg- und Hüttenmännern für iiberßiissig gehalten wer
den. Und doch beruht auf diesen das Gauzc der Administra
tionskunst! 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Flussspath, von bester Qualität und in jeder 

beliebigen Quautität, kann ich zu jeder Zeit und zu äus
serst billigen Preisen liefern. 

46--49. 
J. Lindner, 

Schwandorf, füliern. 

Graphit-Ankauf. 
[50-51] 

llesitzer von Graphit-Gruben , welche reinen krystallini
schcn oder flinzreicbcn Graphit liefern, werden gebeten, Muster 
und Preis-Offerten bcziiglich Ankaufes au C. Lenz, Stahrhcm
bergergassc 12 in \Vicn einzusenden. 

Erfindungs-Privilegien 
für die k. k. österreichischen und die übri.i;en Staaten 
Europa's, sowie für Amerika, nebst den hiezu erforder
lichen Vorarbeiten, Zeichnungen und Beschreibuugen be
sorgt schnell und billig 

[28-82] 

CARL A. SPECKER, 
Ingenieur, Bureau und Maschinen-Agentur 

Hoher Markt, Galvagnihof in Wien. 

Corresporrderrz mrnh allen Ländern irr 4 Sprachen. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r ti s t i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreis 
st jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen llericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, llau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilaire. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. K.&rl Win1.emitz •Co. In W~en. 
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Ueber das Besetzen der Sprenglöcher 
beim Bergbaue. 

Mit der in Nr. 16 d, Js. der öst. Zeitschrift für Bcrg
und Hüttenwesen durch den k. k. Professor A, R. v. Miller 
veröffentlicbteu Methode über das Besetzen der Spreng
löcher wird ein Betriebszweig des Bergbaues Verbesserung 
finden, in dem man schon seit einer Reihe von Jahren 
Versuche gemacht, ohne in Wirklichkeit das crreiclit zu 
haben, was man wollte. 

„Nun ist es endlich g•·lungen, über Besetzung der 
Bohrlöcher eine Methode zu erfinden, über die sich schon 
mancher den Kopf zerbrochenu, - so lautete ein amt
liches ürtheil, als vor mehr als 20 Jahren die hölzerne 
Ladnadel die gefährliche eiserne verdrängen sollte, was 
aber in der Praxis wegen Mangel an Dauerhaftigkeit des 
Materiales sieb als gehaltlos erwiesen. Allein dieser ge
scheiterte Versuch enthielt dennoch etwas Nützliches, näm
lich: das Streben nach Entfernung der gefährlichen Nadel; 
und in der That ging hieraus die bessere messingene 
Ladnadel hervor. 

In der v. ;\Iillerschen Methode wird jerler praktische 
Bergmann eine griindliche Verbesserung - nicht eine 
scheinbare - erkennen, die einem, vielleicht bei sehr 
vielen Bergbauen mehr oder minder bestehenden, Ge
brechen in der Verladung der Sprenglöcher entgegen tritt, 
und es war dem Verfasser dieses, der hierin durch ein mehr 
als 30jäbriges praktisches Bergmannsleben sich Erfahrung 
gesammelt, angenehm, in der v. Millerschen l\lethode eiui•n 
weitem Beweis zu finden, <lass es nur Vorurtheil sei, wenn 
man glaubt, man müsse das Bohrloch vom Pul versack bis 
zur Mündung mit dem eisernen Stössel möglichst fest ver
laden, um den erwünschten Effect des Schusses zu erzielen. 

leb habe mich überzeugt, dass man beim festen Be
setzen unmittelbar auf das Pulver einen namhaften Theil 
desselben todtschlägt, das beisst: es entziindet sich ein 
Tbeil des Pulvers, der dem Besatze zunächst liegt, nicht, 
sondern er wird theils als ganzes Korn, theils als zusam
mengestauchte Masse im Moment der Explosion ausge
worfen. 

Man kann sich von der Wahrheit dieser Beh11uptung 
überzeugen, wenn man der Mündung eines so geladenen 
Bohrloches ein Brett gegenüber stellt; nach erfolgter Ex
plosion werden die am Brette haftenden noch ganzen Pul
verkörner hinreichend das Gesagte bestätigen. 

Die gleiche Wahrnehmung gewährt auch ein Böller 
iiber eine Schneefläche abgeschossen, der mit dem gefähr
lichen Lehmbesatze bis auf das Pulver fest verlarlen wurde. 

Ein solches Veriaden, das in Hinsicht des Pnlvcrver
brauches sehr mangelhaft ist, kann nur mit einem eisernen 
Ladstössel bewirkt werden, und ist desshalb auch gefährlich. 

Um das Vorurtheil der Häuer zu besiegen und ihnen 
den lrrthum anschaulich zu machen, griff ich zur Ladme
thode unserer Vorfahren ; ich besetzte Sprenglöcher, die 
unter einem Winkel von wenigstens -!5 Grad abwärts ge
bohrt waren, mit trockenem, staubfreiem,feinkörnigem Sande. 
Ich hatte dirsen Besatz auch bri Stossbohrlöchern mit 8-
10 Fuss Teufe und 2 1/ 2 Zoll Durchmesser in einem Stein
bruche mit gutem Erfolge angewendet. 

Von einer allgcmetnen Anwendung dieser Sandbe
setzung beim Bergbau kann keine Rede sein, seitdem der 
Häuer dem Bohrloch nicht mehr die Richtung gibt, wie es 
am bequemsten zu bohren ist, so11der11 wie die Brust des 
Vorortes und <lie Neignng der Schichten sie bedingen. 

Eine möglichst gefahrlose und pulvercrsparende Me
thode anstrebend, kam ich zu folgender Verfahrungsart, 
welche bei dem meiner m1mittelbaren Leitung anvertrauten 
Bergbaue allgemein in Anwendung steht, 

Das Pulver wird dem Häuer durchweg in Patronen 
verabfolgt, in welche auch schon der Sicherheitszünder ein
gesetzt ist, der ~/a in das Pulver reicht. Die Abgabe dieser 
Patronen, sowohl tler Zahl als Pulverstiirke naeh, knnu in 
Hinsicht auf Oekonomie mindestens eben so gut geschehen, 
wie die Pulverabgabe in den Schiessbeutcl. Man hat Pa
tronen von 4-S Loth. Eben so verschieden ist auch die 
Länge des Ziinders; er reicht % bis % über die Patrone 
- je nach dem Verhältnisse des Vorortes. 

Die Patrone selbst wird oben 1/ 3 mit Sägspänen ge
füllt, so dass z. B. eine Patrone mit 6" Pulverhöhe 3" Säg
spänfüllung erhält. 
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Zur Besetzung des Bohrloches mit Lehm oder schief
rigem, quarzlosem Thon, bedient sich der Häuer eines 
hölzernen Ladstössels aus gesundem, nicht zu jungem Bu
chenholz, ganz in der Form der eisernen Ladstössel, nur 
ist der hölzerne Stössel an dem Ende, worauf man schlägt, 
mit einem eisernen Ring versehen, der allmälig in dem Ver
hältnisse weicht, in welchem der Stöesel durch das Schlagen 
sich abnützt, und daher nur dazu dient, das Holz vor Zer
splitterung zu schützen. 

Der über die Patrone hervorragende Zünder wird bei 
der Anfertigung, die durch einen Aufseher geschieht, um 
die Patrone geschlungen, und das Ende desselben nach 
aufwärts gebogen, damit keine Entleeruug der Pulverseele 
stattfinden kann. 

In Bezug auf die Bestimmung der Zünderlänge liegt 
der Gedanke nahe, es sei schwer, für den Zünder immer die 
entsprechende Länge zu finden, und man bestimme ihn dess
halb lieber für alle Fälle lang genug. Allein die Erfahrung 
hat mir gezeigt, dass hierin eine Differenz von 1" bis höch
stens 3" eich ergeben kann, und ich wählte lieber schein
bar zu kurz, und instruirte den Arbeiter, dass er nöthigen 
Falles beim Einsetzen der Patrone den Zünder ein wenig 
anziehe, wodurch dem Effect des Schusses wohl kaum ein 
Abbruch geschieht. 

Ein Aufseher, der alle Baupuncte in Hinsicht ihres 
Materialbedarfes kennt, - sie kennen muss, wenn er nicht 
bloes als solcher figurirt - der würde immer auch hierin 
die richtige, den Ortsverhältnissen angepasste Mitte finden. 

Dass dieses Verfahren gänzlich gefahrlos ist, dürfte 
kaum ein Fa chmaun bestreiten; ich fand aber auch nebst
bei eine wesentliche Ersparung an Pulver, die daher rühren 
dürfte, dass ein sogenanntes Todtschlagen desselben durch 
übermässige Besetzung der Bohrlöcher vollkommen ver
mieden wird. 

Ich habe gleich nach dem Erscheinen der neuen Me
thode V ersuche gemacht, und zwar auf der Kohle, am festen 
Stinkstein, und auf dichtem Alpenkalk, mit Sprenglöchern von 
9" bis 4' Tiefe; ich fand nie ein Misslingen, jedoch auch 
eine Pulverersparung ergab sich mir nicht. Meine uumass
geblicbste Ansicht ist daher, dass bei der v. Miller'schen 
Methode die Ersparung an Pulver - zum Theile wenig
stens - gleichfalls directe daher rühre, dass auch hicdurch 
ein Todtladen des Pulvers vollkommen beseitigt ist, während 
anderseits den oberhalb mit Sägspänen gefüllten Patronen 
theilweise jene, das Sprengresultat steigernden, Bedingun
gen zukommen, die inPunct 1, 2 und 3 des mchrberührten 
Artikels verzeichnet sind. 

Ganz ohne Vortheil kann auch die Mengung des Pul
vers mit entsprechenden Stoffen nicht sein, und ich kenne 
einen benachbarten Bergbau, bei dem man schon seit 
mehreren Wochen das Puh•er mit Sagspänen mengt, und 
hiemit sehr bedeutende Vortheile erzielt, die gleichfalls auf 
einer hiedurch bewirkten vollkommeneren Entzündungs
fähigkeit des Pulvers basiren dürften. Indessen kenne ich 
das dortige Verfahren nicht näher, und es ist im allgemeinen 
Interesse nur zu wünschen, dass von c o m p et e n t er Seite 
auch dieses Verfahren veröffentlicht werden möge, um so 
mehr, als ich die musterhafte Materialgebahrung dort aus 
Erfahrung kenne, und man annehmen muss, dass eine 
etwaige Pulverersparung nicht auf Rechnung einer ehedem 
verschwenderischen Pulverabgabe beruhe. 

Die Vermischung des Pulvers mit fremden Bestand-

theilcn, z. B. Sägepänen, Tannennadeln, zerkleinerter 
Kohle etc. etc., ist wenigstens eo alt1 wie die Besetzung mit 
Sand. Dass man von diesem Verfahren abging, dürfte 
nicht durchweg dem Mangel guter Resultate zuzuschreiben 
sein, sondern einer zu wenig beharrlichen Durchführung; 
und manchmal musste vielleicht das ein wenig complicirte 
Gute dem einfacheren, bequemeren Schlechten weichen. 
Fortschritt liegt auch in der Verbesserung des mangelhaf
ten Alten, wenn es überhaupt einer Verbesserung fähig ist, 

Um eine sowohl in Hinsicht auf das ökonomische Er
gebniss, als auch in Bezug auf vollkommene Gefa.hrlosig· 
keit entsprechende Sprengmethode zu erzielen, möge Vor-
stehendes als rohes Materiale dienen. . .•... r 

Zur colorimetrischen Kupferprobe von 
Jaquelin und v. Hubert. 

Mit diesem Artikel soll nur bezweckt werden, dasj e
uige über die colorimetrische Kupferprobe zu veröffent
lichen, worüber der Einsender eigene Beobachtungen als 
ehemaliger Probirer in Agordo gemacht hat, nebst den be
züglichen Abänderungen zur Edangung der grÖsstmögli
chen Genauigkeit für alle Erze und Hüttcnproducte. 

Ein wage. 
Für Proben , deren Ha.lt man erfahrungsgemäss zu 

beurtheilen vermag oder annäherungsweise keunt, nimmt 
man verschiedene Gewichte, und zwar: 

Gramme 5 für die ärmsten Hälte 
„ 3 „ Hälte von 1 1/ 2 bis 2 'h '' ,, 
" 2 " " ~ 2 '/2 " 25 
" 1

1/2 " " " 25 " 45 
" 1 " " " 45 bis zu den höch-teu 

Hälten. 
Die Probelösungeu 1 die mau bei solchen Einwagen 

erhält, zeigen sich als entsprechend in ihrer Farben-Inten
sität zur Vergleichung mit der Normallösung. 

Aufiösen. 
Man wendet zum Auflösen der Proben wohl einen ge· 

ringen Ucberschuss von Säure, aber kein Uebermass au, 
was für die folgenden Operationen uachtheilig wäre. 

Bereitung der ammoniakalisohen Probelösung. 
Es ist bekannt, dass bei Proben mit viel Eisen

oder Thonerde-Gehalt das Kupfer aus den sauem Lösun
gen mit Ammoniak nicht vollständig in die Lösung geht, 
vielmehr etwas Kupferoxyd von den gefällten Substanzen 
zurückgehalten wird, und zwar erfahruugsgemiiss im Ver
hält.nisse zur Menge des Eisenoxyd- oder Thonerdehydrats 
und des enthaltenen Kupfers. Bei so bc;;chaffenen Proben 
erhält man durch einmaliges Auflösen und Fällen einen 
zu geringen Knpforhalt von 0·2 bis zu t ·O pCt. bei Proben 
m:ter 5 pCt. Kupfer und von mehreren pCt. bei sehr kupfer
reicheu Proben. \'Viedcrholt man die Operation des Auflösens 
(in Salzsäure) und die Fällung mit Ammoniak ein- und nöthi
genfalls auch zweimal, rührt mit einem Glasstabe sehr gut 
um, und erwärmt vor dem Filtriren die Proben gelinde, so 
können obige Fehler auf ein Minimum gebracht werden. 

Einen zu geringen Kupferhalt erhält man auch, wenn 
man mit heissem oder kalkhältigem Wasser das Auesüseeu 
des Präcipitats vornimmt. Das Ammoniak verflüchtigt zum 
Theil. und es entsteht eine Zersetzung des aufgelösten 



Kupfersalzes in ein Gemenge von basischem und Kupfer
oxydhydrat. Desshalb ist es gut, gegen Ende mit sehr 
schwach ammoniakalischem Wasser auszusiissen. Bei stark 
eiseu- oder thonhliltigen Proben findet man aber dennoch 
meistens in dem wiederholt aufgelösten und rein ausge
süssten Präcipitate durch die Analy~e Spuren von Kupfer, 
und es ist, wo es sich um die grösste Genauigkeit handelt, 
vorzmdehen, das Kupfer aus den sauern Lösungen früher 
mit Schwefelwasserstoff oder Eisen zu fällen. 

Hat man zum Auflösen mehr Säure genommen, wess
halb auch der Ammoniakbedarf zur Uebersättigung ein 
grösserer wird, so geht <las Kupfer vollständit:er in die 
Lösung. 

Versetzt man eine Probe mit zu viel Ammoniak, so 
erhält die Probenlösung einen grünlichen Farbenton; beim 
Erhitzen derselben fällt braunes Eisenoxydhydrat heraus, 
und die Flüssigkeit wird schön lasurblau. Unreine Lösun
gen entstehen auch beim Gebrauche von zu lockerem filz. 
artigem Filtrirpapier. 

In clen Agordoer Cement-Kupfersehlichen findet mau 
einen bedeutendenGehalt an l\Iang:m1 welcher von dPm zur 
Cementation verwendeten Primörer Roheisen herrührt, da· 
her clie Probelösungen jener Cemeut-Schliche stets mehr 
oder minder eine grünliche und schmuzige Farbe zeigen. 
Für solche Proben, oder wenn Chrom, Nick..J oder Kobalt 
in denselben enthalten sind, fand man es am zweckmäs
sigsten, das Kupfer zuvor als Schwefelkupfer zu fällen. 
Der Kobalthalt in den Agor<loer Lechen und in manchen 
Kiesen ist so gering, dass die Farbe der ammoniakalischen 
Probelösung dadurch nicht gestört wird. Ein Nickel oder 
Chromgehalt wurde in diesen Lechen nicht gefunden. 

Das Volumen einer Probeflüssigkeit hängt ab von der 
Einwage, von dem Kupferhalte uud von dem Umstande, 
ob das Kupfer durch Schwefelwasserstoffgas oder Eisen 
gefällt wurde oder nicht, nämlich bei sehr eisen- oder 
Thonerdehältigen Proben ; man kann daher Lösungen von 
30 bis 300 Cub.-Centim. Volumen erhalten. - Sind die 
Probeflüssigkeiten sehr intensiv gefärbt, so ist es besser, 
dieselben durch Zugabe von destillirtem Wasser anf ein 
grösseres Volumen zu bringen, z.B. bei einem Kupferhalte 
von über 50 pCt. die Einwage von 1 Gramm auf 1/2 Li
tres; das specifische Gewicht von etwa 1 " Beaumc var
riirt dann unbedeutend mit dem cler Normallösung, und die 
zur Vergleichung genommenen 5 Cub.·Cent. Probelösuilg 
werden durch Zugabe von wenig 'Vasser auf die gldche 
Intensität mit der Normallösung gebracht. Diess ist auch 
bei minder reichen Proben, wenn man ein sehr geringes 
Volumen und zu c1,ncentrirte ~'lüssigkeit erhält, zu beob
achten. 

Vergleichung der Probelösung mit der normalen. 

Für Probelösungen, welche dunkler gefärbt sind, als 
die Normallösung (zu 0·5 Gramm Kupfer auf 1 Litres 
gemessen), lässt sich die Vergleichung in runden Röhren 
von dünnem Glase und 6- 7 :'ilillimeter innerer Liebte 
ganz gut vornehmen. - Mit Vergleichungsröhren von 
dünnem Glase und 12-15 Millimeter Weite, wie die ge
wöhnlichen Eprouvetten, vermag man die lichtesten Lö
sungen mit Sicherheit zu bestimmen, ohne dieselbPn durch 
Abdampfen concentriren zu müssen, was immer gut zu 
vermeiden ist. Für weniger scharfe Augen und zur Con
trole idt es gut, mehrere Röhrenpaare, von engeren und 

weiteren Durchmessern, sowie von dünnerem und stärke
rem Glase zu benützen. Bei richtiger Haltung der Röhren 
gegen das einfallende Licht stört die runde Form der 
Röhren wenig oder gar nicht die genaue Bestimmung, ob
gleich das Vergleichen in oblongen Röhren, wie selbes in 
Bodemann's Probirkunst vorgeschlagen ist, leichter und 
bequemer sein dürfte. 

Muss man beim Vergleichen einer intensiver gefärbten 
Probelösung die 5 Cub.-Centim. auf das doppelte und mehr, 
wie bei Kupferhälten von über 50 pCt„ mit Wasser ver
dünnen , so verliert. di1•selbe gewöhnlich etwas ihren 
Glanz, und wird auch manchmal grünlich in Folge einer gerin
gen Zersetzung des ammoniakalischen Kupfersalzes durch 
Wasser; durch Zusetzen von ein paar Tropfen Ammoniak 
wird die Farbe wieder feurig, rein lasurblau und etwas 
dunkler. Von dieser Reaction kann mau sich überzeugen, 
wenn man eine intensiv gefärbte Kupferlösung, die auch 
mit Ammoniak hinreichend gesättigt ist, mit viel destillirtem 
Wasser verdünnt, wodurch ein Theil des in der Lösung 
enthaltenen Kupfers als Kupferoxydhydrat oder basisch 
gefällt wird. Im geringeren i\-Iaasse geschieht dies auch 
beim stärkeren Verdünnen der 5 Cub.-Centim. Normal
lösung für Bestimmung armer Proben, und man hat sich 
immer durch Zugabe von ein paar Tropfen Ammoniak hie
vou zu überzeugen. Gibt man zuviel Ammoniak, so werden 
die Lösungen grünlich, aber nicht dunklPr. Bei Vernach
lässigung des Ebengesagten kann man hliufig nicht gut 
vergleichen, und man erhält dann bei allen Proben. bei 
denen die Prnbe- odn Normallösung mehr verdünnt 
werueu muss, bis sie stimmen, zu geringe Hiilte. nnd zwar 
um einige pCt. bei reichen Geschicken. 

Bereitung der Normallösungen. 

:\Jit einer Normallösung zu ()·5 Gramm Kupfer 
auf 1 Litres gemessen kann man wohl die iirmsten und 
reichsten Proben gut bestimmen. Zur Controle und für sehr 
arme Proben dient eine Normallösung von nur 0·3 Gramm 
Kupfer auf 1 Litres sehr vortheilhaft. 

Zur Darstellung der Normallösungen darf man si(h 
nur chemiseh reiner Agentien bedienen; speciell beim Ge
brauche von ordinärem Ammoniak zeigt sich die Lösung 
meistens etwas grünlich gefärbt. Die volle und rein lasur
blaue Farbe beruht aber auch auf dem richtigen l\Iaasse 
des zugegebenen Ammoniaks. Zu viel Ammoniak Y!!rur
sacht gleichfalls einen grünlichen Farbcnton, welcher durch 
Zugabe von einigen Tropfen Salpetersäure wieder zer
stört wird und der lasurblauen Farbe weicht. Dass di1·se Er
scheinung übrigens nicht allein von geringerer Reinheit der 
Agentien abhängt, liess sich dadurch nachweisen, indem 
man aus einer Auflösung von 2-:~ Gramm galvanischen 
Kupfers in chemisch reiner Salpetersäure durch Zusatz 
eines Uebermasses von chemisch reinem Ammoniak eine 
stark grünliche Färbung erhielt, und es fällte sich daraus 
nach längerem Erhitzen in einem offenen Gefässc Eisen
oxydhydrat, während die grünliche Farbe verschwand. 

Gebraucht mau eine Normallösung tagtäglich, so 
muss dieselbe alle acht Tage frisch bereitet werden, weil 
in der Wärme und durch das häufige Oeffnen des Gefässes 
Ammoniak verflüchtigt und die Farbe wechselt. 

Ob man zum Auflösen verschiedene Säuren nimmt, 
ist ohne Einfluss auf die Farbe, da nach wiederholten Ver
suchen durch Auflösen von galvanischem Kupfer in Sa!-

* 



petersli.ure, Königswasser oder Schwefelsäure die verschie
denen ammoniakalischen Lösungen nicht den geringsten 
Unterschied in dem Farbentone erkennen liessen. 

VersucLt man von einem sehr kupferreichen Producte, 
von etwa 70-80 pCt. Halt, 1 oder 2 Gramm zur Probe 
einzuwiigen, die erhaltenen ammoniakalischen Lösungen 
auf verschiedenes Volumen von 21)0-500 und 1000 Cub.· 
Centim zu bringen, und nimmt man Normallösungen von ver
schiedener FarbC'n-Jntensität, so wird man nichtsdestoweni
ger übereinstimmende Resultate erhalten; und bei etwaigen 
geringen Differenzen wird man sich überzeugen, dass die· 
selben nur auf Beobachtungsfehlern beruhen, und mithin, 
dass das Princip der Colorimetrie für amonin.kalische Ku
pferlösungen als ein richtiges und constantes anzuneh
men sei. 

Es ist aber immerhin einige Uebung erforderlich, um 
möglichst genau und-scharf das Uebereinstimmen der Probl"· 
und Normallösungen zu erkennen. Nachstehend wird nur 
noch eine Uebersicht beigefügt, bis zu welcher Genauig
keit man den Kupferhalt von den ärmsten und reichsten 
Proben mit Sicherheit dann zu bestimmen vermag, wenn 
man alles berücksichtigt, was ich mit diesen Zeilen als 
noch nicht allgemein bekannt voraussetzend, und auf vie
len Versuchen beruhend, zu veröffentlichen unternahm. 

Für Hälte von: zu bestimmen auf: 
den ärmsten bis 1 pCt. . 0·01 pCt. 

1 n 2 n 0"03 n 

3 11 5 n 0·04 n 

5 n 10 o·06 
20 „ :lO „ 0 15 
40 " 50 o·30 n 

50 bis zu den höchsten. . 0·3 bis o·50 " 
Die hier fehlenden Hälte kommen selbstverständlich 

zwischen den nächststehenden einzureihen. 
Brixlegg, 31. Juli 1865. 

Johann Wagmeister, 
k. k. Hüttenmeister. 

Internationale Enquete-Commission *). 

Metallwaaren: Eisen (Hoheisen und Halbfabricate). 
Os, Soeben erschienen die stenographischen Proto

kolle der von der internationalen Commission abgehaltenen 
Enquete über Roh- und Stabeisen. Es wurden im Gn.nzen 
drei Expertisen gehalten und bei diesen die Herren Bell 
und K o e von Seite Englands und die Herren Ministerial· 
rath Tunner, Sectionsrath Stadl er und Reehnungsrath 
R o 11 s i w all von Seite Oesterreichs vernommen. Es gewäh
ren daher dieselben bloss ein Bild der steirischen, und zwar 
der ärarischen Eisenproduetion; leider haben überdies 
einige Uebelstände mitgewirkt, so dass in der Enquete 
so manche Frage unbeantwo1'tet, so manche Verhältnisse 
unaufgeklärt geblieben sind. Im Allgemeinen enthält aber 
der vorliegende Band eine Fülle von interessanten Daten 
und berechtigt zu dem Wunsche, dass dieser Theil der 

*) Obwohl diese Commission sich mit geringen Resultaten 
auf unbestimmte Zeit vertagt hat und ihr Wiederzusammentreten 
seither in Folge wesentlicher Veränderungen in den Regierungs
kreisen noch unbestimmter geworden ist, glauben wir doeh Eini
ges auf unser Fach bezügliche aus derselben in diesen Blät
tern wiedergeben zu sollen, und entnehmen das Obige den Num
mern :rn und 31 der Austria, welche den wenigsten unserer Le
ser zur Hand sein dürfte. 
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Enquete rasch vervollständigt und dieselbe auch auf die 
übrigen Zweige der Industrie ausgedehnt werde , damit 
einige Klarheit über unsere industriellen Verhältnisse ge
wonnen werde, ohne welche ja unsere Stellung zum Aus
lande gar nicht beurtheilt werden kann. 

Der karg zugemessene Raum des Blattes gestattet 
uus nicht, die ganze Frage der Eisenproduetion in allen 
ihren Details zu erörtern ; es bleibt uns daher nichts 
übrig, als das Ergebniss der Expertisen klar und in ge
drängter Kürze darzustellen, wobei wir vielleicht bei 
einem oder dem andern Puncte Gelegenheit haben werden, 
uns damit eingehender zu beschäftigen. 

Die Enquete hat den Zweck, die Verhältnisse unserer 
Industrie zu erforschen, und wo möglich durch eine Re
duction unserer Zölle den Verkehr zwischen Oesterreich 
und England reger zu gestalten. Es musste daher vor allem 
darnach geforscht werden, wie hoch die Gestehungskosten 
der Production in Oesterreich und beziehungsweise in Eng
land seien, damit man de.raus die Concurrenzfähigkeit der 
betreffenden Industrie entnehmen könne. Die Expertisen 
haben nun beim Roheisen zu folgenden Resultaten geführt, 
wobei wir ausdrücklich bemerken, de.~s sich dieses ledig
lich auf die steierische und ärarische Eisenproduction 
bezieht. 

Man braucht zu Eisenerz und Hidlau in Steiermark: 
per Centner 

Holzkohlen im Hochofen 1·12 Fass a fl. 1 ·20, 
ergibt 1 fl. 34 kr. 

geröstetes Erz in Eisenerz l 
2 Ctr. a lf.l kr. = 38 kr. . 

geröstetes Erz in Hieflau f Durchscl.t111tt . - „ -11 " 
2 Ctr. a 28 kr. = 56 kr. 

Gehalt 50 pCt. Eisen. 

Zusammen . 

Arbeitslohn , Reparatur der Hochöfen und 
Generalkosten . 

Additionelle Unkosten, Reparatur 
und Renovation sämmtlicher 
Amts- und Wohngebäude. 30.000 fl.. 

Factorien und andere Maga
zinsverwaltungen, Stallweiste-
rei, Meierei etc. 10.000 n 

Regie der Direction sämmtlicher 
hauptgewerkscbaftl. Berg·, 
Hütten- und Forstämter, Con
trole, Buch- und Casse-Füh
rung, Sanitätswesen, Reise-
kosten etc. . 30 000 „ 

Pensionen und Provisionen für 
Beamte und Arbeiter . 40.000 „ 

Forstwesen-Einbusse • 20.000 n 
Reparatur öffentlicher Wege i0.000 " 

Zusammen 200.000 fl. 
Aus der Totalproduction pr. 420.000 Ctr. 

Roheisen und 40.000 Ctr. Stahl, ZUdam-

1 fl.. 81 kr, 

- 11 29 n 

men 460.000 Ctr., ergibt sich • - n 43 • 
Zusammen 2 fl.. 53 kr. 

Gegenwärtiger Verkaufspreis 2 11 70 „ --------
bleibt für Zinsen und Profit. . - fl. 17 kr. 

Dagegen stellen sich zu Cleveland in Yorkshire die 
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Gestehungskosten folgenderruassen: 

Eisenerz 30-32 p~t. b'.s 3·15 Ctr I " . 
Cokes ..• t·aO bis 1.60 n NB. 
Kalkstein . . . . i 5 Pfd. . 
Kohlen für Gebläse, Röstnng des Erzes n. s. w. 

NB. Diese Preise schliessen die Zahlung 
der sogenannten Royality an· den Ei

genthümer des Eisenerzes, der Kohlen 
und des Kalksteines iu sich. Die ge
sammte Summe dieser Betrtige ist 
9 kr. per Centuer und entspricht der 
sogenannten Bergabgabe, die in Oester
reich üblich ist. 

Zusammen . 
Unkosten: Arbeitslohn, Reparatur der Hoch

öfen und sämmtlicher damit verbundenen 
Gebäude, Buchführung, Abgaben ( exclus. 
Einkommensteuer), Pferde und Verwaltung 
derselben, sämmtliche Comptoir-Auslagen, 
als: Papier, Porto, in der That Ausgaben 
aller Art. 

Einkommensteuer 4 D. pr. PfJ. St. 
Total-Production 18,000.000 Ctr. Roheisen. 

per Centuer 
- fl. 37 kr. 

n 42 
n 9 n 

" 9 • 

- fl. 9i kr. 

28 ~ 
71 4 II 

Zusammen . 1 fl. 29 kr. 
Gegenwärtiger Verkaufspreis . 1 „ 39 • 

Bleibt für Zinsen und Profit . - fl. 10 kr. 
NB. Der W erth in Cleveland ist in diesem Augenblick 

um ein Weniges unter einem rP,munerativen Preise 
in Folge der kürzlich stattgefundenen Störung des 
Handels, welche durch eine Erhöhung der Eisen
preise herbeigeführt wurde. Iu Folge dieser Steige
gerung stiegen die Rohmaterialien und Löhne, und 
als die Eisenpreise kurz darauf sanken, trat keine 
entsprechende Verminderung der Prodnctionskosten 
ein. Diese Qualität ist die billigste, die in England 
erzeugt wird. Der W erth von Roheisen in Wales ist 
3 Pf. St, oder 30 fl. per Ton 1111d in Straffordshirc 
3 Pf. St. 10 Sb. oder 35 fl. 

Ein nur oberflächlicher Blick genügt, um die un
geheure Differenz in der Erzeugung zu constatiren; 
eine Differenz , die um so peinlicher wirkt, da nach 
der Aeusserung der Experten die privaten Werke nicht 
viel billiger, als das Aerar produciren sollen. Das Aerar 
habe billiges Erz und thcuere Kohlen, die Privaten dage
gen billige Kohlen und theuere Erze. Es ist sehr bcdan· 
ernswerth, dass man dabei nicht erfahreu konl'lte, ob und 
wieviel die Gestehungskosten sich seit drei Jaliren vermin
dert oder erhöht hätten, denn die Preise vom 2 fl. 70 kr. 
im Jahre 1865, 3 fl. im Jahre 1864, 3 fl. 40 kr. im Jahre 
1863 und3 fl. 60kr. im Jahre1862 würden, wenn die Ge
stehungskosten dieselben wären, eine Verzinsung und 
einen Gewinnst von 17 kr„ 4 7 kr., 87 kr. bis 1 fl. 7 kr. 
per Centner Roheisen ergeben. - Ebensowenig war ein 
Aufschluss über das Anlagecapital zu erhalten, lauter 
Lücken, die in der Fortsetzung der Enquete ausgefüllt 
werden müssen. 

Betrachten wir aber die Factoren dieses Preises von 
2 fl. 70 kr. per Centner, so finden wir vor allem eine sehr 
theure Kohle, die fast 75 pCt. der gesammten Gestehungs
kosten ausmacht, ein Betrag, der aber noch grösser wird, 
wenn man bei den additionellen Kosten uoch eine weitere 

Summe von 20.000 fl. für Forstwesen-Einbusse und70.000fl. 
für Reparatur öffentlicher Wege hinzurechnet. Was die 
Forstwesen-Einbusse betrifft, so ist sie dadurch erklärt 
worden dass die Hauptgewerkschaft ihre Schläge auf sehr 
hohen uud ungünstigen Gebirgslagen anlegen muss 1 d11. 
die ehemaligen Unterthanen und sonstigen Gewerken nicht 
nnr Mitbenützer der Waldungen sind, sondern sogar das 
Vorrecht geniessen, und daher das leichter zugängliche und 
billigere Holz nehmen. Die Preise, welche für die Forst· 
regie als Zun~cbnungspreis an die Montanbehörden bemes
sen sind, reichen daher nicht aus; zudem sind die Forst· 
prodnctenabgahen wegen der Einschränkung der jetzigen 
Production nicht bedeutend genug, so dass viele Admi
nistrationsauslagen ungedeckt h leihen müssen und da
h·~r die Einbusse entsteht. 

Die Reparatur öffentlicher Wege vertheuert aber den 
Ctr. um 12 kr. Die Hauptgewerkschafr hat ausser allen Ne
ben- und Seitenwegen auch die ganze Reichsstrasse von 
der Höhe des Prä.bühels bis zur Stadt Steyer und von 
Maria-Zell bis nach Admont ganz allein zu erhalten. Als 
ein dringendes ßedürfni;>s der Eisenindustrie wurde der 
Ban einer Bahn von Steyer nach Leoben und von Fünf· 
kirchen nach Kottori bezeichnet, denn nur durch bessere 
Transportmittel und billige Kohle könne die Eisenproduc
tion sich zu jener Höhe erheben, deren sie nach ihren na
türlichen Bedingungen fähig ist. Die zu kostspieligen An
lagen der Hochöfen müssten allerdings einem wirthschaft
lichen Bausysteme weichen, ebenso auch manche der vielen 
und überflüssigen Generalkosten, im Allgemeinen aber hänge 
die Concurrenzfähigkeit steierischen Roheisens vom Be
zuge billiger Kohle ab. 

(Schluss folgt.) 

Ueber die Frage der Kohlenfracht-Tarife. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Was den Kohlenverkehr Oesterreichs über die Gren
zen von und nach dem Auslande betrifft, so erfolgte der
selbe laut den officiellen Tabellen im Jahre 1862 uus oder 
über folgende Lünd<)r, beziehungsweise Zollausschüsse: 

Einfuhr nach 1 Ausfuhr aus 
L ä 11 d e r Ocsterreich Ocstcrreich 

Centncr 

Siiddcutschlancl 270.824 : !J9S.5!Jß 
Sachsen . 850.2% 1 4,:i5G 4% 
Prcnsson 4,22!J.2 I j 1 8~.5i!l 1 

Zusammen Zollverein. 5,350.340 51H3.(i(iU 
Russlanu l:!l !Jö.9i 1 
Tilrkei - .J.25.340 
Fremd-Italien l.2Ull l~.341 

Schweiz. 151.5:3!! 703 
Triest '.!!J.09U :!Sß.426 
Venedig. 4i'>l.3!JO 8.2~0 

Fiume etc .. :!i.0U6 -
1 (i,01 1.686 i 6,2i\J.6SI 

Es würde zu weit führen, auf sämmtl1cbc mteressante 
Resultate dieser Tabelle näher einzugeheu. \Vir macht>n 
nur darauf aufmerksam, dass das Freihafengebiet sich noch 
vorzugsweise mit engl i s c b er Kohle versorgt! Interessant 
ist ferner der Ausfuhrposten nach der Türkei vo11 425.;{ .l() 
Ctr., welcher einer sehr bedeutenden Entwicklung fähig zu 
sein scheint. Die stärksten Ziffern ers~hcineu hei uns~rer 
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Ausfuhr nach und über Sachsen mit circa 4 1/ 3 Million Ctr,, 
wesentlich Aussig-Tcplitzer Braunkohle, und bei der Ein· 
fuhr aus Preussen, von woher wir ungefähr dieselbe Quan
tität an Steinkohlen erhielten, nämlich oberschlesische 
Kohle auf der Weichsel, angeblich 675.000 Ctr„ über Mys
lowitz nach Wien 1,201.940 Ctr., über Oderberg nach 
Wien 1,534.480 Ctr. u. s. w. 

So erhalten wir für Production, Handel und Consum·· 
tion ,·on Mineralkohlen in Oesterreich für die Jahre 1855 
bis 1863 folgendes G esammtbild: 

1 

Einfuhr \Prolluction\ Zusammen\ 
Jahr 

Centner 

Ausfuhr Consum
tion in 

Centnern 

18b5 l,258.!!89 42,020.!!18 43,2i9.!J07 2,5Si.!145 40,G91.9G~ 
l 85li l ,i9~.S72 41i,iti3.9 III 48,556.i82 :1, 7ß8.7!J8 45, 787.98-l 
1857 :J,1 l:l.950 50,2ti6.447 53,3S0.3!J7 2,342.0iG 51,038.321 
b58 4'168. lli-l 58,21 :!.866 62,:181.0:10 :l,774.51 () 58,606.520 
185\J 4,H4.\J:l7 62,ti:37 .685 lii ,082.G 12 :J,!Jli0.459 li3, 122.15:! 
IStiü 4,802.571 711,Ui7.!J28 7-1,~S0.4!19 5,5!1:1.ii 11 6\J,2Sli.988 
1SG1 5,592.5 77 S 1,304.451 86,897.028 5,!J6ti.5Sli 80,930.H'.! 
181i2 ti,384.0li !11,0W.708 9i,433.i25 7,414117 90,019.608 
1 Sii:J ti,9!'.15.2 l\J !J l ,'17!l.206 !Jtj,464.425 ß,.J2!J.i84 92,034.641 
1864 li,~91i.5!Ji ? ·~ 7,815.135 ? 

Wir lassen nun noch gleich die Vertheilung der deut
schen Kohlenproduction nach den hauptsächlichen Lager
stätten hier folgen : 

Stein.kohlen. 
rl""'""""""""""""""""""""""'l"'~"""""";1"""""""""""""""""""""~t!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Pro<luction 

:~~~ in :~~~ 
~ ~ ~ Zollccnlucrn ,_, E :::; 

Ocsterreich Prcus!:lon ~ ~ 'g , __ O_e_sl-e-r--1------- ~ ~ ~ 
~ C ~ reich Prousscn g 0 '.=:.. 

11-~~~~~~~ ..... ~----~~~--~~~-~~~~ .... ~~~~-11 
Böhmen (Prag) ~J , . 18°-ll lli,W9.003 122,"75.820 3G•21i 
Schlesien (Olmiltz) 12•08 10,992.349 GJ,453.960 t8·18 
Böhmen (PU.eo) . . 1·:12 1;,661.249 -12175·1.820 12·1;.1 
Mähren (Olmütz) 4·71 4,~fü.964 171845.640 5"28 
Ungarn (Ol'en) • . . • 4"06 :l,6!16.814 

• (Oravicza) 2°80 21550JJG7 
Westgali<ien . 2·41 2,J!)J.140 
Böhmen (Kuttenherg) 2·22 21017.765 
Oesterreicb u. d. Enn• 1 ·02 928.607 
Militärgrenze . . • • o·2ü 238.516 
Steiermark (Cilli) . • o·OG 53.207 
Böhmen (ßrlh::-Kornoto.u) O·o.t 35.k77 
Oesterreich o. d. Enns 0•006 5.515 
Steiermark (Leoben) 0·005 •l.4lG 

13,753.020 
21076.!IOO 

804.GtiO 
308.71i0 
194.240 

4'07 
o·G1 
0·2.1 
o·m1 
o·oa 

Steinkohlen . • '55-41~[!•2-ül-,7-G-7-.8-~0·'I, 7716 

Braunkohlen. 

Böhmen(JlrUx-Komotau) 
Steienuurk (Cilli) •• 
Ungarn (Ofen). 
8tciermark (Leoben) 
Oesterreicb o. d. Enns 
Böhmen (Ellbogen) . 
Oea&crrcicb u. ll. }.;nnH 
Kärnten (Klagenfurt) 
Mähren (Olruütz) •. 
Kraiu (Laihach) ... 
Böhmen (Kuttenberg) 
Ungarn (NeusohlJ •• 
Lomliardo- Venetien 

(Belluuo) ..... . 
Neuu weniger Uedeu

tende Bezirke ... 

14°26 
lj"08 
5"18 
4•74 
2·91 
2·12 
1 ·~)l 
l"G2 
1°31 
l·ot 
1 ·03 
0•39 

O•S(J 

1 ·09 

12,!li9.158 
5,5~9.m;t 
4,711.983 
•l,310.8-18 
2,58~.10!) 

2,480.615 
l,ns.rn1 
11477.580 
1,192.630 

949.948 
942.988 
366.121 

324.933 

993.843 

14,930.580 
7,369.101) 
ö,512.8·10 
4,B-1li,~OO 
3,217.120 
2,74!J.720 
2,GG:J.OkO 
2,3G2.:l40 
2,116.340 

29,434.(;t;O 

4·-11 
:··IM 
l"!l:J 
l "-16 
0·9:; 
11·81 
O'i2 
0·70 
0·1i2 
8"76 

1-------Braunkohlen . tJ·t; 40,[Jl'.13.607 761302.580 22·54 
Dazu Steinkohlen . . ;,5·4 50,467.119 261,767.820 77·46 

Total Mineralkohleu • lOO ~13381070.400/loU 

Huhr 
Oberschlesien 
Saar 
Waldenburg 

(Niederschi.) 
Aachen 
Ibbenbüren 
Löbejün 
Wettin 
Minden 

~t.uaf. -Schlineb. 
\Veisscnfels 
llalle-Eisdorf 
ßitterfeld 
Oschersleben 
Briihl -Euekir. 
A.schcr:-Jlebcn 
Frankfurta.O. 
Merseburg -Dllr
·18 we- [renhcrg 
niger becleu
teudc Bezirke 

*) Diese Zusammenstellungen sind nach Bergbauptmannecbaften 
geordnet, wiewohl es zeitgemäas wäre , den officicllen Ziffern die 
Produclionsmengen der einzelnen Kohlenreviere zu Grundti zu legen. 
Den Ilerghauptmannschaften dürften folgende Reviere entsprechen: 
Kladno-Huscbtebrad, Ostrau,Pil!icn, FUnfkircben, Lugos, Krakau,Schatz
lar-Schwadowitz, Wolfsegg, Drenkova, Aussig-Teplitz, Judenburg
KClllach-Eibiswald, Oedenburg-Gran, Leoben, 8aaz-Scblan, Bleiberg, 
Ostrau-Trilbau, Sagor-Tschernembl, Gran-Eisenstadt, Bellnno. 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass 
Oesterrdch eine fast viermal kleinere Kohlenförderung hat, 
als Prcussen, und namentlich fällt dabei sehr in clic Augen, 
dass die öst~rreichische Förderung eine weit mehr zersplit
terte ist; hierin liel?t schon ein Grund ihrer Schwäche, 
denn nur die grossen Becken sind es, welche einem gan
zen Lande billige Kohlen verschaffen. Dass aber die bes
seren Kohlenlager Oesterreichs nicht durchgreifen können, 
ist wesentlich eine Folge der seltenen und theuereu Com
municationen, wodurch eine Aufmunterung entsteht, auch 
minder abbauwürdige Werke in Angriff zu nehmen und die 
Capitalien zu zersplittern. 

Ferner legt obige Tabelle clie Bemerkung nahe, dass 
Böhmen, Mähren, Schlesien und Galizien nicht weniger, 
als 66·84 Procent der gesammten Kohlenförderung liefern, 
dass also Wien und die Centrulländer der Monarchie we
sentlich auf den Norden, als die ergiebigste Bezugsquelle 
ihrer Kohlen, angewiesen sind. Wir werden später die ent
sprechenden Folgerungen aus dieser Thatsache ziehen. 

Beachtung verdient der Umstand, dass die Kohlenför
di>rung in den letzten Jahren sich bei uns minder rasch zu 
entwickeln scheint. Nach den letzten uns zu Gebote ste
henden Ziffern betrug Oesterreichs Produetion an Mineral
kohlen im Einzelnen: 

Steinkohlen : 
Jahr (Aern1·werkc) (Pi·ivatwerkc) Zusammen 

1863 1,255.216 49, 780.;J69 5 l ,0:{5,li85 Ctr. 
18fi2 1,202.964 49,264.056 50,4ö7.020 n 

1863 mehr: 5·) ·)•') _,_,,_, 5 IG.:1 l3 568.7ü5 Ctr. 
Braunkohlcu: 

Jahr (Aerarwerkc) (Privatwerke) Zusnmn1e?1 
1863 1,127.476 39,315.945 40,.\43.421 Ctr. 
1862 1,856.973 38.726.634 40,58:l,ü07 n 

11363 mehr: f>89.;{ 11 / 
" weniger: 729.497 1 1411.186 Ctr. 

Demnach hat in einer Zeit, wo andere, kleinere Län
der ihre Kohlenproduction jährlich nach Zehn-Millionen von 
Zentnern steigern und in einem Jahre, wo z. B. clie Stadt 
Berlin allein einen Zuwachs des Kohlenconsums um 3 Mil
lionen Centner nachweist, die österreichische Gesammtpro
duction an Kohle nur um circa 430.000 Ctr. zugenommen. 

Die Gründe nun dieser unerfreulichen Erscheinung 
liegen wohl in den allgemeinen Störungen des Handels, der 
Industrie und des wirthschaftlichcn Lebens Lib~rhaupt, aber 
als eine Hauptursache muss auf unsere Kohlentheueruug 
hingewiesen werdeu, deren Druck auf Privatleben und In
dustrie wir früher erörterten. In Folge dessen häufen sich 
die Kohlen unverkauft an den Gruben, und die Einnahmen 
der Eisenbahnen aus dem Frachtenverkehr gehen zurück 
bei hohen Sätzen. Die Production der Kohle stockt, weil 
der Consum abnimmt, und der Consum nimmt ab, weil das 
Product zu theucr ist. Aus diesem Zirkel müssen wir her
austreten, und dazu sollten, so scheint es, a 11 e Facto r e n 
zusammenwirken, - der Staat durch Erleich
terung der Steuern auf den Kohlenbergbau, 
die Grubenbesitzer durch billigere Preise 
und die Eisenbahnen durch wohlfeilere 
Fra eh t e n. 

Geschieht dies nicht, so wird der Consum noch mehr 
abnehmen, die Kohlengruben werden dann noch weniger 
absetzen, die Eisenbahnen noch weniger verfrachten und 
der Staat weniger Steuern einnehmen. Diese Factoren ha-



ben die 'Vahl zwischen zwei Entschlüssen, wovon der eine 
die Fortdauer des gegenwärtigen Sicchthums, der andere 
aber nach kurzer Anstrengung und vielleicht einigen Opfern 
eine dauernde ßessernng und blühende Gesundheit in Aus
siebt stellt. Kann man zweifelhaft sein, welche Wahl, zu 
treffen ist ? 

Als im Jahre 1861 die preussische Regierung voraus
sah, es werde durch den damals projectii:ten Handelsver
trag mit Frankreich der wirthschaftliche Zustand des Lan
des bedroht sein , richtete sie ihr Auge auf Ermässigung 
der Preise von Kohlen und Eisen, welche gewissermassen 
das Fundament aller industriellen und landwirthschaftlichen 
Production bilden, Durch Gesetz vom 22. Mai 1861 wurde 
die schon früher von 1/ 1 0 (dem n Bcrgzebnt<<) auf 1/ 2 0 her
abgesetzte Abgabe um 1/s und dann später noch um 2Js 
ermässigt. Seit 1. Januar 1863 betrug sie 3 Proc., seit 1. 
Januar 1864 2 Proc., seit 1. Januar 1865 nur noch l 
Proc., wobei es bleibt. Daneben wird noch 1 Proc. n Auf
sicbtssteueru vom Erlös entrichtet. Durch Gesetz vom 20. 
October 1862 wurden die bisher von den Eisenerzberg
werken an den Staat entrichteten Abgaben vom 1. Januar 
1863 an in der ganzen Monarchie aufgehoben. 

Ein österreichischer Unternehmer, welcher in Preus
sisch-Schlesien und in Böhmen gleichzeitig Kohlengruben 
besitzt, macht uns über das Verbältniss der Steuern in 
beiden Ländern folgende Mittheilung: „Der schlesische 
Bergbau - so schreibt er - umfasst 5 Maximalgrubenfel
der, jedes von einer Fundgrube und 1200 Massen. Nach 
dem Flächeninhalt begreift ein preussisches .Maximalgru
benfeld etwas über 21 österreichische Massen, die 5 con
solidirten zusammen also etwa 106 hiesige Massen. Diese 
würden in Oesterreich an Massengebühren, zu 6 fl. 30 kr., 
im Jahre 667 fl. 80 kr. zu zahlen haben , in Preussen be
trägt die Jahresabgabe dafür nur 5 Thlr. oder 6 fl. 75 kr. 
Sehr drückend muss es erscheinen, dass die Massengebüh
ren fix sind; für vollkommen brach liegende Objectc muss 
gezahlt werden wie von den in vollem Betrieb befindlichen, 
da der österreichische Bewerkskataster keine Unterschiede 
und Classen kennt. Die Bergfrohne, die als Einkommen
steuer mit 5 Proc. erhoben wird, durch die Zuschläge je
doch übe1· 8 Proc. beträgt, beläuft sich in PreussPn auf nur 
1 Proc. Von der österreichischen Freischurfensteuer weise 
man in Preussen nichts, Sie ist eine Steuer auf die Hoff
nung, auf den UnternehrnungsgeiBt. u 

Dass durch diese Abgaben die Productionskosten der 
Kohle nicht unbedeutend erhöht werden, liegt auf der Hand. 

Die Grubenpreise berühren wir hier nur kurz, da die
selben jetzt vielfach fictiv oder imaginär erscheinen.*) Von 
den böhmischen Kohlen wird z. B. Bustehrader angegeben 
mit 20-251 Schatzlarer mit 17, Schwadowitzer mit 2i kr. 
per Wiener Ctr. Nach der Aufstellung von Buhl betragen 
die Gestehungskosten der Bustehrader Kohle 9-12 % kr. 
Die Kohle des geheimnissvollen Aerarial-Kohlenfeldes Ja
wor.Zno kostet 13 kr. Ioco Grube. In den oberschlesischen 
Revieren ist der Durchschnittspreis an der Grube 1 O kr. 
und in den niederschlesischen 16 kr. Eiue Zusammenstel
lung unserer Ostrauer Kohleu mit den analogen Gattungen 

*) Zahlreiche Angaben hierüber in dem Werke von C. v. 
Ha 11 er: Die fossilen Kohlen Oesterreichs. - Vgl. auch desseu 
Arbeiten: Die Steinkohlenfelder Oesterreichs, Oesterr. Revue 
1863, ßd. II, und : Die Brmmkohleuablagerungen der östen-ei
chischen Monarchie ,ebendaselbst Bd. V. 
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der preussischen Saarkohle zeigt folgende Preise per Zoll
Ctr, in Kreuzern öst!'IT. Währ. : 

Sorte Ostrauer Kohle Saarkohle 

Coks . . . 48•1 37·50 
Cokskohle . . 41' 1 
Stückkohle 3;)-3 
Würfelkohle . ;10·4 
Nusskohle . . :!5·0 
Schmiedekohle 24·1 

23.75 
17·50 

Kleinkohle . 16·1 10·0 
Die amtlichen statistischen Tabellen berechnen für 

das Jahr 1863 folgende Erzeugungspreise per Zoll-Ztr. 
uach den einzelnen Kronländern in Gulden österr. Währ.: 

Steinkohle Braunkohle 

Oesterreich u, d. Enns 

" 0, d. „ 
Steiermark (Privat) 

( Aerar) 
Kärnten . 

0·357 
0·351 
0·31 s 

Böhmen (Privat) o· J ii 
„ (Aerar) . . 0· 1 S!i 

o.235 
. 0·1-19 

o· 1 C6 
0-2-12 
0·2:{5 
o·08i 

Mähren (Pri\•at) . . 0·27!1 . 0·110 
Schlesien (Priv11t) 0 20:! . . 0.060 

Als Durchschnittspreis der ganzen l\fonarchie wird bei 
Steinkohlen per Ctr. 0·194 und bei Braunkohlen per Ctr. 
O·l 37 fl. angegeben. Wir heben diese Preisangaben jedoch 
nur aus dem Grunde hervor, uni wahrscheinlich zu machen, 
dass es w e d e r M an g e 1 a n K o h 1 e, noch auch in 
erster Linie der Grubenpreis ist, welcher die 
hohen Kohlenpreise verschuldet; denn die man
cherlei bekannten Uebelstände, die ~ich auch bei der Pro
duction und dem Verkaufe der Kohle eingeschlichen haben, 
konnten nur in Verbindung mit dem !lfangel und der Theue
rung unserer Communico.tionen sich 80 lange conservireu. 
Was an unseren Kohlenpreisen kiinstlich ist, das wird als 
morsch und unhaltbar zusammenbrechen, sobald sich unser 
Eisenbahnsystem durch zwei oder drei nP-ue Linien ver
vollständigt, oder sobald die jetzt b<>stehenden Bahnen sich 
zu mässigen Frachtsätzen verstehen würden. 

Hierin aber liegt die Hauptursache der Kohlentheue
rung. Die Eisenbahnen haben den Schlüssel unserer Koh
lenfrage in der Hand. 

A d rn. i n i s t r a t i v e s. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 1 i. August l Süä. ) 

Naclulem in Folge des hohen Decreh•s des k. k. Finanz
ministeriums vom 28. ,Juli 1. .J., Z. 2iü!!J, der .Lehrcurs für die 
Forstzögliuge an der hiesigen k. k. Forstacademie mit Beginn 
des Studienjahres l 8ß5/li auf :J .Jahre au~getlelmt wmde: so 
ergeben sich in der bereits veröffentlichten Kundmadumg über 
die Collegienordnung an der hiesigen k. k. Berg. und Forst
acadcmie im Studienjahre l 865/li bezüglich cles forstlichen Un
terrichtes nachstehende Aendernngcn, u. "·: 

1. Jahrgang. 

a) Wiederholung aus der Algebra, Geometrie, Trigonometrie, 
etc., Grundlehre der Differential- und Integral-Rechnung. 

b) Theoretische .Mechar.ik, 
c) Physik und allgemeine Chemie, 
d) Constrnctives Zeichnen, 
e) Situations-Zeichnen. 
f) Holzmesskunde, 
g) Jagdkunde. 
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II. Jahrgang. 
a) Baukunde, 
b) Einleitung in die allgemeine Naturgeschichte, Gebirgs-

und Bodenkunde, Klimatologie, 
c) Forstliche Gewächs- und Insektenkunde, 
d) Organische Chemie, 
e) Bauzeichnen, 
f) Obstbaumzucht, 
g) Gesetzkunde, 
h) Grundriss der Landwirthschaft. 

III. Jahrgang 
a) Forstliche Productionslehre (Waldbau, Benutzung und 

Technologie, Forstschutz). 
b) Geodaesie, 
c) Ertrags-Bestimmung, Betriebs-Einrichtung, Werthbe-

rechnung und Anschläge, 
d) Forstmännisches Zeichnen, 
e) Geschäfts- uncl Verrechnungskunde, 
f) Diensteinrichtung und Normalienkundc, 
g) Volkswirthschaftslehre. 

Schemnitz, am 10. August 1 bG5. 

Von der k. k. Berg- und Forstacademie-Direction. 

Bergmännische Aphorismen. 

a. 
Viele, welche mit lebhaftem Eifer fiir die wissenschaft

liche Seite ihrrs Berufes in die bergmännische Praxis treten, 
sincl nach drm Vrrlaufo weniger Jahre mitten im philister
haftcn Werkc•ltagsll·bcn verloren, begniigcn sich im giinsti
gen Falle mit lmchstliblicher Erfüllung ihrer Amtsgeschäfte und 
notbcliirftiger laufender Kenntnissnahme von den „hochortigen• 
Normalien, lassen aber den geistigen Vonath, den sie aus den 
Schulen mitgebracht, nach und nach verdunsten, ohne - „nach
zufüllen". lJie Ursachen liegen in verschiedenen Umstiinden, die 
keineswegs immer dem Individuum zur Last fallen. - Das Bei
spiel älterer Collegen, welche cliesen Philistrirungsprocess be
reits durchgemacht haben, ein gewisser wStammgastton", der 
die> Gasthof-Ahencle in den Beamten-Extra-Zimmern nicht immer 
vortheilhaft von der stuclentischen Kneiperei unterscheidc;t, häus
liche Sorgen mit ihrem unstreitig deprimirenden Charakter, die 
schwankenden Verhältnisse des ganzen Bergfaches, welche seit 
einigen .Jahren bei uns ziemlich entmuthigend wirken und der 
Mangel jeder äusseren Aufmunterung geistiger Re(J'sa~keit ste
hen unter rliesen Ursachen obenan. - Ein Mittel dagegen 
wäre: Ein regelmiissiger mündlicher Fachgedanken-Austausch 
an einem hestimmkn Tage jeder Woche, wobei ein paar Zei
tungen teclmischen Inhaltes besprochen, auf Gelesenes aufmerk
sam gemacht, Beobachtetes mit(\'etheilt wiirde, wenn auch nur 
auf eine Stunde Dauer, und die Führung eines kurzen, mit 
Schlagwörtern und mit Angabe der Quelle sich begnügenden 
Journals über die wo immer gelesenen oder erfahrenen wissen
schaftlichen oder technischen Fortschritte des Faches, welches 
hei dem Werke als Nachschlagebuch bleibenden Nutzen brächte! 

9. 

Es ist sehr nützlich, sich bisweilen ältere Ausspriiehe 
von anerkannten Fachautoritäten ins Gedächtniss zurückzu
rufen, um dadurch eine Aufmunterung zu erneuertem Nach
d~nken ü~er den in ~olchen berührten Gegenstand zu ge
wm~en. Emen solchen 8atz, der e.s verdient, der Vergangenheit 
entnssen zu werden, und gerade Jetzt, da eine Art allgemeinen 
Sturmlaufens gegen den Staatsbergban parlamentarische Mode 

zu sein scheint *), allgemein aufgefrischt werden sollte, finde 
ich in Heron de Yille Fosse's noch immer für classisch 
anzuschauendem Werke nRichesse minerale" (zu deutsch: in 
C. Hartmann's Bearbeitung: "Ueber den Mineralreich
thumu, Sondershausen 1822, S. 34). Er lautet: nWirklich ist 
der Staat auch allein nur im Stande, einen Bergbau zu betreiben, 
wenn er auch keinen clirecte n pecuniliren Gewinn davon hat, 
weil er stets von einem guten Bergbau politischen Gewinn ge
nug zieht. Das wahre Interesse des Standes stiitzt sich auf 
das Ganze des Bergbaues und auf seine ewige Dauer, 
das des Gewerken auf den Gewinn, den er während eines 
Zeitraumes von einer Grube zieht. Ein bedeutender 
H er g bau, der sich frei baut, ist fii r den Staat vor
t heil hafte r, als der Besitz einiger Ausbeutegruben. 
- 80 schrieb ein Franzose, dessen Vaterland mit dem Staats
bergbau bereits radical aufgeräumt hatte, nachdem er fast alle 
Bergbau-Länder Europn's genau studirt hatte, anlässlich seiner 
Beschreibung des Harzer Bergbaues nieder, überzeugt und be
wältigt von der Grossartigkeit uncl Zweckmässigkeit der ächten 
deutschen Bergwerksverfassung! Um wie viel besser 
hat dieser Franzose den deutschen Geist der Solidität-Nach
haltigkeit cles Bergbaues erkannt, als alle jene modernen Staats
Bergbau-nAbolitionisten" in Deutschland, welchen die Kenntniss 
nicht nur des Bergbaues, sondern auch des cleutschen Gei
e te s abha_!!!en gekommen zu sein scheint! 

*) Die sücldeutschen Kammern sind in jiingster Zeit auf 
diesem Felcle sehr weitgehend aufgetreten, und in Oesterreich 
und Preussen fehlt es bekanntlich auch nicht an Strebungen in 
dieser Richtung. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
In unserem Verlage ist er.schienen: 

Allgemeines Berggesetz für die 
Preussischen Staaten. 

Vom 2-l. Juni 1 SG5. 

Ne61t den volbtiindigen Materialien :::ur Er
läuterung desselben, 

Herausgegeben von C. Hahn , König!. Tribunalsrath. 

llrlit Sachregister. 
2G% Bogen &. geh. Preis: 2 fl. 13 kr. 

Berlin, 4. August 1 S65. 

Königlich Geheime Ober-Hofbuchdruclcerei 
(R v. Decker.) 

Flussspath, von bester Qualität und in jeder 
beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und zu äus

serst billigen Preisen liefern. 

4~9. 

J. Lindner, 
Schwandorf, Baiem. 

Graphit-Ankauf. [50-51) 

Besitzer von Graphit-Gruben , welche reinen krystallini
schen oder flinzreichen Graphit liefern, werden gebeten, Muster 
und Preis-Offerten beziiglich Ankaufes au C. Lenz, Stahrhem
bergergasse 12 in Wien, einzusenden. 

Die.~~ z.eitschrift e~scheint ~öchentlich ~inen Bogen stark mit den nöthigen arti s t i sehen B~igabeu'. Der Pränumerationspreis 
st Jahrhch loco W1e11 8 fl. o. W. oder ;i Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. bO kr. o. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen B~richt. über die Erfabrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas al~ G r 11 ti s bei 1 a ~ e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. w. oder Jl/2 Ngr. die gespaltene Nonp~reillez~ile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Drack v. Karl WlnteruiUI .\Co. In W!cn. 
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Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 
Obwohl beinahe 1 1/ 2 Jahre Zeit bis zur ersten Inan

griffnahme der nächsten Weltausstellung verfliesscn werden, 
hat doch die französische Comrnission für die 1867 er 
Ausstelhrng für angemessen· erachtet, jetzt schon (Decret 
vom 12. Juli d. J.) ein Reg 1 e m e n t für dieselbe bekannt 
zu geben, dem ein chronologische~ Vcrzcic~niss der f~r 
die verschiedenen Ausstellungsarbeiten bestimmten Zc1t
puncte und das Classificationssystcm der auszustellenclen 
Gcg1•nstä11de angeschlossen ist. . 

Wir glauben diese frühzeitige Beknnntgcbung als erne 
sehr praktische Beihilfe zur Orientirung all<>r jener Indu
striellen und Urprodueenten ansehen zu dürfen, welche 
die Absieht haben, jene Ausstellung zu beschicken, weil sie 
jetzt schon in die Lage kommen, die Einrichtung bei der
selben kennen zu lernen, ihre Entschlüsse darnach zu be
mcssrn und sohin mit der nöthigen Zeit und Einsicht ihre 
Vorarbeiten beginnen zu können. 

Um diesem allcrdin""S etwas weitläufigen*) aber doch 
sehr wisscnswerthen Reglement auch in unseren Fachkrei
sen Verbreitung zu geben, theilen wir dasselbe im We~ent
Iichen nach der Wochenschrift des n. ö. Gewerbe-Vereines 
in dieser und den nächsten Nummern unserer Zeitschrift mit, 
wo es dann jeder Leser auch später nach Bedarf nachschla-
gen oder sich aufbewahren kann. Die Red. 

Allgemeines Reglement. 
Erster Abschnitt. 

Allgemeine Anordnungen und Classifica
t i o n s - S y s t e m. 

Art. 1. Die für das Jahr 1867 festgesetzte allgemeine 
Ausstellung in Paris wird die Kunstwerke uud die Erzeug-

~ Nur bei einigen Webewaaren und Kleidungsstücke
Gruppen haben wir nns erlaubt, clie detaillirte Auf~.ählung d.es 
Raumes wegen wegzulassen ; da aber Berg- und Huttenetablis
sements mit so vielerlei nicht fachmännischen Ausstellungsgruppen 
auch zu thun haben, z. B. mit Lebensmitteln oder deren Con
servirung, landwirthschaftliche Benützung des Grund m~.d. Bo
dens, Forstcultur, Gartenbau, chemischen Waaren, C1v1lbau 
U. dgl., haben wir sonst Nichts abzukürzen uns erlaubt. 

Oie Hed. 

nissc der Landwirthschaft und der Industrie aller Völker 
aufnehmen. 

Sie wird stattfinden auf dem Mafdfelde in einem für 
diese Zeit errichteten Gebäude. Den Ausstellungspali1st 
wird ein Park umgeben, bestimmt, die lebenden Thiere 
und Pflanzen, sowie jeiie Zusammenstellungen und Gegen
stände aufzunehmen, welche nicht in dem Hauptgebäude 
untergebracht werden können. 

DicAusstcllung wirrlam !.April 18ß7 cröffnctund am 
31. October desse!bcn Jahres geschlossen werden. 

Art. 2. Die allgemeine Ausstellung von 1867 ist 
unter die Leitung der mit Decret vorn 1. Februar j 865 
eingesetzten kaiserlichen Commission gestellt 

Der durch classelbc Decrct ernannte General-Commis
sär ist beauftragt, die v.:in der Commission beschlossenen 
Massnahmen zur Ausführung zu bringen. 

Art. 3. In jedem Departement des französischen Rei
ches wird die kaiserliche Commission vor dem 25. August*) 
ein Departements-ComitC ernennen 1 welches verpflichtet 
sein wird: 

1. in der ganzen Ausdehnung des Departements die 
auf die Organisirung der Ausstellung bezugnehmenden 
Massregeln bekannt zu machen und die Formnlarien der 
Zulassungsgesuche, sowie die anderen von der kaiserlichen 
Commission ausgehenden Documente zu verbreiten; 

2. vor dem 31. October 1865 die vorzüglich~ten 
Künstler, Landwirtbe undFabrikanten namhaft zu machen, 
deren Zulassung zur allgemeinen Ausstellung für den Glanz 
dieser Feierlichkeit besonders nützlich erschiene; 

3, die Ausstellungen der landwirthschaftlichen Pro
ducte des Departemfmts zu veranlassen, sowie es im 
Art. 29 angegeben ist; 

4, eine Commi8sion von Männern der Wissenschaft, 
Landwirthen, Fabrikanten, Werkführern und anderen ge
eigneten Personen zusammenzusetzen , um specielle Stu
dien über die allgemeine Ausstellung zu machen und einen 
Bericht über die Anwendungen, welche von ihr im Depar-

*) Man sehe wegen cler W echselbezie~ung . der hier u1~d 
in den folgenden Artikeln angegebenen Ze1tbestnnmnngen die 
diesem Reglement angeschlossene Beilage A. 
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tement gemacht werden können, sowie über die Erfahrun
gen, welche sie geliefert, zu verfassen; 

5. durch Subscription, Umlagen und auf jede andere 
WeiHe die Bildung eines Fonds vorzubereiten, welcher be· 
stimmt ist, den Werkführern, Landleuten und Arbeitern 
des Departements den Besuch und das Studium der allge
meinen Ausstellung zu erleichtern und zu den Kosten der 
Veröffentlichung des oberwähnten Berichtes beizutragen. 

Art. 4. Die kaiserliche Commission wird sich mit den 
Ministerien des Krieges und der Marine wegen Organiei
rung der Betheiligung Algiers und der französis eben 
Colonien an der allgemeinen Ausstellung ins Ein verne hIDen 
setzen. 

Art. 5. Die von den verschiedenen auswärtigen Re
gierungen zur Oberleitung der Betheiligung ihrer Unter
thaucu an der allgemeinen Ausstellung eingesetzten Com
miesionen correspondiren direct mit der kaiserlichen Com
mission in Bezug auf Allee, was die Ausstellung von Kunst
werken oder sonstigen Landeserzeugnissen betrifft. Die kai
serliche Commission correspondirt also nicht mit den aus
wärtigen Ausstellern. 

Jedes von einem ausländischen Erzeuger beigebrachte 
Product wird nur über Vermittlung der fremden Commis
sion übernommen, der er als Aussteller untersteht. 

Die fremden Commissäre sorgen übrigens nach ihrem 
Belieben für den Transport, die Empfangnahme, die Auf
stellung und Rücksendung der Producte ihrer Nationalen, 
jedoch in Uebcreinstimmung mit den von der kaiserlichen 
Commieeion getroffenen Anordnungen. 

Art. 6. Die fremden Commissäre sind eingeladen, 
sich so bald als möglich mit der kaiserlichen Commission 
in's Einvernehmen zu setzen und sich bei ihr durch einen 
Delegirten vertreten zu lassen. Dieser Delegirte wird die 
Aufgabe haben, die Fragen zu behandeln, welche die frem
den Aussteller interessiren, und insbesondere jene, welche 
die Vertheilung des Gesammtraumes unter die verschiede
nen Nationen und die Art der Aufstellung jeder nationalen 
Seetion im Palais und im Parke betreffen. 

Art. i. Um die Vertheiluug des jeder Nation zuge
sprochenen Platzes auf die in Art. 11 angegebenen Classen 
der Productc zu erleichtern, hält die kaiserliche Commis
sion den von der französischen Scction für den Palast an
genommenen Aufstellungsplan in dem Masstabe von 0·002 
M. per Meter zur Unterrichtung der Delegirten bereit. Die
ser Plan zeigt die Aufstellung der für jede Classe bestimm
ten Glaskästen oder Tische, aowie die Form, Höhe und die 
anderen Dimensionen der für jede Classc reservirten Säle. 

Ein ähnlicher Aufstellungsplan, welcher die Unterab
theilungen des für jede Nation bestimmten Theiles des Pa
lastes bestimmt, muss der kaiserlichen Commission von 
jeder fremden Commission vor dem 31. October 1865 über
geben werden. 

Detailpläne in dem Maseetab von 0.020 M. pr. Meter, 
welche den jedem Aussteller gehörigen Platz und jede ein
zelne Aufstellung anzeigen, müssen, gleichfalls mit der 
Liste der Aussteller von jeder fremden Commission vor 
dem 31. Jänner 1866 mitgetheilt werden, damit die kai
serliche Commissiou bei der inneren Einrichtung des Pala
stes den Bedürfnissen jeder Nation Rechnung tragen könne. 

Art, 8. Jede Nation kann jenen Th eil des Marsfeldes 
welche an den ihr im P11laste zugewiesenen Platz stösst

1 
beanspruchen, um daraus ihren Specialpark zu machen. 

Der Delegirte jeder fremden Nation wird sich mit dem 
Generalcommissär einverstehen1 um den Plan der öff,~ntli
chen Verbindungswege und Erdarbeiten festzusetzen, 
welche auf Kosten und Anordnung der kaiserlichen Com
mission hergestellt werden müssen, 

Jeder Delegirte wird sich gleichfalls mit dem General
Secretär einveretehen, um diejenigen Raumtheile1 welche 
den Bedarf seiner Nationalen übersteigen, der kaiserlichen 
Commiesion zur Verfügung zu stellen, oder um eine Raum
zugabe an jenen Plätzen zu erhalten, auf welche andere De· 
legirte etwa verzichtet hätten. 

Um soviel als möglich die Aufstellung der fremden 
Aussteller in den ihnen zugesprochenen Theilen des Par
kee zu erleichtern, wird die kaiserliche Commission zur Un
terrichtung der Delegirten die von den französischen Aus
stellern angenommenen Plane zur Aufstellung von Thieren, 
Pflanzen etc. (Beilage B) bereit halten. 

Art. 9. Es wird ein offieieller Catalog der Erzeugnisse 
aller Nationen verfasst werden, mit Angabe des von ihnen 
im Pal>ist oder im Park eingenommenen Platzes. Dieser 
Catalog wird zwei alphabetische Verzeichnisse enthalten: 
eines der Aussteller und eines der Gegenstände. Die frem
den Commissäre sind eingeladen, die für die Redactiou die
ses Cat11loges nothwendigen Mittheilungen vor dem 31. 
Jänner 1866 einzusenden. 

Art. 10. Die Staaten, welche sich 1866 in Paris nur 
durch eine kleine Zahl von Ausstellern vertreten lassen 
können und ausserdem in derselben geographischen Lage 
sind, werden eingeladen, sich einzuverstehen, um die me
thodische Gruppirung gleichartiger Producte zu sichern. 

Die kaiserliche Commission hält zur Verfügung der 
Delegirten der Commissionen dieser Staaten die Plane, 
welche sie in der Absicht vorbereitet hat, die Vortheile 
einer solchen Gruppirung mit der Grundregel der Vertre
tung nach Nationalitiiten zu vereinigen. 

Die kaiserliche Commission ladet die Commiss~re der
selben Staaten ein, im Falle sie diese Plane annehmen, in 
Paris für jede Gruppe eine mit ihrer Durchführung betraute 
Vertretung zu bestellen. Sie wird diesen Vertretungen ihre 
Architekten und Beamten unentgeltlich zur Verfügung 
stellen. 

Art. 11. In jeder für eine und dieselbe Nation be
stimmten Abtheilung werden die Gegenstände in 10 Grup
pen und 95 Classcn cingetheilt, und zwar: 

1. Gruppe: Kunstwerke (Classe 1-5). 
2. n Materiale und Anwendung der freien Künste 

3. n 

4. n 

5. n 

6. n 

... 
I • ll 

s. „ 

(Classe 6-13). 
Möbel und andere Einrichtungsstücke (Classe 
14-26). 
Kleider (mit Einschluss der Gewebe) und an
dere zum Anzuge gehörige Gegenstände 
(Classe 2i-39). 
Robe und bearbeitete Producte der stoffge
winnenden Thätigkeiten (industries extracti
ves (Classe 40-46.) 
Instrumente und Verfahrungsweisen der ge
wöhnlichen Productionezweige (Classe 4 7-66.) 
Nahrungsmittel (frisch oder conservirt) au{ 
verschiedenen Stufen der Zubereitung (Classe 
6i-i3). 
Lebende Produete und Muster aus dem Ge
biete der Landwirthschaft (Classe 7 4-82). 
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9. Gruppe: Lebende Producte und Muster aus dem Ge
biete der Gartenpflc:ge (Classe 83-88). 
GegenstKnde, welche speciell in Absicht auf 
Verbesserung der physischen und moralischen 

10. n 

Lage der Völker ausgestellt werden (Cl11sse 

89-95). 
Die Gegenstände, welche in die einzelnen Gruppen 

gehören, sind im Detail angegeben in dem diesem Regle
ment beigegebenen Classifications·System (Beilage B). 

Die kaiserliche Commission behält sich vor, um den 
von den französischen Ausstellern und den fremden Com
missären ihr etwa gemachten Bemerkungen Rechnung zu 
tragen, in späteren Ausgaben dieses Documentes die Zweifel 
aufzuklären welche die erste Fassung erwecken könnte. 

Art. 12. Kein Kunstwerk, kein im Palast oder Park 
aufgestelltes Product darf ohne Bewilligung des Ausstellers, 
der es verfertigt hat, copirt oder iu irgend einer Weise 
reproducirt werden. Die kaiserliche Commission behält sich 
vor, die Wiedergabe von Gesammtüberblicken zu gestatten. 

Art. t 3. Kein Kunstwerk, kein ausgestellte11 Pro
duct darf ohne besondere Bewilligung der kaiserlichen 
Commissioo vor Schluss der Ausstellung zurückgezogen 

werden. 
Art. 14. Die französischen oder fremden Aussteller 

haben keinen Miethzios für den Platz, den sie in der Aus
stellung einnehmen, zu bezahlen; aber alle Aufstellungs
und Decorationskosten im Palast oder im Park fallen auf 

ihre Rechnung. 
Art. 15. Die Franzosen oder Fremden, welche die 

Eigenschaft als Aussteller annehmen , erklären dadurch 
selbst, sir.h den Anordnungen dieses Reglements zu unter

werfeu. 
Art. 1 6. Die kaiserliche Commission correspondirt 

mit den Präfeeten und anderen Behörden des französischen 
Reiches durch den Präsidenten oder den General-Com-

missär. 
Art. 17. Jede auf die Ausstellung bczughab~nde 

Mittheilung muss adressirt sein: A M. le conseiller d'Etat, 
commissair general de l'exposition universelle de 1867, 
a Paris. 

Das Briefporto braucht im Kreise des französischen 
Postdienstes nicht gezahlt zu werden. 

zweiter Abschnitt. 

Specielle Anordnungen in Betreff der 
Ku n s t w e r k c. 

Art. 18. Zugelassen werden zur Ausstellung die Werke 
französischer und auswärtiger Künstler, welche seit 1. Jän
ner 1865 ausgeführt wurden. 

Art. 19. Ausgeschlossen sind : 
1. Copien, auch solche, welche ein Werk in einer vom 

0 riginal verschiedenen Weise wiedergeben. . 
2. Oelgemälde, Miniaturen, Aquarelle, Pastellb1lder, 

Zeichnungen und Cartons von Glasgemälden und Fresken, 
wenn sie nicht eingerahmt sind. 

3. liildnerarheiten von ungebrannter Erde. 
Art. 20. Die kaiserliche Commission entscheidet 

unter Beihilfe einer Special-Jury über die Zulassung von 
Werken französischer Künstler. 

Die Zusammensetzung und Ernennung dieser Jury, 
sowie die Formalitäten, welche die Franzosen beim Ansu
chen um Zulassung eines Kunstwerkes zur Ausstellung zu 

erfüllen haben werden, werden in einer späteren Verord
nung festgesetzt werden. Diese Verordnung \Vird die Art der 
Expedition und Annahme von Kunstwerken bekannt geben. 

Art. 21. Die kaiserliche Commission wird vor dem 
1. Jänner 1867 den Betheiligten die Beschlüsse mittheilen, 
welche sie über die die Zulassung von Kunstwerken be
treffenden Gesuche gefasst habP.n wird. 

Art. 22. Es wird später über die Zahl und die Natur 
der in Bezug auf die Kunstwerke zu ertheilenden Beloh
nungen, sowie über die Zusammensetzung der zu ihrer 
Beurtheilung berufenen internationalen Jury entschieden 
werden. 

Dritter Abschnitt. 
Specielle Anordnungen in Betreff der land

wirthschaftlichen und Industrie-Producte. 

Erster Titel. 
Zulauunr 11nd Cla11i1loirunr der Produote. 

Art. 23. Zur Ausstellung zugelassen sind alle Er
zeugnisse der Landwirthschaft und Industrie mit Beobach
tung der im folgenden Artikel festgesetzten Ausnahmen 
und Reserven. 

Art. 24. Ausgeschlossen sind die explodirenden und 
alle sonst als gefährlich erkannten Stoffe. 

Nur in soliden, eigens bereiteten Geflissen von mäsei
ger Ausdehnung werden angenommen die Alkohole, die 
Oele und Essenzen, die ät.zenden Körper und überhaupt 
die Körper, welche die anderen ausgestellten Gegenstände 
beschädigen oder das Publicum belllstigen könnten. 

Zündhütchen, Feuerwerkskörper, Zündhölzchen und 
andere ähnliche Gegenstände dürfen nur nachahmunge
weise uud ohne Hingabe irgend entzündlicher Stoffe an
genommen werden. 

Art. 25. Die Aussteller von belästigenden oder ge
sundheitsschädlichen Gegenständen müssen sich immer 
den ihnen vorgeschriebenen Massnahmen unterwerfen. 

Die kaiserliche Commission behält sich das Recht 
vor, Producte jeder Herkunft zu entfernen, welche ihr 
durch ihre Menge oder Beschaffenheit schädlich oder mit 
dem Zwecke und der Anordnung der Ausstellung unver
träglich erscheinen. 

Art. 26. Vor dem 15. August 1865 wird die kaiser
liche Commission den fremden Commissionen von dem 
jeder derselben für die Ausstellung der Producte ihrer Na
tionalen zugestandenen Raume Mittheilung machen. 

Vor dem 25. August 1865 wird die kaiserliche Com
mission eine Uebersicht der in der französischen Abthei
lung jeder der in dem Art. 11 angegebenen 73 ersten Clas
sen überlassenen Plätze veröffentlichen. 

Art. 27. Nach dieser Veröffentlichung werden die 
französischen Producenten, welche die iu einer Classe ver
einigten Industrien betreiben, eingeladen, sich untereinan
der einzuverstehen, um ein Aufstellungsproject für den 
ihrer Classe zugestandenen Raum auszuarbeiten. Nachdem 
sie sich über die Wahl der Aussteller, deren Zulassung die
ser Raum gestattet, um über den Jedem von ihnen zu über
lassenden Antheil geeinigt, werden sie einen oder mehrere 
Delegirte bestimmen, welche bei der kaiserlichen Commis
sion die nöthigen Information einholen, ihr ihren Plan und 
das Verzeichniss ihrer Aussteller vorlegen und im Allge
meinen die gemeinschaftlichen Interessen dieser letzteren 
bei ihr vertreten werden. (Fortsetzung folgt.) 

* 
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Thonerde· Eisenoxyd-Hydrat (Bauxit?) aus 
der Wochein. 

Vor einiger Zeit hat der Director der freiherrlich v. 
Zois'schen Berg- und Hüttenwerke zu Feistritz in Oberkrain 
Muster eines Eiseuerzes dem General-Probiramte zur Unter
suchung eingesendet, über dessen Vorkommen derselbe in 
einem Schreiben Folgendes anführt: 

nZwischen dem Feistritzthale, der eigentlichen Wo
cbein, und dem höheren Mitterdorfer-Thale zieht sich ein 
schmaler, hoher Bergrücken, die Rudnica, parallel mit a~r 
Wocheiner Save, der sich sanft nach dem Ufer de& Wochei
ner See's niedersenkt. Auf dem Sattel desselben kommen 
Bohnen-, dann gelbe und braune Eisenerze, jedoch nur 
spärlich, wiewol analog mit denen auf Rudnaalpe und 
Rudna dolina am südlichen Stocke des Trieglau vor. Auf 
einem der höchsten Puncte, schroff gegen Mitterdorf empor
strebend, gab vor circa 60 Jahren ein tiefer Schacht viele 
und schöne BolmPnerze." 

nEine gleich schroffe Spitze, aber an der entgegen
gesetzten Seite des Rückens, also gegen Feistritz gewendet, 
circa 1500' über der Thalsohle, enthält nur wenige Klafter 
unter der grössten Höhe derselben die in Rede stehende 
Ablagerung des Eisensteines.u 

An den dem General-Probiramte zugekommenen Stufen 
war ein dichtes rothbraunes Mineral (A) von beinahe jas
pis11.rtigem Aussehen und muschligem Bruche wahrzuneh
men welches wie in Adern ein Gestein von mergelartigem 
Aus~ehen und schmutzig gelber Farbe durchzog. (B). 

Die chemische Analyse des Minerals A, dessen spec. 
Gewicht mit 2·816 bestimmt wurde, und dessen Härte zwi
schen der des Flussspathes und des Apatits liegt, ergab für 
100 Theile folgendes Resultat: 

Kieselsäure 
Thonerde 
Eisenoxyd 
Manganoxyd 
Kalkerde 
Magnesia 
Schwefelsäure 
Phosphorsäure 
Wasser . 

5·30 
34•88 
40•62 
Spur 
0·50 
0·45 
O·t 1 
0·10 

17•75 

99·71 
In dem Gesteine B von mergelartigem Aussehen, wel

ches jedoch zur Analyse nicht ganz frei von beigemengten 
Theilchen des eben besprochenen Minerals A erhalten 
werden konnte, wurde gefunden: 

Kieselsäure 
Thon erde 
Eisenoxyd 
Maganoxyd 
Kalkerde 
Magnesia 
Phosphorsäure 
Schwefelsäure 
Wasser 

6·30 
58·02 

8 80 
Spur 
0 65 
0·20 
0·25 
0•49 

25·20 

99·91 
Bei beiden Mineralien muss der im Verhältnisse zur 

Kieselsäure sehr hohe Thonerdegehalt auffallen, so dass 
beide in der Wesenheit als aus Hydraten von Thon erde 
und Eisenoxyd in wechselndem Verhältnisse bestehend be
trachtet werden können, gerade wie es bei dem in neuerer 

Zeit in den Departements Var und Bouches du Rhone in 
Frankreich aufgefundenen Bauxit der Fall ist, wiewol ich 
mit Rücksicht auf die wenig bezeichnenden Beschreibungen, 
welche mir bis jetzt über letzteres Mineral bekannt geworden 
sind, die Identität der zwei Mineral-Vorkommnisse aus der 
W ochein und aus Frankreich in min er a 1 o g i scher Be
ziehung vorläufig nicht zu behaupten wage. Jedenfalls aber 
sind beide, was ihre t e c h n i s c h e B e nütz b a r k e i t 
(zur Darstellung des Aluminiums, von schwefelsaurer Thon
erde etc.) anbelangt, gleich zu stellen. 

Indem ich mich diesfalls auf die Artikel des polytechu. 
Journals von Dingler, Baud l 71. S. 51 uu·i 232 beziehe, 
führe ich noch folgenden, im Laboratorium des Geueral
Probiramtes abgeführten, diese Ansicht rechtfertigenden 
Versuch an: 

Eine Partie des Minerals B wurde mit der 3fachen 
Gewichtsmenge an kohlensaurem Natron geschmolzen und 
die Schmelze sodann mit heissem Wasser behandelt. Die 
wässerige Lösung auf den Gehal~ 11n Thonerde und Kiesel
säure untersucht, hielt an Ersterer 43•55 °/0 , an Letzterer 
nur 0-45 °/o der eingewogenen Menge. 

Es geht darauA hervor, dass aus dieser Auflösung von 
Thonerde-Natron durch den in den eben citirten Artikeln 
des politechn. Journals beschriebenen Proeess (Einleitung 
von Kohlensäure) ein von Kieselsäure ziemlich freies Thon
erde-Hydrat erhalten werden kann. 

Wien, am 14. August 1865. 
M. v. Lill. 

Internationale Enquete-Commission. 
(Schluss.) 

Was nun die Feststellung des Zollsatzes für Roh· 
eisens betrifft, neigte man sich allgemein zu einer bedeu
tenden Ermässigung, ja sogar zu einer gänzlichen Aufhe
bung desselben - wenigstens gegenüber Eugland, - denn 
England besitze ein Roheisen, das schlecht und unrein, das 
aber gernde dessh11lb für viele Fabrikate sehr geeignet sei, 
während die jetzige Verwendung von feinem steirischem 
Roheisen für eben diese Fabrikate wirthschaftli eh nicht zu 
rechtfertigen ist. Oesterreich beziehe jetzt schon englisches 
Roheisen loco Leoben zu 4 fl.; würde der Zoll aufhören, 
so würde der österreichische Fabrikant das Eisen nicht 
nur um den Zollbetrag billige1· erhalten, sondern der rege 
Verkehr würde auch auf die Seefracht einen günstigen 
Einfluss ausüben; denn bei dieser kommt es nicht auf die 
Distanz, sondern auf die Lebhaftigkeit des Verkehrs an. 
England würde dagegen unser feines Roheisen importiren. 
Dagegen behaupten allerdings die Experten, dass unser 
Eisen mit dem eben so guten schwedischen, westphälischen 
und russischen nicht concurriren könne; aber die engli
schen Experten wiesen darauf hin, dass dann die Produc
tion viel grösser, die Preise billiger werden würden, zudem 
steigere sich ihr Bedürfniss nach feinem Eisen in solchem 
Grade, dass sie jetzt schon aus Neu-Schottland welches be
zieheu müssten. Wie sie schon früher bemerkt hatten, 
würden auch die Frachten viel billiger werden; sie führen 
nur an, dass die Seefracht von England nach lndieu 20 
Sch. per Tonne, dagegen nach Triest noch immer 26 Sch. 
koste. Zudem würde durch zollfreie Einfuhr des Roheisens 
auch die Stabeisenfabrikatiou eine viel billigere werden. 

So verhältnissmässig übereinstimmend nun die Er-
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gebnisse und Wünsche der englischen ~nd öste~i·eich~schen 
Experten über Roheisen waren, so gmgen sie bei dem 
Stabeisen gänzlich auseinander Es liess sich auch aller
din~s nicht läugnen, dass dabei nicht jene Anschauungen 
geltend gemacht werden konnten, wie beim Ro~eisen. 
Dort Rohstoff und Roheisen, das für uns nothwend1g war, 
und d11s wir nicht besitzen, hier schon ein bedeutendes 
Halbfabrikat. Dort ein Preis von 4 fl. pr. Ctr. des besten 
englischen Stabeisens, in Oesterreich dageg~n nicht leicht 
unter 6 bis 8 fl. pr. Ctr. - Mr. Be 11, der euglische ~xper~e, 
machte zwar unter der Voraussetzung der zollfreien Ern· 
fuhr englischen Roheisens eine Berechnung, wornach ein 
Centncr Stabeisen auf 5 fl. 27 kr. - gegenüber dem eng
lischen Stabeisen :\ 5 fl. 44 kr. pr. Ctr. loco Leobe11 -
kommen würde. Er nahm die Fracht von England nllch 
Triest mit 55 kr., von Triest nach Leoben ebenfalls mit 
55 kr , zusammen mit 1 fl. 10 kr. an ; zudem "inen ZiQ.
senverlust von 6 kr. per Ccntner für die Lagerung des 
Assortimcnts. Nährue man den gegenwärtigen Preis von 
4 ft. per Centner in England an1 so käme dann der Centner 
in Oesterreich auf 5 fl. 44 kr. Würde man dagegen eng
lisches Roheisen zollfrei einführen, so würde das zum 
Stabeisen nöthige Roheisen = 1 ·25 Ctr. ( 1 Ccntner Roh
eisen 1 fl. 39 kr., Fracht 1 fl. 10 kr.) 3 fl. 11 kr. kosten; 
dlls Puddeln, Walzen etc. 2 fl. 16 kr., sonach ein Centner 
Stabeisen auf 5 fl. 27 kr., also um 1 i kr. billiger kommen. 
ein Preis der noch wohlfeiler werden könnte, wenn man 
die Fabrikation von 2 fl. 16 kl'. auf 1 fl. 66 kr. reduciren 
würde. Dagegen machte nun Ministerialrath 1' u n n e r 
folgende Geg1mberechnung, die er schriftlich einschickte 
und die wörtlich lautet: 

nGegen die berechneten durchschnittlichen Eiu_fuhr
kosten (ohne Zoll) per Centner des englischen R~he1se~s 
mit 1 fl. 1 O kr. und mit 1 fl. 38 kr. fiir das Stabe1se11, bm 
ich nicht in der Lage , etwas Wesentliches einzuwenden. 
Entgegen der angeführte Vortheil an Zinscrsparung von 
6 kr. per Centner scheint mir nicht gut haltbar, weil der 
englische Producent ohnedies nicht für den Kleinverkauf 
mit den vielen variirenden Dimensionen, sondern nur für 
die im Grossen currenten Stabeisensorten arbeitet 1 daher 
auch kein grosses, mannigfaltiges Eisenlager in Oester
reich halten würde. 

Die Verkaufskosten des englischen Stabeisens wür
den demnach statt mit 5 fl. 44 kr. richtiger anzunehmen 
sein mit 5 fl. 38 kr. 
Um l Ctr. Stabeisen zu produciren, braucht 

man nicht, wie Mr. Bell annimmt, t ·25 Ctr., 
sondern vom halbirten Coksroheisen min
destens 1 ·30 Ctr., welches sammt Trans· 
portper Centner 2 fl. 49 kr., oder die 1 ·30 
Centner kosten . 3 11 24 n 

Brennstoff 3 Ceutucr Braunkohle loco Hütte 
a 30 kr. . • . 

Löhne der Hüttenarbeiter (Puddler, Schweis
ser, Walzer) • • 

n 90 n 

11 80 n 

Löhne für Taglöhner, Handwerker, Hütten
fuhren 

__ „ 35 n 

Für das feuerfeste Materiale, Fettwaaren, 
Gusseisenbestandtbeile, ordinäre Mauer-
materialien, Holz, Schmiedeiseu, Zapfen
lager u. dgl. Hilfsmaterialien. 

Uebertrag 

- n 40 n 

5 fl. 69 kr. 

Uebertrag 5 ß. 69 kr. 
Allgemeine Regie, als: Besoldungen, Reiseko

sten, Kanzlei, Steuern, Assecuranzen, Spe-
sen, Wege, Schult>, Arzt etc. - n 36 n 

Interessen vom Anlage- und Betriebscapital 
ohne Amortisation • - n 40 n 

Amortisation und Gewinn des österreicbi-
sehen Stabeisenfabrikanten, wenn das Ge-
schäft bei der vergleichsweise geringen 
Production halbwegs gut sein soll . 

Zusammen-:-
Also klime das im Inlande producirte Stabei-

1 n - n 

7 fl. 45 kr. 

sen theurer um 2 n 7 " 
Aus diesem Grunde müsste wenigstens ein Zoll von 

2 fl. per 1 Ctr. festgesetzt werden. Bei zollfreier Einfuhr 
des englischen Stabeisens würde in kurzer Zeit die ganze 
inländische Stabeisenproduction erdrückt sein. Es handelt 
sieb aber zunächst nicht allein um die Erhaltung der be
stehenden Stabeisenfabrikation, sondern um eine bedeu
tende Vermehrung derselben, wodurch allein man in Oester. 
reich endlich auch zu niedrigen Fabrikationskosten ge
langen wird; denn abgesehen von den Transportkosten, 
ist das allenthalben so geringe Productionsquantum auf 
den österreichischen Eisenhütten nebst dem hohen Zins· 
fusse eine der vorzüglichsten Ursachen der zur Zeit noch 
so theuren Fabrikation. 

Es ist auch nicht richtig, dass die Arbeitslöhne auf 
den österreichischen Hütten billiger, als in England sind, 
wenn man die Leistungen der Arbeiter mit in Betracht 
zieht, woran nebst anderem die vielen gebotenen Feiertage 
Schuld sind. 

Und noch unrichtiger ist es, dass in Oestcrreich der 
Brennstoff billil!'er, als in England kommen müsse, indem 
unsere allerdings meist sehr mächtigen Braunkohlenflötze 
eben durch ihre grosse Mächtigkeit (aber geringere Aus
dehnung in der Erstreckung) die technische Gewinnung, per 
Centner gerechnet, nur vertheueru; ferner bei der nicht 
backenden Braunkohle fällt eine Menge ganz unbrauchba
res Klein ab, welches bei der backenden englischen Kohle 
alles verwendbar ist; weiters ist die Brennkraft eines Cent
ners Braunkohle um Vieles geringer, als eines Centners 
der englischen Kohle, und endlich muss die Braunkohle 
in den meisten Localitäten auf eine nicht unbeträchtliche 
Distanz, wo sich nur selten Eisenbahnen anlegen lassen, 
nach der Hütte gefahren werden, u 

Da nun leider die Enquete unterbrochen werden 
musste, so war eine eindringliche Besprechung und Ver
gleichung dieser Angaben unmöglich geworden. Es ist 
dies um so trauriger, als auch ein anderer Umstand in 
Folge dessen nicht aufgeklärt werden konnte, der Umstand, 
warum denn bei so hohen Preisen das österreichische 
Stabeisen in so grossen Mengen ausgeführt werde*). Nach 
der den Expertisen als Anhang beigegebenen Ausfuhr
und Einfuhrtabelle der Jahre 1862, 1863 und 1 S64 betrug 
die Einfuhr an Stabeisen 18G2: 17.977 Cti-., 1863: 

*) Gar so unerklärlich ist die~e Thatsache wo~l„ nicht. 
Ihr Grund liegt in der ganz ausgezeichneten Quahtat der
selben und in der grösseren Kaufkraft des re~~hcren A~sland~s, 
welches die bessere Waare zahlen kann, wahrend bei uns 1m 
Inlande man Mich oft mit geringerer Waarc bloss wegen man
gelnder Kaufkraft begnügt. Letzteres ist. keine geringe Mitursache 
der inneren Absatzstockung unserer Eisenwerke. O. H. 
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68.270 Ctr., 1864: 37.810 Ctr„ - die Ausfuhr dagegen 
1862: 62.490 Ctr., 1863: 63.717 Ctr., 1864: 73.297 
Ctr.1 d. h., während das Agio, das 1ds Schutzzoll wirkt, 
sank, stieg die Ausfuhr österreichischen Stabeisens um 
volle 18 pCt. Wir wollen hoffen, dass die in Aussicht ge
stellte Fortsetzung der Enqu~te uns über diese Lücken 
die vollständigste Aufklärung gewähren wird, und schlies
sen unsere Mittheilungen, indem wir noch den ausdrückli
chen Wunsch aussprechen : es möge die Regierung sobald 
als möglich die auch vom Reicbsrathe gewünschte Enqu~te 
veranstalten, damit wir endlich sowohl für unsere innere 
Gesetzgebung, als auch für künftige Handelsverträge mit 
den anderen Nationen eine feste und solide Grundlage 
gewinnen. 

Bergmännische Aphorismen. 
10. 

Im Bergbau, sowie im Kriege, in der Politik und in an
deren Berufskreisen, hängt das Meiste von der Tüchtigkeit und 
Vortrefflichkeit der leitenden Häupter ab. Der Verlust eines 
solcherllrt hervorragen<len Mannes zieht nur zu oft den Verfall 
des Berufszweiges nach sich, dem er vorgestanden! Der Berg
bau hat das nur zu oft erf11hren, - man braucht wohl keinen 
Namen zu nennen, denn jeder Bergbau weise von· solchen Fäl
len zu berichten! Und doch sollte kein Mann unersetz
li eh sein! Das zu bewirken, wäre nicht so schwer, wenn 
die heranwachsende Generation den wahren Ehrgeiz in 
sich fühlte, die Lücken, welche scheidende grosse Männer des 
F11ches hinterlassen, vollständig ausfüllen zu wollen. Wenn viele 
junge Bergmänner sich beim Beginne ihrer Laufbahn je nach 
ihrer Neigung und Ansicht einen der hervorragendsten Männer 
ilires Faches als Muster und nVordermann" nähmen, dem sie 
nllchstreben wollten mit der Intensität, sich dazu zu befähigen, 
ihn einmal ersetzen zu können, so wUrde das freilich nur We
nigen gelingen, weil auch glUckliche Constellationcn dazu ge
hören, dass sich Alles so fügt; aber ein doppelter Vor
th e i 1 müsste dennoch daraus hervorgehen. Erstens wiirde ein 
solches Ziel eine kräftige Aufmunterung sein, sich in einer 
sclbstgewählten Hichtung auszubilden, dem Muster und Vor
mllnne nachzubilden, und durch energische Richtung des Gei
stes und aller Kräfte nach einem bestimmten Ziele - eine 
minder zerfahrene und zersplitterte Ausbildung erreicht wer
den, als wenn man eben planlos fortarbeitet, und dabei plan
u11d ziellos - leicht erlahmt. Ein guter Soldat muss immer 
denken, dass er den Marschallstab im Tornister trage; und 
wer immer daran denkt., der kommt demselben auch meistens 
11iiher, und bringt es eher zum Marschall - als ein anderer. 
dl'r immer nur das Nächste ins Auge fasst! - Zweitens 
wiirde eine solche Prädestination zum Ersatz bestimmter Män
ner eine Anzahl mehr oder minder in deren Specialität fort
wirkender Candidaten schaffen, unter welchen eher ein wi!rdi· 
ger Nachfolger gefunden werden kann, als wenn man sich mit 
dem Gemeinplatz tröstet: Kein Mann ist unersetzlich! 
und das, was nachkommt, dem Zufalle überlässt. Die Sorge 
für den Nachwuchs "leitender" Kräfte wird nur zu oft ver
nachlässigt! -

Literatur. 
Die Formen der Walzkunst und das FaQoneisen, seine 

Geschichte, Benutzung und Fabrication für die Pra
xis der gesammten Eisenbranche, dargestellt von Eduard 
M ä ur er, Ingenieur. Erste Llererung mit einem Atlas , ent
haltend 2 Walzenzeichnungen und 27 Fai;oneisenprofile 
in natürlicher Grösse. Stuttgart 1865. Verlag von E. Mäcken. 

Von diesem Werke glauben wir, da erst eine Lieferung 
vorliegt, zunächst statt einer kritischen Anzeige lieber den Pro
s p e c tu s desselben geben zu sollen, um dessen Tendenz und 
1nha1 t bekannt zu machen. Inwiefern das Ganze dem Vorange
fiihrten entspricht, ist wohl erst nach der Vollendung dea Werkes 
zu beurtheilen möglich. Jetzt aber können wir schon die instrue
tive und gute Ausführung der Zeichnungen des Atlasses her-

vorheben, und wollen darauf aufmerksam machen, dass zwar 
zunächst preussische und insbesondere rheinisch-westphälische 
Verhältnisse berücksichtigt sind, jedoch bei der Mustergiltigkeit 
vieler derselben eine allgemeine Verwendbarkeit des Werkes 
dabei nicht wesentlich beeinträchtigt erscheint. -

Der Prospect11s lautet: nßei der ausgedehnten Ver
wendung, welche in neuerer Zeit das Walzeisen und nament
lich das Fa i; o n eisen in allen Zweigen der Industrie und des 
Bauwesens gefunden hat, dürfte ein umfangreiches Sammel
werk oder Musterbuch, wie das Vorliegende, welches die ver
schiedenen und neuesten Formen des Faeoneisens, sowie seine 
Bezugsquellen nachweist, sowohl für die Eisenindustrie, 
wie auch für alle diejenigen Gewerke, welche Eisen consu
miren und damit Handel treiben, von practischem Nutzen sein. 

Das Bedürfniss zu einem derartigen Hilfsbuche wurde 
bereits vielfach ausgesprochen, besonders in industriellen Krei
sen, so u. A. von dem technischen Verein für Eisen
hütten w es e n, der viele Hüttenwerksbesitzer und die meisten 
Ingenieure dieses Faches in Rheinland und Westphalen zu sei
nen Mitgliedern zählt. Mehr aber noch ist ein solches Buch 
bisher im Baufache vermisst worden, wo man sich in Folge 
des zunehmenden Holzmangels immer mehr und mehr gezwun
gen sah, das Eisen an Stelle des Holzes zu substituiren. Filr 
das Baufach ist es daher heutzutage eine Nothwendigkeit, die 
neuesten, für bestimmte Zwecke (wie z. ll. für Tragbalken etc.) 
in Eisen 11usgeführten Formen in möglichst grossem Umfange 
kennen zu lernen, und zugleich die Namen der Walzwerke zu 
wissen, wo dieselben angefertigt werden. Das Gleiche gilt 
ebenso für das Berg- und Maschinenfach, ferner für Ei
senbahnen, Administrlltionen, technische llureaux, 
Unternehmer und Lieferanten. Die Auswahl wird hier
durch eine grössere, Form und Geschmack verbessern sieh und 
die Construction kann sich freier bewegen. 

Der Verfasser hat es iibernommen, das hierzu erforder
liche Material von den HUttenwerken zu sammeln, sodann zu 
sichten, vergleichend neben einandei· zu stellen , und, soweit 
ihm der Stoff hiezu zu Gebote stand, auch einen gedrängten 
Text historischen, teclrnischen und statistischen Inhalts dazu 
zu liefern. Das Werk gewährt auf cliese Weise in seiner Ge
sammthcit einen Ueberblick über die gegenwärtig auf den wich
tigsten Walzwerken des In- uncl Auslandes angefertigten Fa
i;oneisenformen. Vorzugsweise ist es jedoch als ein für den 
deutschen Eisenconsum bestimn:tes Musterbuch zu be
trachten, da in demselben die Fai;ons der r h ein i sehen und 
wes t p h ä 1 i sehe n Werke, welche in diesem Fabrikationszweig 
bekRnntlich das zollvercinsliindische Gebiet iiberwiegend beheu
schen, in möglichster Vollständigkeit aufgenommen worden sind. 
Dasselbe gilt auch für die Profile der hervorrragcndsten b el
g i s ch e n Werke, der königl. Alvenslebenhiitte in Ober
schlesien und von A. Bors ig in Moabit bei Berlin. Von fran
zösischem und englischem Fai;oneisen ist dagegen nur eine 
Auslese vorhanden, soweit dies die Grenzen des Atlasses ge
st11tteten. 

Siimmtliche Profile sind in natürlicher Grösse gezeichnet 
und dabei die Hauptmasse uncl das Gewicht pro laufenden 
Fuss preussiseh oder Meter angegeben. Ebenso findet sich bei 
einem jeden Profil der Name des \Valzwerkes in Chiffern an
gedeutet, wo dasselbe angefertigt wird. Viele dieser Profile 
werden gleichzeitig und in genauer Uebereinstimmung auf meh
reren Werken gewalzt, was dann ebenfalls die Chiffern ange
ben, und in Fällen, wo es sich um die rasche Beschaffung 
eines Fai;ons handelt, für den Besteller zu wissen oft von 
grösster Wichtigkeit ist. Da ferner viele Formen, wie z. ll. 
die d;is Doppel-T-Eisens, im Interesse der Raumersparniss im 
Atlas nicht so übersieht.lieh, wie z. B. die Grubenschienen, ne
beneinander gestellt werden konnten, sondern mehrfach in ein
ander und in abwechselnder Lage, uml der Ueberblick desshalb 
etwas erschwert wird, so sind im Texthefte die betreffenden 
Formen, nach den Hüttenwerken gesondert, tabellarisch zusam
mengestellt. Ebenso konnten der Raumersparniss halber einige 
Profile im Atlass keinen Raum mehr finden , dafür sind diese 
aber ebenfalls in clen Tabellen unter Angabe ihrer Dimensionen 
und Gewichte angeführt. 

Um endlich norh dem Consumenten und Laien in cler Ei
senfabrikation auch ein allgemeines ßild von den Walzen zu 
geben, auf denen das von ihm verlangte Eisen dargestellt wird, 
sind besondere , clen Profilen vorangehende W a 1 z e n z e i eh-



nungen beigefügt, die ihm in vcrjiingtem :rassstab ver.anschau
lichen wie die Form in den Walzen emgedreht sem muss, 
um ih~e Darstellung zu ermöglichen. Sechs solcher Tafeln. li~
fern 80 eine U ebersicht über die wichtigsten und charakteristi
Achen Formen der "' al z k unst.u 

Das Ganze erscheint in drei rasch aufeinander folgenden 
Lieferungen, von denen jede, aus einem Theil Text. und. At~as 
bestehend, bestimmte Formengruppen behandelt. Die drei Lie
ferungen zusammengenommen bilden einen Atlas von 66 Tafeln 
mit iiber 1500 Profilen in natiirlicher Grösse. 

lnhalts-Ueberslcht. 
Erste Lieferung. 1. Abschnitt. Historisches über 

W a 1 z werk e und deren Einfluss auf die Entwicklung der 
rheinisch - westphälischen . Eisen:lnd~strie. Historisches ü?er 
Schienen - und l~a<;one1senfabr1kabon. John Co c k er 111, 
Dobbs und Godwin Eberhard Hösch, R. Daelen. Fr. 
Ha rkort 'Vilh. L~eg, J. Meyer, Bergassessor Schneider, 
A. B o rsi'g und deren Verdienste um die inländische Eisen
fabrikation. Die Hiitten-Neubauperiodc. Statistik der Eisen- und 
Stcinkohlenproduction im proussischen Staate seit 183 7. 

II. Abschnitt. Die verschiedenen Formengrup
pen des Fa<;oneisens. 1. Gruben- und Hilfsschienen. Ueber 
Form und l\Iaterial der Schienen. Schmalspurige Transportbah
nen. 2. Radbandagen, Speichen- und Lascheneisen für Gruben
bahnen. 3. Winkeleisen. 

Zweite Lieferung. 4 T-Eisen. 5. Doppel-T-Eisen. Histori
sches. Ucber Elasticität und Festigkeit des Eisens. Berechnung 
der Tragfähigkeit nebst Tabellen ~~be~ Belastungspr.oben und 
ermittelte Trao-kraft des doppel-T-form1gen Balkeneisens der 
rheinischen W~lzwerke. 6. Hohe Schienen, Triigcr- und Schiffs
rippeneisen von unsymmetrischem Que~~chnitt. ~ie _11 Zol_l _hohe 
Hartwichschiene ohne Schwcllcnuntcrstutzung fur die Rhem1sche 
Bahn. 7. F- und Z-fönniges Eisen. C- oder U-Eisen. 9. Hohles 
oder röhrenförmiges Trägereisen (fer Zores). Hoble Telegraphen
stangen. 

Dritte und letzte Lieferung. 10 Fenstereisen. 11. Halbrund
eisen. 12. llettstelleisen. 13. Ovaleisen. 14. Drei-, Vier-, Scchs
und Achtknntci~en. 15. Roster-, Keil- nucl Scgmcntei~en. 16. 
Hadreifcnciseu. Gesetzliche Br~ite der lfaclfclgen, und Spur
weite der Landtuhrwerke. 17. Hohles Halbrundeisen. 18. Leisten
und Karnieseisen. 19. Geländer-, Griff- und Säuleneis„n. Eiserne 
Schränke. 20. Kreuzeisen und gewnnclenes Säuleneisen. 21. 
Riffel- uncl Wellbleche. 

III. Abschnitt. Mass- und Gewichtsrcductions 
ta b e 11 e n. Gewichtstabellen für Rund-, Quadrat- und Flach
eisen, Blech nnd Draht, von denen die meisten vom Verfasser 
auf Grund eigener Gewichtsermittlungen für verschiedene 
deutsche Landesmasse und ebenso für llfetermass berechnet 
sind. Die wichtigsten Blech-, Bandeisen- und Draht-
1 ehre o. Die erforderlichen Wandstärken für Dampfkessel, 
Ranch- und Siecleröhren. Tabelle für die Ausdehnung und das 
Sch windmass von Gusseisen, Schmied eisen und Pucldelst.'lhl. Den 
Schluss bildet eine Preis-Scala fiir Fai;oneisen, zusnm
mengestellt nach den Angaben der 1"11einisch-westphäli
s c h e n 'Valzwerke. 

Als Fortsetzuno- dieses 'Verkes folgen später zwanglos er
scheinende Ergänzu~gshefte, enthnltend das s chi esis ehe Fa
~- o n eisen und jenes anderer deutscher wie ausländischer W crke 
aus der neuesten Zeit; ferner weitere l\littheilungen iiber die 
llenützung des Fac;oneisens, Beiträge zur \ValzenconRtruction 
uncl andere auf diese Branche bezügliche Notizen von techni
schem und gewerblichem Iuteresse. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Personal-Nachrichten. 

Ernennungen. 
V o m k. k. F i n a n z m i n i s t e r i u m. 

Der Bergwesene-Expectant Julius Piihn, zum controli
renclen Hammerschreiber in Hollenstein. (Zahl 26396-1159 6. 
August 1 S65 ). 

Das Ministerium für Handel und Y olkswirthschaft hat 
den Oberbcrgcommissär bei der Berghauptmannschaft in Za
lathna Gustav Fornsszek, zum Berghauptmann und Vor
stand 'der sicbenbiirgischen Berghauptmannschaft in Zalathna 
ernannt. 
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Eundmaohung. 

. (Erhalten den 24. August 1865.) 
Na~hdem die i? der Gemeinde Sikarlo des Nagyb8.nyaer 

Stuhlbezirk.es b~findhche Csonkalab Johann Evangelista Grube, 
laut zur l11erort1gen Zahl 521, 1 863 eingelaufenen Anzeige der 
Sikarloer Gemeindevorstehung vom 3. Mai 1863 seit Jahren 
ausser Betrieb gestanden ist, und im gänzlich verfallenen Zu
stande sich befunden hat, und die Besitzer ohngeachtet dessen, 
dass Sie unter den diesämtlichen Zahlen 5il, 1863, 484 und 
544, 1864 zur vorschriftsmässigen Inbetriebnahme und Bauhaft. 
haltung der Grube wiederholt, namentlich aber sub. Nr. 544, 
1864 mit dem Beisatzeangewiesen worden sind, dass mit Schluss 
jeden Quartals, über die in dem bezüglichen Quartale stattge
habten Arbeiten, die Anzeige anher gemacht werde, widrigen
falls die erwähnte Grube den Besitzern entzogen werden wird, 
dem Ihnen gewordenen Auftrage nicht nachgekommen sind, 
überdies nach einer neuerlichen Anzeige der oberwähoten Ge
meinde-Vorstehung vom 18. Juni d. J., Zahl 105, die Grube auch 
seit dem Jahre 1863 fortwährend ausser Betrieb steht; so wird 
wegen anhaltender und ausgedehnter Betriebsvernachlässigung 
in Gemässheit §. 244 a. B. G. auf die Entziehung der Sikarloer 
CsonkaJab Johann Evangelista Grube mit dem Bedeuten erkannt, 
dass nach Reehtskräftigkeit dieses Erkenntnisse& im Sinne des 
§. 253 und 254 a. B. G. das weitere Amt gehandelt werden wird. 

Wovon die nacMtehenden Mitgewerken als: die Erben 
nach Julie L6genyi, Erben nach Mogyorosi Ignacz, Anton F6ny
halmy, Michael Ketn6y, Andreas Beöthy, Johann Sz6kely, .Josef 
Szabo, Erben nach Franz Pasztor, Carl Kegyes, Theodor Simay, 
JosefNyirö, Josef Patay, Carl Szibert, Erben nach Josef Schubert, 
Pohl Anna verehelichte Sarmasag, Zuzanna Kemeny verehelichte 
Nemes, endlich Anton Schönherr hiemit verständigt werden. 

Nagybanya, den 15. Juli 1865. 
Vou der kg!. Berghauptmannschaft. 

Concurs. 

(Erhalten cleu 24. August 181\5.) 
Eine Werksarztens-Stelle bei cler k. k. Bergverwaltung 

zu 'Vindschacht in der 10. Diiiten-Classe, mit dem Gehalte 
jährl. 420 fl., dem Natural-Deputate von 8 Wiener-Klaftern drei
schuhigen Brennholzes, einem Natural-Quartier, oder 10% des 
Gehaltes als Quartiergeld, einem Natural-Deputat für zwei Dienst
pferde mit jährl. 100 Metzen Hafer uncl 100 Ctr. Heu, dann 
einer für die Haltung der Pferde bestimmten Geldzulage mit 
jährl. 1 SO fl., end.lieh mit einem Honorar von jährl. 109 fl. 20 kr. 
aus der Schemnitzer Bruderlade, ist zu besetzen. 

Gesuche 8ind insbesondere unter Nachweisung der theo
retischen und praktischen Aushildung und des erlangten Doctor
Grades der Meclicin und Chirurgie, der besonderen Fertigkeit 
im operativen Fache, Kenntniss der deutschen und slavischen 
Sprache, dann einer gesunden, rüstigen und für eine Gebirgs
gegend geeigneten Körperconstitution, binnen vier Wochen bei 
der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemuitz ein
zubringen. 

Sehemnitz, am 8. August 1865. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 22. August 1865.) 
Laut Zuschrift des Stadtmagistr1ltes zu Göllnitz ist der 

Grubenbau cles im Zipser Komitate, auf Göllnitzer Terrain, 
Gegend Spielergrund gelegenen Namen Jesu Bergwerkes ver
brochen und unfahrbar, das Bergwerk selbst aber seit längerer 
Zeit ausser Betrieb. 

Es werden demnach die gewerkenbilcherlich vorgemerkten 
Gewerken pi. t. Dorothea Stark, Johann senior Tremko, .Johann 
Nep. Tremko, Johann Miiller, Josefine ßreuer, Eugen Kompoty. 
Daniel Schmidt, Johann Ladislaus J<'aller, Stefan Hoky, Michael 
Rozmann, Johann Pacz, Adam v. MH.riassy, Vincenc v. Jony, 
Franz Wallich's Erben, Laurent Jamborszky, Alexander Brauer, 
Carl v. Horvath, Arnold v. Görgey, Samuel Hermely, Elise Fejer, 
Susanna Fischer, Julie Ruliczy, Samuel Moises, Carl Szentist·· 
vanyi und Mathilde Szentistvanyi und deren etwaige Rechtsnach
folger hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten 
Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der uuga
rischen Nachrichten gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift 
des §. 1 i4 a. B. G. im Betrieb zu setzen, nach Deutung des 
§. 188 a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten m 
bestellen und anher anzuzeigen, die rückstiindigen Massenge-
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bühren zu berichtigen, und über 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 werden wird. 

Kaschau, am 12. August 1865. 
Von der Zips-Igl6er k. Berghauptmannschaft. 

Gewerkentag1-AuBBchreibung. 
(Erhalten den 22. August 1865.) 

In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des Szlovinkaer Graenzling Gruben
werkes dd. 4. August 1 865 eine Gewerkenversammlung unter 
behördlicher Intervention auf den 22. September 1865 Vormit
tags 9 Uhr im Göllnitzer Einkehr-Wirthshause angeordnet, zu 
welcher die Herren und Frauen: Jacob Sihulszky'sche Erben, 
Anton Graf Csaky, Josef Ganzaugh, Sigmund Ganzaugh, Carl 
Cornidesz, Teresia Mundrony, Anton Kail'sche Erben, Daniel 
Meliorisz Erben, David Günther, Theresia Pfannschmidt, Carl 
Raisz, Dorothea Schneider, Maria W alko geb. Theisz, Ferdinand 
Walko, Johann Emerich Raisz, Anna Keler, Georg Raisz, Ga
briele Andahazi geborne Mesko, Barbara und Julie Mesko, 
Martin Flibry, Johann Fabry, Anna Maria Patz, Susanna Bendiks 
Erben, Jacob Motznik's Erben, Anton junior Payer, Ida Varady
Szakm:iry, Gustav Görgey, Cornel Görgey, Anna lloros Wittwe, 
Emanuel Boros, Josefa Kohaucsek geb. Boros, Anna Blaschek 
geb. lloros, Elisabeth Schmolnitzky geb Boros, Johann Bohrandt, 
Anna Polinszky, Johann Klotzko, Amalia Hagen, Amalia Ba.lintffy, 
Ifigenie Petroczy, Carl, Franciska und Adele Teöbe, Dorothea 
Stark, Josefinc Breucr, Sebastian Brcuer , Elisabeth Thot, An
dreas Probstner, Amalia Pfannschmidt, Aurelie Wieland, ßela, 
Maria und Sofie Probstner, Arthur Wieland, Apollonia Kovacs 
geb. Probstner, Arthur Probstncr, Julius Probstner, Ines Pfann
schmidt geborne Probstner, Albert Pfannschmiclt, Triodeon 
Pfaunschmidt, Amalia, Julie und Elise Schmidt, Caroline Styaw
nitzky geb. Szalczer, Aurelia Stiebcr geb. Szalczer, Amalia 
Schneider, Johanna Loysch Erben, Carl \Valko, Josef Walko, 
Gustav Szalczer, Franz Fabry, Amalia Drobnik geb. llalintffy, 
Johann Kloczko's Erben, Franz Marilissy, Franciska Schneider, 
Wilhclmine l·khneider, Eduard Sziklay, Ludwig, Albert und 
Henriette Szalczer, Maria Glocz geb. Berzeviczy, Amalia Pfann
schmidt, Theresia Reindl, in Person oder durch legal Bevoll
mächtigte zu erscheinen mit dem Beis::!.tze eingeladen werden, 
dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
1\khrhcit der Anwesenden beitretend angesehen werden müssten. 
und dass die Erben und sonstigen Rechtsfolger der bergbiicherli
chcn Besitzer nur nach vorhergegangener Nachweisungihrer Eigen
thumsrechte wiirden zur Schlussfassung zugelassen werden können. 

Die llcrathungsgegenstände sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 

im Sinne des allg. ll. G. constituiren wollen; 
"l. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst

vertrages; 
3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewcrkschafts-

8tatuten; 
4. Bestimmungen hinsichtlich des ßetriebsplanes und son

stige Anordnungen im currenten Haushalte: 
5. Wahl eines Dt•putirten zur waldbürgerlichen General· 

Congregation und Vorberathung über die Gegenstände dieser 
Congregation. -- Raschau, am 13. August l 8ß5. 

Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

Gewerkentags-Ausschreibung. 
(Erhalten den 22. August 1865.) 

In Gemässheit des §. 1ß8 a. ll. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des Szlovinkaer Kirchengründler Georgi 
Grubenwerkes de praes. dd. 11. August 1865 eine Gewerkenver
sammlung unter behördlicher Intervention auf den 23. Septem
ber 1 bti5 Vormittags 9 Uhr im Göllnitzer städtischen Einkehr
Wh1.hshause angeordnet, zu welcher die Herren und Frauen: 

Johann Tothfalussy, Johann Tachi, Ludwig Ujhazy, Samuel 
Günther's Erben, Josef Dolewiczeny, Susette Petroczy, Ludwig 
Banyaffy, Anton Kail'sche Erben, Josef Ganzaugh, Sigmund 
Ganzaugh, Carl Raisz, Anton Wieland, Jacob Melczer,I Maria 
Walk6 geb. Theisz, Thomas Polyak, Daniel Mudrony, Carl 
Derfel, Michael Menesdorfer, Clotilde Koch, Susanna Fabry, 
Eugen Demiil.ny, Dorothea Stark, Josefine Breuer, Elisabeth 
Toth, Sebastian Breuer, Carl Cornides, Andreas Probstner, 
Aurelia Wieland, Arthur Probstner, Franciska Matavovszky geb. 
Strobel, Magdalena Body, Victoria Maurer, Amalia Goldschmidt, 
Emerich Osztroluczky, Georg Gotthard, Johann Fabry, Martin 
Fabry, Johann Julius Juhoss, Anton Payer, Johann Borandt, 
Franciska Schneider, Adolf Schneider, Wilhelmine Schneider, 
Amalia Pfannschmidt, Thercsia Pfannschmidt, Johanna Pfann· 
schmidt, Josef Pfannschmidt, Josef Szarvassy, Amalia Schneider, 
Johanna Loysch'sche Erben, Ferdinand Walko, Carl Walko, Josef 
Walko, Maria Jendrassik geb. Corzan, Apollonia Kovacs geb. 
Probstrier, Maximilian Jendrassik, Ernest Hcdry, Stefan Ban6, 
Eduard Sziklay, Gustav Szalczer, Ludwig Szalczer, Caroline 
Stiawniczky geb. Szalczer, Albert Szalczer, Henriette Szalczer, 
Anrelie Stieber geb. Szalczer, in Person oder durch legal Bevoll
mächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden 
dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen werden miissten, 
und dass die Erben u. sonstigen Rechtsnachfolger der bergbiicherli
chenBesitzer nur nach vorhergegangener Nachweisung ihrer Eigen
thumsrechte wiirdenzurSchlussfassung zugelassen werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhabcr als Gewerkschaft 

im Sinne des a. B. G. constituiren wollen; 
2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst· 

vertrages; 
3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts

Statuten; 
4. Bestimmungen hinsichtlich des ßetriebsplanes und son

stige Anordnungen im currenten Haushalte; 
5. Wahl eines Deputirten zur waldbiirgerlichen General

Congregation. - Kaschan, am 14. August 18ß5. 
Von der Zips-lgloer k. Berghauptmannschaft 

Xundmaohung. 
(Erhalten 25. August 1865). 

Im Pilsner Herghauptmannschafts-Districte sind von den 
b!'lstandenen 15 Bergrevieren , deren Bildung mit Statthalterei · 
Kundmachung vom 21i. Juni IS56, Z. 29681 verlautbart wurde, 
die 5 Bergreviere: \Yranowa, Hoatau, Merklin, Cernosin und 
Carlovic gänzlich aufgelassen, dann durch die Vereinigung des 
Plasser, Blatnitzer, Choteschauer, Wittunaer und Pilsner Reviers 
in Ein Bergrevier unter dem Namen: .Pilsner Bergrevier• -
ferner des Kromitzer mit dem Radnitzer in Ein Revier unter 
dem Namen: .Radnitzer Bergrevier" - und des Rokitzaner 
mit dem Neumitrowitzer in Ein Revier unter dem Namen: 
nRokitzaner Bergrevier• - endlich dnrch die Bcla.~sung des 
bisherigen Mieser Bergrcviersu als solches nur mehr 4 Berg
reviere für den ganzen Pilsner Berghauptmannschafts-Bezirk 
(Pilsner und Piseker Kreis) gebildet worden. 

Prag, am 1 0. August 1 Sli5. 
Von der k. k. Statthalterei als Ober-Bergbehörde 

für Böhmen. 

ANKÜNDIGUNG. 
Flussspath, von bester Qualität und in jeder 

beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und zu äus
s~rst billigen Preisen liefern. 

,6--49. J. Lindner, 
Schwandorf, Baiern. 

Diese Zeitschrift er•cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigahen. Der Pränumerationspreis 
st jährlich loco Wien S fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. J!l[it franco Postversendung 8 fl. SO III'. ö. W. Die JnhresRbonnenten 
~rbHlten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Hau- und Aufbereitungswesen 
~"mmt .A.t)Rs ah GratiRbeilage. Inserate finden gegen 8 ltr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die ge8paltene NonpRreillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Kul Wlnterultz 9' Co. in W!en.. 



N~ 36. Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
4. September. XIII. Jahrgang. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Ringenau, 

k. k. Oberbergratb, a. o. Profeesor an der Universität zu Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: zur Frage der Eisenindustrie-Krisis. - Die Ausste~lung in _Paris im_ Jah.re 18Gi. (Fortsetzung.) - Das Vor
kommen und die Gewinnung des Bcrgöles und Bergwachses zu Borislav bei Drohou1cz m Ostgalizien. - Versammlung der 
hiihmischcn Berg- und Hiittenmänncr. - Notizen. - Administratives. - Ankündigung. 

Zur Frage der Eisenindustrie-Krisis. 
Ueber die insbesondere für lunerösterreich so em

pfindliche Krisis der Eisenindustrie haben schon seit eini
ger Zeit verschiedene Tagesblätter mit mehr oder weuiger 
Sachkenntniss sich auszusprechen angefangen. Wir kön
nen dieses Hereinziehen montanistischer Fragen auf das 
Feld der Tagesdiscussion nicht nur nicht tadeln, sondern 
erblicken darin vielmehr ein erfreuliches Zeichen vou den 
wärmer werdenden Beziehungen zwischen der allgemeinen 
öffentlichen Meinung und dem allzu lange halb zurückge
zogenen und darum wenig gekannten Montanwesen. Wir 
theilen zwar nicht die von einem grossen Tagcsblatte vor 
Kurzem ausgesprochene Ansicht, dass es ein sehr wesentli
cher Vor zu g unserer Zeit sei, dass die Nichtfachmänner 
jeder Art sich berufen finden, über Alles und Jedes -
was sie auch nicht verstehen, offen darauf loszureden; 
allein da diese Erscheinung der Zeit einmal thatsäehlich 
da is; so ist uns lieber dass auch uns er Fach mit in ' ' . diese 11populäre11 Besprechung eintrete, als dass es - bei 
Seite gesetzt oder ganz ignorirt werde. Unsereins kann 
doch nur Notiz davon nehmen, was man ausserhalb uuse· 
rer engeren Berufskreise über uns denkt und von uns er
wartet, oder uns vorwirft; und sowie nicht leicht ein Buch 
so schlecht ist dass man nicht etwas daraus lernen könnte, 
so ist auch k~um ein Zeitungsartikel - selbst eines Di
lettanten - der so s1Jricht dass wir nicht durch ihn auf 

1 
' h d k'" Eiues oder das Andere aufmerksam gemac t wer eu ouu-

teu, was auch einer fachmännischen Erörterung würdig 
wäre Ein anderer Vortheil aber ist der, dass auch Fach
män~er angeregt werden, - sei es auch Anfangs meist iu 
Entgegnungen, - die Bahn der Publicistik . für i~r Fach 
einzuschlagen auf die Arena der Tagesdiscuss1ou hrnzutre
ten und so si~h selbst und das Fach dem Publicum bekann

ter zu machen_ 
Insbesondere hat die Eisenindustrie·Krisis den Anlass 

gegeben zu solchen Artikeln ausser den Fachblätter~; 
Schuselka's Refo1·m, derWan derer, unter den_"'1e
ner Blättern die böhmischen Journale, die kärntner1sche 
„Draupostu: <ler „Pester Lloyd•• und vielleicht am häufi~
sten die den Interessen des engeren Heimatlandes mit 

Eifer und Geschick folgende Graz er n T a g es p o s t • haben 
in letzter Zeit dieses Feld wiederholt betreten. 

'Vir wollen an einige von der Letzteren gebrachte 
Artikel anknüpfen und Manches daraus weiter spinnen. In 
Nr. 266 v. J. bespricht ein Correspondent D der Tagespost 
Mittel nzur Hebung der innerösterreichischen Eisenindu
strie" und wir finden darin nachstehende beachtenswerthe 
Bemerkung, welche die in unserer letzten Nummer des 
abgelaufenen Jahrganges gebrachten Anregungen zur 
Q u a 1 i t ä t s e i s e n - Production zu unterstützen geeignet 
sind. 

11Ahgcsehen von clem Auslande (schreibt der Correspon
dent D in <ler Tagespost), dessen Einfuhr durch die wahrsche in
liche Ennässigung cler bestehenden Zölle vermehrt werden wird, 
bat sich selbst im Inlande, und zwar durch die ungarischen, 
schlesischen und böhmischen Werke eine Concurreuz gebildet, 
die der innerUsterreichischen Eisenindustrie bereits gefährlich 
ist und noch gefährlicher werden wird. Um dieser Coneurrenz 
zu begegnen, wnrdc von verschiedenen und compctenten Seiten 
darauf hingewiesen, dass sich IunerUsterrcich mehr auf die Er
zeugung von Qualitätseisen werfen müsse, um hiedurch bes
sere Preise zu erzielen und die höheren Gestehungskosten zu 
decken. 

Der Durchführung stehen aber sehr bedeutende Hinder
nisse entgegen, deren Beseitigung schnell und mit aller Macht 
angestrebt werden muss, wenn sie noch rechtzeitig erfolgen soll. 

Qualitätseisen wird immer nur eine beschränkte Anwen
dung finden, weil zu sehr vielen Gegenstiinden j cdcs Eisen 
verwendbar ist. Es ist dcsshnlb die Ausdehnung des bisherigen 
Absatzgebietes, um das gleiche Quantum, wie in den verflosse
nen günstigen Jahren, vcrwerthen zu können, unbedingt noth
wcndig. 

In dieser Beziehung werden unseres Wissens von den 
gr1issereu Gewerkschaften in Obcrsteier, selbst von einem Sen
senfahrikanten, grnsse Anstrengungen gemacht. Allein ein nach
haltiger Erfolg lässt sich einleuchtender Weise nur tlann er
zielen, wenn die zur Gewinnung eines Ab~atzgebietes nach allen 
Seiten nothwendigen Bahnen, nämlich die von Italien durch 
Kärnten, Obersteier nach Linz, - und von llruck nach Salz
burg führenden Schienenwege voll eu d c t sein werden. 

Ein weiteres Erforderniss dürfte dnreh die Erhebung der 
Festigkeit, Dehnbarkeit und sonstigen Eigenschaften des Eisens 
der vcrschicclenPn inneröstcrreiehischen Werke sein, dnmit die 
Techniker, Leiter von Maschinen-Anstalten etc. giltige Grund
lagen zu ihren Berechnungen erhalten. So lauge hicrüuer keine 
von gl:muwiirdig·stcr Seite erhol.Jenen Daten vorliegen, winl 
kaum Jemand im Stancle sein, fiir Maschinenbcst:mdtheile und 
sonstige schwerere Gegenstände thcnrC'res Qnalitiitseisen mit 
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Vortheil zu venvenden, weil er nicht mit Sicherheit berechnen 
kann, um wieviel der herzustellende Gegenstand gegenüber von 
gewöhnlichem Eisen mit gleicher Sicherheit schwächer, cl. h. leich
ter im Gewichte, werden darf.u 

Diese innere Concurrenz der ungarisch cn, 
schlesischen und böhmischen Werke mit meist 
schlechteren und zerstreut vorkommenden Erzen ist umso
mehr geeignet, die Aufmerksamkeit der lnnerösterreicher 
in Anspruch zu nehmen, als trotz der auch diesen Werken 
uahe genug gehenden allgemeinen Krisis - doch noch 
keine solche Bedrängniss dort an den Tag getreten ist, 
wie in Kärnten uud Steiermark. Die Bahnverbindungen 
in jenen Ländern dürften nicht um sehr vieles günstiger 
sein, ausser wo sich kleinere Verbindungsstrecken die In
dustrie s c 1 b s t geschaffen hat (Kladno- Kralup-Buschtie
hrad; Ostrau -Witkowitz - Karwin; Brünn-Rossitz; Aus
sig-Tcplitz). Der nördlichen Staatsbahn und der Nordbahn, 
welche theilweise selbst Concurrenten jener 'Verke sind, 
will man auch keine besouderc Liberalität im Frachtentarif 
nachrühmen. -

Viele dortige Werke sind im Besitze grosser Cava
lierc und Standesherren, geistlicher Corporationcn und 
schwerfällig organisirter, grosser Gesellschaften, deren Re
gie kaum weniger complicirt sein dürfte, als die vielge
schmähte und bestverlcurndete Staatsregie - und den
n o c h fürchtet die an trefflichen Erzen reiche , in ihren 
Administrations- und Besitzverhältnissen bürgerlich-ein
fache, also in mancher Beziehung natürlichere Eisenindu
strie der Alpenländer - die Concurrenz der sudetischen 
und karpathischen ? ! 

Wir theilcn die Ansicht des Correspondenten, welcher 
die Wichtigkeit der Vergrösserung des Absatzgebietes 
betont, und fügen hinzu, dass allerdings Böhmen, Mähren 
und Schlesien, als unsere stärksten und reichsten Industrie
länder, schon in sich selbst ein besseres inneres Ab
satzgebiet haben, als die Alpenländer, deren Industrie und 
Agricultur dermal noch einen geringeren Eisenbedarf zu 
befriedigen vermag, , als die der nördlichen Gruppe. Dass 
in Letzterer wohl auch eine allgemeinere und grössere 
Rührigheit herrsche, ein gelehrigeres und genügsameres 
Arbeitspersonal die Thätigkeit der Leitenden unterstützt, 
und im Ganzen mehr Capital bei den Besitzern 
sowie üb er hau p t im Lande verfügbar sei, darf wohl, 
ohne den Alpenländern nahe zu treten, als eine Reihe mit
wirkender Ursachen angesehen werden. Aus dem Erkennt
niss wird man aber auch vielleicht Andeutungen schöpfen, 
wohin sich die Umschau nach Abhilfe auch noch zu richten 
habe, z. B. Hebung der Volksbildung, Association der Ca
pitalskräfte, regere Beweglichkeit u. dgl. m. Die ;\föglich
keit, bessere Qua 1 i tä t zu produciren, erleichtert den 
Uebergang zu neuen Zuständen einigermassen. 

Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 
(Fortsetzung.) 

Art. 28. Wo eine solche, im vorhergehenden Artikel 
vorgesehene freiwillige V creinigung fohlt, sind die l\funi
cipalbehörden der Fabrications-Centl'en, die Handelskam
mern, die berathenden Kammern für Kunst und Gewerbe, 
die Gewerbe- oder Industrie-Vereine, die landwirthschaft
lichen Gesellschaften oder Vereine eingeladen, die Ueber· 
einstimmung der Producenten ihres Kreises herbeizuführen. 

Art. 29. Die Departement-Comite's (Art. 3) werden 

die von der kaiserlichen Cornmission für die Vertretung der 
Landwirthschaft der verschiedenen Gegenden Frankreichs 
angenommenen Plaue erhalten und sie den berathenden 
Ackerbaukammern, den landwirthschaftlichen Gesellschaf
ten und Vereinen mittheileu, dawit sie bei der Durchfüh
rung dieser Plane mitwirken. Sie werden insbesondere 
diese Vereine uud Gesellschaften einladen, Collectiv-Aus
stellungen von Thier- und Pflanzentypen, von Landanlagen 
und landwirthschaftlichen Werkstätten zu veranlassen. 

Die Departement-Comite' s einer grossen Agricultur
gegeud werden sich so viel möglich einverstehen, um ohne 
doppelte Arbeit den Charakter der Landwirthschaft dieser 
Gegend darzustellen. 

Art, 30. Die Zulassungsgesuche für die in Art. 27, 
28, 29 erwähnten Aufstellungen machen die Delegirten der 
einverstandenen Betheiligten oder der Körperschaften oder 
Gesellsehnften, welche hierin die Initiative ergriffen haben. 
Zu diesem Behufe lassen die Delegirtcn das Zulassungsge · 
such, dessen Formulare diesem Reglement beigegeben ist 
(Beilage C), von jedem Aussteller in doppelter Ausferti
gung ausfiillen und unterschreiben. Sie schicken diese Ge
suche an den Gcueral-Commissär in Paris (Art. 17). 

Art. :31, ·w euu keine Reclaiuation erhoben wird und 
übrigenti die allgemeinen Austitellnngsrücksichten beobach· 
tet sind, nimmt die kaiserliche Commission jede Aufstellung 
an, sei sie nun vorbereitet von einer freiwilligen Vereini
gung der ProLlucenten einer Classe oder unter Einflussnahme 
der Departemcut-Comite' s , Municipalbehürdeu, Handels
kammern, beratheuden Kammern, landwirthschaftlichcn 
Vereine oder Gesellschaften, oder der Gewerbe- oder Indu
strie-Vereine. 

Art. 32. Die so gemeinschaftlich untemommenen 
Ausstellungen bestehen aus individuellen und unterschie
denen Aufstellungen, wenn es nicht etwa allen Betheiligten 
zusagt, ohne Bezeichnung der Personen eine die Productc 
eines Ortes oder einer Gegend zusammenfassendeAusstel
lung zu veranlassen. 

Art. 33. In dem Falle, wo die Ausstellungen nach 
l\fassgabe der Art. 27, 28 29 veranstaltet werden, habe11 
jene Produccntcn, welche etwa Reclamationen erheben 
wollten, dieselben direct an den General-Commissiir zu 
adressiren, der sie der kaiserlichen Commission vorlegen 
wird. 

Art. 34. Die Zulassungsgesuche, Reclamationen und 
alle Zuschriften, die sich darauf beziehen, müssen vor dem 
31. October 1865 nach Paris geschickt werden. 

Nach Ablauf dieses Termines können Gesuche oder 
Reclamationen nur über besonderen Beschluss der kaiser
lichen Commission angenommen werden. 

Art. 36. Die V crfertiger von Apparaten, welche der 
Verwendung von Wasser, Gas oder Dampf bedürfen, müs
sen in dem Zulassungsgesuche erklären, wie viel Wasser, 
Gas oder Dampf sie brauchen. Diejenigen, welche Maschi
nen in Bewegung setzen wollen, haben die der Maschine 
eigene Geschwindigkeit und die ihr nöthige Bewegungkraft 
anzuzeigen. 

Art. 37. Von der kaiserlichen Commission einge
setzte Zulassungs-ComitC's für die neun Gruppen der Land
wirthschaft und Industrie (Art. lt) geben ihre Ansicht ab 
über die persönlichen Zulassungsgesuche und die im Art. 
;33 erwähnten Rcclamationen. 
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Die kaiserliche Commissiou allein spricht die Zulas-
sung der Aussteller aus. . 

Art. 38. Jeder französische Aussteller erhält vor dem 
31. December 1865 eiueu Ausstellungsschein (bulletin 
d'exposant), enthaltend seine Ordnungszahl, die Ausdeh
nung des zu seiner Verfiigung stehenden Raun:ies und die 
Adresse, welche auf die einzusendenden Colh zu setzen 
sein wird. 

heiter Titel. 

Einsendung, Empfangnahme und. Aufstellung der Producte im Palast 
und l.DI Park. 

Art. 39. Die Verpackung und dC'r Transport der in 
die Ausstellung geschickten und dort aufgestellt gewesenen 
Producte fällt den Ausstellern zur Last, und zwar sowohl 
für die Hin- als für die Rücksendung. 

A r t. 40. Die Colli französischen Ursprungs, welche 
<iegensliinde für die Ausstellung entlialteu, müssen als 
l\Jarke die Buchstaben E. U., von eiuem Kreise umgeben, 
tragen; sie tragen ferner die Ordnungszah_l ?es Ausstel
lers uni! die Adresse der Ausstellung, sowie m dem Aus
stellungsschein (Art. 38) angegeben ist. 

Der das Collo begleitende Frachtbrief muss den Na
men des Ausstellers, die Ordnungszahl und die Adresse 
wiederholen. 

Der Absender muss auf zwei Seiten des Collo die Eti-
quette befestigen, welche ihm zu diesem Behufe von _der 
kaiserlichen Commission in zwei Exemplaren zugescluckt 
wird. 

Art. 41. Bezüglich der Beförderung und Ablieferung 
der Produete enthält sich die kaiserliche Commission jeder 
Einmischung zwischen den Frachtunternehmcru und den 
Ausstellern. 

Die Aussteller müssen daher selbst oder durch ihre 
Agenten für die Beförderung und Empfangnahme der Colli 
und die Richtigstellung ihres Inhaltes sorgen. 

Wenn der bestimmte Empfänger oder sein Agent nicht 
gegenwärtig ist, um die Colli bei ihrer Ankunft im Ausstel
lungsraume in Empfang zu nehmen, ist der Frachtunter-
nehmer gehalten, sie sogleich zu entfernen. . 

Art. 42. Die Colli fremden Ursprungs müssen m sehr 
sichtbarer Weise die Bezeichnung ihrer Herkunft an sich 
tragen. Die kaisei-lichc Commission wird sich mit de~1 
fremden Commissären ins Einvernehmen setzen, damit 
die Expedition dieser Colli nach den iu Art. 40 für ~ie 
Colli französischen Ursprungs gegebenen Regeln vor sJCh 
gehe ; übrigens werden die fremden Commissäre de~je
nigen Vorgang wählen, der ihuen der passendste schem_t. 

Art. 43. Sowohl die französischen, als auch die 
fremden Producte werden in den Ausstellungsraum ein
gelassen vom 15. Jänner 1867 bis incl. zum darauffolgen
den 1 O. März. 

Diese Zeitpunctc können auf besondere Anordnung 
\"orgeriickt werden für Gegenstände, deren Aufstellung be -
sondere Schwieriµkeitcn macht, oder verschoben für Gegen-
stände vou grossem \Verthe. . . 

Art. 44. Der Ausstellungsraum wird als mrkhcher 
Zollausschluss erklärt. 

Die für die Ausstellung bestimmtPn ausländischen 
Producte werden als solche bis zum 5. März 1567 in fol
genden Häfen uud Grenzstädten zugelassen : 

Diinkirche11, Lille, Valenciennes, Fcign\es, Jeumont, 
Vireux, Givet, Longwy, Thionville, Forbach, Weissenburg, 

Strassburg, St. Louis, Pontarlier, Bellegarde, St. Michel, 
Nizza, Marseille, Celle, Le Perthus, Hendayc *), Bayonne, 
Bordeaux, Nantes, St. Nazaire, Granville, LeHavre, Dippe, 
Rouen, Boulogne, Calais. 

Art, 45. Die kaiserliche Commission wird durch be
sondere Verordnungen die Zeit festsetzen, bis zu welcher 
die für die Construction von Ausstellungsgegenstli.nden be
stimmten Materialien, die zerlegten Apparate und Ma
schinen, die schweren oder umfangreichen Gegenstände, 
jeue, welche besonderer Grundmauern bedürfen, in den 
Ausstellungsraum gebracht werden müssen. 

Diese Constructionsarbeiteu werden von den Aus -
steilem und auf ihre Kosten ausgeführt nach den von 
ihnen der kaiserlichen Commission zur Genehmigung vor
gelegten Plänen. 

Art. 46. Die kaiserliche Commission liefert unent
geltlich das Wasser, das Gas, den Dampf und die mit der 
im Art. 36 erwähnten Erklärung verlangte Bewegungskraft. 
Diese Kraft ist im Allgemeinen iibertragen durch eine Welle, 
deren Durchmesser und Drehungsgcschwindigkcit die kai
serliche Conunission vor dem 1. December 1865 bekannt 
geben wird. 

Die Aussteller haben die Rolle auf der Welle, die Füh
rungsrolle, die für die Regelung der eigenen Geschwindig
keit des Apparntes bestimmte Trausruissionswelle uud die 
für jede Transmission nöthigen Riemen beizustellen. 

Die Dampfmaschinen, deren eigene Kessel geheizt 
werden, können nicht im Palaste aufgestellt werden, und 
werden Gegenstand besonderer lustructionen sein. 

A r t. 4 7. Alle anderen Kosten, wie: für die Erhaltung 
der Ausstellung, die Empfangnahme und Eröffnung der 
Colli, die Wegnahme und Aufbewahrung der Verpackung, 
Aufrichtung von Tischen, Stufen, Glaskästen oder Fach
kästeu, Aufstellung der Producte im Palast oder im Park, 
Ausschmückung der Aufstellungsplätze, Rücksendung der 
Producte, kommen auf Rechnung der französischen oder 
fremden Aussteller. 

Art. 48. Die Anordnung und Ausschmückung der Auf
stellungen in der französischen Abtheiluug, im Palast oder 
im Park, können nur nach dem allgemeinen Plan und unter 
Aufsicht der Agenten der kaiserl. Commission erfolgen. 

Die kaiserliche Commission wird deu Ausstellern, 
welche es verlangen, Unternehmer für die Ausführung 
ihrer Arbeiten und Uebcrnahme ihrer Colli angeben; es 
steht aber den Ausstellern frei, Unternehmer und Arbeiter 
nach ihrer Wahl zu verwenden. 

Art. 49. Die verschiedenen Aufstellungs-Vorrichtun
gen können im Palast nach Massgabe der Vollendung der 
Baua1·beiten vorgenommen werden; sie müssen spätestens 
am t. December 1866 begonnen und vor dem 15. Jänner 
1867 zur Aufnahme der Gegcnstlindc bereit sciu. 

Art. 50. Da die ausserhalb der Aufstellungen aufge
sparten Räume genau nach dcu Bedürfnissen der Circula
tion berechnet siud, ist es verboten, dnselbst Colli oder 
leere Kisten stehen zu lassen. 

Die Colli müssen dalH'r nach l\fassgl\be ihres Einlan
gens ausgepackt werden. Die kaiserliche Commission wird 
von Amtswegen uud auf Kosten und Gefahr der Aussteller 

*) Ein an der im ßau begriffenen Eisenbahn von Barccl
lona nach Pcrpignan zu bestimmendes Zollamt wird später be
kannt gegeben werden. 

* 



mit dem Auspacken der von ihnen auf den Circulations· 
wegen stehen gelassenen Colli vorgehen. 

Zwischen dem 11. und 28. März 1867 müssen die 
bereits ausgepackten und in den Aufstellungsplätzen be
findlichen Gegenstände geordnet und für die Ausstellung 
aufgestellt werden. Der 29. und 30. März sind für eine 
allgemeine Reinigung bestimmt. Die Revision der ganzen 
Ausstellung findet am 31. März statt, 

Die kaiserliche Commission wird alle Massregeln er
greifen, damit die Ausstellung am 28. März in allen ihren 
Theilen vollständig sei. Sie wird daher über jeden Raum 
verfügen, der nicht am 14. Jänner 1867 von einer völlig 
bereiten Aufstellungs-Vorrichtung eingenommeu ist, oder 
über jede Aufstellungs-Vorrichtung, welche am 10. März 
nicht Gegenstände in genügender Menge enthält. 

Art, 51. Gleich nach dem Auspacken müssen die 
zum Transport der Producte jeder Herkunft verwendeten 
Kisten von den Ausstellern oder ihren Agenten entfernt 
werden, Wenn sie nicht unmittelbar dafür Sorge tragen, 
1ässt die kaiserliche Commission die Kisten und Verpackun
gen wegtragen, ohne irgend eine Verantwortung für ihre 
.Erhaltung zu übernehmen. 

Art. 52. Besondere Instructionen werden später für 
. die Anordnung und Aufstellung jener Product'e und .A'.us
stellungsgegenstände erlassen werden, welche in dem Parke 
. untergebracht werden, 

Drltler Titel. 
Admini11trative1 und Poliaei. 

Art, 53. Die Producte sind unter dem Namen des 
Erzeugers ausgestellt. Sie können mit Bewilligung des 
Letzteren auch den Namen des Geschäftsmannes tragen, 
der sie gewöhnlich am Lager hat. 

Die Commission setzt sich ins Einvernehmen mit Ge
schäftsleuten, um unter ihrem Namen Producte in der Aus
stellung figurircn zu lassen, welche von den Erzeugern 
nicht ausgestellt wurden. 

Art. 54. Die Aussteller sind eingeladen, ihrem Na
men oder ihrer Firma auch die Namen derjenigen Perso
nen beizufügen, welche ganz besonders zum Gelingen der 
ausgestellten Gegenstände beigetragen haben, sei es als 
Erfinder, sei es durch Zeichnung der Modelle, oder durch 
Verfahrungsweisen oder durch aussergewöhnliche manuelle 
Fertigkeit. 

Art. 55. Der Verkaufspreis gegen haar und derVer
kaufsort können auf den ausgestellten Gegenständen an
gegeben sein. Diese Angabe ist nothwendig bei allen in 
die 91. Classe gehörigen Gegenständen. In allen Classen 
sind die angegebenen Preise bindend für den Aussteller 
gegenüber dem Käufer, bei sonstiger Ausschliessung vom 
Concursc. 

Die verkauften Gegenstände dürfen nicht vor Ende 
der Ausstellung entfernt werden, ausser mit besonderer 
Bewilligung der kaiserlichen Commission. 

Art. 56. Die kaiserliche Commission wird die nöthi
gen Anstalten treffen, um die ausgestelltPn Producte vor 
Schaden zu bewahren; aber sie ist in keiner Weise ver· 
antwortlich für Brände, Unfälle, Vcrdcrbniss oder Schaden, 
welche sie etwa zu leiden haben, wie immer auch ihre Ur
sache oder Ausdehnung sei. Sie iiberlässt es deu Ausstel
lern ihre Producte direct und auf ihre Kosten zu versi
che1'.n, wenn sie es passend finden, zu dieser Garantie ihre 
Zuflucht zu nehmen, 
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Sie wird durch das erforderliche Personale die ausge
stellten Gegenstände überwachen lassen, aber sie ist nicht 
verantwortlich für die etwa vorfallenden Diebstähle oder 
Unterschlagungen. 

Ar t. 5 7. Ein speeielles, im Palast und im Park ange
schlagenes Reglement wird die Ordnung des inneren Dien
stes bestimmen. Es wird die mit der Hilfeleistung für die 
Aussteller und mit Ueberwachung der Sicherheit der Aus
stellung betrauten Agenten namhaft machen. 

Art. 58. Jeder Aussteller erhält eine Karte für den 
unentgeltlichen Eintritt in die Ausstellung. Diese Karte 
ist nur für die Person giltig. Sie wird zurückgezogen, so
bald constatirt ist, dass sie einer anderen Person geliehen 
oder abgetreten wurde, und zwar unbeschadet sonstiger 
Rechtsfolgen. 

Um diesen Theil des Dienstes sicher zu stellen, wirr! 
die Eintrittskarte von dem Inhaber unterfertigt. Dieser ist 
gehalten, bei bestimmten Tbüren einzutreten, und es kann, 
um seine Identität festzustellen, verlangt werden, dass er 
seine Namensfertigung auf ein Control-Blatt setze. 

Art. 59. Die Aussteller dürfen ihre Producte von 
Agenten ihrer Wahl bewachen lassen, welche von der kai
serlichen Commissiou zugelassen werden müssen . 

Karten für den unentgeltlichen Eintritt werden diesen 
Agenten unter den im vorhergehenden Artikel festgesetz
ten Bedingungen verabfolgt . 

Ein Agent von Ausstellern kann nur eine Eintritts
karte haben, wie gross auch die Zahl der von ihm vertre
tenen Aussteller sei. 

Art. 60. Die Aussteller oder ihre Agenten werden 
sich enthalten, die Besucher zu Einkäufen aufzufordern. 
Sie werden sieh beschränken, auf Fragen zu antworten, 
und die von ihnen verlangten Adressen, Prospecte und 
Preiscourants auszufolgen. 

Art. 61. Die kaiserliche Commissiou wird später den 
Tarif der Eintrittspreise bestimmen, welchen die Besucher 
zu zahlen haben, um in den Ausstellungsraum eingelassen 
zu werden. 

Art. 62. Es wird eine internationale Jury für die 
Preiszuerkennung eingesetzt und in neun Gruppen eiuge
theilt werden, entsprechend den im Classifications-System 
(Art. 11 und Beil. B) aufgestellten neun Gruppen der 
Landwirthschafts- und lndustrie-Producte. 

Eine spätere Anordnung wird die Zahl,· die Natur und 
die Grade der Preise, sowie dieZusammensetzung und die 
Geschäfte der mit ihrer Vertheilung betrauten Jury fest
setzen. 

A r t. 63. Unter der Leitung der Preis-Jury und einer 
von der kaiserlichen Commission ernannten wissenschaft
lichen, agricolen und industriellen Commission werden Stu
dien und Experimente veranlasst werden. Die aus diesen 
Arbeiten hervorgehenden Resultate von allgemeinem In
teresse werden veröffentlicht werden. 

Art. 64. Es können in den verschiedenen Theilcu 
der Ausstellung Zusammensetzungen und Darstellungen 
veranlasst werden. In einem hiezu erbauten Saale können 
auch Lehrcurse und Vorträge stattfinden. Diese verschie
denen Vorträge können aber nur über eine von der kai
serlichen Commission ertheilte persönliche Erlaubniss ge· 
halten werden. 

(Fortsetzung folgt.) 



289 

Das Vorkommen und die Gewinnung des 
Bergöles und Bergwachses zu Borislav bei 

Drohobicz in Ostgalizien. 

me~~e auf ein~n anderen Schacht aufzustellen und Naphtha 
zu fordern .. Die Wetterführung, bestehend oft nur in einem 
alte.n Schm.1ed~blasbalg oder Getreidefocher, folgt nach, und 
begmntgle1ch ihre Thätigkeit nach Einhängung eines 2-3" 
starken Blechrohres, an dem der im Schachte sich befi d-Beschrieben von Willi. J i eins ky, Bergingenieur der Nordbahn. 

liche Arbeiter dann und wann Labung findet. n 'Vendet man sich von der Kreisstadt Przemisl süd
östlich gegen das Karp'athengebirge, so gelangt man nach 
Zurücklegung einer Entfernung von 10 öst. Meilen nach 
dem Städtchen Drohobicz. Von da aus 2 Meilen südlich ge
legen befinden sich die Dörfer Tustanowic, Volanka und 
Borislav, in deren nächster Umgebung sich gegenwärtig 
eine grosse Menge von Gruben befinden, aus denen das 
jetzt so sehr in Aufschwung gekommene Bergöl und Berg
wachs zu Tage gefördert wird. 

Die Karpathen endigen hier mit ihren letzten Aus
läufern, so dass das nördlich von Drohobicz gelC!gene Terain 
mehr ein Hügel- und Flachland bildet, während südlich 
davon die Karpathen nach und nach bis an die ungarische 
Grenze ansteigen, und ein Gebirgsland· bilden, das durch 
mehrere Längen- und Qncrthäler zerrissen ist, in denen der 
Fluss Stry mit seinen Nebengewässern seinen Ursprung hat. 

· Der ganze nördliche Karpathenabhang, und namentlich 
die Längen· und Querthäler desselben, sind die Aufbewah
rungsorte der benar.nten Bergproducte, die selbst in solchen 
Mengen vorkommen, dass sie bis zu Tage als Qnellen auf
treten, 

Das Borislaver Querthal steht in dieser Beziehung 
vorne an, und schon seit undenklichen Zeiten haben die 
Landleute daselbst auf ihren tief gelegenen Wiesen uud an 
sanften Abhängen des Gebirges kleine Ducke!, etwa. 3-4' 
tief, und 1 ° im Durchmesser ausgegraben, in denen in kurzer 
Zeit durch Zusickerung aus dem hier angeschwemmten Ge
birge sich eine gewisse Menge unreinen schwarzen Berg
theers (hier Ropa genannt) ansammelte, das als Wagen
schmiere verwendet wurde, oder . durch Einkochung und 
Verdickung als Asphaltmateriale in Handel kam. Nichts lag 
näher, als der Gedanke, diese Ducke! tiefer auszugraben, 
und dadurch eine grössere Ausbeute zu erzielen, namentlich 
darum, weil man bemerkte, dass tiefer gelegen der Berg
theer immer klarer wurde, und endlich als reine Naphtha oder 
Bergöl auftrat. 

Vor etwa 7 bis 1 O Jahren, als die Benützung so wie 
der 'V crth des ßergöles und Bergwachses im Steigen be
griffen war, begann man einen eigentlichen Bergbau zu 
treiben, und wer jetzt nach Borislav kommt, sieht ein zweites 
Kalifornien vor sich, ein reges Leben, wovon man ungesehen 
keinen Begriff hat. Es Btehet Haspel an Haspel,Mann an Mann, 
dazwischen sich drängende Käufer und V crkäufer des eben 
geförderten Naphtha's und Wachses, ein Schreien und Lärmen 
wie auf einem Jahrmarkte. Da sieht man das Faustrecht*) 
ausüben an einem unberufenen Störenfried, dort wird ein 
Naphthadieb verfolgt, hier kratzen Weiber mit ihren Händen 
aus dem Haldengestein die weggeworfenen Bergwachsab
fälle, um selbe zu sammeln und noch zu verwertben. Zwei 
Arbeiter, gefolgt von ihrem jüdischen Aufseher, tragen die 
ganze Bergbaumaschinerie und das Kunstwesen, bestehend in 
einem Haspelbanm und Hanfseilen, woran auch nicht ein 
Atom Eisen wahrzunehmen ist, um selbe im nächsten Mo-

*) Kein \Vuncler ! Nachdem man dieses .Mineral aus dem 
• Bergrecht• hinaus interpretirt hat! Die Red. 

~ls Hauptfigur in diesem Treiben steht der polnische 
Jude im langen Kaftan; er ist meistentheils der Eigenthümer 
oder Aufseher der Gruben, ebenso ausschliesslieher Käufer 
und Verkäufer der gewonnenen Producte. Sein ärmerer 
Glan ~ensg~nosse stehet auch als Taglöhner am Haspel oder 
Ventilator rn Verwendung, doch nur in den seltensten Fällen 
geht er als Arbeiter in die Grube. 

Es sind gegenwärtig 3 bis 4 von einander isolirte 
Feldparzellen-Complexe in Belegung die zusammen einen 
Flächenraum von 15 bis 20 Joch en:halten und auf denen 
5.000 bis 6000 .Brunnen oder Schächte (hier' Jami genannt) 
sich befinden; dieselben stehen gewöhnlich 2 O weit von ein
~nder entfernt, in unbestimmter Richtung und Lage, sind oft 
JCdoch nur 2- 3' weit von einander, so dass die Haspler 
der Nachbarschächte sich gegenseitig geniren, und bei 
dem ohne Senkel getriebenen Schachtabteufen die Schaeht
sümpfe zusammenkommen. 

Ausser diesem kann man abschätznngsweise anneli
men, dass wenigstens noch einmal so viel Schächte auf 
einem eben so grossen Flächenraum vertheilt, gege;wär
tig zu Ilrnche gegangen sind, indem selbe als nicht mehr 
rentabel aufgelassen wurden. In den seltensten Piillen 
werden diese Schächte zugestürzt oder versichert, so dass 
es für einen Fremden ein gewagtes Unternehmen wäre bei 
Nacht dieses Terrain zu betreten. ' 

Der ganze Flächenru.um von 30 bis 40 Joch stellt 
da.her ein Sieb dar, das aus 10 bis 12.000 Brunnen be
steht, die in ihrer Teufe zwischen 4 bis 28 o variiren. 

Zählt mau nach dem jetzigen Stande des Betriebes, 
dass von den 6000 bauhaft erhaltenen Brunnen nur 200 
tagtäglich durch 12 Stunden mit 5 Mann belegt sind, wo
von einer im Schachte, 3 beim Haspel und Ventilator und 
einer als Aufsicht sich beschäftigen, dass ferner die andc. 
ren Brunnen alle Wochen nur einmal mit 4 Mann beim 
Oelschöpfen belegt sind, so eind hier 4000 bis 5000 
Menschen täglich in Arbeit. Denkt man sich noch da.zu die 
hin- und herwandclnden Käufer und Verkäufer, sowie die 
dRs gewonnene Materiale verführenden Fuhrleute, so 
kann man sich das da herrschende Getümmel denken. 
Dei Nacht wird nicht gearbeitet, sondern nur höchsteus 
Wasser ge'l:ogen. 

Mit dem Heranrücken der kälteren Jahreszeit hört 
jedoch dieses Leben auf, und nur etliche ) 00 bis 200 
mit Bauen gedeckte oder eben abgeteufte Schächte wer
den durch den Winter bauhaft erhalten. Kaum stellt 
sich jedoch im Mai die wärmere Witterung wieder ein 
so beginnt ein neues Leben, das in den Monaten Juli 
und August seinen Höhepunct erreicht. 

Die Productionsfähigkeit der Brunnen ist höchst 
variabel; während einige 1 bis 4 Kübel a 1 Cub.' per 
Woche Bergöl liefern, so geben andere günstig gelegene 
Brunnen auch 40 bis 100 Kübel wöchentlich. 

Bei einigen Brunnen wird täglich Bergöl geschöpft 
bei anderen jedoch nur 1 bis 2mal die Woche, bis sich 
nämlich eine gewisse Menge Oels im Schachtsumpfe an
gesammelt hat . 
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Einige Brunnen haben schon seit 3 bis 4 Jahren 
einen constanten Oelzufluss, während andere in 1/ 2 oder 
1 Jahre schon versiegen. 

Kommt man auf eine Bergwachs führende Schichte, 
so verhält es sich mit deren Ergiebigkeit ebenso. Einige 
Brunnen haben nur Spuren von Wachs, andere liefern da
für 3 bis 20 Ctr. täglich. 

Aus den 150 gegenwärtig Wachs liefernden Brunnen 
wird wöchentlich 3000 bis 4000 Ctr. erzeugt. 

Nach mir bekannt gewordenen Daten beläuft sich 
während der Sommermonate bei einem starken Betriebe 
die wöchentliche Erzeugung auf 

8200 Ctr. Bergöl und 
3500 n Bergwachs, 

bei schwächerem Betriebe jedoch 
auf 2800 Ctr. Bergöl 
und 2000 „ Bergwachs. 

Nimmt man davon das arithmetische Mittel, so ergibt sich 
die jetzige jährliche Productionsfähigkeit der Naphtagrubcn 
bei Borislav auf circa 

90.000 Ctr. Bergöl und 
45.000 „ Bergwachs. 

Ich übergehe nun zu den geognostischen Verhältnis
sen und zu der Beschreibung des technischen Betriebes der 
Naphthagruben. 

Ein Besuch des Karpathcn-Vorgebirges von Draho
bicz über Borislav, Mraznica, Schodnica bis Rybnik, wo 
man den 900 bis 1000' über die Thalsohlc sich erheben
den Schodnice-Dial (soviel wie Bergkuppe) passirt, über
zeugt einen, dass man es als Geognost durchaus nur mit 
dem der Kreideformation angehörigen Karpathensandstein 
zu thun hat, der hier überall, und namentlich in den höher 
gelegenen Punctcn, als Felsen zu Tage tritt. 

Dieser Sandstein ist weisslich oder bläulich, feinkör
nig, und enthält fein verthcilte Glimmerblättchen. Er liegt 
in 12 bis 30" starken Platten, deren Schichtenköpfe an 
den Bachgehängen deutlich zu beobachten sind. Sein Strei
chen und Einfallen ist ungleich, indem durch Emporhebungen 
vielfache Störungen in seiner Lagerung herbeigeführt wurden. 

Die Ebene vor dem Karpathengebirge, sowie einige 
tief ins Gebirge reichende QuP.rthäler sind angefüllt mit 
einem Materiale, das den miocenen Schichten der tertiären 
Formation angehört. 

Die im Borislaver Querthal beim Schachtabteufen 
gewöhnlich durchfahrenen Schichten sind nachfolgende: 
1. Dammerde 1' 
2. Schotter mit Naphthaspuren . 30 -
3. Sand, gewöhnlicher • 2' 
4. Dunkler Sand, stark mit Oel imprägnirt 6" 
5. Sandstein, poröser „ „ „ 6" 
6. Dunkelblauer oder brauner Tegel, plastisch, 

mit Sand durchzogen 20 
------

Zusammen 5 ° 4' 
Darauf folgt ein dunkler Thonschiefcr, zwischen des

sen Spalten und Klüften das Bergöl und Wachs vorkommt; 
es wechselt mit dünneren Sandsteinlagen ab. 

Auch sind in dieser Schichte Stöcke von Steinsalz 
und Gipslagen erreicht worden. Diese ölführende Schichte 
ist von unbestimmter Mächtigkeit und ruhet vielleicht schon 
auf fest anstehendem Karpathensandstein. 

(Fortsetzung folgt.) 

Versammlung der böhmischen Berg- und Hüttenmänner 
am 29. und 30. September 1865 *). 

Ucberzeugt von der regen Theilnahme, welche dem 
böhmischen Berg- und Hüttenwesen nicht bloss von den 
unmittelbaren Fachgenossen, sondern auch von den sämmt
Iichen Zweigen der Industrie und der Volkswirthschaft, 
welche mit dem Bergwesen in näherer Verbindung stehen, 
in den gegenwärtigen ungünstigen Verhältnissen zuge
wendet wird ; überzeugt von der Thatsache, dass nur 
Männer vom Fache die Ursaehe der gedrückten Verhält
nisse des böhmischen Berg- und Hüttenwesens zu erken
nen und die Mittel anzugehen im Stande sind, wie diese zu 
beseitigen wären; hat die gefertigte Generaldirection in 
Erfüllung der dem böhmischen Gcwerbvereine hiedurch 
zugefallenen Aufgabe, gestützt auf den §. 27 der Vereins
statuten und die §§. 15 und 16 der Verwaltungsregeln, 
eine Versammlung der böhmischen Berg• und Hütten
männer auf den 29. und 30. September laufenden 
Jahres in Prag festgesetzt, und nach Einholung der An
sichten competenter Berg- und Hüttenmänner folgende 
Fragen auf die Tagesordnung der Verhandlung zu brin
gen beschlossen: 

1. Welche Ursachen haben den ungünstigen Stand 
der böhmischen Eisenindustrie herbeigeführt? 

2. Wird die böhmische Eisenindustrie bei dem neuen 
Zolltarife, namentlich in der Gattung ng'efrischtes und 
gestrecktes Eisen" mit dem Auslande zu concurrireu im 
Stande sein? 

3. Welche Begünstigungen sollten dem böhmischen 
Eisensteinbergbau mit Rücksicht auf die Begünstiguugen 
des Eisensteinbergbaues in Preusscn und den 11euen Zoll
tarif, gesetzlich ~ewahrt werden? 

4. Was ist die Ursache der hohen Steinkohlenpreise 
in Böhmen bei der Grube, gegenüber den niedrigen 
Preisen am Rhein, in Westphalcn, in Obcrschlesicu und 
in Belgien? 

5. Welche Fortschritte lassen sich beim Hochofenbc· 
triebe mit Holzkohlen und Coks im Laufe der letzten 1 O 
Jahre nachweisen? 

6. Welchen Aufschwung des Bergbaues im Rakonicer 
Bergreviere kann man nach Eröffnung der Prag-Rakonicer 
Eisenbahn mit Grund erwarten, und welchen Einfluss wird 
diese auf die Herabsetzung der Kohlenpreise in Prag 
ausüben? 

7. In welcher Weise könnten die dem Berg- und 
Hüttenwesen so dringend nöthigen Hilfscassen ins Leben 
gerufen werden? 

Ausserdem steht es Jedem der Herren Anwesenden 
frei, nach Erschöpfung des vorliegenden Programmes uud 
insofern die Zeit dies noch gestattet, über andere Gegen
stände des Berg- und Hüttenwesens von Böhmen Bespre
chungen anzuregeu. 

Sollten Euer W ohlgebohren verhindert sein, der Ver
handlung persönlich beizuwohnen, so wäre es doch 

*) Wir bringen in unserem ßlatte die uns zu dieser Ver
sammlung zugekommene Einladung mit der Absicht, wenigstens 
durch die Verbreitung derselben an der Förderung der auf
gestellten wichtigen Zwecke thcilznnchmen und zu iihnlichen 
Berathungcu auch in anderen KronUindcrn Ocstcrreichs wo 
möglich anzuregen. Die Red. 
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sehr wünschenswcrth , wenn Sie Ihre Erfahrungen und 
Wohlmeinung über eine oder die andere dieser Fragen 
schriftlich an die gefertigte Generaldirection gelangen 
lassen wollten, welche für die Mittheilung derselben in 
der Versammlung des Comite's jedenfalls Sorge tragen 

würde. 
Die Versammlung wird in den Localitäten des Ge-

werbevereine& (Rittergasse, St. Gallikloster Nr. 539-1, 
2. Stock) um 10 Uhr Vormittags stattfinden. 

Prag, am 1. August 1865. 
Vom V&reine zur Aufmunterung des 

Gewerbsgeistes in Böhmen. 
Die General·Dir•ection. 

Notizen. 

Eine bergmännische Versammlung Witten in Westpha
len, 23. August. 

0. H. Auf meiner Ferienreise uach den Rheinlanden fand 
ich in Bonn eine freundliche Einladung, einer V ersammluug des 
westphiilischen V crcincs für bergbauliche Interessen beizuwoh
nen, welche ciuc Besprechung iiber das neue, am 1. Octobcr 
ins Leben trctencle preussische ßcrggcsetz zum Zwecke hatte. 
Da ich Zeit hatte und mich an keinen bestimmten Reiseplan 
zu binden br:mchtc , war ich gleich bereit, einer so frcumlli
chen Aufforderung ein paar Tage zu widmen, und fuhr mit den 
Herren Berghauptmann H. Brapert, Oberbergrath Aehen
hach und dem auch bei uns in Oesterreich bekannten llerg
Ingenieur Marx *) nach Witten an der Ruhr. Die Versamm
lung fand am 22. August statt und war von mehr als 100 Ge
werken, Repräsentanten und Directoren der westphälischen 
Bergbezirke besucht. Der Berghauptmann dieses Districtes, Prinz 
von Sehönaich-Carolath, hatte sich ebenfalls eingefunden 
und Dr. Harnmacher, Vorsitzender des Vereines - einer der 
Abgeordneten, welche sich um das neue ßerggesetz namhafte 
Verdienste erworben - referirte in einem trefflichen Resumc 
aller wichtigen l'unctc über clas neue Gesetz. Einige Ueber
gangsbcstimmungen -- zumal beim Gewerkschaftswesen -
wurden in ernster und eifriger Discussion erörtert und ein ge
meinsames Mal schloss die durch lebhaftes Interesse an der Sache 
ausgezeichnete Versammlung. Es war mir erfreulich, dass dabei 
des fachverwandten österreichischen Bergbaues wiederholt in 
ächt cameradsehattlicher Weise gedacht wurde, und ich spreche 
persönlich meinen Dank aus für die vielfachen Beweise herzli
cher Sympathie, die ich keineswegs auf meine eigene Person 
allein beziehen darf, sondern als den Ausfluss jener innigen 
Beziehungen anzusehen nicht umhin kann, welche den deut
schen Bergbau ohne Unterschied politischer Grenzen verbinden 
und nun auch in dem, unsere österreichischen ßerggesetze im 
Principe und in vielen Einzelnheiten nahe verwandten preussi· 
sehen Berggesetze einen erneuerten Ausdruck gefunden haben. 

Dass ich bei dieser Gelegenheit nicht unterliess, mich 
auch ein wenig über das rheinisch-westphälische l\Iontanwesen 
zu informiren, versteht sich wohl von selbst. Man ist gegen
wiirtig mit dessen erneutem Aufschwunge zufrieden und kämpft 
wacker für nlfoform der Frachttarifeu und .Hcform der Besteue
rung des Bergwesens," - was auch bei uns - und zwar in 
weit höherem Grade Noth thäte, mit Umsicht und ruhiger 
Ausdauer anzustreben. -

Aus Oberschlesien, im Aug. Im Anschluss an mehrfache 
Berichte über Versuche mit Nobel'schem Sprengöl möge 
jetzt auch das Resultat der auf der Königsgrube zur Aus
führung gekommenen Versuche hier erwähnt werden. Nach der 
bezüglichen Mitthcilung des König!. ßergwerksdirectors Herrn 
Bcrgrath Meitzen in der Sitzung des Oberschles. berg- und 
hüttenm. Vereins am 19. Juli haben sich folgende Resultate 
ergeben: 

1) In einem Querschlage wurde ein im festen Sandstein 
stehendes, 18" tiefes Bohrloch, welchem eine sehr bedeutende 

*) Er hat 1843 und 18-14 in Schemnitz Collegia . besn~ht 
und dürfte manchen österreichischen Co liegen erinnerlich sem, 
die er noch stets in freundlichstem Gedächtnisse hat. 

G~birgsmas~e vor~egeben und welches bis zu seiner Mündung 
mit Wasse1 an!l'efu~lt war, derartig mit Sprengöl geladen dass 
man dasselbe .m e~.ner Quantität von 3 Loth mittelst ei~es in 
das \Vasser emgeführten, kupfernen Röhrchens auf clie Bohr
Jochssohle gelangen liess. Die Unlöslichkeit des Sprengöls im 
:as:er und das 1·6 betragende speeifische Gewicht desselben 

rac ite~. das Oe! schnell zum Sinken. Hiernach wurde ein 
Kupferhu!chen an das Ende eines, der ßohrlochstiefe entsprechend 
!~~gen ßickford'schen Sicherheitszünders gesteckt und zur Ver
h~tung c~es .Ersaufens desselben Zl'l<ischen Kupferhütchen und 
Zunder ~m dichter V ~rs~hluss mit Letten hergestellt. Der Zünder 
ward In.~rauf so weit m das Bohrloch hinabgeführt, dass das 
Kupfcr~~utchen auf der ßohrlochssohle aufstiess, sich also im 
Sprengol befand. Das Wasser, welches das Bohrloch anfüllte, 
d~ente al.s Besatz. Es war mit der gedachten Manipulation also 
die Arbmt des Ladens w1d Besetzens einfach und sclmcll be
~ndet. ~ie Wirku!1g des Schusses übertraf alle Erwartungen. 
mde~ mcht nur die dem Bohrloch vorgegebenen bedeutendei~ 
Gebirgsmassen vollständig abgerissen, sondern auch das uiichst 
a.nstchcnde Gestein erheblich aufgelockert wurde. Die Detona
tion des Schusses war eine sehr bedeutende. Beim Wiederhin
z1~tre~~n zeigten ~ich zw~r !lur wenig V erbrennungsgasc, ihre 
Emwn.kung au~ die Rcspirat10ns- und Gesichtsorgane war in
d~ss eme so reizbare und empfindliche, dass die die Versuche 
leitenden Personen es darin nicht auszuhalten vermochten und 
erst den Abzu.g derselben abwarten mussten, um die \Virlrnug 
des Schusses 111 Augenschein n,ehmen zu können. 

2. Ferner wunle ein 20 Zoll tiefes, im Grunclstreckcnort 
rles sehr festen Gerhanlflötzes angesetztes Bohrloch welchem 
ebenfalls grössere Mengen vorgegeben wmclen, als ~onst nach 
dm~.Rcgeln d~rT~clmik zu geschehen pflegt, mit 2 Loth Sprenglil 
gefüllt und lucbci Smulbcsatz und die Ziindung mittelst der 
Nobel'schen Holzpatentzünder und Rziha'schen Zündschnur zur 
Anwendung gebracht. Die Wirkung cles SC"husscs war eben
falls eine ganz ausserordentlieh bedeutende, indem derselbr 
mehr als die ihm vorgegebene Kohlenmasse theils ab""cworfcn' 
theils zen;ssen hatte. " ' 

3. Nicht m.inder .gro~s war die Wirkung des Sprcngiils 
bei mehreren m:iuerc~1, m lestcm, wasserfiihrendcm Kohl ange
setzten und thmlR mit \Vasser, theils mit Sand besetzten Bohr
löchern, unter denen sich auch ein Firstenloch von 24 Zoll Tiefo 
b~fand, welches mit einer aus gepichtem Papier hergestellten, 
nnt Sprengöl gefüllten und mit einem Sicherheitszünder nebst 
Kupforhiltchcn dicht vcrbunilenen Patrone gefüllt und mit Let
ten besetzt wmde. 

4. Vier amlere, im Sandsteinbruch der Köni(l's(l'rube hin
weggethanc, mit Sprengöl geladene Bohrli.icher Jies~e~ in Beztw 
auf. die Wirkung desselben gleichfalls sehr giiustige Resultat~ 
erzielen. 

So weit sich aus diesen Versuchen ein Urtheil hiJd,•11 
lässt, ist anzunehmen, dass clas Sprmwöl trotz seines hohen 
~~eises, welcher s~~h bei direetem Bez~1g pro Loth auf 1 Sgr. 
3·3 Pfg. stellte, während 1 Loth Sprengpulver gegenwiirtig ! ·!J 
P~g. kostet, und trotz cler ~ei seiner Verbrennung sich ent
w~ckelnden, auf den .men~chhchen Organismus nachtheilig ein
wukenden, sehr heftige l\.opfschmcrzen verursachenden Gas., 
eine grosse Zukunft hat und das Sprengpulver in vielen Fiilkn 
auch beim Bergbau vollständig zu ersetzen im Sta111lc sein winl. 

(nßerggcist. ") 
Ein grosser Dampfhammer. Hatten wir schon in der 

grossen Ausstellung 1862 die Gelegenheit, die ungeheme Kraft 
und dab.~i die grösste Genattigkeit in ~?treff der Regulirung yoi: 
Dampfhammern zu bewundern, so kounen wir es doch nicht 
unterlassen, zu staunen, wenn wir von einem Monstre-Dampf
hammer hören, cler jetzt in der Ausfiihrnng begriffen ist und 
clessen Gewalt oder Kraft in Schliigcn von 72 Tonnen oiler 
72\JO Ctr. Gewicht berechnet ist, wiihrellll zu gleicher Zeit wr
miige seiner Construction, es miiglich sein wird, eine Haselnuss 
unter demselben zu brc~hcn, ohne den Kern zu heschiidigcn. 
Um nun solchen gewaltigen Schliigen, wie die ersteren, den ge
hörigen Widerstancl zu geben, war man gezwungen, einen Am
bos zu giessen von 200 Tonnen oder 4000 Ctr. Gel'l<icht, zu 
welchem Zwecke man das Eisen in zwei Patent Tuyere Cupol
Oefen von 24 l<'uss Höhe und 7 Fnss innerem DurchmeRser 
schmolz. Das Metall rann zu gleicher Zeit von beiden Oefen iu 
einem Zeitraume von 8 Stunden iu die betreffende Form, worin 
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es während dieser Zeit vermittelst Holzkohlenfeuer in flüssigem 
Zustande erhalten wurde. Ausgeführt wird dieser Hammer von 
den Herren Nasmyth & Comp., Besitzer der Bolton Iron 
and steel works in Patricroft. 

(11 Wochenschrift d. nied.-öst. Gewerb-Vereines.«) 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Allgemeine•. 

(Gebührenbehandlung der vor der Wirksam
keit des neuen Berggesetzes erfolgten Eintragun
gen des Bergwerkeigenthurns.) Aus Anlass einer Anfrage 
wurde bedeutet, dass in Betreff der vor der Wirksamkeit des 
neuen Berggesetzes erfolgten Eintragungen des Bergwerkeigen
thums unterschieden werden müsse, ob sie vor oder nach der 
\Virksarnkeit der Gesetze vorn 9. Februar und 2. August 1850 
erfolgten. Nur die nach der Wirksamkeit desselben erfolgten 
Eintragungen des Bergwerkeigenthums unterliegen selbstver
ständlich den Bestimmungen des Gesetzes. Die vor der Wirk
samkeit desselben erfolgten Eintragungen dagegen können, 
wenn sie auch in das neue Bergbuch übertragen wurden, nach 
§. 71 der Vollzugsvorschrift zum llerggesetze einer Eintragungs
gebühr nicht unterworfen werden, weil diese U ebertragung nur 
zur Vervollständigung der Vormerkungen gestattet, und die 
Wirksamkeit der früheren Bergbücher auch ohne Uebertragung 
ihres Inhaltes in die neuen ausdrücklich aufrecht erhalten wurde, 
folglich diese U ebertragnng bloss als ein officiöser Aet erscheint, 
wodurch den Parteien keine neuen Rechte erwachsen sind. 

Personal-llachrlchten. 
Auszeiohnung. 

Seine k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhiichster Ent
schliessung vom 2i. Juli 1. J. dem disponiblen Grazer Berg
und Forst-Director, Sectionsrathe Julius v. He 1 rn s, die ange
suchte Versetzung in den Rul1estand zu bewilligen, und dem
selben in Anerkennung seiner vieljtlhrigen erspriesslichen Dienst
leistung taxfrei den Orden der eisernen Krone dritter Classe 
al!ergnädigst zu verleihen geruht. 

Seine k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Ent
schliessung vom 26. Juli d. J. dem hauptgewcrkschaftlichen 
Grubenaufseher in Eisenerz, Josef Geiger und dem hauptge
werklichen Wagnerrneister Anselm W e d 1 in Hieflau in Aner· 
kennung ihrer eifrigen und erspriesslichem Thätigkeit beim 
Löschen des Brandes des Stiftes Admont Jedem das silberne 
Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 26. August 1865.) 
Da die Dobschau-Altenberger Johann-Servatius-Bela-Berg

werksgesellschaft ihren bestellten gemeinschaftlichen Bevoll
mächtigten anher nicht angezeigt hat, werden die bergbücher
lich vorgemerkten Theilhaber: Herr Johann Springer, Jakob 
G:tl, Susanna Gömöry Witwe , Victor Kovacs, Johann sen. Gai, 
Christian Springer, Johann Schablik, Jakob Csisko, Johann sen. 
Hanko, Johannjun. Hanko, Ludwig Fischer, Samuel Ratkofszky, 
Samuel Remenyik, Anna Remenyik'sche Erben, Anna jun. Re
rnenyik, Anna Fischer, Sigmund Szlabey, Albert Lang, Karl 
Fabry, Anna v. Szontagh, Susanna Majonik, Samuel Kossik, 
Simon Gömöry, Ludwig Csolcs, Michael llurger, Friedrich Ni
codemns, Sofia Heutsy, Estera Raab w1d deren etwaige Rechts
nachfolger hiernit aufgefordert, den bestellten gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Auf
forderung in das Amtsblatt der Ungarischen Nachrichten ge
rechnet anher anzuzeigen, widrigens auf eine Geldstrafe von 5 
Gulden erkannt werden müsste. 

Kaschan, 12. August 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten deu 25. August 1865.) 

Der bisherige Director des Göllniczer Kahlehöher Titus
Bergwerkes, Herr Martin Szen ti stvanyi, hat mit Eingabe 
vom 31. Juli 1. J. erklärt, die Direction weiter nicht führen zu 
können. 

Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerkten 
Theilhaber, pi. t. Samuel Henel, Georg Kernacs, Franz Game! 
Samuel sen. Wiehmann, Samuel Fuchs, Samuel jun. Rene!' 
Johann G6cs, Michael Streck, Samuel jun. Wichmann, Joham; 
Miller, Ferdinand Fuchs, Mathias Weber, Johann Urm, Elise 
Oberländer, Johann Wichmann Carl Hartmann und deren et
waige Rechtsnachfolger aufgefordert, binnen !JO Tagen vom Tage 
der ersten Einschaltung dieser Aufforderung iu da.~ Amtsblatt 
der Ungarischen Nachrichten gerechnet, nach Deutung des§. l SS 
a. ll. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu bestellen 
und hieher anzuzeigen, widrigenfalls nach Vorschrift des§. 239 
a. ß. G. vorgegangen und auf eine Geldstrafe erkannt werden 
wird. 

Unter Einem werden obige Theilhnber verständigt, dass der 
bisherige Director unter Hinweisung auf den §. :!O 1 a. B. G. 
gleichzeitig beauftragt wird, die Direction noch durch 3 Monate 
zu führen. 

Kaschau, am 12. August 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. llerghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

Erhalten den 25. August 1865. 

Der bisherige Director des Helczmanoczer Bärengrunder 
Maria guten Hath-llergwerkes, Herr Martin Szentistv1b1yi, 
hat mit Eingabe vom 31. Juli erklärt, die Direetion weiter 
nicht führen zu können. 

Es werden hiermit die bergbücherlich vorgemerkten Theil
habor, pi. t. Michael Fiedler's Erben, Franciska Gaczer geb. 
Fiedler, Franz Bukovszky, Josef Keler und Peter Neumany, 
Carl Leopold Szojka , Svaiczer's Erben, Susanna Tikos und 
Susanna Gerhard, Anton fümanoczy, Gottlieb und Gottfried 
Reichenhaller, Stefan Kovacs's Wittwe, Franziska Lindauer, 
Therese Szerencsy, Angela Polikovszka, Johann Kloczko, Franz 
Tamassy, Daniel Graf v. Wass, Clara Boronkay, Paul Bereg
szaszy, l<'ranz ßacbmann, Ludwig Kornidesz, Josef Kloczko 
und Therese Raindl, Kaschauer Dominicaner-ConYent, Stefan 
'l'ikos, Josef 'l'ikos, Amalia Drobnik geb. llaliutfy, und deren 
etwaige Rechtsnachfolger aufgefordert, binnen 90 Tagen vom 
Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in das Amts
blatt der Ungarischen Nachrichteu gerechnet, nach Deutung des 
§. 188 a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu 
bestellen und hieher anzuzeigen, widrigeus nach Vorschrift des 
§. 239 a. B. G. vorgegangen und auf eine Gcldstrflfe erkannt 
werden wird. 

Unter Einern werden obige Theilhaber verständigt, dass der 
bisherige Director unter Hinweisung auf den §. 201 a. B. G. 
gleiehzeit\g beauftragt wird, die Direction noch durch 3 Mo
nate zu führen. 

Kaschau, am 12. August 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNG. 
Flussspath, von bester Qualität und in jeder 

beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und zu äus
serst billigen Preisen liefern. 

46-49. J. Lindner, 
Sehwando1f, Baiem. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
st jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
Sllmmt .Atlas als Gratisbeilag-e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Wintenütz & Co. In W~en. 
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Bemerkungen zu dem Berichte der zweiten 1 
Section der n. ö. Handels- und Gewerbe
kammer über die Fortschritte des Bessemer-

verfahrens in Oesterreich *). 

Mit jener Geduld und Fassung, die gegenüber den 
mannigfaltigsten, oft uusinuigsten und unberufensten fo. 
einuatiouen der österreichische Eisenhütteumann in den 
letzten Jahren in specie sich aneignen musste, war es hin
zunehmen, dass die Vviencr Zeitung, und na1:h ihr uoch gar 
manche inländische Zeitschrift, die Expcctorationen des Re
fereuten der fraglichen 2. Kammersectiou veröffentlicht, 
und daraus mitunter Schlussfolgerungen gezogen haben, -
die, da die Basis unwahr, uumöglich richtig sein und 
somit die öffentliche l\Ieinung iu arger Weise irreführen 
mussten. 

Die Aufnahme jenes Referates in die österreichische 
Fachzeitung (Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen Nr. 32) 
drängt jedoch den Schreiber dieser Zeilen, einige Berner· 
kungen auf demselbun \Vege seinen Facl1genosseu vorzu
legl·n, dieEe aber ausdrücklich um Entschuldigung zu bitten, 
wenn er sich in die Behandlung der bei dieser Gelegenheit 
aufgeworfenen Fra:,.:en - 11 Zollfreiheit für ausländisches 
Roheisen« - und "Eventueller l\Iangel au Roheisen im 
Inlande wegen übergrossen Exportes" hier nicht einliisst. 

Die vom H<•rrn Kammerrathe !\[ i 11 er diesfalls ent
wickelten Absurditäten werden wohl eine andere Feder 
provociren, ja es ist die~ bereits geschehen, vide "Steyer
miirkisches Industrie- und Gewerbeblattu Nr. 32; hier sei 
es gestattet - die „Fortschritte des Bessemerverfahrens 
in Oesterreichu zu vertheidigen, indem den einzelnen Auf-

*) "'ir brachten in Nr. 3:l unserer Zeitschrift ei.1.rnn A~·
tikel .Erörternngen über den Betrieb der Besseme1:hutten 1~1 
Oestcrrcirh". wckher einen über diesen Gegenstand 111 der 81-
twn"' der Wiener Handels- und Gewerbekammer am 1 :1. Juli 
I. J. "von Herrn Franz l\[i 11 c r erstatteten Bericht beleuchtete. 
Kaum war dieses Blatt erschienen, so erhielten wir den folgen.
den \nfäatz welch~n wir zu veröffentlichen nicht siimneu, weil 
clerse,lbe. 'ge~i.,.nct ist weitere Anfkliirmwen iiber die Einfüh-

~ , ~ . d 
rung und bisherig-en Erfolge des llessemerverfahren~ m eu 
österreid1ischen Eisenwerken zu geben. Die Hecl. 

stellungen des Herrn Kammerrathes der Reihe nach ge
folgt wird. 

Es ist nicht richtig, dass zur Zeit, als Herr Friedrich 
Münichsdorfer und C. A. Frei ihre Berichte an das 
hohe k. k. Handelsministerium erstatteten, eine vollstän
dige Berechtigung, sowie geschehen, zu berichten, nicht 
vollständig vorlag-. 

Dagegen ist es richtig, dass die Bessemerstahlerzeu
gung in Oestrrreich cilll~ nungd1eucre Zukunft hat.u 

\Vahr ist es, und zwar in der erfreulichsten Weise 
wahr. dass die Bessemerhüttc am Grnzcr Südbahnhofe im 
vollsten, regelmlissigsten Betriebe ist, dass sie vorzügliche 
Producte liefert, und dass die dort erzielten ökonomischen 
Betriebsresultate ausgezeichnete sind; nicht wahr aber ist 
es, dass in den Bessemerhütten zu Heft und Neuberg nicht 
auch lihnlichc Resultate erzielt werden; namentlich sind 
diese zu Heft nconstatirt" worden, und zwar durch Hun
derte von ii:- und ausländischen Fachleuten, bevor man in 
Graz auch nur eine Charge versucht hatte. 

Sowohl in Turrach als in Heft hatte man englische 
ßessemeröfen im Gebrauche, bevor man in Graz mit deren 
Einrichtung begonnen, und auch in Neuberg wird sP.it Mo-
11ate11 ein englischer Ofen benützt. Dies sind Dinge, die 
übrigens jeder gebildete Hüttenmann in Oesterrcich ohne
hin weiss, weniger wird er aber begreifen, wie der Herr 
Referent dazu kommt, den betreffenden Werksleitern ein 
„ Vorurtheil" zu Gunsten der schwedischen Ocfen zu vin
dicircn; am wenigsten aber wird ihm klar sein, woher denn 
wohl der Herr Kammerrath sein den schwedischen Oefcn 
so abfälliges Urthcil schöpfen mochte. 

Also! der schwedische Ofen liefert nur 11 awmabms
weise ein brauchbares Fabricatu und das ist der Grund, 
warum in Heft und in Neuberg und in Turrach (wo ein 
schwedischer Ofen gar nieht existirt) 11 nur zur llülfte brauch
bare Producteu erzielt wurden? 

Keine unsPrer ersten fachmännischen Autoritäten hätte 
sich wohl je so ein apodietisches Urtheil erlaubt, und zwar 
auch dann nicht, wenn es wahr gewesen wäre, dass man nur 
zur" Hälfte brauchbaren Stahl u an den genannten Orten er
zeugt. - In Heft und in Neuberg, wo neben den engli
schen Apparaten, wie gesagt, auch schwedische im Ge-
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brauche sind, hat man einen qualitativen Unterschied der 
Producte der beiden Systeme noch nicht herausgebracht, 
und wenn man anfängt, dem englischen Ofen, der auch nach 
meiner Meinung der vollkommenere Apparat ist, trotz man
l' her vorzüglichen Specialeigenschaften des schwedischen 
Apparates den Vorzug zu geben, eo geschieht dies wahr
lich aus Gründen, von deren Exi~tenz der Herr Kammer
rath eich freilich kaum Etwas wird träumen lassen können. 

Hätte dieser Herr ausser Graz und Neuberg 11.uch Heft 
und Turrach besucht, und hätte er sich, wenn anders ihm 
zur eingehenden Beurtheilung solch' wichtiger technischer 
Neuerungen die erforderlichen Kenntnisse zur Seite stehen, 
mit oberflächlicher Besichtigung nicht begnügt, so würde 
er es unterlassen haben 1 den mühsam und mit gros
sen Opfern in schwerer Zeit erzielten Resultaten, den vor· 
züglichen Fabricaten der fraglichen Werke in so unverzeih
lich tactloser Weise den wohlverdienten Credit in einer 
öffentlichen Versammlung von Geschäftsleuten abzu
schneiden; er würde es wohl unterlassen haben, Unwahr
heiten aufzutischen, deren Anbringung man so freilich der 
Unkenntniss eher gut zu halten, als man sie einem übeln 
Willen zur Last zu schreiben versucht sein kann. 

Hätte der Herr Kammcrrath sich genau informirt, be
vor er gesprochen 1 so hätte er wohl auch so billig sein 
müssen, von den excellenten Verdiensten der österreichi
schen Metallurgen, von der glorreichen Initiative eines 
Peter Tunner seiner Kammer zu erzählen, von jenem mu
thigcn sclbstständi~Pn Vorgehen, das die österreichischen 
Hüttenleute bei Gelegenheit der Einführung des Besscmer-' 
Processes wieder einmal so sehr auszeichnete; je. er würde 
das der heimischen Intelligenz zu Gute gehalten haben, 
was er ihr zum Vorwm·f macht; er hätte erfahren 1 dass die 
Oesterreicher das Copiren verschmäht haben, nicht aus 
Eigendünkel und Eitelkeit, sondern weil sie das Bewusstsein 
und den Muth haben, sich aus Bessemers herrlicher Neue
rnng für Oesterreich selbst und selbstständig das zu ma· 
chen, was für die österreichischen Verhältnisse richtig und 
passend ist. 

Wenn der Herr Referent die quantitative und quali
tative Leistung der Grazcr ßessemcrbütte im Gegeusatze 
zu den Leistungen der anderen 3 Bessemerhüttcn hervor
hebt, so hat er wenigstens im ersten Theilc Recht. 

Ein seinem Fache in Liebe ergebener Hüttenmann 
kann sich heute kaum einen grösseren Genuss verschaffen, 
als ebendie Bessemerhütteam Grazcr-Bahnhofc zu besuchen. 

Die Anlage ist eine gelungene, die Arbeit geht correct, 
rcgelmässig und mit der grössten Präcision vor sich; die 
mechanische Manipulation ist tadellos, und der freilich weit 
schwerer zu beurtheilende metallurgische Vorgang zeigt 
Störungen oder Unregelmässigkeiten nicht; das Prodnct ist 
für die dort vorliegenden Zwecke zweifellos vollkommen 
entsprechend, höchst wahrscheinlich überhaupt gut, und 
was die Hauptsache ist, und diese fehlt leider auf den an
dern Hütten, man chargirt d'rauf los, soviel man nur kann, 
weil es eben in Graz an Absatz nicht fehlt, wie anders wo, 
an Absatz in einer Stahlsorte, bei der die feineren nHärte
und Gänze-Nuan'i'-en" ausser Betracht bleiben, einer Sorte 
für einen weniger heiklen, grossen Zweck , für die Rails
fabrication. Diese regelmässige, energisch fori;irtc Arbeit 
gibt nun freilich der Grazer Hütte das Gepräge des Voll· 
kommenen 1 Musterhaften par excellencc; der Fachmann 

wird sich dnrüber freuen, ohne dass er desshalb die andern 
heimischen Bessemerhütten in Schatten gestellt sieht. 

\Vie sind dagegen die nndern vom Herrn Referenten 
so hart mitgenommenen Hütten zu arbeiten bemüssigt? 

Bevor diese Frage beantwortet wird 1 ist noch, um 
nicht missverstanden zu werden, zu erwähnen, dass alle 
Hütten ihre Versuchsperiode durchzumachen hatten, und 
dass diese mit allen ihren Conse quenzen begreiflicher \V eise 
auch der Grazer Anlage nicht erspart war. 

Im Gegensatze zu der Grazer Hütte, die alle ihre Pro
ducte selbst, für weniger heikle Zwecke in jedem Quan
tum zu verwenden in der angenehmen Lage ist, und deren 
Erzeugnisse, ( obsclion deren zweifellos tadellose Qualität 
gerne zugegeben werden muss), sich der ausgedehnten allge
meinen Benrtheilung mithin so ziemlich entziehen, sind 
Heft, Turrach und Neuberg darauf angewiesen, q uanti
tativ zurückzuhalten, und qualitativ das Im
menses te zu 1 c is tcn. Denn, weil es diesen Hütten eben 
an einer Gelegcnbcit, wie die oben angedeutete, fehlt, so 
müssen sie Bcssemer-Stahl und Eisen für die verschieden
sten Zwecke, also ein Product von universaler Brauchbar
keit liefern, sie müssen heute Nr. V, morgen Nr. III, dau~ 
Nr. II, IV, VI und VII, einmal iu grösseren, dann in klei
nerEm Blöcken liefern; sie sollen, damit sie einige 1000 
Pfunde anbringen, heute Kesselbleche, morgen Feilenma
terial, dann Scusenzeng nnd ~Ieissclstahl , \Vaggonfedern, 
Sägeblätter, Kolbenstangen, l\bschinenstücke aller Art und 
Feinblech, Gewehrläufe, Panzerplatten und - weiss Gott 
noch was machen. 

l\Iehr noch als Artikel rcsultireu da Beurtheiler; nicht 
jedes Stück wird mit V crständniss bearbeitet, oft nicht mit 
solchem bestellt, manchmal vielleicht auch in uicht für den 
Zweck passender \V eise effectuirt und so mag es kommen, 
dass sich hier und da Klagen ergeben haben oder gar, dass 
der in den Handel gesetzte inländische Bessemerstahl ,, bis
her keines guten Rufes« genoss. Seit Jahr und Tag mit der 
Verarbeitung nnd dem Vertriebe des Bessemerstahles be
schäftigt, uud unablässig thätig im In- und Auslande, den 
Bessemerstahl der Consumtion zuzuführen, hat Schreiber 
dieses Fälle von Unzufriedenheiten erlebt; sie hatten ihren 
Grund in den berührten schwierigen Verhältnissen, viel
leicht auch Anfangs in Mangelhaftigkeiten des Productes 
überhaupt; weit mehr Fälle hat derselbe aber erlebt, und 
kann sie nachweisen, dass man mit dem ßessemcrstahle 
zufrieden war. Schreiber dieser Bemerkungen hat sehr viel 
Hefter Bessemercrzeugnisse verarbeitet und liat auch die 
Qualität der Producte von Turrach und Neuberg mehrfach 
zu erproben Gelegenheit gehabt und kommt desshalb zu der 
Behauptung: Die Erzeugnisse der Hütten Heft, 
Neuberg und Turrach sind im Allgemeinen vor
züglicher und mindestens von derselben Quali
tät, wie diejenigen der Grazer Bessemeranlage, 
sie sind windcstens so gut, als man sie nur irgendwo in der 
\Veit nach der Methode des Herrn Bessemer herstellt, und 
sind dieses Alles trotz der Mitanwendung schwe
dis eher Apparate und troz der Wohlmeinung des Herrn 
Kammerrathes Franz Mi II er. 

Store, am 13. August 1865. 
C. A. Frei. 
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Das Vorkommen und die Gewinnung des 
Bergöles und Bergwachses zu Borislav bei 

Drohobicz in Ostgalizien. 
Beschrieben von Wilh. J ec ins ky, Bergingenieur der Nordbahn. 

(Fortsetzung.) 

Die durch eine trockene fle&tillation aus vegetabili
schen Stoffen (wahrscheinlich Steinkohlenflötzen unter der 
Kreideformation) entstandenen Producte treten hier in vier 
Abarten auf: 

1. Der Erdtheer (hier Ropa genannt); derselbe ist dun
kel, fast schwarz, dickflüssig, mit Sand- und Erdbestand
tbeilen gemengt, tritt als Quelle zu Tage, oder wird nach 
Grnbuni; eines 4' tiefen Tümpels gewonnen. Er liefert 
~huliche Destillationsproducte, wie das reine Bergöl, nur 
m geringerer .Menge. Seine Verwendung findet er als 
Wagenschmiere oder als Anstrich für Holzbauten. 

2. Das rei11e Bergöl oder die Naphta (hier Kipi
onczka genannt). Es gibt hellere und dunklere Varietäten 
desselben; es ist gelb mit einem grünen Stich und wird auch 
ganz dunkelgrün. Sein speeifisches Gewicht beträgt O·Si'. 

Destillirt erhält mau aus 100 Theilen desselben: 
6 Theile fettfreies Benzin, ganz weiss, 

40 u Petroleum, gelblich, 
30 n Solaröl, gelb, 
9 n Schmieröle, 

15 n Rückstände, 
Diese Rückstände eignen sich zur Asphaltbereitung, 

enthalten noch 3-5 pCt. Parafin. 
Die Verwendung dieser Destillationsproducte ist zu 

bekannt, um hier erwähnt zu werden. 
Die Versendung des rohen Bergöles erfolgt in gut 

sehliessbaren Fässern zu 5 bis 5 'h Ctr. Gewicht. 
3. Weiches schmieriges Erdwachs (hier Keuderbal 

genannt). Dasselbe ist weich wie Butter oder Strassen
koth, nicht plastisch, schwarzgrün von Farbe, stark mit 
Erde und Sand gemengt. Man kann es als ein verunreinig
tes Gemenge von Bergöl und des nachfolgend beschriebe
nen Bergwachses ansehen. 

Um es destilliren zu können, muss es durch ein ein
faches Umschmelzen und Durchpassiren durch ein Sieb 
vou den erdigen Bestandtheilen gereinigt werden. Die De
~ tillationsproduete ha!ten die Mitte zwischen jenen des 
Bergöles und Bergwachses, Sein Vorkommen ist ein selte
neres. Versendet wird es ebenfalls in Fässern. 

4. Das Bergwachs (hier Wisk genannt). Eine feste, 
leicht knetbare Masse, dem Bienenwachs ähnlich,gelbgrün
lich von Farbe, am frischen Bruche fleischfarbig, bricht in 
laugen Fasern und wird bei 50° R. flüssig. 

Durch Destillation erhlilt man : 
311 pCt. Petroleum und Solaröl, 
40 n Parafin, 
30 Rückstände. 

Diese Rückstände abermals destillirt geben noch 
Schmieröle und Asphalt, und dann etwa 5 pCt. Abfall, 
der höchstens als Brennmateriale von minderer Verwen
dung ist. 

Auch das Bergwachs wird vor dessen Versendung 
llnigeschmolzen und durchseiht, und in Fässer gegossen. 
Ist es erstarrt, so entfernt man die Fassdauben, und ver
sendet es als Block in Handel. 

Zusitzende Wässer kann man zweierlei beobach
ten, und zwar erstens Schotterwässer, die vom Tage aus 
der Schotterschichte kommen, und zweitens Grubenwäs
ser, gewöhnlich stark salzhältig, die unter dem Tegel, 
sowie im Thonschiefer vorkommen. 

Das Bergöl erscheint 11ls Fettauge auf vielen im Ge
birge zu Tage tretenden Quellen, wo es mit dem Wasser 
mitgerissen wird, auch hat man Spuren und mitunter be· 
deutendere Mengen davon im festen K11rpathensandstein 
bei Sehachtversuchen in bedeutenden Höhen angetroffen, 
doch sind dieselben bald versiegt. 

Ob auf den höchsten Gebirgskuppen Bergöl vorkommt, 
ist mir unbekannt, doch bezweifle ich dieses. 

Je tiefer der Thalsohle zu, desto reicher sickert das 
Bergöl nach, und es ist endlich in den eben beschriebenen 
miocenen Schichten, namentlich bei grösserer Teufe, 
reichlich vorhand<'n. 

Erreicht man bei dem Schachtabteufen den ölfübren
den Thonschiefer, so quillt das Bergöl aus ein- oder meh
reren l "' starken Gebirgsspalten, oft nur aus ein oder 
zwei Sehachtulmen hervor, sammelt sich im Schachtsumpfe 
an, und wird mit Kübeln ausgeschöpft. - Wird Wasser 
miterschroten, so ist der Oelzufluss stärker, da das leich
ter bewegliche 'Vasser die einzelnen an den Klüften haf
tenden Oelpartikelchen mitreiset, die sich dann im Schacht
sumpfe ober dem 'Vasser ansammeln und mit demselben 
zugleich abgeschöpft werden. 

Ne.eh und nach wird der Zufluss ärmer, so dass man 
genöthigt ist, den Schacht wieder um einige Schuhe ab
zuteufen, um auf neue ölfiihrende Klüfte zu stossen. 

Kommt man auf eine Lage von Bergwachs, so wird 
dasselbe durch den bedeutenden Druck des Gebirges in 
den Sehachtsumpf gepresst, und hier mittelst Stichsche.u
feln in Kübel gefüllt. Diese Bergwachslagen sollen mitunter 
eine Mächtigkeit von 1-2° erreichen und, einmal gewon
nen, ersetzen sie sich wieder durch die Klüfte des Seiten
gebirges von selbst, so dass man Monate, ja 2-3 Jahre 
lang Bergwachs fördert, ohne den Sehachtsumpf auch nur 
um 1' zu vertiefen. 

Dass das Bergwachs in der eben beschriebenen Weise 
durch Herauspressen sich ersetzt, ist wohl richtig, dass es 
aber l-20 mächtige Bergwachslagen gibt, die mit dem 
Schiefer als specielle Schichtenwechsellagern und förmliche 
Flötze bilden, wie man mir hier berichtete, halte ich für 
unwahrscheinlich; denn das Bergwachs kommt z. B. in 
einem Schachte in bedeutender Menge vor, während ein 2 ° 
weit davon stehender, eben so tiefer Brunnen keine Spur 
davon aufzuweisen vermag. 

Das halbflüssige Bergwachs (Kenderbal) kommt ähn
lich dem festen Bergwachs vor. Sowohl das Bergöl, als 
auch das Bergwachs hören stellenweise bald auf zuzufliessen. 
Die eine Ursache ist wohl die, dass dieselben an der Luft 
ihre leichtflüchtigen Oele durch Verdunstung verlieren, 
sich verdicken und endlich durch eine Art Verbarzung ganz 
fest werden, wodurch die Gesteinsklüfte sich verstopfen 
und deren Austritt verhindern. 

Eine zweite Ursache liegt in der rationellen Gewin
nung dieser Brrgproducte durch Anlage vieler, sehr nahe 
bei einander sitzender Brunnen, indem ein Nachbar dem 
anderen durch abwechselndes Tiefergehen den Oelzufluss 
entzieht. 

Obwohl das ganze durchteufte Gebirge vom Bergöle 

* 



wie ein Schwamm angesogen ist, eo muss auf einen be
stimmten Raum und auf die übliche Bau teufe von 15-20 ° 
der Vorrath an Bergöl durch die vielen Brunnen endlich 
sich erschöpfen und ganz aufhören. Man siebt hier auch 
schon verlassene Feldräume von 4-5 Joch Ausdehnung, 
in denen Hunderte verlassener Brunnen anstehen, während 
deren Besitzer auf einem weiter gelegenen, zufällig durch 
einen Sehachtbau als rentabel aufgeschlossenen Felde eich 
wie Ameisen an einander ansetzen und denselben Rau b
b a u wie früher ausführen, um auch seinerzeit dieses Feld 
zu verlassen. 

Das Bergöl und Bergwachs, seit letzter Zeit nicht zu 
dem Bergregale gezählt *), sondern als Eigenthum des 
Grundbesitzers betrachtet, wird bei ßorislav nachstehend 
gewonnen. 

Hat irgend ein kühner Schürfer auf einem Felde 
einen 8-10 Klafter tiefen Schacht abgeteuft, und ist da· 
bei fündig geworden, oder vcrmuthet ein Grundbesitzer 
mit Sicherheit Naphtha in seinem Felde, so hat ein solcher 
Grundeigcnthümer nichts Eiligeres zu thun, als das ganze 
Feld durch kleine, 1 ° breite und 2' tiefe gegrabene Ducke! 
(hier Zakop genannt), etwa 2-3° von einander, ohne jede 
regelmäesige Ordnung und Aufeinanderfolge zu bezeich
nen, und diese Zakopi an einzelne Unternehmer zu ver
kaufen. Nach der Wahrscheinlichkeit des Erfolges kostet 
ein Zakop 15, 50, 1001 ja auch 200 fl., nebst der ResP.r· 
virung von 1/ 4 der Förderung; woraus man leicht entneh
men kann, wie hoch der Grundeigenthümer sein Feld ver -
werthet. Mit diesen Zakopi wird ein förmliches Börsenge
schäft getrieben. Je 'nach einem günstigen Resultate in 
einigen der zuerst abgeteufren lirunnen steigt der Werth 
derselben in einem Tage von 50 fl. auf 200-300 fl., um 
am nächsten Tage wieder auf 100 fl. zu sinken. 

Es dauert dann nur einige Tage, und schon wird 
Brunnen an Brunnen abgeteuft, und alles drängt sich zu 
dem neuen, viel \-ersprechenden Terrain. Hat Einer das 
Glück gehabt, einen solchen Zakop zu erstehen, dadurch 
also ein Feldmaas von 4- 6 Quadr.-Klftr. zu erwerben, 
so beginnt er das Abteufen durch Ausgraben eines runden, 
2 o tiefen Loches 3' -1 ° im Durchmesser. Dieser Einbruch 
wird rund herum an den Ulooen mit 2-3" starken, bis 
zu Tage reichenden, 2' von einander senkrecht abstehenden 
Pflöcken versehen und werden dann dieselben mitHaselnuss
ruthen wie ein Korb ausgeflochten. Das weitere Abteu
fen erfolgt von 3 zu 3' oder von 1 zu 1 ° ebenso, eo dass 
ein solcher Schacht aussieht, wie ein in die Erde versenk
ter 15-20° hoher Korb. Ale Haepelstützen dienen zwei 
oben gegabelte, 6" starke, in die Erde eingerammte Pflöcke, 
die einen Haspelbaum aus krumm, in Form einer Kurbel 
gewachsenem Holze tragen. Das umgelegte Seil ist von 
Hanf, und ist an die Schurzkette, die in den meisten Fäl-

*) Es ist aus dieser ganzen Schilderung einleuchtend, wie 
gefehlt es war, dem klaren Sinne des österreichischen ßergge
setzcs Gewalt anzuthun , um das ßergöl aus dem ßerg
gcsetze auszuscheiden! Charakteristisch aber bleibt es, dass 
dieser legislative Missgriff aus der traurigen Epoche des Mini
steriums Go 1 uch ow s k y stammt und leider in jetziger Zeit nicht 
mehr so leicht auf legislativem W cge verbessert werden kann, weil 
bereits Rechte daraus erwachsen sin<l, und der 1cgis1 a ti v e 
Weg überhaupt im vcrfassungsmässigcn Staate nicht so 
unbehindert und willkürlich betreten werden kann, wie im ab -
so Lu tcn. Die Red. 
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Jen aus Weidenruthen besteht, einfach mittelst eines Kno
tens angebunden. 

Der Förderkübel ist von Holz oder Eisenblech, und 
fasst 3t4 bis 1 1/ 2 Cub.-Fuse. 

Eine Fahrung ist nirgends vorhanden, 
sondern der eine, allein im Schachte arbeitende Mann wird 
im Kübel herabgelassen. 

Das Schicksal eines solchen primitiv versicherten 
Schachtes ist gewöhnlich ein trauriges. Nach 1/ 4 oder 1/ 2 
Jahre fängt das Gebirge an, sich zu blähen. Vas Korb
gezimmer bekömmt Beulen, verdreht und verschiebt sich, 
bricht endlich ganz zusammen, wenn nicht schon früher 
die stark zusitzenden Wiieser einen Weiterbetrieb unmög
lich gemacht haben, da deren Bewältigung mit einem ein
fachen Kübel unmöglich ist. 

Geht ein solcher Schacht in seinem oberen Theile zu 
Bruche, so wird er vom Tage aus nachgenommen, und 
vom neuem mit Korbgeflechte versehen. Dadurch wird er 
oben 2-3 ° weit, und sieht wie ein Erdtrichter aus, 

Das aus dem Scbachtabteufen gewonnene Materiale 
wird um den Schacht herum aufgeschichtet und bildet eine 
Art Binge, da eine Schachtaufsattlung niCht angewendet 
wird, und so manches Menschenleben ist durch 
Herabrollen eines Haldensteines in den 
S c h a c h t z u G r u n d e g e g a n g e n. 

Fängt die Korbcinzimmerung an auszugleiten oder 
eich zu senken, so wird sie aufgehängt. Ein Seil, unten wo 
immer am Korb angebunden, geht bis zu Tage; hier ist 
ein Pflock in die Erde eingerammt, um den das Seil um
wunden ist. Ein einfacher Messerschnitt und der Schacht 
fällt zusammen. 

Doch hat dieser Schacht schon während des Abteu
fens eo viel Bergöl geliefert, dass die Anlagekosten nebst 
hoher Verzinsung hinreichend gedeckt sind, und der 
Eigenthümer getrost einen neuen Schacht anfangen kann. 

Doch sind nicht durchwegs alle Schächte eo einge
richtet, sondern man hat bereits , durch Erfahrung klug 
gemacht, begonnen, Einiges zu verbessern. 

Da die zusitzenden \Vässer gar zu sehr behindern, so 
teuft man mittelst Korbgezimmer den Schacht wie vorher 
bis auf die Tegelschichte ab, und setzt hinein eine Schrott
zimmerung aus 3-4" starken Schwarten oder Pfosten, 
die nach Art einer Kiste in einander gefügt sind. 

Diese Schrottzimmerung wird 24-30" im Lichten 
gemacht, und der leere Raum mit dem aus dem Abteufen 
gewonnenen Tegel fest verstaucht. Dadurch bat man die 
Schotterwässer theilweise abgefangen und kann dann die. 
Wasserhebung mit Kübeln schon zwingen. Das tiefere 
Abteufen geht, wie früher beschrieben, vor sich, nur er
weitert man den Schacht nach unten zu bis auf 1 oder 
1 1/ 2 ° Durchmesser, so dass solch ein Schacht, entgegenge
setzt dem yorbeschriebenen, wie eine Flasche geformt ist. 

An solchen Schächten sieht man schon solidere 
Haspel, eine 6" hohe Sehachteinfassung von Brettern und 
einen echliessbaren Sehachtdeckel, der wohl eher zur 
Sicherung des im Brunnen befindlichen Bergölee gegen 
Diebe, als für die Sicherung von Menschenleben ange· 
bracht ist. 

Eine dritte Art von Schachteinbauen eicht man end
lich hie und da angewendet, die man jedenfalls für die 
dortigen Verhältnisee als gut eingerichtet betrachten 
kann. 



297 

Der Schacht geht vom Tage aus in grösseren Di
mensionen, etwa 9' und ß' im Geviere mit verlorner Zim· 
merung herab bis auf die Tegelschichte, auf welche gut ge· 
ebnet die erste Srhrottzimmerung 7' und 4' im Lichten als 
Grundschloss aufgelegt wird. 

Die anderen ebenso geformten, aus 6/6-8/s" be
hauenem weichem Holze gebildeten Schrottgeziwmer wer
den eines nach dem andern aufgelegt und der leere Raum 
zur verlorenen Zimmerung mit dem aus dem Schachte ge
wonnenen Tegel verstaucht; so schreitet man bis zu Tage 
vor, und gibt noch als Aufsattlung 3-4 Schrottgezimmer 
zu, um einen Haldensturz zu erhalten. 

Ein solides Taggeviere mit einem ganz mit Eisen 
beschlagenen Haspel, sowie ein Doppelseil mit zwei auf
und abgP,henden blechernen Kübeln krönt diesen Sehacht
einbau. Das weitere Schachtabteufen erfolgt in ei:;geren 
Dimensionen, etwa 6' und 3' im Lichten, ebenfalls in 
Schrottgezimmer, wodurch am ersten wasserdichten Schrott· 
gezimmer eine Stufe gebildet wird , die durch Anschlagen 
von Brettern in einGerinne verwandelt wird, um die Tropf
wässer abzufangen, 

Hat man eine ölführende Kluft erreicht, so wird 
das Abteufen noch 1' tief fortgesetzt, der Raumjedoch von 
1' ober bis 1' unter der ölführenden Schichte nicht einge
zimmert, sondern die Sehachtulme skarpirt und dadurch 
der Sehachtsumpf \'erengt. Je nach dem Ansammeln von 
Bergöl wird die erste Zeit täglich, später jedoch, wo die 
Oelzusickerung abnimmt, jede Woche ein- bis zweimal 
Oe! geschöpft. 

In dem letzten Falle wird nach jedem Schöpfen etwa 
2 ° hoch ober dem Schachtsumpfe eino dichte, mit Letten 
verschmierte Pfostenbühne quer über den ganzen Schacht 
gelegt. Dadurch verhindert man eine Auskühlung des 
Sehachtsumpfes, wodurch das Bergöl nicht verdickt wird, 
sondern reichlicher ausfüesst, und zudem sammeln eich 
die noch zueitzenden Schotterwäeser ober der angebrachten 
Bühne an. Glaubt man nach 4-7 Tagen schöpfen zu 
können, so wird vorerst das Wasser ober der Bühne geho
ben, die Bühue entfernt und hiernuf das Oe! geschöpft. 

Nimmt der Oelzufluss· ·bedeutend ab, so teuft man 
wieder 2-3' des Schachtes ab, bis man auf eine neue öl
führende Schichte kommt. 

Kommt Bergöl mit Wasser vor, so wird beides zu
gleich gehoben, und ober Tage in Kübel oder Rinnen ge
gossen. Ist weniger Wasser, eo lässt man es durch eine 
am Boden des Kübels befindliche Oeffnung abfliessen, 
während das leichtere Bergöl oben bleibt. Ist wenig Bergöl 
so schöpft man selbes mittelst Strohwischen vom Wasser 
ab, indem es sich in dieselben einzieht und dann mit der 
Hand in nebenstehende Gefässe herausgepresst wird. 

Von den Schächten aus hat man Ausrichtungsstollen 
versuchsweise, jedoch ohne besonderen Erfolg, hie auf 60 
Länge getrieben. (Schluss folgt.) 

Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 
(Fortsetzung.) 

Vierter Titel. 
Sohluea der Ausstellung und Entfernung der Produote, 

Art. 65. Sogleich nach Schluss der Ausstellung müs
sen die Aussteller zur Verpackung und W'egräumung ihrer 
Producte uud Ausstellungs· Vorrichtungen schreiten. 

Diese Angelegenheit muss vor dem 30. September 
1867 beendet sein. 

Nach Ablauf dieses Termines werden die von den 
Ausstellern oder ihren Agenten nicht weggeräumten Pro
ducte, Colli und Aufstellungs-Vorrichtungen von Amtswe
gen entfernt und auf Kosten und Gefahr der Aussteller in 
einem öffentlichen Magazine untergebracht. Die am 30. 
Juni 1868 noch nicht aus diesem Magazine abgeholten 
Gegenstände werden öffentlich verkauft ; der Reiuertrai; 
des Verkaufes wird zu einem wohlthätigen Zwecke ver
wendet. 

Uebersicbt 

der für die verschiedenen Ausstellungs-Arbeiten 
bestimmten Zeitabscl.rnitte. 

Ernenuung der Zulassungs-Comite's für die französi
sche Abtheilung und Bekanntgabe des für die Producte 
der einzelnen Nationen bestimmten Raumes an die frem
den Commissionen: Vor dem 15. August 1865. 

Constituirung des Departement-Comite' s ; Aufforde
rung an die französischen Aussteller und Bekanntgabe 
dea in der französischen Abtheilung für jede der im Clas
sifications - Systeme (Beilage B) genannten Classen von 
Produeten bestimmtenRaumes: Vordem 25. August 1865. 

Einsendung der Zulassungsgesuche (Beil. C) und der 
die Zulassung von französischen Ausstellern betreffenden 
Reclamationen an die kaiserl. Cowmission: Vor dem 31. 
October 1865. 

Ausarbeitung und Einsendung des Ausstellungspla
nes für die verschiedenen Nationen iu dem Massstabe 
von 0.002 M. per Meter von Seit<' der fremden Commis
sionen: Vor dem 31. October 1865. 

Ausarbeitung der detaillirten Ausstellungspläne in 
dem Massstabe von 0·020 M. per Meter für die französische 
Abtbeilung und Bekanntgahe der Zulassung an die fran
zösischen Aussteller: Vor dem 31. December 1865. 

Ausarbeitung der detaillirten Aufstellungspläne für 
die verschiedenen Nationen in dem Massstabe von 0·020 
M. per Meter, EinsPndung derselben und der Mittheilun
gen für den officiellen Catalog von Seite der fremden 
Commissionen: Vor dem 31. Jänner 1866. 

Vollenduu!!: der Constructions-Arbeiten im Palast. 
und Park: Vor dem 1. December 1866. 

Mittheilung an die französischen Künstler über ihre 
Zulassung: Vor dem 1. Jänner 1867. 

Vollendung der speciellen Aufstellungsvorrichtungen 
der Aussteller im Palaste und im Park: Vor dem 15. 
Jänner 1867. 

Zulassung der fremden Producte in den im Art. 4 4 
des allgemeinen Reglements bestimmten Häfen uud 
Grenzstädten, mit der Berechtigung, in den als Zoll-Aus
schluss erklärten Ausstellungsraum gebracht zu werden: 
Vor dem 6. März 1867. 

Aufnahme und Auspackung der Colli im Ausstellungs· 
raum: Vom 15. Jänner bis 10. März 1867. 

Aufstellung der ausgepackten Gegenstände an rlen 
für sie bestimmten Plätzen: Vom 11. bis 28. März 1867. 

Allgemeine Reinigung in allen Theilen des Palastes 
und des Parks: Am 29. und 30. März 1867. 

Revision der Gesammtausstellung: Am 31.März 1867. 
Eröffnung der Ausstellung: Am 1. April 1867. 
Schluss der Ausstellung: Am 31. October 1867. 



- 298 

Entfernung der Gegenstände und Aufstellungs-Vorrich
tungen: Vom 1. bis 30. Nove:piber 1867. 

Nach einer Mittheilung des nMoniteur" wurde durch 
die am 20. Juli geschlossene Subscription für das Garan
tie-Capital eine Summe von 10,297 .000 Francs erzielt. -
Bevor wir nun die Classen-Eintheilung folgen lassen, müs
sen wir noch ein in der letzten Nummer unterlaufenes 
Versehen berichtigen. Es erscheint nämlich daselbst unter 
Art. 34 des Reglements der Text des Art. 35, während 
der Text des ersteren ganz weggeblieben ist. Er lautet 
folgeudermassen : 

Art. 34. Für den Fall, dass das in denArtikelu 27, 
28, und 29 nicht stattfände, werden die Aussteller selbst 
zwei Exemplare der Zulassungsgesuche (Art. 30) ausfüllen 
und unterfertigen. Diese beiden Exemplare sind an den 
Ausstellungs-Commissär in Paris (Art. 17) zu senden. 

Im Folgenden geben wir nun eine Uebersetzung der 

Classen-Eintheiloog, 

Erste Gruppe. Kunstwerke, 
t. Classe. Oelgemälde (Palast,). G11lerie). 
2. Classe. Vers chiedeneGemälde und Zeich

nungen (Palast, 1. Galerie). 
3. Claese. Bi 1 d h au er - Arbeiten u n d M e da i 1-

1 e n-G ravirun g (Pulast, L Galerie). 
4. Classe. Architektonische Zeichnungen 

(Palast, 1. Galerie.) 
5. Classe. Stiche und Lithographien. (Palast, 

1. Galerie). 
II. Gruppe. Materiale und Anwendung der freien Ki111ste. 

6. Classe. Druckerei- und Verlags-Gegen
stände. (Palast, 2. Galerie.) 

Druckproben 1 autographirtc Proben, Proben von 
schwarzen oder farbigen Lithographien , Proben von 
Stichen. 

Neue Bücher und neue Ausgaben von bereits be
kannten Büchern, Sammlungen von Werken, welche Spe
cial-Bibliotheken bilden, periodische Publicationen, Zeich
nungen, Atlanten und Albums, welche zu technischen und 
pädagogischen Zwecken veröffentlicht werden. 

7. Classe. Producte der Papier-Industrie. 
E i n b ä n d e, M a 1 er- u n d Z e i c h n u n g s - Re q u i s i t e n. 
(Palast, 2. Galerie.) 

Papiere, Pappendeckel, Tinte, Kreide, Bleistifte Pa
stellr', Schreibtisch-Einrichtungen: Tintenzeug, Briefbe
schwerer etc., Copir-Pressen. 

Papier - Arbeiten: Lichtschirme, Laternen, Cache
pots etc. 

Register, Hefte, Albums, Einschreibbücher. Einbände, 
bewegliche Einbände, Futterale. 

Verschiedene Gegenstände für Tuschzeichnung und 
Aquarelle; Farben in Stücken, Pastillen, Blasen, Röhren 
und Muscheln. Instrumente undAppuratu für den Gebrauch 
der Maler, Zeichner, Graveure und Modelleure. 

8. Classe. Anwendung des Zeichnens und 
der P 1 a s t i k auf verschied c n e Pro du c t i o n s
z w e i g e. (Palast, 2. Galerie.) 

Industrielle Zeichnungen 1 Zeichnungen, welche auf 
meclianischem Wege erzeugt, reproducirt oder reducirt 
sind. Decorationsmalerei. Industrielle Lithographien oder 
Stiche. Modelle und Entwürfe für Figuren, Ornamente etc, 

Sculptur-Objecte. Carueeu, Petschafte uud ver:;chie-

dene mit Gravirung verzierte Gegenstände. Gegenstände 
industrieller Plastik, welche auf mechanischem Wege er
zeugt werden: Reductionen, Photo-Sculpturen etc. Ab
güsse. 

9. Classc. Proben und Apparate der Photo
graphie. (Palast, 2. Galerie). 

Photographien 1111f Papier, Glas, Holz, Stoffen, Email. 
Heliographische Stiche. Lithophotographische Prnben. Pho
tographische Platten, Stereoscop-Bilder und Stereoscopen. 
Bilder, welch<J durch Vergrösserung erhalten wurden 

Instrumente, Apparate und Hilfsstoffe für Photogra
phie. Material für photogrnphische Ateliers. 

1 O. CIHsse. Musik-Instrumente. (Palast, 2. 
Galerie). 

Nichtmetullene Blasinstrumente, mit einfachem Mund
stück, mit Pfeifenausatz, mit Zungenpfeife, mit oder ohne 
Luftbehälter, Blech-Blasinstrumente: einfache, mit An
sätzen, Schiebestücken , Klappen, Schlüsseln, Zungen
pfeifen etc. lllas-Instrumente mit Claviatur : Orgeln, Ac· 
cordions etc. Saiteninstrumente zum Zupfen oder Strei
chen ohne Claviatur. Saiteninstrumente mit Claviatur, Cla
viere etc. Instrumente zum Schlagen oder Reiben. Selbst
spielende Instrumente: Drehorgeln, Vogelwerkei etc. Be· 
standtheile und Stücke des Orchester-Materials. 

11. Classe. Apparate und Instrumcute für 
Heilkunde. (Palast, 2. Galerie). 

Apparate und Instrumente für Verband und chirur
gische Hilfeleistung. Instrumente für medicinische Unter
suchungen. Apparate und Instrumente für Chirurgie. 

Bestecke, Instrumente und Heilmittelkästchen, welche 
speciell bestimmt sind für Militär- und Marine-Wundärzte, 
für Thierärzte, Zahnärzte, Augenärzte etc. Hilfsapparate 
für Ertränkte und Erstickte, etc. Elektrische Heilapparate, 
Apparate für örtliche oder allgemeine Anästhesie. Apparate 
für plastische und mechanische Prosthese. Orthopädische 
Apparate, Bruchbänder etc. Verschiedene Apparate für 
Kranke, für Sieche und Geisteskranke. Gegenstände, 
welche zum ärztlichen, wundä.rztlichen und pharmaceuti
schen Dienste in Spitälern und Lazarethen gehören. 

Materiale für anatomische Forschungen. Apparate 
für die Nachforschungen der gerichtlichen Mcdicin. 

Specielles Materiale für Thierarzneikunde. 
Apparate für Bäder und W asserhuilkunde. 
Apparate und Instrumente, welche für die physische 

Erziehung der Kinder bestimmt sind; Heilgymnastik, 
Materiale zur Hilfeleistung für Verwundete auf dem 

Schlachtfelde. Krankenwägen und Feld-Luzarethe für 
Civil und Militär, für den Dienst der Land- und See
Truppen. 

12. Classe. Prä c i s i o n s - Inst rum e n t e u n d :\I a
t er i a l e für wissenschaftlichen Unterricht. 
(Palast, 2. Galerie.) 

Instrumente für praktische Geometrie: Zirkel, Ver
niers, Micrometer·Sebrauben, Planimeter, Rechenmaschinen 
etc. Apparate und Instrumente für Feldvnmessung, Topo
graphie, Geodäsie, Astronomie. Materiale für die verschie
denen Observatorien. 

Apparate und Instrumente für die exacten 'Wissen
schaften, Maasse und Gewichte der versehiedenen Länder; 
Münzen und Medaillen. 

Präcisionswagen. Apparate und Instrumente für Phy
sik und Meteorologie. Gewöhnliehe optische Instrumente. 
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Materiale für den Unterricht in den physikalischen 
Wissenschaften, in der Elementar-Geometrie, in der dar
stellenden Geometrie, in der Stereometrie, in der Mechanik. 

Modelle und Instrumente, welche für den technologi
schen Unterricht im Allgemeinen bestimmt sind. 

Sammlungen für den Unterricht in den Naturwissen
schaften. Figuren und Modelle für den medicinischen Un
terricht: Stücke der plastischen Anatomie. 

13. Classe. Karten und Apparate für Geo
graphie und Kosmographie. (Palast, 2. Galerie.) 

Topographische, geographische, geologische, hydro
graphische, astronomische Karten und Atlanten. Seekarten, 
Physikalische Karten aller Gattungen. Plane in erhabener 
Arbeit. 

Erd- und Himmels-Globen und Sphären. Apparate für 
das Studium dt:r Kosmographie. Statistische Arbeiten, Ta
bellen und Tagebücher für Astronomen und Seefahrer. 

III. Gru)lpe: ~liibel und audere Elnrkhtungsstiicke *). 

14. Classc. Luxus-Möbel. (Palast, 3. Galerie.) 
Buffets. Bücherschränke, Tische, Toiletten, Betten, 

Canapees, Sitzmöbel, Billards etc. 

15. Classe. Tapezier- und Decorations-Ar
beiten. (Palast, 3. Galerie). 

Betteinrichtungen. Ueberzogene Sitzmöbel Balda-
h . ' c me, Vorhänge, Tapezierungen von Stoffen und Tapeten. 

Decorations- und Einrichtungsgegenstände von Stein 
und kostbaren Stoffen. Geformte Massen und Decorations
gegenstände aus Gyps, Steinpappe etc. Rahmen, Decora
tionsmalerei. 

Möbel, Ornamente und Verzierungen für religiöse 
Zwecke. 

16. Classe. K ry stalle ,Luxusg cg en stände, Fen
ster. (Palast, 3. Galerie.) 

Hohlgefässe von Krystallglas, geschliffenes Glas, un
terlegtes Glas, gefasstes Glas etc. Fenster und Spiegelglä
ser. Fa11-onnirtcs, emaillirtes, gerissenes, filigranirtcs Glas etc. 

Gemalte Fenster. Gläser für optische Zwecke, Verzie
rungsgegenstände etc. 

17. Classe. Porzellan, Fayence und andere 
Luxus-Thonwaarcn. (Palast, 3. Galerie.) 

Biscuits. Hartes und weiches Porcellan. 

Feines Fayence mit farbiger Glasur etc. Fayence-Bis
cuits, Terra cotta, emaillirte oder glasirte Lava. 

Thouwaaren. 

18. Classe. Teppiche, Tapeten und andere 
Möbelstoffe. (Palast, 3. Galerie.) 

Teppiche, t:;ammtteppiche , Tapeten, geriffelt oder 
veloutirt, Teppiche von Filz, Tuch, Scheerwolle, Seide oder 
Plockseide. Teppiche von Flechtwerk, l\Iatten. Teppiche 
von Kautsehuk. Möbelstoffe von Baumwolle, Wolle oder 
Seide, einfach oder gemustert. Rossbaargewebe. V egetabi
lisches Leder. l\Iolesquine etc. Tapeten und l\Iöbelleder. 
Wachstuch. 

19. Classe. Bunt-P.1pier. (Palast 3. Galerie.) 

*) Die Einrichtungsstiicke, welche für den gewöhnlichen Ge
brauch bestimmt sind und sich durch ihre Zweckmässigkeit und 
'Vohlfoilheit auszeichnen, werden sy$temmässig ausgestellt in 
der 91. Classe (Grµppe X). 

P11piere, welche mit dem Model oder mit der Walze> 
oder mit der Maschine gedruckt sind. 

Sammtpapiere; marmorirte, geäderte etc. Papiere. 
Papiere für Buchbinderarbeiten. Papiere mit Kunstdruck. 

Gemalte oder gedruckte Rollvorhänge. 
20. Classe. Messerschmied-Arbeiten. (Palast, 

3. Galerie.) 
Messer, Federmesser, Scheeren, Rasirmesser etc. Ver-

schiedene Producte der Messerschmied-Arbeit. 
21. Classe. Goldschmied-Arbeiten. (Palast, 3. 

Galerie.) 
Goldschrnied·Arbeiten für religiöse Zwecke, für De

coration und Tafelgebrauch, für Toilette - Gegenstände. 
Schreibtisch-Garnituren etc. 

22. Classe. Bronce, Kunstgüsse und ver
schiedene Arbeiten. (Palast, 3. Galerie.) 

Statuen und Basreliefs von Broncc, Gusseisen, Zink etc. 
Bronce-Gegenstände für Decoration und Ausschmückung. 

Bronce-Nachahrnungen in Gusseisen, Zink etc. Guss-
arbeiten mit galvanischen Metallüberzügen. 

Getriebene Arbeiten in Kupfer, Blei, Zink etc. 
23. Class~. Uhrmacherei. (Palast, 3. Galerie.) 
Uhrenbl'standtheile. \Vanduhren, Hänguhren, Taschen-

uhren, Chronometer und Regulatoren, Secundcnzähler, 
Schwinguugszähler etc. Apparate für Zeitmessungen: Sand
uhren, Wasseruhren. Electrische Uhren. 

24. Classe. Apparate und V erfahr u n g s weis c n 
für Heizung und Beleuchtung. (Palast, 3. Galerie.) 

Herde, Camine, Ocfeu. Gegenstände, weiche zur Be
heizung gehören. Apparate zur Gasheizung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Notizen. 
Hochofenschlacken. Zur leichteren Bearbeitung- der Hoch

ofenschlacken lässt George Parry („Lo11dun Jo11r1111{ uf arts") 
unter die 8chlackcntrift, iiber welche die Schla1·kcn abfliessen, 
einen Dampfstrahl treten. Der Strahl hat die Form einer diinnen 
Fliiche uncl dringt in die geschmohene Masse ein, welche dadurch 
zu fadcnförmigen Gebilden vcrtheilt wird. Diese lassen sid1 leicht 
in Fässern mit grobem Schrot zermahlen und geben ein Pulver, 
welches für Ziegel, Steinmassen, Cemente uucl zu Diingcr geeignet 
ist. Den Dampf zu dieser Operation entnimmt man den Kesseln 
der Gebläsemaschinen, uncl ist ein Druck von 10-12 Pfund pr. 
Quadratzoll ausrcichencl. Der Schlitz, durch welchen der Dampf 
ausströmt, ist 2-3 Zoll lang und 1/lß Zoll breit. 

Kohlenoxyd. Ein V crguch von hohem theoretischen Intere~se 
für die Eisenindustrie ist von St. Clair Devillc angestellt wordl'n 
(n Campt. rcnd. u). l\Ian war bisher im Zweifel über die Rolle, welche 
das Kohlenoxydgas bei der Kohlung cles Eisens spielt. Der geuann te 
Forscher erhitzte ein ziemlich weites, glasirtes Porzcllamohr im 
\Vindofon auf die Sclnnclzhitze des Gusseisens ( lliü0-1 iOUO C.), 
wiihrcnd durch eine l\Icssingriihre, die in der Längenachse cles 
Porzellanrohres lag, kaltes \Vasser tloss. Leitete er nun Koh · 
lenoxydgas durch das Porzcllamohr, ~o wnrtlc clas Kohlcuoxyd
gas zerlegt, die !llessingröhre beschlug mit Kohlenstoff, und 
Kohlensäure entwich gasförmig. \Yäre das kalte Rohr nicht vor
handen gewesen, so wiircle die './,ersetzung des K~hlenoxyclcs 
vielleicht auch au einzelnen Pnncten eingetreten sem, der aus
geschiedene .Kohlenstoff aber wiirde bei wenig schwankender 
Temperatur in cler Kohlensäure wieder verbrenn?n, so ~ass au~s 
Neue Kohlenoxyll entstände. Man kann nun mit. Beshmmthe1t 
annehmen, dass im Gestell des Hochofens das Kohlenoxyd eben
falls zersetzt wird, und zwar desshalb, weil hier ebenfalls die 
\Viederverbrennung des Kohlenstoffs in der Kohlensäure nrhin
dert wird, da das vorhandene metallische Eisen den ausge
schiedenen Kohlenstoff sofort absorbirt. 

(n Wochenschrift d. nied.-öst. Gewcrbe-\'crcins.•) 



Bochum, 14. Aagust. ßezüglich der Anwendung des No
b cl 'schrn Sprengöls liegt aus diesseitigem Revier eine sich 
günstig aussprechende Mittheilung des .Glückauf• vor. Sie be
trifft die Anwendung von Nitroglycerin auf der Steinkohlengrube 
Ver.Constantin der Grosse, wo dasselbe seit vier Wochen 
.mit ausgezeichnetem Erfolge• in Gebrauch genommen ist. -
Die Anwendung geschieht namentlich beim Schachte Nr. 1 in 
einem Querschlage in schiefrigem Gestein und beim Schachte 
Nr. 2 in sehr festem derben Sandstein. An ersterer Stelle war 
der Erfolg injeder Beziehung ein günstiger, es wurden vorzugsweise 
die irregulären, eingeklemmten Bohrlöcher von :J-31/2 Fuss Tiefe 
mit 2-3 Zoll Sprengöl geladen, wo man eine Pulverladung für bei
nahe vergeblich hätte erachten müssen. Die Wirkung war meistens 
eine ganz vorzügliche: manche Schüsse warfen 15-20 Cub.-Fuss 
Steine. Im erwähnten Schachte Nr. 2 wurden gleiehfalls ein
geklemmte Bohrlöcher von 3 Fuss Tiefe und 3-4 1"uss Vor
gabe mit 3-4 Zoll in festem Sandstein, theils in Patronen, 
thcils direct geladen und auch hier wurde die Vorgabe mitun
ter ganz vollständig gehobelt. Ebenso lieferten beim ersten 
Schachte einzelne tiefe Bohrlöcher in der Steinkohle ganz aus
sergewöhnliche Resultate. Das Besetzen geschah meist in höchst 
einfacher und schneller Weise mittelst losen Sandes, oder auch 
wohl mit Wasser. Zum Wegthun bediente man sich der Bick
ford'schen Ziindschnur unter Ansatz des Nobel'schcn Patent
ziinders, oder auch grosser Ziindhütchen, welche auf das untere 
Ende der Zilndschnur angesteckt wurden. Bei richtiger, sorg
fältiger Handhabung kann ein Schuss fast nie versagen. Man 
fand später noch, dass gewöhnliche Pulverhalme bis auf den 
Boden in die flüssige Ladung eingesteckt, gleichfalls vollstän
dige Explosionen hervorriefen, und in der That bildet ein sol
cher Halm fast dassellie, wie ein Nobel'scher Patcntziinder, in
dem das darin befindliche explodirende Pulver den nöthigen 
Druck auf das Sprengöl ausiibt. Obgleich iiber den ök ono
misch cn Effect des gegen Pulver ungefähr fünfmal theureren 
Stoffes noch kein genaues Urthcil gewonnen werden konnte, 
so sind doch die leitenden Grubenbeamten der Ansicht, dass 
unbedingt Vortheile damit zu erringen und dass namentlich 
Schachtabteufungen bedeutend schneller damit, nls mit Pulve1· 
zu fördern seien. In dem Schachte Nr. 1 wurde durch persön
liche Beobachtung constatirt, dass ausser dem Dampfe der Ziin
der kein sichtbares, rieehbares oder schmeckbares Gas nach den 
Explosionen wahrgenommen werden konnte ; dagegen machte 
sich nachträglich eine Einwirkung der, wenngleich unsichtba
ren, doch unzweifelhaft entstehenden gasförmigen Verbrennungs
producte des Stoffes sehr wohl bemerkbar, indem sich bei den 
Beobachtern mehr oder weniger heftige Kopfschmerzen einstel
ten. Diese unwillkommene Einwirkung wurde auch von den 
Arbeitern bemerkt, wenn in dem gering v entilirten Querschlage 
mclu·ere Schüsse in einer Schicht weggethan wurden, während 
einzelne Schiissc keine Folgen verspüren liessen. In gut venti
lirten Grubenräumen wird diese schädliche Einwirkung mithin 
wohl z i cml ich [sie!] verschwinden. Geringe Berührungen des 
Stoffes mit der menschlichen Haut scheinen unschädlich zu sein, 
dagegen dürfte es für den Magen als ein starkes Gift wohl die 
grösste Behutsamkeit beanspruchen. Als Sprengstoff bietet er 
nach nllcm Anscheine weit geringere Gefahren, als das Pulver, 
da er nur bei sehr starkem Drucke ocler Stoss, oder bei allge-
meiner Erhitzung über 1800 R explodirt. nBerggeist. • 

A dm i n i s t r a t i v e s. 
Erledigung. 

Eine Werksarztensstelle bei der Bergverwaltung zu Wind· 
schacht in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 420 II., 
8 Wr. Klafter dreischuhigen Brennholzes, Naturalquartier oder 
ll)percentigem Quartiergelcle, einem Naturaldeputat fiir zwei 
Dienstpferde mit jährl. 100 Metzen Hafer und 100 Centner 
Heu, einer für die Haltung der Pferde bestimmten Geldzulage 
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jiihrl. 180 fl., endlich mit einem Honorar von jährl. 1 OQ fl. 20 kr. 
ans der Sehemnitzer Bruderlade. 

Gesuche sind unter Nachweisung der theoretischen und 
praktischen Ausbildung und des erlangten Doctorgrades der 
Medicin und Chirurgie, der besonderen Fertigkeit im operativen 
Fache, der Kenntniss der deutschen und slavischen Sprache, 
dann einer geeigneten KörperconRtitution binnen vier Wo
eh en (30. September 1. J.) bei der Berg-, ,Forst- und Güter, 
Direction in Schemnitz einzubringen. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen und 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Carl Friedrich Platbier~s Probirkunst 
mit dem l.öthroh1·e. oder vollständige Anleitung 
zu qualitativen und quantitativen Löthroh1·-Untersu
chungen. Vierte Auflage. Neu bearbeitet und ver
mehrt von Theodor Richter, Professor an der königl. 
säehs. Bergacadcmie und Oberhüttenamts-Assessor zu 
Freiburg. Mit 86 in den Text eingedruckten Holzschnit
ten und einer Steindrucktafel. gr. S. geb. {Vollständig in 
2 Lieferungen, 1\ 2 fl. 72 kr.) 5 fl. 44 kr. 

Handbuch de1· anal~·tischen Chemie von HeiH• 
ricli Bose. Sechste Auflage. Nach dem Tode 
des Verfassers vollendet vo11 R. Finkener, Docent an 
der königl. Bergacademie zu Berlin. 

Erster Band: Qualitative Analyse, in je 2 Liefe-
z weiter Ba 11 d: Quantitative Analyse, \ rungen. 

gr. 8. geh. 10 fl. S8 kr. 
ßis jetzt sind hiervon ausgegeben: 

I. Bnndes 1. Lieferung (25 Bogen) i1 2 II. 72 kr. 
II. Bandes 1. Lieferung (25 Bogen) ii 2 fl. 72 kr. 

Die Fortsetzung ist unter der Presse; mit noch einer nahe
zu gleichartigen Lieferung wird jeder Band abgeschlossen sein. 

Soeben erschien: 

Sach- und Namensregister 
zu den Biinden 61 ·-90 des 

Journals für 1•raktische Chemie. 
herausgegeben von 

0. L. Erdmann und G. Werther. 
Bearbeitet von 

Dr. Friedr. Gottschalk. 
gr. 8. geh. Preis: 3 IL 40 kr. österr. Währ. 

Es ist kaum nöthig, darnuf hinzudeuten, class die An
schaffung dieses Registers nicht bloss für die Besitzer der 
Zeitschrift sich empfiehlt, s ndern dnss clernrtigc Repertorien 
über längere Zeiträume als Mittel vorHiufiger Orientirnng eine 
wesentliche Unterstützung bei eingehenderen Studien darbieten. 
Die Arbeit des Herrn Dr. Gottschalk darf als eine sehr aus
fülu·liche bezeichnet werden. 

Leipzig, August 1865. 

Johann Ambr. Barth. 

Diese Zeitsehrift ersclieint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r t ist i ~ c. h en Beigaben. Der Pränumerationspreia 
istjäl11lich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
9ammt Atlas als Gratis bei 1 a I? e. Inserate finden gegen 8 k1·. ö. W. oder l 1h Ngr. die gespaltene Noupareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art köuueu nur franco an~cnummeu werden. 

Druck ~. Ka.rl Winternitz Ai. Co. in w:en. 
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Die Ausstel-

Ein Bergrechtsfall.*) 

Bei Be"·illigung der provisorischen Sequestration einer Mon
tanliegenschßft knnn die Gefahr nicht uls schon in der Nntur 
des Ohjectes gelegen angenommen "erden, sondern es muss 
vielmehr über ein solches Begehren stets der Gegner hin
sichtlich der vom Gesuchsteller angegebenen Gefahr nnd 
der darzubietenden hinliingli"chen Sicherheit vernommen 

werden. 

:Mit Vertrag vom 6. Juni 1 !'.iG4 hatte Josef L. die ihm 
mit Urtl.eil des obersten Gerichtshofes vom 30. December 
1864 zuerkannte Hälfte an dem Freischurfe 189/ß de 1Sli1 
an Carl V. entgeltlich abgetretPn, in die Löschung der exe
cutiven Anmerkun!!' jenes Urtheiles gewilliget und dem Carl 
V. das Hecht eingeräucot, auf Grund obigen Freiscburfes 
eine allfällige GrulJcnmassverleihung für sich allein zu er
wirken, worüber sohin auch Carl Y. im Bergbuche an den 
Alleinbesitz des fraglichen Objectes, bestehend aus vier 
einfachen Grubenmassen unter der Benennung: nStein
kohlenbau am Ottersberge bei St. Georgen am Reithu g•~
schricben wurde. 

Am 2. Februar 1865 hatte aber Johann l\L wider 
Carl V. bei dem lhrf:gerichte St. Pölten eine Klage auf 
Anerkeunung seines ~liteigcnthumsrechtes auf die fragliche 
l\Iontan-Entitiit aus dem Grunde überreicht, weil Josef L. 
schon vor der Klage vom 7. Juni 1 Ei6 J, worüber das oberst
richterlichc Urtheil zu seinen Gunsten crfloss, mit den 
Punctat onen Yom 5. Februar 1 861 seine Ansprüche auf 
jenen Schurfbau ihm, Joha11n 1\1., \'erkauft, und sohin mit 
Cessionsurkunde vom 7. l\Iai 1fiG4 förmlich übertragen 
hatte, daber nicht berechtiget war, sie am (i. Juni J S64 
an Carl V. abzutreten. 

Ueber die Klage wurde eine Tagsatzung zum münd
lichen Verfahren angeordnet und zugleich, über besonderes 
Gesuch des Jobann l\l., die Anmerkun., der Streitigkeit des 
Eigenthums bezüglich der Entitiit vero"rdnet. ~ 

Unter einem überreichte aber auch Johann M. wi( der 
Carl V. ein Gesuch um provisorische Sequestration des ge
dachten Freiseburfes und des darauf dem Carl V. verliehenen 

*)Aus der nGerichtshalleu Nr. i3 d. J. 

Grubenfeldes, indem er es den Kniffen des Carl V. zuschrieb, 
dass Josef L. ihm Rechte abtrat., die er, wie Carl V. wohl 
wusste, nicht mehr besass, und die Gefahr, dass Carl V. in 
den Besondernheiten des Bergbaues und des Berggesetzes 
weitere Mittel zur Vereitelung des vom Kläger Johann M, 
erworbenen Rechtes finden könne , als eine aufliegende 
bezeichnete. 

Das Kreisgericht als Berggericht St. Pölten wies mit 
Bescheid vom 6. Februar 1865, Z. 362, das Sequestrations
gcsuch sogleich zurück, weil eine Gefahr nicht erweislich 
gemacht, und eine Caution nicht angeboten wurde. 

Ueber Recurs des Johann M. hat das k. k. Oberlandes
gericht in Wien am 7, März 18li5, Z. 37;33, die Sequr
stration gegen Leistun::: einer Caution bewilliget; weil nach 
der Natur eines Steinkohlenbaues das Reale selbst und 
sein W erth sich im progressiven Verhältniss zum Ah bau 
vermindert, und hierin allein schon, abgesehen von allen 
awJcrn in der lndiviJualität des Bergbaues bedingten 
mannigfachen Eventualitäten, für den Kläger, der den Mit
besitz des Kohlenwerkes in Anspruch nimmt, eine Gefahr 
liegt, worauf auch in dem Ge,;ucbe um die Sequestrations
bewilligung hingewiesen wurde, ja aus den dargestellten 
historischen Vorgängen die sacblich bestehende Gefalir 
noch als erhöht sich herausstellt. 

In dem Revisionsrecurse weudete Carl V. dag<'gen ein: 
l\lit der V crJ„•ihn11g des Grubenfeldes sei der Frci

schurf erloschen, es fehle also das Object der Sequestration. 
Es bl!stehe aber auch keine Gefahr, welche die Sequestra
tion rcchtfert.i>!en kiinute. Gegen Veräussenrng sei Johanr. M. 
gescbützt. Dass R1·curre11t das Kohlenwerk verderben oder 
Schaden nehmen lassen werde, sei vom Sequestrationswer
ber nicht nachgewiesl.'n; ja es müsse das eigene Interesse 
des [{ecurrenten davon abhalten. 

Es könnte doch unmöglich schon der blosse Umstand, 
dass es sich um einen Bergbau handelt, die Bewilligung 
eines jeden Sequestrationsgesuches rechtfertigen. 

Es wurde end1ich widersprochen, dass Carl V. sich 
ein unlauteres Vergehen habe zu Schulden kommen lassen; 
vielmehr behauptet Recurrent, dass Johann M. den Josef L. 
als Werkzeug benützt habe, sich in den Besitz des l:lerg
werkes einzudrängen, dessen Verleihung dem Recurrenten 
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selbstverständlich nicht ohne sehr erhebliche Mühe und 
Kosten zu Theil geworden sei. 

Der k. k. oberste Gerichtshof fand, und zwar: 
In Erwägung, dass nach §. 293 a. G. 0. jedenfalls 

das Sequestrationsgesuch des Johann M. nicht ohne Weiters 
abzuweisen, sondern zunächst der Beklagte V. rücksichtlich 
der vom Kläger angegebenen Gefahr und der darzubieten· 
den hinlänglichen Sicherheit zu vernehmen war, dass hiuge· 
gen wohl auch das Oberlandesgericht die Sequestration 
nicht ohne vorläufige Vernehmung des Beklagten hätte 
bewilligen sollen, und dass diese Vernehmung auch nicht 
als durch die Ausführungen des Revisionsrecurses des Be
klagten ersetzt angesehen werden kann, weil es sich immer 
noch um die Erörterung des dem Beklagten aus der Se
questration erwachsenden Schadens und die entsprechende 
Caution handelt, und die Bewilligung der Sequestration auch 
durch die Darbietung einer hinlänglichen Sicherheit be
dingt ist - dem Revisionsrecurse des Carl V. stattzugeben 
und unter Abänderung beider untcrgerichtlichen Erledigun
gen zu verordnen: es sei über das Sequestrationsgesnch des 
Johann M. vorläufig eine Tagsatzung zur Vernehmung des 
Beklagten Carl V. über die von Johann M. angegebene 
Gefahr und die von demselben darzubietende hinlängliche 
Sicherheit anzuordnen, und hierüber erst die angesuchte pro
visorische Sequestrntion zu bewilligen oder zu verweigern, 

(Oberstgerichtliche Entscheidung ,von 17, Mai 1865, 
z 39.70.) -d-

Bewerthungs-Versuche reeller Ersparnisse im 
Staaseisenhüttenwesen. 

Von E. Resch, k. k, "\Verkscontrollor zu Reichenau. 
Der Herr k. k. llergrath und Verwalter des Staats

Eisenwerks zu Rhonitz und Brezova in Ungarn empfiehlt 
(Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, 
Bau- und Aufbereitungswesen de 1861 Seite 36 ), die stark 
leidenden Schweissofengewölbe statt mit feuerfesten Zie
geln, mit feuerfester Massa zuzustellen. 

Um ganz sicher zu gehen, wähle ich bei Beispielen 
nur das mir Geläufigste, was ebenso natürlich, als erklär
ich sein muss. 

Der hiesige Eckmann'sche Holzkohlengas-Schweiss
ofen *) (vide die oben citirten Erfahrungen) stanci vom Be-

*) Ich glaube, für diesen Ofen könne man sich nicht zu 
viel interessircn. 

Nach Herrn k. k. l\Iinisterialrath P. Ritter von 'l'unner 

braucht ein solcher 8chweissofon im Mittel fii) + SO = 70 
2 

Cubikfuss Generatorwind, 

„ :!. 
1 

c 
"' " " ~ ... 
"' ;::l 

;.., :J 
" Q) ~ Q) 

15U + 'WO 
2 

s :J 
~ "' 

- 175 Cubikfuss Ver-

In Gemischte 
Holzkohlen 

ginne des Militärjahres 1860 bis Ende Juni 1865 durch 
volle 220 Wochen im wirklichen Betriebe. Die Repara 
turen desselben am Herdgewölbe allein brauchten in dieser 
Zeit an feuerfesten Ziegeln: 

1538 Stück a 42 kr. = 645 fl. 96 kr. 
1445 11 11 40 11 = 578 11 - 11 

1093 n 11 20 " = 218 N 60 11 

4076 Stück 1442 fl. 56 kr. 

Eine ganze und vollständige Zustellung des Herdge 
wölb es - wenn anch nicht jedesmal das ganze Herdgewölbe 
herzustellen kam, so machen doch mehrere theilweise Zu 
stellungen endlich eine ganze aus - bedarf 91 Stück Zie 
gel im Gewichte von 1092 Pfd.; wornach die obigen Ziegel 

4076 
91 

betragen. 

= 44·791 Zustellungen mit 1442ß. 56 kr. 

Die Kosten des Ziegelmaterials - 1092 Pfd. ma 
1442·56 

chen für Eine Zustellung = 32 fl. 20 kr. 
44·791 

Zu dem 1092 Pfd, Material würde der Hr. k. k. Berg 
rath M. :Moschitz 3 Theile gepachten Quarz - den hie 
sigen Verhältnissen angepasst -

= 81 9 Pfd, und 
= 273 

feuerfesten Thon " nehmen. 
1092 

Hier kommt ein Centner des besten Quarzes samm 

brennungswind; woraus das V erhältniss l : 2·5 sich ergibt„ 
Ein Cubikfuss atmosphärische Lnft. = 20·8% Sauerstoff 

-0-; zu l Cub.' 0, 4·91 Cub.' Luft. 
Ein Cubikfuss Kohlenoxydgas - C - braucht 0·5 Cub' 0 zu 
\ Cuh.' Kohlensäure -C- ;daher 1 Cub.' C zur vollstiindigen Ver 

Hl 
brennung zu c -

2
- = 2·4u5 Cub.' Luft. 

Bei der vollständigen Verbrennung zu C erheischt 1 Pfd. 
gemischte Holzkohle l 41J·i5 Cub.' Luft. Ein Cubikfuss solcher 
Kohle= 6·31 l'fund hraucht sonach fi•3l X 140·i5 = 'lSS·l:J 
Cnb.' Luft., oder weil 4·Sl Cub.' Luft= l Cub.' 0: 

~- = 1S4·fi4 Cub' 0. 
4·S1 

Kohlcnoxydgas hiilt unr halb soviel 0, braucht demnach 
S'-8·13 

auch hier an Luft --
2

- = 444·0(j5 Cubikfuss und an O 

444-865 
-,..--- = 92·:J2 Cub.', was dem Sauerstoffe der Kohlensäure 

4•t-1 
gegenüber nur das Ycrh:Utniss: 18.l'fl4 : Cl2·32 = 2 : l gibt 
"\V eil es sieh heim Schweissen aber nm einen oxydirendcn Gas 
strom handelt, so ist das V crhiiltniss von 1 : 2·5 natiirlich. 

Da hierorts auch <las l'nddelu mit einem 1fon Schweiss 
öfcn gleichen Eckmann"schen llolzkohlcn-Gasgenerator versuch 
wurde, so diirften die nachstehenden Resultate nicht ohne In 
teresse sein: 

·:;; 
" 1 0 " :J "' a ------ -::...-- -----

~ "' ·:;; ~ "' ~ N ~= Q) "' ~ "' ·~ "' = bO 
~ ---------- ---- ·--- ---- "'_..., " .... "' 

i::..O bO "„ ~ 
F 1 0 s s e n S·~ a ..p ~ 3 

lT.l~ 5 
~~ :J = 0 Ctr. IPfd.I Ctr. IPfd.I Ctr. IPfd. ~00 = ...... 

1 
1 

10fi4 
501 

151 .',II 121G 

1 

- .191.'2 304 865 8416·45 111138; 63, 12 50 1151 13 23 25 1 6·7 ~-3 
•' 1 



Behandlung auf 40 kr., und 1 Ctr. des besten feuerfesten 
Thones auf 2 fl. 70 kr. zu stehen. Die Materialskosten einer 
Massa-Zustellung beliefen sich auf: 

8· 19. 0·4 + 2•73. 2·7=10 fl. 65; und mit Bezl!g auf 
die Einlattung mit dünnem Bandeisenabfall a Ctr. 5 fl. 70, 
von 31·36 Pfund, = 1 fl. 79 zusammen, 10"65 + 1.79 
= 12 fl. 44 kr. 

Da 44.791 Zustellungen 220 Betriebswochen gehal
ten, so ist die Dauer Einer Zustellung gleich 4.91 Wochen. 

Wenn die Massazustellung des Hrn. k. k. Bergrathes 
M. Moschitz eine 1 Owöchentliche Dauer bat, so reducirten 

sich die obigen Kosten im Verhältnisse :_!__
9
0 = 2 ·036 

4· 1 
12·44 

2·036 
auf 6 fl. 11 kr. 

In einem Eckmann' scheu Holzgas· Schweissofe11 (Tun
nrrs Eisenhüttenwesen in Schweden pag. 6:3) erze11gt der 
Hr. k. k. Bergrath l\L Moschitz zu Hhonitz den Centner 

5 _,_ 7 
Grobeisen aus Puddelluppen durchschnittlich mit 

2 
= 6 Cubikfuss gedörrten Schweissholzes. 

Da hierorts ein gleicher Ofen factisch bestanden, so 
sei hier eine Parallele mit eint:m bestehenden gewöhnlichen 
Holzschweissofen gestattet. 

Letzterer braucht (Oestrrr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen 1864, Nr. 33) 0·088 Wr. Klftr. a 1 OS Cbfss. 
BRmmt Zwischenräume = 9·95 Cub.' gedarrtes gewöhn
liches Schweissholz per 1 Ctnr. Grobeisen aus Puddellup
pen; daher gegen obigen Gasofen (j : 95 = 100 : x um 
;JS·3% mehr. 

Die mindeste Gestchung per 1 Klafter gewöhnlichen, 
gedarrten Schweissholzes war = !.l fl. 20 kr. NP.hmen wir 
für den Gasofen dann die höchste vorgekommene= 1 0 fl. 
41 kr., und erwägen, dass das Gasofenholz beim Zerklei-
1.ern per 36zölliges Scheit um 2 Sägeschnitte - wenn 
auch mit den noch immer vorhandenen Circularsügen -
mehr, also per einen 9 schuhigen Drailing um G Schnitte, 
und per Wr. Klafter Schnittholz um 3/

4 
Schnittzeit mehr, 

als sonst beansprucht. Schlagen wir desshalb, bei sonst 
gleichen Umständen, zur Gestehung = 10 fl. 41 kr. selbst 
das ga11zc Aufscheiterungs-Gcdinge mit 59 kr. hinzu : 

10'41 T 0·59 = 11 fl.; so ergibt si('h der Vergleich: 
1100 - - 920 

6 X tlIB' = 61 ·0S kr. und 9·;:i X 
1 

OS = S0.84 kr. 

Abgesehen hievon, dass die hiesige Hütte das Grob
eisen auch grössteutheils im Eckmann'schen HolzkohlPn
Gasschweissofen erzeugt, so wollen wir die gewiss sehr be· 
achtenswerthen Betriebstendenzen des Hrn. k. k. Bcrgrathes 
M. :Moschitz noch eingehender, und im hierbezüglichen Zu
sammenhange verfolgen. 

Mit nur t ·99 Cubikfuss Mehraufwand, also mit 6 + 
1 ·99 = 7·99 Cub. 1 gedörrten zerklei11erten Schweissholzes 
erzeugt der H~. k. k. ßcrgrath M. Moschitz (Erfahrungeu 
im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufb. 
Jahrgang 1863, pag. :17) mit einem vereinigten Holzgas
Schweiss- und Pudrllingsofen den Centner Grobeisen aus 
dem Roheisen. - Eine solche l\Ianipulation ist im Eisen
hüttenwesen seit Jahren bekannt. -

Seit März l 861 bis Ende Juni 1865 haben die hiesi
gen Doppelpuddlings-Oefen mit gedörrtem Holze 3830 
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Wr. Klafter verbraucht; wobei wir wieder nur die billigste 
Gestehung = 8 fl. 72 kr. in Rechnung ziehen. 

Reduciren wir dieses Quantum auf das erforderlich 
gewesene zerkleinerte gedörrte Schweissholz = 11 fl., also 
im verkehrten Versältnisse: 38:l0 : x = 11 : 8·72, so 
bekommen wir X= 3036·14° :l 1 t fl. Mit diesem Holze 
aber erzeugten die Dopp<•lpuddlingsöfen 70680 Centner 
13 Pfund Luppeneisen ; daher kämen auf das eigentliche 
Puddeln 70680·13 X 1 ·99 = 140653·45 C.'in Abrechnung. 

Der Rest: (3036.14 X 108) - 140653·45-= 
187249·6 7 Cubikfuss ist auf die Grobeisenerzeugung zu 
beziehen. Mit 6 Cub.' 1 Ctnr„ daher wären neben dem Pud
deln 187249•67 : 6 = 31208 Centner 27 Pfund Grob
eisen ohne Brennstoffkosten zu erz~ugen gewesen. Um 
diesen Gewinn in Geld zu erhalten, br1mcht man nur die 
hier localen geringsten Brennstoffkosten (Oesterr. Zeitsft. 
für Berg- und Hüttenwesen Nr. 33 in Anschl:ig zu bringen: 

31208·27 X 0·57 = 17788 fl. 71 kr. 

Doch wie steht es mit dem Calo? 

Der durchschnittliche Calo beim Puddeln mit gedö'rr-

tem Holze und in Doppelöfen ist hier 
6 t 9 

7·5%; 

12 ' 1G + 14 
bei der Grobeisenerzeugung 1 

3 
- 14 °/0 , 

was pPr 1 Centner Grobeisen 122 ·6 Pfund Roheisen gibt. 
·w enngleieh der Calo auch von der Beschaffenheit des 

Roheisens abhängt, so wollen wir doch nur darauf reflec
tiren, dass der Hr. k. k. Bergrath M. Moschitz bei genann
ter combinirten l\lanipulation 129·5 Pfund Rohf'isen, also 
129·5 - 122•6 = 6·9 Pfund mehr rechnet, wus l'.ierorts 
mit a Pfund= 3-;H) kr., 6·9 X 3.36 = 23·18 kr. Mehr
kosten gäbe. Auf 31208 Centner 27 Pfund oben berech
neten Grobeisens würde sich dann· ein Mehrbedarf an Ca
lokosten von : 

31208·27 X 0·2318 = 723-l 11. 07 kr. heraus
stellen, was obigen Gewinn auf 17788·71 - 7234"07 = 
1 0554 fl. 64 kr. herabdrückt. 

Ich brauche hier kaum ausdrücklich zu bemerken, 
dass statt der Reichenauer Hüttenverhältnisse anderwär
tige eben so zergliedert, auch günstige Ausfälle bieten 
würden. 

Um das combinirte Verfuhren des Herrn k. k. Berg
rathes 1\1. Moschitz noch animirender und eindringlicher zu 
beleuchten übergehe ich auf die Anlagekosten selbst. 

fo diest:r Z~itschrift - Nr. 25 de 18G5 - habe ich 
die Kosten eines Holzgasschweissofens nach Eckmann, wie 
er hier einem bestehendenDoppelpuddlings-Ofen vorzubauen 
vermeint ist, mit :~591 fl. 17 kr. naebgewicseu; was mit 
(j '/

0 
jährlich 215 fl. 4 7 kr. Interessen abwirft. 
Der gefundene Gewinn = 10554 fl. 64 kr. bezöge 

sich auf den Zeitraum von 52 Monaten, 4 Jahre 4 Monate, 
- März 1861 bis Ende Juni 1865 - was per Monat: 

1 o544
·
54 

= 202 fl. 97 kr., und jährlich 202·97 X 12 
52 

= 2435 fl. 64 kr. macht. 
Ziehe ich davon die Interessen ab, so bleiben gleich 

im ersten Jahre zur Amortisation: 

2435·64 - 21!i·47 = 2220 fl. 17 kr. 
Im zweiten Jahre hätte man bloss: 

* 



3591·17 - 2220 tl. 17=1371 fl. zu verzinsen 
und zu amortisiren. 

Folgen wir dem Herrn k. k. Bergrath M. Moschitz 
selbst auf das unscheinbare Gebiet des Holzdörrens. 

Wir wollen dem mehrgenannten Rhonitzer vereinigten 
Holzgas-Schweiss· und Puddlingsofen, der Sicherheit hal
ber, Mässiges zumuthen - schon aus Mimgel an ganz 
bestimmten Daten. -

Setzen wir in 12 Stunden 5 Pnddel· und 10 Schweiss
ofen·Chargcn. Bei 8 Ctnr. Roheisen-Einsatz und 129•5 
Pfund Roheisen auf 1 Ctnr. Grobeisen geben je zwei 
Schweissofen-Chargen - gleich einer Puddelofen-Charge: 

800: x = 129'5 : 100; x = 617·7 Pfd. und 
10 in 12 Stunden 30 Ctnr. 88 Pfd. Grobeisen, eine gewiss 
bescheidene Voraussetzung. - Darnach der Schweissofen
bedarf in 12 Stunden: 

30•88 X 7·99 = 246·73 Cubfss. und per Charge 
246

.
73 

= 24·673 Cub.' 
10 

Der Sicherheit wegen in der Berechnung des Dörr
ofenraumes nehmen wir 12 Chargen in 12 Stunden: (Eine 
Charge= 1 Stunde= 24·673 Cub.') 24·673 X 12 = 
296·07 Cubikfuss Bedarf an gedörrtem zerkleinerten 
Sch weissholze. 

Beim Holzdarren mit der Ueberhitze eines Holzgas
Schweissofens, wie solches in Rhonitz seit Jahren geläufig 
ist, fassen die Korbwägen 45 Cubikfuss. 

Man dörrt in Rhonitz mit directer Ueberhitze-Benü
zung, also ohne die Scbweissofen-Ueberhitze vorerst zum 
Puddeln auszunützen, das zum Schweissen nöthige Holz 
in 8 Stunden. Ich präliminire hier eine Ueberhitze-Benüz
zung zum Holzdarren, seihst beim vereinigten Holzgas
Schweiss- und Puddlingsofen, und setze die etwa verlän
gerte Darrzeit auf 2 X 8 = 16 Stunden. 

Nehmen wir im Darrofen nur 10 Wägen an, um sie 
in eine Doppelreihe zu stellen, so wäre die Fassung 45 X 10 

. 450 
= 450 und die Erzeugung per Stunde 16 = 28 10 

Cubikfuss, was dem berechneten stündlichen Bedarfe von 
24·673 Cub.' gegenüber, selbst mit Rücksicht auf Schwin
dung, eine sichere Deckung gibt. 

Die Dimensionen eines eisernen zweirädrigen Holz
wagens mit 2 1/ 2 Fuss Breite, 4 Schuh Höhe, ohne Räder, 
und 5 Fuss Länge von aussen, wären dem Zwecke ent
sprechend. 

Gäbe man so einem Ofen ein Tonnengewölbe und 
eine Doppelreihe von Heizröhren, wie an den Neuberger 
gewöhnlichen Holzdarröfen, so würde derselbe 1386 Cubf. 
an innerem Raume messen. Der gleiche Raum beträgt bei 
einem NeubergerOfen von 16KlafterSpaltholz 3037 Cubf. 

Die Construction eines Darrofens mit der Ueberhitze 
eines vereinigten Sehweise- und Puddlingsofens ist dann 
leicht, nachdem der Hr. k. k. Bergrath i\I. l\Ioschitz gezeigt, 
wie man die Hochofengase zum Holzdarren benützt. 

Um in der immer unbequemen Längenausdehnung 
zu ersparPn, und sowohl die Räume als das Ein- und Ausfahren 
vortbeilhafter zu rangiren, würde ich einen Neuberger Holz
darrofen von 1386 Cubikfuss Innenraum mit seiner Län
genausdPhnung auf die Länge der vereinigten Oefen unter 
einem rrchten Winkel - beide Längen ins Kreuz, und 
zwar gleich hinter dem Streckherde stellen, und die ohuehin 
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erforderliche Saug-Esse gleich hinter dem Darrofen in sei
ner Breitenrichtung anbringen. 

Aus dem letzten Herde, Vorwär111- oder Streckherde, 
würde dann die Ueberhitze unterirdisch in die Mitte des 
Darrofens - aber je nach Umständen auch ganz, oder 
theilweise unmittelbar in die gegenüberliegende Saugesse, 
und zwar in einen kleinen Heizraum gelangen, von wel
chem links und rechts in der Richtung der Ofenlänge ge
gen die 4 Thüren der kurzen Darrofenseiten, die üblichen 
Doppelröhren abgehen. Sie würden hier in den hohlen 
Mittelpfeiler zwischPn den beiden Thürenpaaren münden. 
Diese Höhlungen brauchen sich nur über den 4 Thüren in 
die Zugcanäle der beiden Langwände fortzusetzen ; so 
müssen sie in der Mitte der Ofenlänge, gerade bei dem 
Eintritte in den Heizraum, von zwei entgegengesetzten 
Seiten sich begegnen.Hier liesse man die gewiss hinläng
lich abgekühlten Gase oben im Gewölbe, (Rohnitzer neue 
Darröfen, Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen 
l\fasehinen„ Bau- und Aufbereitungswesen Jahr 1861 pag. 
38.) frei in den Darrraum treten, und durch 4 Boden
schlitze, je einer vor einer Thür, also wieder an der entge
gengesetzten Seite, in einen gemeinsamen unterirdischen 
Cana.l, welcher mit der Saugesse comunicirt, abziehen. 

Und was könnte ein solches Darren einbringen? 
Man braucht hier, um 16 Klafter = 16 X 1 08 = 

1728 Cnbikfuss rohes gespaltenes Holz vollkommen zu 
darren, zum mindesten t •5 Klafter Ausschussholz a, am 
billigsten gerechnet, 6 tl. 75 = 10 fl. 12 kr. Dies ist der 
allergcri 11gste Bedarf bei 3 Fuss laugen Scheiten, und 
einem gewöhnlichen Neuberger Holzdarrofen. Erwägen wir, 
dass das zerkleinerte, viel kürzere, hier vermeinte Schweiss
holz für den combinirten Betrieb schon des längere Zeit 
beanspruchenden Ein • und Austragens wegen in einen 
gewöhnlichen Neubcrger Darrofen, eine grössere Darr
Regie, und wegen mehr Raumeinnehmens im Verhältnisse 
auch mehr Darr-Brennstoff erheischen müsste; so ist das 
Beibehalten obiger Da.rrbrennstoff-Auslage von 10 fl. 12 
auf 1728 Cub.' wohl durch uic Sicherheit im Uebcrschlage 
zu rechtfertigen, bei sonst gleich angenommenen U mst!inden. 

Beim vereinigten Schweisscn und Puddeln rechnet 
man 7 ·99 Cubikfuss zerkleinertes Schweissholz per Ctnr. 
Grobeisen, was durch JJarrbrennstoff-Ersparung wenigstens: 

1728: 1012 = 7·99: x; x = 4·67 Kreuzer 
reellen Gewinn gäbe. 

Aber die Kosten eines solchen Darrofens sammt Zu
gehör? ! 

Die alte, häufige Antipathie gei,:eu das Holzdarren 
und die Darröfenanlageri ist notorisch; wesshalh ich hier 
die Kosten vou einem Paare - 2 X 16 Klafter und 2 se
parate Heizungen, der allgemein bekannten, sehr einfachen 
praktischen und bewährten Nenberger Hol:r.darröfcn, wie 
ich sie für die hiesige Hütte entworfen, überschlagen und 
verrechnet habe, anführe: 
Erdarbeiten. 13 ° 5' 8" Cub.-i\h. a 

2 fl. 80 kr„ 39 fl. 4 kr. 
Grundmauerwerk: 

a) Von Brud1steinen 11 II 3' O" a 25 fl. 
15 kr. 

b) Von Ziegeln 1 o 1' O" a 63 tl. 14 kr. 
c) Ziegelpflasterung 22 u 1' 4" Fläch.

filass a 2 tl. ss kr. 

Uebertrag: 

289 n 22 
73 n 66 

64 n 

„ 
n 

" 
465 fl. 92 kr. 
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Mauerwerk ausser Grund: Uebertrag: 465 fl. 92 kr. Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 
a) Von Bruchsteinen 22 ° 5' 0" Cub.

Mass a 30 fl. 38 kr. . 
b) Von Ziegeln : 
Feuerung sammt Caminen 1 ° 2' 10" 

a 63 fl. 14 kr .• 
Gewölbe 2 ° 1' 0" a 72 fl. 58 kr .• 

Zimmererarbeit sammt Material: 
l\Iauerbänke 31 o 1' O" Currentmass 

2 fl. 31 kr .. 
Rastlatten 15° 3' 6" 
Tragsäulen u. Pfetten 36o3'0"a1 fl.15 kr. 
Schwaches Dachgehölze 1 09 o 0' 6" a 1 fl. 
Einlattung i5° 1' 3" Flächms. a 87 kr. 
Schalung 2 ° 2' 8" Flächms. a 4 fl. 24 kr. 
Schlosserarbeit: Blechdeckung 75 ° 1' 3" 

697 „ 84 

92 „ 74 
157 11 25 

72 „ 
15 „ 78 
41 11 97 

109 „ 9 
65 n 44 
10 " 37 

n 

„ 
n 

n 
„ 
„ 
11 

n 

n 

a G fl. 50 kr. 488 „ 85 11 

Sonstige Arbeit . 5 n 50 „ 
Schmiedarbeit sammt Material. 183 „ 
Gusswaare: 102 Centncr 72 Pfund 104 i n 63 n 

Im Ganzen: :H53 fl. 8S kr. 
Dies die Kosten für 2 X 3037 - 6074 Cubikfuss 

inneren Ofenr11um. Der beantragte Darrofen würde aber nur 
1386 Cubikfuss beanspruchen, was im Verhältnisse beiläufig : 

6074: 3453·63 = 1a86: x; x = 788 fl. 6 kr. 
ergeben sollte. Doch bleibt zu erwägen dass: 

Die Hohlmauerungen und die Ofengeleise nun hinzu. 
treten, aber die Blechdeckung, wenn der Darrofen in der 
Hütte selbst angebracht wäre, wegfallen könnte. 

Sonach ist der kleine Darrofen leicht mit höchstens 

3453 fl. 63 -'>6 fl 8 1/ k b h ff ---
2
-- = 11- . 1 2 r. zu esc a en. 

Bei 1 O sehr einfachen, durchbrochenen eisernen 
Korbwägen für die Ofenladung selbst, berechne ich ferner 
15 Regie-Wägen zusammen, a 100 fl. = 1500 fl.; daher 
die Gesammtauslage mit 1726·815 + 1500 = 3226 fl. 
81 112 kr. Die 6 % jährlichen Zinsen hievon sind l 93 fl. 61 kr. 

Da man in 12 Stunden mindestens 30 Ctnr. 88 Pfd., 
in 24 Stunden 61 Ctnr. 7 6 Pfd., in einer Woche 6 X 61·73 
= 370 Ctur. 56 Pfund, und in einem Jahre 45 X 370·56 
= 16675 Ctnr. 20 Pfd. Grobeisen erzeugen, folglich 
16675·20 X 4·67 = i78 fl. 73 kr. durchs Darren erspa
ren kann; so bringt man schon im ersten Jahre die Zin
sen, und 778·73 - 193•61 = 585 fl. 12kr, an Amorti
sations-Quote ein. 

Im zweiten Jahre blieben dann: 
3226·815 - 585·12 = 2641 fl. 69 1f2 kr. mit 6% = 
158 fl. 5ü kr. zu berücksichtigen. Mit Schluss des zweiten 
Jahres blieben nach Abschlag dieser Zinsen: 

778· 73 - 15S·5 = 620 fl. 23 kr. zur Amortisation, und 
ein verringertes Capital von 26 1 l "695 - 620·2:~ = 
2021 fl. 46 1/ 2 kr. Die Zinsrn fiirs dritte Jahr von 2021 fl. 
46 1

/2 kr. = 121 fl. 29 kr. in Abzug vom Gewinne, redu
ziren das Capital auf: 
778·73- l21·29=657fl. 44und2021·~G5 - 657·44 

= 1364 fl. 03 kr. 
Die Fortsetzung dieser einfachen Bereehnung würde 

auf gute Verzinsung und gänzliche Amortisation des An
lagecapitals in beiläufig sechs Jahren führen. 

Reichenau, im August 1865. Emilian Resch. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

24. Classe. Apparate und Verfahrungeweisen 
für Heizung und Beleuchtung. (Palast. 3. Galerie.) 

Herde, Camine, Oefen. Gegenstände, welche zur Be
heizung gehören. Apparate für Gasheizung. 

Apparate für Heizung durch Circulation von warmem 
\Vasscr oder warmer Luft. V entilationsapparate, Trocken
öfen. Dampfbadapparate. 

Blaslampen, Löthrohre, tragbare Schmieden. 
Lampen für Beleuchtung durch animalische, vegeta

bilische oder mineralische Oele. Gegenstände, welche zur 
Beleuchtung gehören; Zündhölzchen. 

Apparate und Gegenstände, welche zur Gasbeleuch· 
tung gehören. 

Photo-electrische Lampen. Apparate für Beleuchtung 
durch Magnesium etc. 

25. Classe. Parfümerie. (Palast, 3. G.ilerie.) 
Cosrnetische Mittel und Pomaden. Parfümirte Oele 

und Essenzen, Extracte und wohlriechende Wäs•er, aroma
tische Essige: parfümirte l\Iandelpasten, Puder, Pastillen 
und Pölsterchen; \Vohlgerüche zum Verbrennen. Toilette
Seifen. 

26.ClaEse. L e d erga 1 an t e ri e-, Ku n e ttis c h le r- u nd 
Korbflechter-Waaren. (Palast, 3. Galerie.) 

Kleiue Phantasie-Möbel, Liqueurcassetten, Handschuh
Cassetten etc. Lackwaaren. Kästchen, Sehmuckcassetten, 
Necessairs. Portefeuilles, Notizbücher, Cigarrentaschen. 

Gedrechselte, guillochirte, geschnitzte, gravirte Gegen
stände von Holz, Elfeubein, Schiidpatt etc. Tabacksdoseu, 
Pfeifen etc. 

Kämme, ßürstenbinder-Waaren. 
Körbe aller Art, Flechtwaaren. 

IV. Gruppe. Kleider (mit Elnsrbluss der Gewebe*) und andere 1um 
Anzuge gebiirlge Gegenstände. 

27. Classe. Gespinnste und Gewebe von 
Baum wo 11 e. (Palast, 4. Galerie.) 

2S. Classe. Gespinnste und Gewebe von 
F 1 ach s, Hanf etc. etc. (Palast, 4. Galerie.) 

29 Classe. Ge spinnste und Gewebe von Kamm
w o 11 e. (Palast, 4. Galerie.) 

30. Classe. Gespinnste und Gewebe von 
Streichwolle. (Palast, 4. Galerie.) 

31. Classe. Seide und Seidengewebe. (Palast, 
4. Galerie.) 

32. Classe. Sh a w 1 s. (Palast, 4. Galerie.) 
33. Classc. Spitzen, T ii II, Stickerei, Pos amen

t i rc r- Arbeit. (Palast, 4. Galerie.) 
34. Classe. \V i r k - \V e iss IV a a r e n : z u m A n zu g 

gehörige Gegenstände. (Palast, 4. Galerie). 
35. Classe. ){ 1 e i d er für beide Ge s c h 1 echter. 

(Palast, 4. Galerie.) 
36. Classe. Juwelen und Schmuck. (Palast, 

4. Galeri~). 

Schmucksachen aus edlen Metallen (Gold, Platin, Sil-

*) Die Bekleidungsgegenstände, welche ~ür den g~1~iih~
lichen Gebrauch bestimmt sind und sich durch ihre Wohlre1lheit 
und :6weckmässigkeit auszeicl.men, werden systemmässig ausge
stellt io der 9 1. Classe (Gruppe X). 



30G 

ber, Aluminium), ciselirt, in Filigranarbeit, mit Edelsteinen 
verziert etc. Plattirte und falsche Schmuckgegenstände. 
Schmuckgegenstände von Achat, Bernstein, Korallen, Perl-· 
mutter, Stahl etc. 

Diamanten, Edelsteine, Perlen und Imitationen. 
37. Classe. Tragbare Waffen. (Palast, 4. Galerie.) 
Schutzwaffen: Schilde, Cürasse, Helme. Zermalmende 

Waffen: Keulrn, Streitäxte. Blanke Waffen : Rapiere, De
gen, Säbel, Bajonnete, Lanzen, Beile, Jagdmesser, Schleu
derwaffen: Bogen, Armbrüste, Schleudern. 

Feuerwaffen; Gewehre, Carabiner, Pistolen, Re
volvers. 

Gegenstände, welche zur Büchsenmacherei gehören: 
Pulverhörner, Kugelmodel. Runde, längliche, hohle, explo
dirende Geschosse, Kapseln, Zünder, Patronen, 

38. Classe. Reise- und Feldrequisiten, (Palas!, 
4. Galerie.) 

Koffer, Felleisen, Nachtsäcke etc. Reise-Necessaires 
und Cassetcn, Vl'rschiedcne Gegenstiinde: Reisedecken, 
Palster, Kopfbedeckungen, Anzüge und Fussbekleidungen 
für die Reise, Stöcke mit Eisenbeschlag und Haken, Son
nenschirme etc. Tragbares Materiale, welches speciell für 
Reisen und wissenschaftliche Expeditionen bestimmt ist: 
photographische Apparate. Instrumente für a5tronomische 
und meteorologische Beobachtungen; Necessaire und Ge
päck für Geologen, Mineralogen, Naturforscher, Ansied
ler etc. 

Zelte und Campirungsgegenstände. Möbel für militä
rische Zelte: Betten, Hängematten, Feldkessel. Cantinen, 
Feldmühlen und Feldbacköfen etc. 

39. Classe, Spie 1 w a a r e n. (Palast, 4. Galerie). 
V. Gruppe. Rohe und bearbeitete Produde der stolTgewlnnenden Thällg

kellen (lndustrles exlracfües). 

40. Classe. Producte desßergbaues und der 
Metallurgie. (Palast, 5. Galerie.) 

Sammlungen und .Muster von Ge&teinen, Mineralien 
und Erzen. Ausschmückungssteine: Marmor, Serpentin, 
Onyx; harte Gesteine, feuerfeste Materialien, Erden und 
Thone. Verschiedene mineralische Producte. Roher Schwe
fel, Steinsalz, Salz und Salzquellen, bituminöse und Stein
Oele. 

Muster von rohen und verkohlten Brennstoffen. Aglo
merat von Steinkohle. 

Robe Metalle: 
0

Roheisen, Schmiedeisen, Stahl, stahl
artiges Eisen, Kupfer, Blei, Silber, Zink und metallische 
Legirungen. 

Producte des Auslaugens, des Affinirens der Edelme
talle, der Goldschliigcrci etc. 

Producte der Elektrometallurgie: Auf galvanischem 
Wege vergoldete, versilberte, verkupferte, verstählte Ge
genstände. 

Producte der Verarbeitung der Rohmetalle: Eisenguss
stücke, Glocken, Stabeisen für den Verkauf; Eisen für 
speciell e Zwecke, Bleche und W eissbleche, speciell für 
Verkleidung und Constructionen bestimmte Bleche, Kupfer, 
Blei, Zinkbleche. 

Bearbeitete Metalle: Schmiedestücke und grobe 
Schlosserarbeiten, Räder und Bänder, Röhren ohne Schweis
sung, KettPn. 

Producte der Drahtzieherei: Nähnadeln , Steckna
deln, Gitter, metallische Gewebe. Gelochte Bleche. 

Producte der Kurzwaarenfabrieation, der Schmied-

waarenfahrication, Kessel- und Blechfabrication. Verschie
dene Metallarbciteu. 

41. Classe. Producte der Forstwirthschaft 
u n d de r da z u g eh ö r i g e n In du s tri e n, (Palast, 
5. Galerie). 

Muster von Forstproducten ; Werkholz, Brennholz, 
Bauholz, bearbeitete Hölzer für die Marine, Dauben, Spalt· 
holz, Korke, Bast, Glirb-, Farb-, Riech- und harzige Stoffe. 

Producte der Forstind~strie : Holzkohlen, rohe Pott
asche, Holzwaaren, Flechtwaaren, Holzschuhe. 

42. Classe.Producte der Jagd und Fischerei 
und Sammelproducte. (Palast, 5. Galerie.) 

43. Classe. Landwirthschaftliche, nicht zur 
Nahrung bestimmte, leicht aufzubewahrende 
Producte (Palast, 5. Galerie). 

'Vebestoffe, Baumwolle, gebrochener und ungebroche
ner Flachs und Hanf, wcbbare Pflanzen, Fasern aller Art, 
ungewaschene Wolle. Seidencocons. 

Verschiedene landwirthschaftliche Producte, welche 
in der Industrie, in der Pharmacie und in der Hauswirth
schaft Anwendung finden: Oelhältige Pflanzen, Oele, 
Wachs, Harze. 

Tabak, Zündschwamm, Gärbstoffe, Farbstoffe. 
Conservirtes Futter. 
44. Classe_ Chemische und pharmaceutische 

Producte (Palast, 5. Galerie). 
Säuren, Alkalien, Salze aller Art, Seesalz und Pro

ducte der Verwendung der Soolen. 
Verschiedene Producte der chemischen Industrie : 

Wachs und Fette, Seifen und Kerzen; Hilfsstoffe für die 
Parfümerie : Harze, Theer und Theerproducte : Essenzen 
und Firnisse ; verschiedene Anstriche und Wichsen, Pro
ducte der Kautschuk- und Guttapercha-Industrie. Färber
und Maler-Farben. 

Künstliche oder natürliche Mineral- und moussirende 
Wässer, Hilfsstoffe für die Pharmacie, einfache und zusam
mengesetzte Medicamente. 

45. Classe. Proben von chemischen Verfah
r u n g s weisen beim Wasch e n, Färben, Drucken 
und Appretiren ""')(Palast, 5. Galerie). 

46. Classe. Leder u n d Häute. (Palast, 5. Galerie.) 

\'I. Gruppe. Instrumente und Verfahrungswelsen der gewöhnlichen 
I' rodurtlonszwcige. 

47. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
für Bergbau und Metallurgie. (Palast, 6. Galerie.) 

Bohrungs-Vorrichtungen für Nachforschungen, artesi
sche Brunnen und grosse Brunnen. Maschinen für Bohrung 
von Schachten, für Kohlengewinnung und Zersägung von 
Gestein. Apparate für electrisches Minensprengen. 

Modelle, Plane und Ansichten von Arbeiten für die 
Ausbeutung von Bergwerken und Steinbrüchen. Arbeiten 
für Gewinnung von Mineralwässern, Grubenleitern, welche 
von Maschinen bewegt werden. l\Iateriale für Erzgewinnun
gen, Ausschöpfungsmaschinen, Pumpen, Apparate für Lüf
tung, Ventilatoren, Sicherheits -Lampen, photoelectrische 
Lampen, Rettungsapparate, Fallschirme, Signale. 

Apparate für die mechanische Zubereitung von Erzen 
und mineralischen Brennstoffen, Apparate zur Agglomeri
rung von Brennstoffen. 

*) In diesen werden nur l\fuster ausgestellt, welche zur 
Beurtheilung des Verfahrene unbedingt nothwendig sind. 



Apparate für die Verkohlung der Breanstoffe, metal
lurgische Herde und Oefen, rauchverzebrende Apparate. 
Materiale für Hüttenwerke. Specielles Materiale für Schmie
den und Giessereien. Apparate für Electrornetallurgie. 

Materiale für die Werkstätten zur Verarbeitung der 
Metalle in allen Formen. 

48. Classe. Materiale und V erfahr ung s weisen 
für die Gewinnung der land- und forstwirth
schaftlichen Produete. (Palast, 6. Galerie.) 

Culturpläne, land wirthscbaftliche Eintheilungen und 
Einrichtungen. Materiale und Arbeiten der landwirt!:ischaft
lichen Ingenieur-Kunst: Austrocknungen, Drainage, Bewäs
serungen. Plane und l\Iodelle laudwirthschaftlicher Gebäude. 

Werkzeuge, Instrumente, Maschinen und Apparate für 
die Bearbeitung des Bodens und andere darauf bezügliche 
Arbeiten, für Aussaat und Pflanzung, für die Einemtung, 
für die Zubereitung und für die Erhaltung der Bodenpro
ducte. Landwirthschaftliches Fuhrwerk und Transport-Ma
terial, Locomobile und Göpel. 

Fruchtbar machende Stoffe organischen oder minera
lischen Ursprungs. 

Apparate für physikalische und chemische Boden-Er
forschung. 

Plane für Systeme der Aufholzung, Schonung und 
Cultnr der Forste. ' 

Materiale für Forstwirthschaft und dazu gehörige In
dustrien. 

49. Classe. Vorrichtungen und Instrumente 
für die Jagd, Fischerei und Einsammlung. (Palast, 
6. ·Galerie, Park.) 

Waffen, Fallen, Vorrichtungen und Ausrüstuugen für 
die Jagd. 

Schnüre und Angeln, Harpunen, Netze; Apparate und 
Köder für Fischerei. 

Apparate und Instrumente für die Einsammlung der 
ohne Cultur erhaltenen Produete. 

50. Classe. Materiale, Verfahrungsweisen für 
landwirthschaftliche Unternehmungen und Nah
rungsmittel-Industrien. (Palast, 6. Galerie.) 

Materiale für landwirthschaftliche Unterneblll'llngen: 
Fabriken von künstlichem Düuger, von Drainage-Röhren; 
Käse- und l\Iilchwirthschaften; Mühlen und Stärkefabrica· 
tion; Oelfabriken; Brauereien, Brennereien; Zuekerfabriken, 
Raffinerien; Werkstätteu für die Zubereitung der \Vebe
stoffe ; Seidenzucht etc. 

(Schluss folgt.) 

Notizen. 
Rittinger. Eine grosse Anzahl Yon Gewerken und Berg

beamten aus allen 'l'heilen des Kaiserstaates hat sich ,·crciniget, 
um dem um die Ausbildung des Bergwesens, insbesondere der 
Aufbereitung und des l\Iaschinenwescns, hochYer<lientcn k. k. 
Ministerialrathe P. Ritter von Hittinger als Zeichen der all
gemeinen Anerkennung und Hochachtung seine eigene Büste in 
Bronee zu überreichen. Die Büste, deren Uebergabe am i. 1. l'!Its. 
stattfand, ist Yon Professor C. Radnitzky trefflich modellirt, die 
begleitende Widmungsurkunde, vou Architekt L. Groncz auf 
Pergament in gothischer Schrift geschmackrnll ausgeführt, lautet: 
.Dem hochgeehrten Meister tmd Freunde, Herrn P. Ritter von 
Rittinger widmen sein Bildniss in Erz, ihm als Zeichen aufrich
tiger Anerkennung, seinen Nachkommen als bleibendes Ehren
denkmal, die Bergwerksverwandten in Oesterreich - l 865 - " 
unterzeichnet sind zelmßcr hervorragendsten Bergwerksvcrwandten 
der österreichischen Monarchie. 
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Wirksamkeit des ersten allgemeinen Beamtenver
eines der österreichischen Monarchie. Das Verordnungs
blatt des k. k. Finanz-Ministeriums enthält in seinem Anhan"'e 
nachstehende Bekanntmachung: Der mit behördlicher Genehntl
gung in's Leben getretene erste allgemeine Beamtenverein der 
österreichischen Monarchie übt seine Wirksamkeit zunächst in 
folgenden drei Hauptrichtungen aus: 

1. Durch Ertheilung von Aushilfen in Krankheitsfällen. 
2. Durch Versicherung von Capitalien und Renten für clen 

Lebens- und Todesfall. 
;{. Durch die Bildung von Vorschusseonsortien zur Er

möglichung billiger Darlehen. 
Ausser<lem stellt sich der Vernin noch zur Aufgabe, die 

gemeinsamen Interessen des Beamtenstandes nach )fassgabe der 
localen Verhältnisse un<l Bedürfnisse und innerhalb der gesetz
lichen Grenzen zu fördern, sowie zur Unterstützung hillsbedürf
tiger, vom Unglück betroffener Beamten und ihrer Angehörigen 
Hilfsquellen zu erschliessen. 

Es wird auf die gemeinnützigen Zwecke dieses Unterneh
mens mit dem Ueifiigcn aufmerksam gemacht, dass die Statuten, 
Tarife und Formularn zu Beitrittserkliirnngen und Versicherungs
anträgen, sowie alle Auskünfte in der Vereinskanzlei: Wien, 
\Vähringergasse Nr. 1, sowie bei den Local-Ausschüssen zu er
halten sind. 

(Z. -130i-F. )!„ ddo. 24. August 1865.J 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Erledigung. 

Die \Ver k s a rz ten s ste II e bei dem Eisenwerke zu 
Diosgyör in der XII. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 3 lil ß., 
10 Klaftern Brennholzes in natura, a VV % kr„ einem Pferd
deputate von 20 Kiibeln Hafer und 50 Ccntnern Heu im 'Verthe 
yon 42 fl. und einem Kanzleigelde von 2 fl. 10 kr., sämmtlich 
aus der Diosgyörer Eiscnwerks-ßruderlade, nebst dem Genusse 
eines N aturalquartiers. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung des Di
ploms über absolvirte \Vnndarzneikuncle, praktisd1er Kenntnisse 
und Erfahrungen sowohl in diesem als auch im pharmaceuti
schen Fache zur Führung einer entsprechenden Handapotheke, 
dann der Kenntniss der Landeisprachen, binnen sechs Wo
chen bei der Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schmöllnitz 
einzubringen. - Bewerber, welche zugleich den Grad eines 
Doctors der l'!fodicin besitzen, erhalten bei sonst gleichen Eigen
schaften den Vorzug. 

Ernennungen. 

(Erhalten den 1 ~. September 1865.) 
Das )Iinisterium für Handel und Volkswirthschaft hat den 

Bergcommissär der Berghauptmannschaft in Oravicza, Franz 
Tri b u s, zW11 Oberbcrgcommissiir ernannt. 

Wien, am 6. September 1865. 
Se. k. k. Apostolische i\fajestiit haben mit Allerhöchster 

Entschliessung vom 19. August cl. J. die Errichtung einer be
sonderen Lehrkanzel für Berg- und Hiittemnaschinenlehrc und 
Baukunst an der Pribramer k. k. l\Iontanlehranstalt zn geneh
migen und zugleich zu gestatten geruht, dass diese Anstalt von 
nun an nk. k. Bergacademieu genannt werde. 

Mit derselben Allerhöchsten Entschliessung gcrnhten ferner 
Se. k. k. Apostolische Majestät zu Professoren an dieser ßerg
academie allergnädigst zu ernennen: den Przibramer provisori
schen Bergverwaltersadjuncten und Bergschullehrer A.uguRtin 
ß e er zum Professor der Bcrgb<mkunde und den zweiten Pro
birer des Wiener Gencralprobiramtes \Ycnzel i\Irazek zum 
Professor der Probir- und Hiittenkunde, und den Schemnitzer 
M".schineninspectorsadjuncten Jnlius Hitter v. Hau er zum Pro· 
fes<or der Berg- und Hüttenmaschinenlehre und der Baukunst. 

Kundmachung. 
Erhalten den U. September 1865. 

Nachdem Herr Samuel Ludrovszky mit Eingabe vom 26. 
1. Mts. die Direction der Szlovinkaer Jacobsgriindl Camilla
Grube niedergelegt hat, werden die bergbücherlichen Theilhaber 
dieses Bergwerkes, namentlich pi. t. Gustav Szaltzer, .Johann 
Stawnitzky, Samuel Ludro\·szky, Johann Nedetzky, Emerieh 
Szaltzer, Tobias i\Ienesdorfer, )lichael Weber, löbl. Göllnitzer 
Stadtgemeinde, Josef Borsiczky, Andreas Hirth, Josef Hiszem, 
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.Josef Schneider, Samuel Linkesch, Michael Schwarcz, Josef 
Ladislaus Wittich, Franz Geiszberg, Samuel Kolumby, Alexander 
Nedeczky, Eleonora Menesdorfer geb. Nedeczky, und deren et
waige Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, binnen 911 Tagen, 
vom Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in das 
Amtsblatt der Ungarischen Nachrichten gerechnet, nach Deutung 
des §. 188 a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten 
zu bestellen und hierher anzuzeigen, widrigens nach Vorsehrift 
des §. 239 a. B. G. auf eine Geldstrafe von fünf Gulden er
kannt werden wird. 

Kaschau, am 30. August 1865. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundme.chung. 

(Erhalten den 12. September 1865.) 
Ueber das am 23. August 1. J. bei der Verhandlung über 

Verpflockung der Dobschau-Goldschmiedsländler Josefi-Micha
eli-Grubcnmasse von den Vertretern dieses und der benach
barten Grubenfelder zu Protokoll gegebene Ansuchen werden 
Gewerkentage unter bergbehördlicher Intervention für die nach
genannten Dobschauer Gewerkschaften, und beziehungsweise 
Jlergwcrksgesellschaften angeordnet, als: 

Goldschmiedsländler Josefi Michaeli am 18. October 1865, 
Vormittag neun Uhr. 

Klcinwolfseifner Sorsmczö am 18. October 1865, Nach
mittag drei Uhr. 

Kleinwolfseifner Mercurius am 19. Octohcr 1865, Vormittag 
neun Uhr. 

Klcinwolfseifner Freischurf, Exhib. Nr. 725 vom Jahre 1S60, 
am 1 !J. Octuber 11'65, Nachmittag drei Uhr. 

Grosswolfseifner Hilfgottes am 20. Uctober 1865, Vormit
tag neun Uhr. 

Vurzler Jakobi am 20. October 1865, Nachmittag drei Uhr. 
Die Gcwcrkentage werden im städtischen Rathhause der 

königl. llergstadt Dubschau abgehalten werden, und es werden 
sämmtliche Herren Gewerken und beziehungsweise Theilhaber 
der genannten llerghau-Unternehmungen bei den sie betreffen
den Ge" crkcntagen in Person oder durch legal Llcvollmächtigte 
~.u erscheinen, mit dem Beisatze eingeladen, dass die Nicht<'r
scheinendcn als den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Er
schienenen zustimmend werden angesehen werden, und dass die 
Erbeu uucl sonstigen Rechtsnachfolg-er der bücherlichcu Besitzer 
nur nach vorhergegangener NachwPisung ihrer Eigenthumsrcchte 
werden zur Schlussfassung zugelassen werden können. 

V erhandlnngs-Gegenstände werden sein: 
1. Bcrathung über den Abschluss eines Vergleiche9 zur 

Schlichtung der zwischen den Gewerkschaften Josefi Michaeli, 
.Mcrcurius, Sorsmezö, und Freischnrf Exh. Nr. i25: lbßO ob
schwcbeuden , gerichtlich und , b ergbehördlich verhandelten 
Fragen. 

2. Bcrathung bezüglich cler endgiltigen Durchführung der 
im Jahrn 1 b[lb begonnenen Umlagerung der im l'rotokolle vom 
10. Mai, 26. Juni und 11. August 1&5'i Z. 2121 angeführten 
J osefi l\lichacli, l\lcdea Morgenfeld, Medea Abmdfeld, Johann 
Hilfgottes, Jacob Susanna, Johann Remcny, Augustiui, Samuel, 
Snmla, Peter Paul, .Mcrcurins, Sorsmezö und Jacob llouifacius 
Grubenm:issc, in bcrggesctzliche Grubenmasse und Ucberscha:1ren. 

J. Entsendung von V ertrctern aus der Mitte der Gcwerken
tage mit der rechtsgiltigcn Ermächtigung zum Abschlusse des 
Vergleiches und zur endlichen Durchführung der Umlageruug 
der vorgenannten Grubenmasse. 

Für die dicsfällige Verhandlung der gewerkschaftlichen 
Vertreter wird eventuel die Verhandlungs-Tagsatzung anf den 
2 1. Octo ber 1&G5, Vormittag neun Uhr in demselben Locale 
anberaumt. 

Raschau, am 30. August 1865. 
Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

B e r i c h t i g u n g e n +) 
der Errata im Aufsatze: .Ein Bei trag zur Erdbohrkunde." 

In Nr. 14, pag. 111, Spalte 1, Zeile 8 von Oben soll es 
heissen: Bohrlochschmundes. 

In Nr. 14, pag. 112, Spalte 1, Zeile 4. von Unten soll 
stehen: T=2000= 1200'. 

In Nr. 14, pag. 112, Spalte 2, Zeile 2 von Oben soll 
stehen X 1200'. 

In Nr. 19, pag. 152, Spalte 1, in ad eist nach 3.i5 Cub 
Fuss hinauszusetzen 107. 

In Nr. 21, pag. 169 in Abth. XX. soll stehen: K = 12.5" 

und der Formelausdruck P = Q X r X d + m sohin P = 
Z XK 

4446 X 2.8 X t.25 + 4.5 = 3_8 Pfd 
16 X 12 5 <> • 

In Nr. 21, pag. 1 iO, Spalte 2, Zci!e 2 von Oben statt 
die - „nie". 

In die Nummer 21, vom 22. Mai 1865, Seite 168, betref
fend Kremnitz, haben sich die Druckfehler aug dem Berichte der 
k. k. geolog. Reichsanstalt über die Sitzung am 11. März 1865 
eingeschlichen, urnl zwar: 

In der linken Colonnc letzter Absatz 10. Zeile soll statt 
15.000 fl. - !JH.000 fl.; ferner in der 11. Zeile statt 9: 3 1/ 2 soll 
1 : :1'12 und in dem 3. Absatz rechter Colonne 6. Zeile statt 2UO 
soll 700 heissen. 

*) Diese Berichtigungen haben wir zwar sehr spät erhalten, 
bringen sie aber lieber spiit als gar nicht, um den Verfassern 
gerecht zu werden, welche unrichtige Ziffern in ihren Arbeiten 
nicht stehen zu lassen, mit Hecht verlangen. Die Red. 
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Die Anwendung des amerikanischen Verfah
rens der Petroleum-Gewinnung auf Galizien. 

Von Franz Posepny. 

Die Kenntniss des \Vesens, des Vorkommens, der 
Gewinnung und der Verarbeitung des Petroleums gehört 
verschiedenen speciellen Fächern an, uud ist wegen Neu
heit des Gegenstandes bei den meisten dieser Fächer noch 
eine sehr um·ollkommene. 

Da das Capitel über die Gt:winnung entscl.ieden zur 
Berghaukunde gehört, so sind eben die Bergleute dazu be
rufen, auf eine rationellere Gewinuungs-1\Iethode zu denken, 
als die bisher angewendete, welche soeben im vorherge
gangenen Artikel von Herrn W. J i c ins k y so treffend ge· 
schildert wurde. Ich bin damit beschäftigt gewesen, das 
bisher über das Petroleum Bekannte vom wissenschaftlich
praktischen Standpuncte zusammenzustellen, unrl in einer 
Hpecial-Arbeit niederzulegen; - der gegenwärtige Artikel 
ist eben ein Capitel davon. 

Um mich hier kürzer fassen zu können, muss ich mich 
auf den Artikel von Herrn \V. J i ci n s k y, und ncbstdem 
auf jene von Herrn J. Schubert im Jahrbuch rl er k. k. 
Moutaolehranstalten 1864, von Herrn Prof. Fd. v. Hoch
s t et t er, Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1 S65, 
2. Heft, und endlich auf m e i 11 e n Aufsatz derselben Zeit
sehrift 1 S65, 3. Ilefr berufon. 

Den gegenwärtig"n Stand der Gewi11nungsarbeiten 
bezeichnet sehr gut dt·r übliche Ausdruck "Graben nach 
N a p h t h a. u Er zeigt, dass diese Industrie nicht bergmän
nisr h betrieben wird, und der orientalische Xachklang deutet 
sogleich an, dass sich dieselbe grösstentheils in den Händen 
der Juden befindet. Ferner haben sich auch des Gegenstan
des vielfach Speculanten bemächtigt, denen sich's mehr um 
gewisse Finanzoperationen als um eiue factisch rationelle 
Gewinnung handelt. Diese gebrauchen nun modernere Aus
drücke, wie Heben der kostbaren Naturschätze und 
Aehnliches ; keinrr aber vermag eben die Art unrl \Veise, 
wodurch diese Naturschätze gehoben werden können, anzu
geben. Wie in Amerika so sind auch in Galizien die natür
lich vorkommenden Petroleumquellen seit unerdenklichen 

Zeiten bekannt, um! es ist merkwürdii.r, dass man hier wie 
dort bei dem ßekanntwerdeu der durch Destillation von 
bituminösen Mineralien gewonnenen Mineralöle zuerst die 
mit dem Petroleum mitvorkommenden Asplrnlte und Theere 
der Destillation bchuf.i· Leuchtölgewinnung unterzog, bevor 
man sich entschloss, den natürlich vorkommenden Oelen 
selbst uachzugehen. In Am er i k a waren die ersten Ent
deckungen bloss zufällig; man stiess niimlich bei einer Boh
rung auf Salz;ohlc 18-15 bei Tareut iu Pennsylvauien ::i.uf 
eine Oclspringquelle, uud wurde erst 1 S:>7 durch Anboh
ru11g einer zweiten solchen Quelle bei Titusville aufmerksam 
gemacht; letztere i11 der Gegend des Oil crcek, des Haupt
sitzes der heutigen Production in Pennsylvanien. In Canada 
machte zuerst 1851 Herr II. Murray iu dem Jahresberichte 
der geologischen Commission auf das Vorkommen von Pc
troleumquellen und Asphaltlagern aufmerksam. Dies hatte 
die Errichtung einer Asphalt-Destillationsfabrik zur Folge; 
erst später wurde durch die pennsylvanischen Erfolge das 
~achgehcn nach den natürlichen Quellen veranlasst; seitdem 
sind in einem beinahe unbc,·ölkerten Landstrich viele Städte 
cntstauden, und die Oel· Industrie ist in einer rapiden Ent
wicklung begriffen. Ferner sind Oelfelder in vielen audcrn 
Städten der nordamerikanischen Union entdeckt won.lcn, 
so in Ohio, Virginia, Michigan, Californien etc. In G u 1 i z i c n 
erwähnt schon 1836 Herr Prof. Zeus c h u er die cinµ:elei
tete Gcwiunung an den Petroleumquellen an vielen Orten 
(Neues Jahrbuch fiir Mineralogie etc. 1836, pag. 358), 
namentlichjenevon Gonlice, Siaryknoscieuko und 
ß o r y s 1 a w, welch' letzteres er als die ergiebigste be
schreibt. Es bestand hier eine Gewinnung lange vor den 
amerikanischen Entdeckungen. Es wurden hier die gewon-· 
nenen Theere (R o p a) und die Asp h a 1 t e behufä Leuchtöl
gcwinnlrng destillirt, und erst bei tieferen Einbauen erhielt 
man statt Theer Oel (die K y pi a c z k a). Die grösete Ent
wicklung zeigen Boryslaw und Schodnica, und an 
einigen Puncten gewann man auch vorübergehend grössere 
Quantitäten, so zu Po Jan k a. Sowohl in Amerika, als auch 
in Galizien sind die Anzeichen des Petroleums gleich. Es 
sind Theere und zuweilen auch Oele, welche zugleich mit 
dem \Vasser als Quellen zum Vorseheinkommen; es sind 
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die Exhalationen von brennbal'en Gasen, und endlich die 
Asphalt-Anhäufungen. Diese sind Producte der Verharzung 
und theilweiser Verflüchtigung der Theerc noch bestehen
der, oder bereits versiegter Quellen. Besonders ausgedehnt 
sind diese Rasen-Asphalte in den Oelfeldern der Ca
spieon, wo sie Kirr genann't und als Brennmaterial bei 
den Deetillationsfabriken angewend_et werden. 

Hier, in der Moldau, und länge des ganzen Cal'pathen
Zuges begleiten das Petroleum die paraffinreichen Mine
ralien, wie Ozokerit, Hatschettin etc., welche in Ame
rika fohlen, und es sind auch die amerikanischen Oelsorten 
viel ärmer an Paraffin als die galizischen. Dies amerikani
sche Vorkommen hat bereits eine grosse Literatur aufzu
weisen, und es sind viele Erfahrungen bekannt, die vieler 
Analogien halber in Galizien mit Vortheil angewendet 
werden können. 

Die Einbaue sind in Amerika grösstentheils Bohrlöcher, 
seltener Bohrschächte. Man unterscheidet sie in Flowing 
w e 1 i s, welche das Oe! zur Oberfläche bringen, wobei das 
Oe! oft 40-50 Fuss hohe Springbrunnen bildet, und in 
Pnmping wells, wo das Oel-Niveau unter der Oberfläche 
bleibt, und durch Pumpen nachgeholfen werden muss. 

Die Beobachtung der verschiedenen beim Betriebe 
eintretenden Erscheinungen hat gelehrt, dass es nicht der 
hydrostatische Druck ist, der das Oe! gleich dem Wasser 
der artesischen Quellen herauftreibt; soudern dass dies 
durch den Druck der angesammelten gespannten Gase 
geschieht. 

Schon das Mitvorkommen dieser Gase deutet auf hohle 
Häume, in denen sie sich aufsammeln könnc>n; aber man 
bemerkt sie sehr häufig auch bei der Bohl'-Arbeit; der Bohrer 
n1acht plötzlich einige Sprünge, klemmt sich, fällt oft dabei 
nm einige Zoll, ja oft sogar um einige Fuss. 

Die verschiedenen beim Betriebe eintretenden Er~ 
scheinungen hat Herr Prof. E. W. Eva u s in einem sehr 
interessanten Aufä11tzc zu erklären gesucht (On the action 
of Oil-wells. Canad. Natur. and Geolog. 1864, September). 

Vieles davon wird auch für die abweichenden Ver
hältnisse von Galizien passen, und darum werde ich auch 
einige Ansichten von Herrn Prof. E. W. Eva n s hier an
führen. Er thcilt die Vorkommen in 3 Classen ein; die der 
ersten Classe lassen sich durch Annahme einzelner isolirtcr 
Höhlungen erklären. Die zweite Claese durch Höhlensy
steme, welche zusammen durch enge Canäle communiciren 
11 nd die dritte Classe, wo die Communication durch offene 
Canäle geschieht. 

Der erste ist zugleich der einfachste J.'all. In einer 
isolirten Höhlung wird sich nebst Oe! auch Wasser und 
Gas ansammeln; das Wasser nimmt, als specifisch schwerer 
als <las Oe!, den untern Raum der Höhle ein, und das Gas 
natürlich die obersten Räume. Wird nun ein Bohrloch be
trieben, welches die Höhlung in der Gaskammer trifft, so 
wird dieses zuerst mit einer Vehemenz entweichen, das im 
Bohrloche befindliche Wasser herausschleudern, und erst 
nach und nach aufhören. Tritt nun \Yasser vom Tage in 
<lie Höhlung, so sinkt es zu Boden, die Oelfläche steigt, 
kommt sodann bis zum Ventil der am Bohrlochsorte ange
brachten Pumpe, kann aufgepumpt werden, und zwar so 
lange, bis auch der Wasserspiegel das Pumpen-Ventil er
reicht, was sich dadurch manifcstircn wird, dass ein Gemisch 
,-on Oe! und \Vasser aufgebracht wird. 

Oft geschieht es, dass die Tagwässer so schnell in die 

Höhlung eintreten, bevor man noch die Pumpen \'orge
richtet hat, und das Oe! wird in den obern Theil der Höh
lung, in die einstige Gaskammer getrieben. Es kann uur 
dadurch zum Pumpenventil heruntergebracht werden, wenn 
der Wasserspiegel in der Höhle durch Auspumpen ernie
drigt wird. 

Nimmt man nun an, dass das Bohrloch die Höi1le in 
der Oelzone trifft, so wird das über dem Oe! angesammelte 
gespannte Gas das Ocl zum Bohrloche hinaustreiben; oft 
ist der Gasdruck hinreichend, um eine Oelspringquelle her
vorzubringen, und es können grosse Quantitäten von Oel 
verloren gehen, bevor man noch die Vorrichtungen zum 
Auffangen getroffen hat. Das Oel wird immer weniger und 
weniger hervorgetriehen, bis sich sein Spiegel zum Bohr
lochsorte gesenkt bat. Nun vernimmt man einen gurgelnden 
Laut, und es fängt an Gas zu entweichen. Hiemit ver· 
schwindet die treibende Kraft, und es werden Pumpen nö
thig. Erreicht aber das Gas früher das Gleichgewicht mit 
dem hydrostatischen Drucke, bevor sich noch der Oelspiegel 
zum Bohrlochsorte senkt, so kann man das Oe! insolange 
aufpumpen, bis sich zugleich Wasser zeigt. 

Trifft endlich das Bohrloch den untersten mit \Vasser 
gefüllten Theil der Höhlung, so wird bei hinreichender 
Spannung der Gase zuerst das Wasser, und sodann das Ocl 
berausgctrieben. Bei geringerer Spannung reicht oft das 
Wasser nicht ganz bis au den .Tag, und dennoch ist das 
Bohrloch productiv. Mau braucht nämlich blass mittelst 
starker Pumpen das Wasser herauszuheben, um endlich den 
Oelspiegel au das Pumpenventil gelangen zu lassen, 

Hat die Höhlung Scheidewände, so treten etwas ab
weichende Erscheinungen ein. Treffen zwei Bohrlöcher nahe 
aneinander zwei verschiedene Kammern der Höhle, so hän
gen die Erscheinungen von der Configuratiou der Kam
mern ab. 

Im Allgemeinen wird diese Classe von Oelbrunnen 
durch die verhältnissmässig baldige Erschöpfung charak
terisirt. 

Die zweite ergiebigere Classc von Oel-Vorkommen 
ist jene, wobei mehrere Höhlen durch enge Cauäle zu einem 
Höhlensystem miteinander verbunden sind. Sie zeigen die 
Phänomene der ersten Classc, doch füll~n sie sieb abermals, 
wenn sie erschöpft werden, durch Zuflüsse aus den benach
barten Höhlungen. Nun trifft sich's in diesem Falle sehr oft, 
dass das Oel nur zeitweise ausgestossen wird, und dass 
sodann anstatt Oel Wasser zum Vorschein kommt. 

Dieses wieclcrholt sich in rcgehnässigen Zwischenräu
men, und die Brunnen liefern nur pcrioJisch Oel. Das cha
rakteristische Merkmal cler Brunnen dieser Classe ist, dass 
sie oft kein Oe! geben; sobald man aberuur etwas \Vasser 
heraushebt, stellt sich ein Oelzufluss ein. Es ist dies dadurch 
leicht erklärlich, dass der Gasdruck nicht ganz hinreicht, 
um das Oe! bis auf die Oberfläche zu heben; da nun eine 
Oelsäule bei gegebenem Drucke viel höher steigen wir.L 
als eine specifisch schwerere Säule von Wasser, so ist die 
herausgehobene "rassersäule hinreichend, Oe! ins Bohrloch 
cintreteu, und sodann viel höher steigen zu Jassen, als der 
frühere Wasserspiegel gestanden ist. 

Die Bewegung des Oels, des Wassers und der Gase 
durch die engen Klüfte ist sehr langsam, daher treten die 
Schwankungen nicht so plötzlich ein, wcnu durch andere 
Löcher das Gleichgewicht abermals gestört wird. 

Im Ganzen trägt diese Classe \'On Brunnen den inter-
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mittirenden Charakter, und ihr Vorkommen ist das Anzei· 
<'hen von vielen Höhlungen und mithin von bedeutenden 
Gel-Quantitäten. Die Intervallen ihrer Wirkung wechseln von 
einigen Stunden bis zu einigen Tagen, ja oft sogar bis zu 
einigen Wochen. 

Im Oilcreck stehen die Bohrlöcher in einem porösen 
Sandstein, der durch und durch mit Oe! impräf?nirt ist. Wird 
nun Oel angefahren, so beginnt das Gas stossweise zu ent
weichen, was man dort das Athmen der Erde „breathings 
of th e earthu nennt. Dies hört nach und nach auf, und man 
schreitet zur Wegschaffung des Oels und des "Vassers; 
dieses ersetzt sich von den brmachbarten Hohlräumen, bis 
wieder eine gewisse Spannung entsteht, wo sodann das 
Athmen abermals anfängt. Es sind also förmliche Perioden 
im Zufluss des Oels und der Entweichung der Gase wahr
zunehmen. Man sucht oft einen gleichförmigeren Zufluss 
durch eine Verengung der Röhrenmündung zu erzielen, um 
das schnelle Entweichen des Gases zu hindern. In andern 
Fällen sucht man eine grössere Oel· und Gas-Ansamm
lung durch Verstopfung des Bohrloches zu erzielen, bis 
sich dieses obere Gas nhcad of the gasu anhäufr. Doch 
ist dies sehr gewagt, da leicht der Fall eintreten kann, dass 
sich das Gas und Oel andere Wege sucht, und Letzteres 
gar nicht mehr im Bohrloch erscheiut. Es ist nicht unge
wöhnlich, dass solche intermittirende Brunnen in der ersten 
Zeit 300 bis 400 Barrels, d. h. 1400 bis 1800 Cub.-Fuss 
tiiglich geben, und ~ft zwei bis drei Jahre fliessen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neues Verfahren zum Eisen· und Stahl puddeln, 
von Schneider & C omp. zu Creusot. 

Aus Arm c n g au d 's Genie industriel, durch Dingler's pol. Journ. 
:!. Augustheft d. J. 

l\Jittelst dieser Methoden ist man im Stande, mit Stein· 
kohlen jeder Art und mit Roheisen jeder Qualität: 

J) die Qualität des zu erzeugenden Stabeisens zu 
verbessern und zu reguliren; 

2) die Entkohlung des Roheisens nach Belieben oder 
Bedürfniss weit zu treiben, so dass man alle Abänderungen, 
vom kohlenstoffärmsten Stabeisen bis zum Schmelzstahl, 
zu erzeugen vermag; 

3) auf regelmässige und praktisch vortheilhaftc Weise 
grnsse Massen von Schmelzstahl zu fabriciren, welcher die 
Eigenschaften des Brennstuhles besitzt, d, h. wie dieser 
sich gerben und umschmelzen lässt. 

Jeder Hüttenmann, der sich mit der Stabeisen. und 
Stahlbereituug beschäftigt, legt - und zwar erst in der 
neueren Zeit - der Qualität seiuer Producte eine grosse 
Wichtigkeit bei. Namentlich suchte man den Puddelprocess 
zu vervollkommnen, und in dieser Beziehung sind in den 
letzten Jahren auch wirklich bedeutende Fortschritt<: ge· 
macht worden. Indessen blieben dieselben doch immer noch 
in den Grenzen eines gewissen Empirismus und wurden 
mit nur geringer Regelmässigkeit ausgeführt. 

Die Geschicklichkeit des Arbeiters spielt hier eine 
grosse Rolle ; möglichst gute Qualität der Steinkohle ist 
unerlässlich nothwcudig, und dennoch gelingt es selbst mit 
dem besten Brennmaterial und ganz ausgezeichneten Ar
beitern nicht immer, das angestrebte Ziel auch wirklich zu 
erreichen. 

Die Aufgabe ist also noch nicht vollständig gelöst, und 
es ist noch manclie Lück<~ auszufüllen. 

Das im Nachstehenden besprochene Verfahren dürfte 
allem Anschein nach die Frage lösen und gewisse, bisher 
in der Praxis noch nicht mit der gehörigen Regelmässigkeit 
und Sicherheit ausgeführte Arbeiten zu vervollkommnen 
gestatten. 

Es steht theoretisch fest, und wird durch die Praxis 
bewiesen, dass die Erhöhung der Ofentemperatur während 
gewisser Perioden des Puddelprocesses zur Verbesserung 
der Qualität des Eisens viel beiträgt. 

Ein anderes Princip, welches weniger allgemeine Be
achtung gefunden hat, dessen Richtigkeit aber nach Sc h n ei
d er & Comp. ebenso gut bewiesen ist, liegt darin, dass 
man die Entkohlung vollständig in Händen haben würde, 
wenn man den oxydirenden Luftstrom während des Puddelns 
nach Gutdünken mässigen oder absperren könnte. 

Die Erfinder haben sich zur Aufgabe gemacht, beiden 
Principien zn geniigen, und sprechen die Ueberzeugung aus, 
dass sich mittelst ihres Verfahrens gleichzeitig die Ofen
temperatur wie der oxydircnde Lufstrorn vollkommen regu
liren lässt. Dieses Verfahren besteht in Folgendem: 

1) Unter den Rost des Puddelofens wird ein Strom 
gepressten Windes geführt. 

2) Die Ofenwände werden durch einen Strom gepress
ten "Vindes und die Herdsohle wird durch ein circulirendes 
Wasser oder gleichfalls durch einen Strom gepresster Luft 
abgekühlt. 

3) Die Puddelarbeit selbst ist den zu erzeugenden 
Producten entspred1end verschieden und ermöglicht es, 
mit H:lfe der eben angegebenen Mittel, im Pnddelofcn 
Producte von den verschiedensten Kohlungsgraden, vom 
kohlenstolfürmsteu Stabeisen bis zum Stahl, und zwar mit 
Steinkohle und Roheisen von jeder Qualität, darzustellen. 

Fassen wir diese drei Puncte etwas näher in's Auge. 
1. Dureh clen gepressten Wind wird die willkürliche 

Steigerung der Ofentemperatur erl1·iehtert, insofern er den 
Verbrennungsprocess befördert; dadurch wird ein be~seres 
Product erzielt, dessen Güte sich gleich bleibt, mag die 
Qualität der verwendeten Steinkohle sein, welche sie will. 
Mittelst des gepressten Windes lässt sich auch der Entkoh
lungsproeess rcguliren; zu diesem Zwecke braucht man 
nur die Klappe der Esse mehr oder weniger zu schliessen, 
da der gepresste Wind frei unter den Rost tritt. Wird dafür 
gesorgt, dass auf dem letzteren etets Kohlen genug liegen, 
so tritt eine zersetzte, sehr kohlenstolfreiche Luft von etwas 
über atmosphärischer Pressung in den Ofen, und die oxy
dirend wirkende Luft kann nur durch die Arbeitsthür ein
dringen. l\lan ist demnach im Stande, die Entkohlung genau 
zu dem für geeignet erachteten Zeitpunctc zu unterbrechen, 
folglich ebenso gut Stahl, wie das kohlenstoffärmste Stab
eisen zu erzeugen. 

2. Die Abkühlung der Ofenwände und der Herdsohle 
wird bei der hohen Temperatur des Ofens durchaus noth
wendig; denn ohne sie wiirde der Ofen bald zum Puddeln 
ganz untauglich werden. Diese Abkühlung ist durchaus 
nicht neu; bisher wurde sie aber mit gewöhnlicher atmos
phärischer Luft oder mit Wasser bewerkstelligt. Die Ab. 
kühlung der Herdsohle hingegen betrachten die Erfinder 
als neu; sie beanspruchen die Priorität für die Idee, sowohl 
die Ofenwandungcn durch gepressten Wind, als die Herd
sohle durch Wasser oder gleichfalls durch gepressten Wind 

* 



zu kühlen. Unter gepresstem Winde verstehen sie jeden 
Luftstrom von höherer als atmosphärischer Pressung, gleich. 
viel, durch welche Mittel oder Vorrichtungen derselbe er
zeugt wird. 

3. Der Betrieb des in seiner Einrichtung auf die im 
Vorstehenden beschriebene Weise abgeänderten Ofens wird 
in folgender Weise geleitet: 

Die ganze Arbeitsperiode, welche zwischen dem Auf
setzen des Roheisens in den Ofeu und dem Momente, in 
welchem der dem ersteren mechanisch beigemengte Kohlen
stoff (Graphit) verbrannt ist, liegt, weicht von der gewöhn
lichen Puddelarbcit gar nicht ab. Sobald dagegen der che
misch gebundene Kohlenstoff des Roheisens zu entweichen 
und das letztere eine körnige Textur anzunehmen beginnt, 
tritt die Arbeit in eine neue Phase, und die Leitung dersel
ben muss sich dann darnach richten, ob ein mehr oder 
weniger entkohltes Stabeisen oder ob Stahl erzeugt wer
den soll. 

Zur Darstellung von Stahl muss der unter den Rost 
geführte Strom gepressten Windes in dem Augenblicke, wo 
das Metall körnig zu werden anfängt, verstärkt, die Essen
klappe muss geschlossen und es muss dafür gesorgt werden, 
dass der Rost gehörig mit Kohle bedeckt ist, so dass der 
zugefül11·te Wind iu vollkommen zersetztem Zustande iu 
den Ofen gelangt. Begreiflicherweise hört von diesem Mo
mente an die Entkoblung auf. Das Eisen wird nun mittelst 
des durch das Schauloch eingebrachten Gezähes umgerührt, 
um die Vertheilung des noch vorhandenen Kohlenstoffs durch 
l\Iolecularwirkung, fast wie sie bd dem Ccmentiren des Ei
~ens stattfindet, damit aber die Erzeugung eines möglichst 
homogenen Productes zu befördern. Diese Arbeit lässt sich 
ganz ohne Gefahr der Oxydation irgend eines Theiles des 
in Arbeit genommenen Roheisens ausführen, insofern, 
wie schou erwähnt, jede Communication zwischeu der 
äusseren Luft und der zu bearbeitenden Masse abge
schnitten ist. 

Die Vertheilung des noch vorhandenen Kohleustoffs 
wird überdies auch durch den Wind befördert, welcher 
unter den Rost strömt und in einem solchen Zustande in 
rlen Ofen tritt, dass er den vorher zu stark entkohlten Eisen
partikelchen wiederum Kohlenstoff zurückzugeben vermag. 

Auf diese Weise gelingt es, ohne eine stärkere Ent
kohlung herbeizuführen, als beabsichtigt wurde, Luppen zu 
bilden, die dann möglichst rasch gezäagt werden müssen; 
das Resultat ist ein vollkommen homogener, allen Anfor
derungen entsprechender Stahl. 

Zur Erzeuguug eines zwischen Stahl und Eiseu ste
henden Products uuterbricht mau die Oxydirung zu dem 
geeigneteu, also dem beabsichtigten Entkohlungsgrade ent
sprechenden Zeitpuncte. 

Jedenfalls dürfte dieses V erfahren als eine wichtige 
Abänderung der Puddelarbeit zu betrachten sein, welche 
ihrer Sicherheit und Regelmässigkeit wegen namentlich für 
die Stahlfabrication von Bedeutung werden wird, 

Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 
(Schluss.) 

Materiale für die Fabrication der Nahrungsmittel: 
Knetmaschinen und mechanische Backöfen für Bäcker; Uten
silien für Kuchen- und Zuck•~rbäckereien; Apparate für die 
Erzeugung von teigartigen Nahrungsmitteln; Maschinen zur 
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Erzeugung von Schiffszwieback; Maschinen für Choco lade
Erzeugung; Apparate zum Caffeebrcnnen, Erzeugung von 
Gefrornem und Sorbet; Eiserzeugung. 

51. Classe. Materiale für chemische Arbe j. 
ten, Apotheker-Arbeiten und Gerberei. (Palast, 
6. Galerie, Park.) 

Utensilien uud Apparate für Laboratorien; Apparate 
und Instrumente für industrielle und commercielle Unter
suchuugen. 

Materiale und Apparate für die F~briken von chemi
schen Producten, Seife und Kerzen. 

Materiale und Verfabrungsweisen für die Fabrication 
von Essenzen, Firnissen, Kautschuk- und Guttapercha
Waaren. 

Materiale und Apparate für Gasfabriken. 
Materiale uud Verfahrungsweisen für Wäschereien. 
Materiale und Zubereitung der Arzneimittel. 
l\lateriale für Roth- und W eiss-Gerbereien. 
Materiale und Verfahrungsweise für Glas· und Thon

waaren-Fabrication. 

52. Classe. Motoren, Dampferzeuguugs-Vor
richtungen und mechanische Apparate, welche 
speciell für den Bedarf der Ausstellung ein gc
r ich t et sind. (Palast, 6. Galerie, Park.) 

Kessel, Dampfkessel und Dampferzeugungs .V orrich
tungen mit ihren Sicherheits-Apparaten, Dampfleitungen 
und dazu gehörige Apparate. 

Wellen, Leitungsrollen, Riemen, Vorrichtungen, um in 
Gang zu setzen und aufzuhalten, und Hremsvorrichtungen. 

Motoren, welche angewendet werden, um das noth
wendige Wasser und die Bewegungskraft in den verschie
denen Theilen des Palastes und des Parkes zu liefern. 

Krahne und alle Arten von Apparaten für das Heben 
de1· Colli. 

Schienen und Drehplatten, welche zur Aufnahme von 
Collis, Futter, Mist und für andere Zwecke im Palast oder 
im Park bestimmt sind. 

53. Classe. Maschinen und Apparate der al 1-
gemeinen Mechanik. (Palast, 6. Galerie.) 

llestandtheile von Mechanismen: Stützen, Frictions
rollen, Leitstangen, Excentrik1 Verz!l.hnungen, Triebstangen, 
Parallelogramme, Riemen, Flaschenzüge etc. und Brems
vorrichtungen, Gelenke etc., Regulatoren und Moderatoren, 
Schmier-Apparate. 

Zähl- und Registrirapparate; Dyn11momcter, l\Iano
meter und Wäge-Apparate; Apparate zum Messen von 
Flüssigkeiten und Gasen. 

Maschinen zum Lastenheben. 
Wasser-Hebemaschinen; Pumpen und Schöpfräder, 

hydraulische \Vidder etc., hydraulische Receptoren: Räder, 
Turbinen, \Vassersäulen-:'flaschineu. Dampfbewegungs-~Ia
schinen: Kessel, Dampferzeugungs-Vorrichtungen und dazu 
gehörige Apparate, Dampfcondcnsations-Maschinen, Ma
schinen für Aether, Chloroform und Ammoniak-Dampf, für 
combinirten Dampf. 

Maschinen für Gas, warme Luft, comprimirte Luft. 
Electro-magnetische l\Iotoren; Windmühlen und durch den 
Wind bewegte Maschinen; Luftballons. 

54. Classe. Arbeits-Maschinen.(Palast,6. Galerie.) 
l\Iaschinen für Holzbearbeitung: Drehbänke, Bohr- uud 

Hobelmaschinen, Stoss-, Loch- und Schneid<!-Maschinen. 



Schraubenschneid- und Nuth-Maschinen. Verschiedene 
\V erkzeuge für mechanische Constructionen. 

Werkzeuge, Maschinen und Apparate zum Pressen, 
llrechen, Kneten, Sägen, Polireu etc. 

Specielle Arbeits-Maschinen für verschiedene Indu
strien. 

55. Classe. ~Iateriale und Verfahrungsweise 
für Spinnerei und Seilerei. (Palast, 6. Galerie.) 

l\lateriale für Handspinner, Bestandtheile de~ Mate
rials der Spinnereien. Maschinen und Apparate für die 
Zubereitung und Verspinuuug der \Vebestoffe. Apparate 
und Verfahrungsweisen für die weitere Verarbeitung: Strek· 
ken, Spulen, Zwirueu, Mouliniren; mechanische Appretur. 
Apparate für Sortirung und Titrirung der Garne. 

Materiale für Seilerstätten. Runde, flache, abnehmende 
Seile, Schnüre und Spagat, Drahtseile, übersponnene Draht
seile, Lunten, Werg etc. 

56. Classe. l\Iateriale und Verfahrungsweisen 
für Weberei. (Palast, 6. Galerie.) 

Apparate für die Vorbereitungs-Arbeiteu der Weberei. 
Maschinen zum Aufschweifen, Spulen; Schnürung. 

Gewöhnliche uud mechanioche Webstühle für einfache 
Gewebe, Stühle für die Fabrication von gemusterten und 
broschirten Stoffen, D1unast-Stühle, elektrische Webstühle. 
W ebstiihle für Teppiche und Tapeten. 

Wirkstühle für Wirkwaaren und Tülle. l\Iateriale für 
Spitzenfabricatiou. Materiale für Posamentirwaaren-Er
zeuguug. 

Hriute-lisse-Stühle und Verfahruugsweisen beim Ein
schiessen. 

Dazu gehörige Apparate: .Maschinen zum \Valken, zum 
l\Iaugeu, Gauffrireu, l\foiriren, Messen, Zusammenlegen etc. 

57. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
zum Nähen und Verfertigen von Kleidungs
stücke u. (Palast, 6. Galerie.) 

Gewöhnliche Werkzeuge für W eissnäherei und Ver
fertigung von Kleidungsstücken. .Maschinen zum Nähen, 
Steppen, Säumen und Sticken. 

Schneidevorrichtungen zum Zusclmeiden der Stoffe 
und des Leders, zur Verfertigung von Kleidern und Schuh
waaren. Maschinen zum Verfertigen, Nageln und Schrauben 
der Schuhe. 

58. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
bei Verfertigung der Möbel und Einrichtungs
stücke. (Palast, 6. Galerie.) 

l\Iasd1inen zum Zuschneiden des Fournirholzes, Four
nirsägen, Schweifsägen etc. Maschinen zur Verfertigung von 
Kehlungen, Rahmen-Leisten, Parquetten, Möbeln etc. Dreh
bänke und verschiedene Apparate für Tischler- uud Kunst
tischler· Werkstätten. 

Maschinen für Gesenke und Pressungen, Maschinen 
und Apparate für Arbeiteu in Stuck, Papiermasse, Elfenbein, 
Bein und Horn. 

Maschinen für mettre au point1 für Sculptureu, für 
Verkleinerung von Statuen, zum Graviren, zum Guillochiren. 

Maschinen zum Schneiden und Poliren von harten 
Steinen, Marmor etc. 

59. Classe. Mas eh in en und V erfah ru ng s weisen 
für Papier-Fabrication, für Färber und Drucker, 
(Palast, 6. Galerie.) 

Materiale zum Bedrucken der Buntpapiere und Gewebe. 
Maschinen zum Gravireu der Druckwalzen. 

Materiale für das Waschen, Färben, Appretircn der 
Papiere und Gewebe. Materiale für die Fabrication von 
geschöpftem uud Maschinen-Papier. Apparate zum Pressen, 
Beschneiden, Glätten und l\Ioiriren des Papiers. 

Maschinen zum Zuschneiden, Beschneiden, Stempeln 
der Papiere etc. 

Materiale, Apparate und Producte der Schriftgiesserei, 
Clichcs etc. Maschinen und Apparate zur Anwendung in 
der Typographie, Stereotypie, beim Abdrucke der Kupfer
stiche, Autographien, Litograpbien, Chalkographien, Pani
conographien, Chromolithographien etc. Druck von Brief
marken. Setz- und Ableg-Maschinen. 

60. Classe. Maschinen, Instrumente und Ver· 
fahrungsweisen für verschiedene Arbeiten. 
(Palast, 6. Galerie.) 

Münzpressen. 
Maschinen für die Erzeugung von Knöpfen, Federn, 

Stecknadeln, Briefcouverts, zum Einpacken, zur Verfertigung 
von Bürsten, Kratzen, für die Fabrication von Kapseln, zum 
Plombiren von \Vaaren, zum Verkorken von Flaschen etc. 

Werkzeuge und Verfabrungsweisen für die Fabrication 
von Gegenständen für die Uhrmacherei. 

Spielwaaren-Erzcuguug, eingelegte Arbeit, Korbdech
terei etc. 

61. Classe. Wagner-Arbeiten. (Palast, 6. Galerie.) 
Bestandtheile der W agnerei: Häder, Radschienen, 

Achsen, Radbüchsen, Eisenbestaudtheile etc., Federn und 
verschiedene Hängevorrichtungen, Geschirre, Zaum-ieug. 

Producte der Wagnerei: Karren, Sandkarren, zwei
räderige Karren, Fuhrwerke mit specielle~ Bestimmung. 

Producte der Lu:rns-\Vaguerei: öffentliche \Vagen, 
Galla-Wagen; Tragsessel, Sänften, Schlitten; Eilwagen. 

62. Classe. Sattler-Arbeiten. (Palast, 6. Galerie.) 
Artikel der Riemer- und Sporer-Arbeit: Sättel, Pack· 

sättel, Tragkörbe, Zügel und G,•schirre für Reit-, Last- und 
Zugthiere; Steigbügel, Sporen; Peitschen und Reitpeitschen. 

63. Classe. Material für Eisenbahnen. (Palast, 
6. Galerie.) 

Bestandtheile: Federn, Stossballeu, Bremsen etc. 
Fixes Materiale: Rails, Schienenlager, Schienen, W ech

sel, Ausweichschienen, Drehscheiben, Stossballeu, Spei
sungskrahne, optische und akustische Signale. 

Rollmateriale: \Vaggous für Erdarbeiten, für \Vaareu, 
für Thiere, für Reisende; Locolllotive, Tender. 

Specielle Maschinen uud Werkzeuge für die Werk· 
stätte, zur Erhaltung, Ausbesserung und Er1.euguug des 
Materials. 

Materiale und Maschinen für schiefe und selbstwir
kcnde Ebenen; Materiale und :\faschinen für atmosphärische 
Eisenbahnen; Modelle von Maschinen; Zugsysteme und 
andere auf Schienenwege bezügliche Apparate. 

~lodelle, Plane und Zeichnungen von Bahnhöfen, Sta
tionshii.usern, Remisen und anderen zum Eisenbahn-Betriebe 
gehörigen Objecteu. 

64. Classe. Materiale und V erfahrun gsw c is c o 
für Telegraphie. (Palast, 6. Galerie.) 

Telegraphische Apparate mittelst Uebertragung von 
Licht, Schall etc. 

Materiale der elektrischeu Telegraphie: Stützen, Lei
tungen, Stangen etc. Elektrische Säulen für die Telegraphiej 
manipulirende und Receptions-Apparate, Läutwerke und 
elektrische Signale; Objecte, welche zum telegraphischeo 
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Dienste gehören: Blitzableiter, Commutatoren, zubereitete 
Papiere für druckende Telegraphen, und autographische 
Uebertragungen. Specielles Materiale für unterseeische 
Telegraphie. 

65. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
der bürgerlichen Ingenieurkunst, der öffent
lichen Arbeiten und der Al'chitektur. (Palast, 6. 
Galeri.) 

Baumaterialien: Stein, Holz, Metalle; Orr.amentirungs
IHeine, Kalk, Mörtel, Cemente, künstliche Steine und Betons, 
Dachziegel, Mauerziegel, Platten; Schiefer, Pappe und Filze 
zum Decken. l\Iateriale und Producte der für die Holzcon
servation angewendeten Verfahrungsweisen . .Apparate und 
Instrumente für die Probe der Baumaterialien. 

Materiale für Erdarbeiten: Ausgrabungsmaschinen. 
Apparate der Bauzimmerung, Werkzeuge und Verfahrungs
weisen für Vorzeichner, Steinmetze, Maurer, Zimmerleute, 
Dachdecker, Schlosser, Tischler, Glaser, Bleiarbeiter, Zim
mermaler etc. 

Feinschlosserei: Schlösser, Vorhängschlösser, Gitter, 
Balcons, Stiegengeländcr etc. Materiale und Vorrichtungen 
für Grundarbeiten , Ral1men, Piloten, Schraubenpfähle, 
Pupen, pneumatische Apparate, Brunnenbohrer etc. 

Material" fiir 'Vasscrbauteu in I-liifon, C:rnälen, Flüssen. 
Materiale und .Apparntc für die Verthcilung von Wasser 

und Gas. Materiale fiir die Erhaltung der 8trassenanpflan
zungen und Promenaden. 

Modelle, Plaue und Zeichnungen vo11 öffentlichen .Ar
beiten: Brücken, Viadncte, Wasserleitungen, .Abzugsca11älP, 
Canalbrücken etc. Leuchtthürme; öffe11tliche Monumente 
von besonderer Bestimmung, bürgerliche Bauwerke, Hotels 
und W irthsliäuser, .Arbeiter-Wohnungen etc. 

66. Classe. Schiffahrts- und Rettungs-Mate
rial e. (Palast, 6. Galerie. Park.) 

Zeichnungen und Modelle für Stapel, Trockendocks, 
schwimmende Docks ete. 

Zeichnungen und Modelle aller gebräuchlichen .Arten 
\'Oll Fahrzeugen für Fluss- und Seeschiffahrt. Typen und 
Modelle der in der Marine angenommenen Bauarten . .Appa
rate, welche bei der Schiffahrt angewendet werden. 

Kähne und Boote. 
Materiale für die Takelung der Schiffe. Klappen und 

Signale. 
Bogen, Seezeichen etc. 
Materiale für Uebungen im Schwimmen, Tauchen und 

Retten; Schwimmgürtel u11d Schwimmvorrichtungen, Tau
cherglocken; Nautilus, Korkwämmser etc. Unterseeische 
Schiffe. Materiale für Rettung zur See, .Apparate zur Hand
habung der Fangleinen (Porte-amarres), Rettu11gsboote. 

\'11. Gruppe. Nahrungswltlel (frisch oder coni;crvlrt) aur verschiedenen 
Stufen der Zubereitung. 

67. Classe. Cerealien und andere mchlhaltige 
essbare Producte mit ihren Verarbeitungen. 
(Palast, 7. Galerie.) 

Weizen, Rogge11, Gerste, Reis, Mais, Hirse und andere 
Cerealien in Körnern und Mehl. 

Geschrottete Körner urid Grütze. 
Stärke von Kartoffeln, Reis, Linsen etc. Kleber. Ta

pioka, Sago, Arrow·root, Cassave und andere stärkehaltige 
Substanzen. Gemischte mehlhaltige Producte. Italienische 
Mehlspeisen. Gries, Nudeln, Maccaroni. 

Nahrungsmittelzubereitungen zum Ersatze des Brotes. 
Mehlkuchen, Brei, zu Haus erzeugte Mehlspeisen. 

68. Classe. Producte der Bäckerei und Ku
chenbäckerei. (Palast, 7. Galerie.) 

Verschiedene Brote mit und ohne Hefe. Luxus- und 
geformte Brote. Gepresstes Brot für Reisen, Feldzüge etc. 
Schiffszwieback. 

Verschiedene, jeder Nation eigenthümliche Kuchen• 
bäckereien. Lebkuchen und trockeues Backwerk, welches 
aufbewahrt werden kann. 

69. Classe. Fette Nahrungsmittel; l\Iilchpro
d u cte und Eier. (Palast, 7. Galerie.) 

Zur Nahrung bestimmte Fette und Oele. 
Frische und conscrvirte Milch. Frische und gesalzene 

Butter. Käse. 
Eier aller .At. 

70. Classe. Fleisch und Fische. (Palast, 7. Galerie.) 
Frisches und gesalzenes Fleisch aller Art. .Auf ver-

schiede11e Art conservirtes Fleisch. Fleisch und Suppentäfel
chen, Schinken und zubereitetes Fleisch. 

Geflügel und Wildpret. 
Frische Fische. Gesalzene und eingepöckelte Fische: 

Stockfische, Häringc etc. In Oel conservirte Fische: Sar
dinen, marinirter Thun. 

Schal- und Muschclthiere: Hummern, Krabben, Au
stern, Conserven von Austern, Anchovis. 

71. Classe. Gemüse und Früchte. (Palast, 7. 
Galerie.) 

Knollengewächse: Kartoffeln etc. Hülsenfrüchte: Boh
nen, Linsen etc. Wurzelgemüse: Rüben, gelbe Rüben, weisse 
Rüben etc. Würzende Gemüse: Zwiebel, Knoblauch etc. 
Salat. Kürbisartige Gewächse: Melonen etc. Gemüse, welche 
durch Einsalzen, durch Essig und durch sauere Gährung 
aufbewahrt sind: Sauerkraut etc. Auf verschiedene Weise 
conservirte Gemüse. 

Frisches Obst, trockene und zubereitete Früchte: 
Pflaumen, Feige11, Trauben etc. Früchte, welche ohne Bei
hilfe des Zuckers aufbewahrt siud. 

72. Classe. Gewürz- und Reizmittel; Zucker 
und Pro du c t e de r Z u c k er b ä c k er e i. (Palast, 7. 
Galerie.) 

Gewürze: Pfeffer, Zimmt1 Piment etc. Tafelsalz, Essige. 
Zusammengesetzte Gewürze und Reizmittel, Senf, Ke.ri, 
englische Saucen etc. 

Thee, Caffee und aromatische Getränke. Cichorie und 
Eichelcaffee. 

Chocolade. 
Zucker für den Hausgebrauch, Trauben-, Milch

zucker etc. 
Verschiedene Producte von Zuckerbäckereien: Dra

gees, Zuckerwerk, gefüllte Bonbons, Mandelbäckerei etc. 
Confituren und Sulzen. Ueberzuckerte Früchte, Citronat, 
Citronen1 Pomeranzen, .Ananas. Früchte in Branntwein, 
Syrups und gezuckerten Liqueurs. 

73. Classe. Gegorene Getränke. (Palast, 7. 
Galerie.) 

Gewöhnliche rothe und weisse 'Veine, Liqueur-Weine 
und gekochte Weine, Schaumwein. 

Cider, Birnwein und andere aus Obst gewonnene Ge
tränke. 

Biere und andere aus Cerealien gewonnene Getränke. 
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Gegorene Getl'änke aus Pflanzensäften, Milch und Zucker
stoffen aller Art. 

Branntwein, Alkohol, Spirituosen, Wachholder-Brannt
wcin, Rum, Zuckerbl'anntwein, Kirschwasser etc. 
l'III. Gruppe. Lebende Produrte uud llluster aus dem Gebiete der Land

wh'lbschart. 
74. Classe. :'\Inster des Landwirthschaftsbe

triebes und landwirthschaftlicher Werkvor
ri eh tun gen. (Pal'k.) 

Typen landwil'thschaftlichcr Gebäude der vel'schiede
nen Gegenden. Material für Pferde-, Vieh- und Rinderställe 
etc. Apparat~ für Futterbereitung. 

Landwirthschaftliche Maschinen in Bewegung: Dampf
pflüge, l\Iäh-, Heuwende-, Dreschmaschinen etc, 

Typen landwirthbchaftlicher \V erkvorrichtungen: Bren
nereien, Zuckerfabriken, Haffinericn, Brauereien, Mühl
werke, Stärkemachereien; Cocouhäuser etc. 

Pressvorrichtungen für \Vein, Cider, Oe! etc. 
75. Classe. Pferde, Esel, l\Iaulthiere etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische Muster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Ställen. 
76. Ciasse. Rindvieh, Büffel etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische l\Iuster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Ställen. 
77. Classe. Schafe, Ziegen etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische l\Iuster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Schäfereien, 
Hürden und ähnlichen Anlagen. 

78. Classe. Schweine, Kaninchen etc. (Park.) 
Thicre, welche als charakteristische Muster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Sehweinställen 
und von Zucht-Anlagen für die iu diese Ciasse gehörigen 
Thiere, 

79. Classe. Ge fl üg e 1. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische .Muster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Hühnerställen, 
Taubenschlägen, Fasanerien, etc., Brutmaschinen. 

80. Classe. Jagd- und Wachhunde. (Park.) 
Schäfer- und Wachhunde. 
Jagdhunde. 
Typen von Hundeställen und Dressur-Vorrichtungen. 
81. Classe. Nützliche lnsecten. (Park.) 
Bienr.n, Seidenraupen und verschiedene Bombyx

Arten, Cochenillen, lackcrzeugende Insecti~n etc. 
Materiale für Bienen- und Seidenraupenzucht. 
82. Classe. Fische, Schal- und Weichthiere. 

(Park.) 
Nützliche Wasserthiere im lebenden Zustande. 
Aquarien. Materiale für Zucht der Fische, Weichthiere 

und Blutegel. 
1\. Gruppe. L1·hend1• Produrte und Muster aus dem Gebiete der 

Garfl'nplh•ge. 
83. Classe. Glashäuser und Materiale für 

Gartenpflege. (Park.) 
\Verkzeuge für Blumen-, Baum- und Ziergärtner. Ap

parate zum Begiesscn, für Rasenpflege etc. 
Grosse Glashäuser und Zugehör. Kleine Zimmer- und 

Frnster-Glaskarten. Aquarien für Wasserpflanzen. 
\Vasserkünste und andere Apparate für Gartenaus

sehmiicku11g. 
84. Classe. Blumen und Zierpflanzen. (Park.) 
Pflanzen-Gattungen und l\Iuster von Anlagen, welche 

die charakteristischen Typen der Gärten und Wohnungen 
jeder Gegend repräsentiren. 

85. Classe. Topfpflanzen. (Park.) 
Pflanzen-Gattungen und Muster von Anlagen, welche 

charakteristische Typen der Topfpflanzenzucht jeder Ge
gend repräsentiren. 

86. Classe. Obstbäume. (Park.) 
Pflanzen-Gattungen und Muster von Anlagen, welche 

die charakteristischen Typen der Obstgärten jeder Gegend 
repräsentiren. 

87. Classe. Samen und Setzlinge von Wald
bäumen. (Park.) 

Pflanzen-Gattungen und Muster von Anlagen, welche 
die in jeder Gegend gebräuchlichen Aufforstungsweisen 
rcpräsentiren. 

88. Classe. Treibhaus-Pflanzen. (Park.) 
Muster der in verschiedenen Ländern gebräuchlicheu 

Anlageu in Bezug auf Annehmlichkeit und Nützlichkeit. 
X. Gruppe. Gegenstäudi·, wekhe speclell 111 Absicht aor Verbesserun,; 

der 11hyslschcn und morallscbeu Lage der Volker ausgestellt werdeu. 
89. Classe. Materiale und Methoden für Unter

richt der Kinder. (Palast, 2. Galerie, Park.) 
Pläne und Modelle von Schulgebäuden, Schuleinrich

tungen. 
Apparate, Instrumente, Modelle und Wandkarten zur 

Erleichterung des Kinder-Unterrichtes. 
Elementar-Sammlungen für den Unterricht in den ge

wöhnlichen wissenschaftlichen Kenntnissen. 
Zeichnungsvorlagen. Tafeln und Apparate für den 

Gesangs- und l\Iusik-Unterricht. 
Apparate und Tafeln für den Unterricht der Blinden 

und Taubstummen. 
Schulbücher, Atlanten, Karten uud Tafeln. 
Periodische Druckschriften und Zeitungen für Er

ziehung. 
Arbeiten von Schülern beiderlei Geschlechtes. 
90. Classe. Bibliotheken und Materiale für 

die Unterweisung Erwachsener in der Familie, 
in der Werkstätte, in Gemeinden oder Corpo
ra t i o n e n. (Palast, 2., Galerie ) 

Werke zur Bildung einer Handbibliothek eines Fami
lienhauptes, eines \Verkmeisters, eines Landmannes, eines 
Gemeinde-Lehrers, Seemannes. reisenden Naturforschers etc. 

Almanache, Gedenkbücher und ande1·e zum Hausiren 
bestimmte nützliche Publicationen. 

Materiale für Schulen, Gemeinde-Bibliotheken etc. 
Materiale für die zur Ausübung gewisser Handwerke 

nöthigen technischen Lehrcurse. 
91. Classe. M ö b e 1 n , K 1 e i d u n g R stücke u n d 

Nahrungsmittel jeder Herkunft, welche sich 
durch nützliche Eigenschaften vereint mit Wohl
feilheit auszeichnen*). (Palast, :J., 4. und 7. Galerie.) 

Methodische Sammlungen von in der 3., 4. und 7. 
Gruppe aufgezählten Gegenständen, welche von grossen 
Fabriken oder selbstständigen Gewerbslcuten in Handel 
gesetzt werden, und sich vorzugsweise unter dem Geeichts
puncte einer guten Hauswirthschaft empfehlen. 

92. Classe. Muster von Volkstrachten der 
verschiedenen Gegenden. (Palast, 4. Galerie.) 

*) Die Preise und der Verkaufsort müssen bei jedem Ge
genstand angegeben sein. 
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Methodische Sammlung der Trachten *) für beide 
Geschlechter, für alle Alte1·sstufeu und für die jeder Ge
gend vorzugsweise eigeuthümlichen Stände. 

93. Classe. Muster von Wohnungen, welche 
durch Wohlfeilheit im Vereine mit der Sorge 
für G es u n d h e i t u n d B e q u e m 1 ich k e i t s i c h au s
z eich n e n. (Park.) 

Typen von Familien-Wohnungen für die verschiedenen 
Arbeiterclassen des Landes. 

Typen von Wohnungen für Fabriks-Arbeiter in der 
Stadt und auf dem Bachen Lande. 

94. Classe. Producte aller Art, welche von 
selbstständigen Handwerkern erzeugt sind**). 
(Palast und Park.) 

Methodische Sammlung von in den vorhergehenden 
Gruppen aufgezählten Producten, die von Handwerkern 
erzeugt sind, welche auf eigene Rechnung arbeiter.1 entwe
der allein, oder mit Beihilfe ihrer Familie oder eines Lehr
lings, für den Handel oder für den häuslichen Gebrauch. 

95. Claese. Instrumente und Verfahrungs
w e i s e n , w e 1 c h e d e m s e 1 b s t s t ä n d i g e n H an d w e r
k er eigenthümlich sind. (Palast, 6. Galerie, Park.) 

In der 6. Gruppe aufgezählte Instrumente und Ver
fahrungsweisen, welche gewöhnlich von den auf eigene 
Rechnung arbeitenden Handwerkern angewendet werden, 
oderspeciell für die Erfordernisse der ausgeführten Arbeit in 
der Familie am häuslichen Herd passend zugerichtet werden. 

Handarbeiten, au welchen sich iu irgend einer hervor
ragenden Weise die Geschicklichkeit, die Intelligenz oder 
der Geschmack des Arbeiters geltend macht. 

Handarbeiten, welche aus verschiedenen Ursachen bis 
zum gegenwärtigen Zeitpuncte am besten der Concurrenz 
der Maschinen Stand gehalten haben. 

Notizen. 
Darstellung von Eisenmangan nach Dr. 0. E. P rie

ger's Verfahren. Zur Darstellung von Eisenmangan mengt 
man Manganoxyd mit Holzkohlenpulver und metallischem Eisen. 
Letzteres kann in Gestalt von Gusseisengranalien oder Pulver, 
als Eisenfeile oder als Drehspälme von Eisen oder Stahl an
gewandt werden. Die zu nehmende Kohlenmenge muss der 
Menge des im Braunstein enthaltenen Sauerstoffes gleich sein, 
uud diejenige des Eisens hängt von den Eigenschaften ab, welche 
die Legirung erhalten soll. Das Gemenge wird in Quantitäten 
von 40-50 Pfd. in einem Graphittiegel mit Kohle, Flussspath 
und Kochsalz oder überhaupt Substanzen bedeckt, welche den 

*) Man wird diejenigen Trachten wählen, welche aru 
meisten der Eigenthümlichkeit des Klimas, oder des Standes, 
den Anforderungen des besonderen Geschmackes eines jeden 
Volkes entsprechen, und welche in diesen verschiedenen Eigen
schaften am meisten mit der volksthümlichcn Tradition des 
betreffenden Landes in Uebereinstimmung sind; man wird so 
viel als möglich dlese Costüme auf Gliederpuppen ausstellen. 

**) Man wird in diese Classe nur solche Prodncte zu
lassen, welche sich durch gute Ausführung, durch Neuheit oder 
Vervollkommnung des Arbeits-Verfahrens, oder dureh den nützli
cl1en Einfluss, welchen diese Arbeit auf die physische und mo
ralische Lage der Bevölkerung ausübt, empfehlen. 

Luftzutritt abhalten. Nachdem der Tiegel einer mehrstündigen 
Weissglühhitze ausgesetzt, lässt man ihn erkalten 11nd findet dann 
auf seinem Boden die Leginmg von Eisen und Mangen mit n11r 
Spuren fremder Substanzen (Kohlenstoff, Silicium). Dr. Prieger 
stellt ha11ptsiichlich zwei Legirungen dieser Art mit 66, 3 und 
i9, 7 Proc. Mangan dar, indem resp. 2 und 4 Atom Mangan auf 
1 Atom Eisen genommen werden. Diese Legirungen übertreffen 
den härtesten Stahl an Härte, nehmen völlige Politur an und 
haben eine zwischen der des Silbers und Stahles liegende Farbe. 
Sie schmelzen bei Hohglühhitze, eignen sich also zur Giesserei 
11nd oxycliren sich kaum an der L11ft und nur oberflächlich durch 
Wasser, während reines Mangan sich, fast wie Kalium und Na
trium, schnell oxyclirt und Wasser bei jeder Temperatur zersetzt. 
•J2 Kil. der Legirung mit SO Proc. Mangan kommt auf 1 Fr. 
Diese Legirung gibt ein ausgezeichnetes Material, um dem 
Schmiedeeisen und Stahl einen gewissen Mangangehalt durch 
Zusatz derselben ( 1110 - 5 Proe.) z11 ertheilen und hat Dr. Pri cg er 
in dieser Weise bereits gute Hesultatc erhalten. 

(Revue univers. Dr. Stamm's N. E1f.) 
Vorrichtung zur Trennung der Schlacke von Eisen 

beim Puddlingsverfahren. Von J. Gri ffith bei Litchurch 
nächst Derby. Vor dem Herde des Puddlingsofens ist ein star
ker hohler Cylinder aufgestellt, dessen Seitenwände kleine 
Oeffnungen hahen und dC'r mit einem Deckel fest geschlossen 
werden kann. An dem 11ntern Ende cles Cylinders ist ein Kol
ben angebracht, der mit gepresster Luft, mit einer hydrauli· 
sehen Presse oder mit Dampfdruck in den Cylindcr emporgc· 
trieben werden kann. In diesem Cylinder wird nun die Eisen
masse ans dem Pudcllingsofen gebracht, der Cylinder oben mit 
dem Deckel geschlo~sen und der Kolben cmporgctrieben, wo
durch die Schlacke durch die Oeffmrngl'n der Seitenwände des 
Cylinders herausgepresst wird. Hierauf wird der Deckel aufge
hoben und die Masse vollends hernusgeschobcn und unter den 
Hammer oder zu den Walzen zur ferneren Bearbeitung ge-
bracht. (Dr. St am m's N. Erf.) 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Kundmachung. 

·.(Erhalten den 19. September 1865.) 
Laut Berichtes des k. k. Bergge.~chworenen zu Hosnau 

cldo. 19. August 1 S65 ist cler Gmbenbau des im Giimörer Comi
tate auf Dobschaucr-Terrain, Gegend Grosswolfseufen gelegenen 
Bergkron-Langwo<l-Borgwcrkes verbrochen und unfahrbar, rlas 
Bergwerk selbst aber seit längerer Zeit ausser Betrieb. 

Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerkten Thcil
besitzer: Frau Sofia Ga! geh. Hanko, Herr CarlRemenyik, Josef 
Szentistvanyi, Susanna Gömöry geb. Remcnyik, Georg ''rilliger, 
Johann Kirsclmer, Jacob Csisko, Johann v. Gömöry, .Maria 
Hoszlosnik geb. G:il, l\Jichael sen. Nikl, Johann Hanko, Anton 
Hanko, Sofie Heutschy geb. Hoszlosnik, Susanna I-laniszko geh. 
Roszlosnik, Anna Szontagh, Pentcsilie Szontagh, Marie Csisko 
geb. Hanko, Anua Wittwe des S:mmel Fischer, Julianna Liptak 
geb. Duclinszky, Maria Gömöry'sche Erben, Susann~ Fischer geb. 
Gai, Justina Fabri geb. Gai, Alexander Hcutschy, Johann Lit
vimyi, Johann Lux, Simon Lux, Samuel Klincsik, Johann ßu1gcr, 
Michael Klincsik, Ludwig Kayser, Paul Görmöry, Maria Szarna 
geb. l\1lin:ir und deren etwaige Hechtsnachfolger hiemit aufge
fordert, binnen 90 Tagen, vom Tage der crstan Einschaltun"' 
dieser Kundmachung in das Amtsblatt cler Ungarischen Nach~ 
richten gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 1i4 
a. B. G. in Betrieb zu setzen, einen gemeinschaftlichen Bevoll
mächtigten nach Deutung des §. 188 a. B. G. zu bestellen und 
hierher anzuzeigen, und iiber die bisherige Unterlassung des 
steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift der§.§. 243 uud 244 a. ß. G. vorgegangen werrlen wir<!. 

Kaschan, am 5. September 1 &65. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Die11e Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen arti s t is eh eo Beigaben. Der Pränumerationspreia 
ist jährlich loco Wien 8 II. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im bng- und hüttenmännischen llfaschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als G ra ti s bei 1 a g e. Iaserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder P/2 Ngr. die gespaltene NonpareilleZPile Aufn11hm ... 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Kul Wlntenüta •Co. lo W!en.. 
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Die Anwendung des amerikanischen Verfah
rens der Petroleum-Gewinnung auf Galizien. 

Von Franz Posepny. 

(Fortsetzung.) 
Die dritte Classe von Brunnen, wo die Höhlungen 

mit offenen Canälen miteinander communiciren, sind dadurch 
charakterisirt, dass, wenn durch Einbaue irgendwo das 
Gleichgewicht gestört wird , dieses sich alsol?leich wieder 
herstellt. Die Bohrlöcher auf einem solchen Höhlensysteme 
werden die grösste Abhängigkeit von einander zeigen, und 
Eines kann dem Andern das ganze Oe! abzapfen. Durch Ent
weichung des „ head of the gas u . eines Brunnens wird der 
Oelspiegel eines andern Brunnens sich senken, kurz, es ist 
hier eine Unzahl von Combiuationen möglich. 

Ist die Gasmenge eine geringere, so können diese 
Brunnen auch einen iutermittirenden Charakter annehmen. 

Gasquellen sind stets zuverlässige Anzeichen des Oels, 
denn das Gas ist als ein sehr leichter Körper nicht geeignet, 
seine Richtung nach unten oder seitwärts zu nehmen; 
und es wird immer dem geradcsten und nächsten \Vege 
nach Oben folgen. 

Die Gasquellen sind in ganz Nord-Amerika sehr häufig 
insbesoudere in der Gegend des Erie·Sees, und sehr viele, 
hat man bei Bohrungen auf 8alzsoole erbohrt. 

In Galizien sind die Bekanntesten die des Hades 
I wo n i c und ferner die von 'l' ur a so w k a bei Krosno, 
welche l<'tztere schon vor 200 Jahren beschrieben wurden. 
In den meisten Fällen lässt sich ihr Zusammenhang mit dem 
Petroleum nachweisen. Ganz besonders bekannt sind die 
Gastjuellen von Taman, von Raku und des Schagdag 
unter dem Schlagworte „ die ewig c n Feuer." l\lan ver
wendet sie auch bereits in der Industrie zur Heizung, so 
seit u11erdenklichen Zeiten in China zum Abdampfen der 
Salzsoole, ferner neuester Zeit in Baku zur Heizung in den 
Paraffin-Fabriken, in Amerika zu verschiedenen Zwecken, 

In Galizien lassen sich Höhlen in dem Sinne des Herrn 
Prof. Eva n s nicht erwarten, denn solche pflegen beinahe 
ausschlie::;slich in Kalksteinen aufzutreten, unll dieses Ge
stein ist in den CarpathPn sehr untergeordnet entwickelt. 
Mithiu haben wir wenig Hoffnung, so ausgezeichnete n ftowing 

wellsu zu bekommen. Hingegen fehlt es nicht an porösen 
Streken, und Zerklüftungen spielen in Galizien eine grosse 
Rolle. Für die zweckmässige Anlage der Einbaue ist es 
hier mehr wie sonst irgendwo nothwendig, eine möglichst 
genaue Einsicht in die Lageruugsverhältnisse zu erlangen. 
Leider ist die Kenntniss des Laudes der Carpathen eine 
noch sehr unvollständige; sie reducirt sich im Ganzen auf 
die Resultate der U ebersichts-Aufnahmen der k. k, geolo. 
gischen Reichsanstalt, die eben in der Zeit noch bewerk
stelligt wurden, als noch das Petroleum keine so wichtige 
Stellung einnahm. Es ist zu erwiuten, qass die stets zuneh
mende Vlichtigkeit der Petroleum-Industrie und ihre natio
nal-ökonomische Bedeutung für Galizien und ganz Oester
reich, die Direction der k. k. geologischen Rciehsaustalt 
veranlassen werde 1 in den wichtigsten Oelgegenden de
t a i 11 i r t e Special-Aufnahmen vornehmen zu lassen. 

Ich habe die Carpathen auf meiner Reise auf drei 
Puncten berührt, im Westen zwischen Tescheu und Trencziu, 
in der Mitte zwischen Sambor und Unghvar und endlich im 
Osten an der Bukovina-moldauischen Grenze, und die 
grosse Uebereinstimmung auf so weite Distanzen begrün
deten die Ansichten, die ich hier im Kurzeu, insoweit sie 
die Oelvorkommnisse berühren, skizziren will. 

Der sogenannte Carpathensandsteinzug stellt sich bei 
näherer Untersuchung sehr complicirt zusammengesetzt dar; 
sowohl was die Verschiedenheit der Gesteine, als auch was 
ihre Lagerungs-Verhältnisse betrifft. 

Falls man nun die Gruppe von Gesteinen, die durch 
die bituminösen Schiefer und Mergel, und durch Auftreten 
von Meuilitopalen uncl Hornsteinen bezeichnet sind, zus11.m
menfasst, und auf einer Karte aufträgt, so präseutiren sich 
diese als eigene der Gebirgsachse parallel laufende Züge. 
'Vegeu Mangel an bezeichnenden Versteinerungen lässt sich 
ihr geologisches Alter nicht genau bestimmen, doch siud sie 
im Allgemeinen jünger als die Nummuliten führenden Sand
und Kalksteine der Eocänformation und jünger als die ma
rinen salzführenden Schichten der Miocäuformation. Die 
Züge dieser Gesteine sind in den älteren Gestt!ineu, die 
zum Eocänen oder zur Kreideformation gehören, eingeschlos
sen, gewöhnlich derartig, dass der ganze Schachtcomplex 
ein gleiches Einfallen hat. Da8 Auftreten dieser Züge kann 
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man entweder durch Verwerfungen oder durch Einfaltungen 
erklären. In beiden Fällen bezeichnet also je ein Zug eine 
Dislocations-Richtung. Schon bei einer aufmerksamen Be
obachtung einer guten hydrographischen Karte dieser Gegen
den muss der grosse Parallelismus der Läugsthäler auf· 
fallen; auch diese Erscheinung muBB in dem Baue des Ge
birges ihre Begrftndung haben, und schon diese Längs· 
thalrichtungen lassen auf eben soviele Spaltensysteme 
schliessen. 

Stellt man die Petroleumquellen auf diesen Karten 
zusammen, so sieht man sie in Reihen in den Zügen der oben 
berührten G·esteine und in Reihen in den Längsthälern an· 
geordnet. Sehr oft kommen sie nun in der Nachbarschaft 
dieser Gesteine vor, gewöhnlich aber uomirtelbar in den· 
selben. Es liegt also sehr nahe, ihre Entstehung an diese 
sie begleitenden bituminösen Gesteine zu knüpfen. 

Aue allen Beobachtungen geht deutlich hervor, dass 
das Petroleum vorzüglich häufig an den zerklüfteten Stellen 
vorkommt, so dass ich in meinem oben erwähnten Artikel 
die Meinung aussprach, dass gerade durch die schnellere 
Circulation der wirkenden Agentien auf den Klufteyetemen, 
falle sie bituminöse Gesteine durchsetzen, die Ausscheidung 
der Kohlen-Wasserstoffe in allen dreiAggrege.tsformen erfol
gen kann, 

Im Gegensatz zu dieser meiner Ansicht steht jene, 
die das Vorkommen der Zerklüftungen dadurch zu erklären 
sucht, dass diese Stoffe auf dem Wege nach Oben begriffene 
Destille.tionsproductc untenliegender Steinkohlenflötze sind. 
Ich habe diese Stoffe stets in Verbindung mit bituminösen 
Mergeln und Schiefern gefunden. So stehen in Boryslaw UD· 

mittelbar an der Südgrenze der Oelfelder schwarze Brand
schiefer und an den Oelfeldern von Schodnica bituminöse 
Mergelschiefer an. Wenn man ein Stück letzteren Gesteins 
in Salzsäure löst, so entwickeln sich nebst der Kohlensäure 
auch brennbare Kohlen-Wasserstoffe, und das Glas, in dem 
die Lösung vorgenommen wurde, wird von einer fetten Haut 
und von einzelnen Fettflecken an seinen Wandungen bedeckt, 
mithin scheiden sich daraus auch flüssige Kohlen- Wasser
stoffe als Oele ab. 

8obald nun das fertiggebildete Oel mit einem wasser· 
durchlassenden Gestein in Berührung kommt, imprägnirt es 
dasselbe zugleich mit dem Wasser, und werden nun diese 
wasserlässigen Gesteine von wasserdichten eingeschlossen, 
so werden die Oel-Ansammlungen älmliche Erscheinungen 
zeigen, wie die in Amerika nachgewiesenen Höhlensystecae. 
Dass ferner die Klüfte als weit verzweigte Kluftsysteme 
aufgefasst, ebenfalls die Rolle von Oel-Aneammlungen spie. 
Jen werden, ist einleuchtend. 

Die Unterscheidung von wasserdichten und was
s er 1 ä s s i gen Schachten wird hier also dieselbe, wenn nicht 
grössere Wichtigkeit haben, wie beim Studium der Circu
lation des Grundwassers. Grössere innerhalb des Oelgebir· 
ges zusitzende Wassermengen bringen zugleich auch mehr 
Oe! mit, selten kommt das Oe! ganz trocken zum Vor
schein. 

Es ist zu erwarten, de.es, wenn das Oel den atmos
phärischen Einflüssen ausgesetzt wird, dasselbe mannigfach 
verändert werden muss. Durch eine Oxydation und theil
weise durch Verfl.üchtigung entstehen die Theere, und bei 
lange fortgesetzter Einwirkung die Asphalte. Dies muss 
natürlich stets in der Nähe des Tages stattfinden, insbeson
dere wenn die Circulation eine geringere ist, so dass das 

Oe! in den Gesteinsräumen oder in den Klufträumen stag
nirt, und die Folge davon sind die mit Asphalt imprägnirten 
Gesteine. Tritt aber der Theer mit dem Wasser in einer 
Quelle zu Tage, so sickert es in die poröse Dammerde ein, 
und verursacht die grossen Asphaltmassen e.n der Ober
fläche. Es ist ersichtlich, welcher Vorgang beim Anfahren 
einer ölführenden Kluft oder einer ölführenden Schicht 
stattfindet. Ist das ölführende Medium nicht von wasser
und gasdichten Gesteinen eingeschlossen, so wird das Oe! 
in den Einbau lediglich durch den hydrostatischen Druck ein
gepresst, insolange sich nicht im Einbaue eine Wasser· oder 
Oelsliule ansammelt, die diesem Drucke das Gleichgewicht 
hält und sodann das Oel am Ausfliessen hindert. Findet 
aber das Gegentheil statt, so wird das Oe! und Wasser 
durch den Druck der angesammelten Gase eingedrückt. 
Ersteres ist mehr in Galizien, Letzteres mehr in Amerika 
der Fall. 

Die Gase der galizischen Oelfelder sind noch nicht ge· 
ne.uer untersucht, doch dürften sie eine ähnliche Zusammen
setzung haben, wie jene von Baku auf Abseron, die Schmidt 
und Bunsen untersuchte. Sie bestehen aus 92-97 % 
leichtem Kohlen-Wasserstoffgas v. Grubengas C 11.i• 0-4 % 
ölbildendem Kohlen-Wasserstoffgas oder Leuchtg"s CH, 
0-2 % Stickstoff und 0-3 % Kohlensäure. Sie haben 
also eine ganz analoge Zusammensetzung, wie die schlagen
den Wetter der Steinkohlengruben. 

Nebstdem sind ihnen Dämpfe von den leichtflüchtig
sten Oelen beigemengt, die ihren aromatischen Geruch be
dingen. Es ist bekannt, dass die Kohlen-W 11sserstoffgase 
diAse Dämpfe begierig aufnehmen, und dadurch eine inteu
sivere Leuchtkraft gewinnen, und darauf ist die Methode 
der Carbonieirung der Leuchtgase gegründet. 

Die Explosionen in den Oelfeldern sind sehr häufig. 
Sehr oft wirken sie zündend, die öltriefenden Schächte ge
rathen in Brand, und e.n ein Löschen ist selbstverständlich 
gar nicht zu denken. Besondei·s ist Sc h o d n i ca schon 
einigemal durch solche Brände heimgesucht worden, die 
durch Explosionen veranlasst wurden. Auch ich fand nir
gends Sicherheitslampen in Anwendung, im Gegentheil fand 
ich die gröeste Nachlässigkeit allgemein verbreitet. Einige 
Versuche, die ich mit einer Lampe Ostrauer Construction 
durchführte, zeigten stets ein plötzliches Aufflsckern und 
Erlöschen der Flamme. Jedenfalls waren die beigemischten 
Ethyl - Butyl-Gase und die Amyl-Dämpfe schuld, und es 
unterliegt keinem Zweifel, dass man für jeden Fall brauch
bare Sicherheitslampen durch einige Abänderungen in der 
Construction herstellen kanu. 

Die ersten Arbeiten, bevor mo.n sich zu einem Einbaue 
entscheidet, sollten in dem sorgfältigsten Studium der La
gerungs-Verhältnisse bestehen, und das auf der Oberfläche 
nicht scharf Erkennbare durch eine Art von Schürfungen 
auf eine gewisse Tiefe verfolgt werden. Es sollten die Zer
klüftuugen aufgesucht und derartig aufgeschlossen werden, 
dass man von dem Kluftsysteme eine klare Vorstellung be· 
kommt, um den Ort des Einbaues zu bestimmen. 

Von den Anzeichen verdienen die Gasexh alationen die 
grösste Berücksichtigung, und ebenso ist auf bestehende 
Oelquellen oder auf bereits versiegte, doch durch die As
phaltlager bezeichnete Oelquellen das grösste Gewicht 
zu legen. 

In vielen Fällen sind Erwägungen nothwendig, ob 
nicht der Oelquelle sei bat Aufmerksamkeit geschenkt werden 
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soll. Man kann nämlich bei günstigen Terrain· Verhältnissen 
durch einige leicht zu bewerkstelligende Entblöeeungen der 
Sickerßächen bescheidene Oelquantitäten andauernd ge· 
winnen. So z. B. liesse eich dies in vielen Fällen durch 
einen stollenartigen Einbau bezwecken; derselbe müsste, um 
das Gestein vor Abkühlung zu schützen, verbühnet und mit 
einer verechliessbaren Kaue überbaut werden. Von Zeit zu 
Zeit braucht man nur das in den Absatzkästen sich ang•:eam
melte Oel abzuschöpfen. Die eo gewinnbaren bescheidenen 
Quantitäten könnten durch Benützung mehrerer Quellen 
auch nahmhafter werden, wobei hauptsächlich zu berücksich
tigen ist, dass dabei bloss die Kosten der ersten Anlage, 
und keine Förderungs-, Wasserhaltungs· und andere Kosten 
anlaufen. Hat man aber Hoffnung, mit einem seigeren Ein· 
baue das ölführende Gestein zu erreichen, so hat man die 
Wahl zwischen Schlichten und Bohrlöchern. 

(Schluss folgt.) 

Weitere Berichte über das N obel'sche Sprengöl. 

In Nr. 37. brachten wir einen Bericht des nBergge ist" 
aus Bochum vom 14. August, über dieses neue Sprengma· 
terial. Wir finden in einer der letzten Nummern desselben 
Fachblattes wieder eine Reihe von Versuchen erwähnt, 
(Berggeist, Beil. zu Nr. i4) welche wir unsern Lesern mit
zutheilen uns nicht versagen dürfen, weil über derlei Erfin· 
dun gen eben nur vielfache Versuche ein verlässliches 
Urtheil begründen können. 

Diese Mittheilung lautet: Während der Monate Juni, 
Juli und August d. J. sind in den Gruben etc. der Vieille
Montagne zu MoresnPt bei Aachen mit diesem Spreng
mittel Versuche mannigfacher Art ausgeführt worden. Das 
Gutachten des Hrn. Obersteigers Kraus s fasst die Resul
tate, wie folgt, zusammen: 

n Versuche über Tage. 1) Versuche im festen D o 1 o mit. 
Ein Bohrloch wurde 8 Fuss tief, mit % Zoll Durchmesser 
niedergebracht. Dasselbe hatte nach der Wurfseite oben 
8 Fuse und unten ca. 12 Fuse Gestein vor. Es wurde mit 
einem Liter Sprengöl*) geladen und abgefeuert. Die Wir· 
kung war überraschend, indem ungefähr 60 bis 80 Cubik
meter Gestein losgeriosen wurden. - 2) Versuch in einem 
Letten vorkommen, s. g. rother Bolus, welcher sehr 
fett und zähe ist. Mit einem Lettenbohrer wurde ein Bohr· 
loch von 2 Zoll Durchmesser 12 Fuss tief gebohrt. Dasselbe 
hatte nach der Wurfseite 12 F. oben und unten ca. 18 Fuss 
vor. Mit 11; 2 Liter Sprengöl geladen, wurden in dieses 
kleine Steine geworfen, damit es ungefähr 3 Fuss des Bohr
loches ausfüllte. Hierauf wurde der Schuss abgefeuert, und 
war die Wirkung eine grossartige. Ein ganzer Berg wurde 
gehoben und nach allen Seiten hingerissen. Nach vorne war 
der Bolus ganz zertrümmert, nach jeder Seite hin über 12 F. 
und nach hinten 6 bis 8 Fuss mit Sprüngen durchzogen. 
Die Erdmasse, welche gehoben und gerissen wurde, beträgt 
ungefähr 6000 Cubikfuss. Das Sprengöl bat sich hierbei 
vollkommen bewährt, während gewöhnliches Bergpulver 
sich in dieser Masse zerschlägt und fast gar keinen Effect 
hat. Da wo man ähnliche Thone oder Letten wegzuräumen 
hat, würde das Losmachen mit Nitroglycerin kaum die 
Hälfte an Arbeitslohn kosten, als solches bisher der Fall 

*) 1 Liter Sprengöl wiegt 3'/~ Pfd. Zollgewicht. - 1 Cubik· 
meter = 2i Cubikfuss. 

war, wenn es mit der Keilhaue gewonnen wurde. - 3) V er
such in einem K a 1 k s t e i n b r u c h in der Nähe der Ern· 
maburg. In eine 30 F. hohe und über 50 F. fast seiger 
und frei stehende Wand von eehr festem compactem Kalk
stein wurde ein Bohrloch von 1 % Zoll Durchmesser 10 F. 
tief gebohrt, mit 11/2 Liter Sprengöl geladen, und nachdem 
der Sicherheitszünder bis ins Oel gebracht, mit losem Sande 
besetzt. Das Bohrloch stand in einem Drittel der Länge 
der Wand und hatte nach der Wurfseite 10 Fuss vor. Ale 
der Schuss losging, war die Erschütterung auf 40 bis 50 
Schritte vom Bohrloch entfernt noch eo stark, dase dieselbe 
mit einem leichten Erdbeben verglichen werden kann. Die 
Wirkung des Schusses war ebenfalls eine sehr groseartige. 
Nach der längeren Seite vom Schuss war das Gebirge über 
20 F. weit gerissen und nach der kürzeren Seite waren 
die Risse hie in den Berg hinein wahrzunehmen. Völlig los· 
getrennt und geworfen hatte der Schuss verhli.ltnissmässig 
wenig, obenan 2 8. 3 Cubikmete1· meist in grossen Blöcken; 
aber die ganze mit Sprüngen durchzogene Masse, welche 
eich mit der Keilhaue und Brechstange resp. mit Keil und 
Schlägel, unter Anwendung einiger kleiner Hülfsschüsee, 
gewinnen liess, beträgt 3 a 4000 Cubikfues. Bei allen Ver· 
suchen hat sich herausgestellt, dass ein Werfen des Gest.eins 
resp. Wegschleudern auf grössere Entfernung, wie dieses 
beim Sprengpulver fast immer der Fall ist, nicht vorkommt, 
sondern dlies eich der Effect auf ein ausgedehntes Reissen 
und Zertrümmern der Masse beschränkt; mithin ist das 
Sprengen des Gesteine mit Sprengöl auch nicht so gefähr· 
lieh, als das mit Pulver, und daher bei Steinbrüchen und 
Tagebauen überall zu empfehlen. 

Versuch in der Grube. In einem Feldorte vou 1 Ltr. 
Breite und gleicher Höhe wurde ein Bohrloch über der 
halben Höhe in der Mitte des Orte, unter einem Win
kel von 300, sieben Fuss tief, mit 5/ 4 Zoll Durchmesser 
im Galmei geschlagen, so dass das Tiefste des Bohrloches 
etwas über die Sohle des Orts zu stehen kam. Das Loch 
wurde mit 1 1

/ 2 Liter Sprengöl geladen und, nachdem der 
Sicherheitszünder eingebracht, mit Sand besetzt und abge· 
feuert. Es erfolgte ein dumpfer Knall, welcher fast in der 
ganzen Grube verspürt wurde. Die Wirkung war folgende: 
Vorne 11.n dor Mündung des Schusses war das Gebirge in 
einem Durchmesser von 4 hie 5 F. geriss1m (gestuckt). 
Beim Aufräumen ergab eich, dass in der Gegend, wo das 
Sprengöl eich befand (Kammer), der Galmei ganz zermalmt 
war. Ein Raum von 2 F. Tiefe und 1 F. Durchmesser in 
der Neigung des Bohrloches war ganz voll Galmeimehl. 
Rings um besagtes Loch stand jedoch der Galmei überall 
fest au. Um nachzuweisen, ob die Natur des Galmeiee diese 
ei"'enthümliche Wirkung hen·orgebracht, liess ich in einer 
a:deren Strecke einen Schuss, wie der vorerwähnte, unter 
gleichen Verhältnissen ansetzen und abfeuern, und ergab 
sich dabei eine ganz ähnliche Wirkung. - Von den Gasen, 
welche das Sprengöl beim Explodiren hinterlicss, bekamen 
alle welche den Versuchen beiwohnten, ohne Ausnahme 
Ko~fsehmerzen1 welche bei einigen Arbeitern, di~ lä.nger 
darin aushalten mussten sehr heftig wurden. Bei einem 
stellte sich sogar Erbre~hen ein. Tages darauf wurde ein 
neuer Versuch in einem Gesenk, ebenfalls im Galmei ge
macht. Ein Bohrloch von % Zoll Durchmesser wurde 5 F. 
tief geschlagen, mit % Liter Sprengöl ?daden u~d abge
feuert. Auch hierbei war der Knall wiederum em ganz 
dumpfer und die Erschütterung ebenfalls sehr stark. Die 

* 
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Wirkung war merkwürdigerweise ganz ähnlich, wie bei den 
zwei vorerwähnten Schüssen, indem der Galmei auf ca. l F. 
Durchmesser im Bohrloche, wo eich das Sprengöl befand, 
ganz zerbröckelt war. Auch hier bekamen die Arbeiter 
Kopfschmerzen, wie am vorhergehenden Tage. - Tages 
darauf wurde abermals ein anderer Versuch im Schmal
graferstollen im festen compacten Kalkstein gemacht. 
Der Stollen ist 7 F. hoch, oben 3 1

/ 2 P. und unten 5 1/ 2 F. 
breit. Es wurde ein Bohrloch von % Zoll Durchmesser in 
der Mitte des Stosees unter einem Winkel von 40°, 5 Fuss 
tief gebohrt. Dasselbe wurde mit 1/ 2 Liter Sprengöl geladen 
und abgefeuert. Der Knall war stärker und heller, als bei 
den anderen Schüssen, und es entstand eine solche Luft
pressung, dass die W etterthüre am Luftschacht, 7 5 Meter 
vom Ort entfernt, aus den Angeln gerissen wurde. Der 
Schuss stand zu gespannt, so dass die Ladung zum Loch 
herausgegangen war und den Besatz herausgeworfen hatte. 
Das Loch wurde zum. zweitenmale geladen und abgefeuert, 
warf aber wieder nicht, sondern das Gebirge in der Kammer 
wurde zerbröckelt und zermalmt, wie bei den vorerwähnten 
Schüssen. Icu war nun überzeugt, dass auf diese Weise die 
Anwendung des Sprengöls in der Grube nicht vortheilhaft 
sein wird, und machte nun die Versuche mit gewöhnlichen 
kleineren Schüssen, bergmännisch erfahrungsmässig ange
setzt. Am 26. Juni hatte ich vier Einbruchschüsse, jeden 
ca. 26 Zoll tief, bohren lassen. Die Löcher standen sehr 
gespannt und wurde jedes mit ca. 2 Cubikzoll Sprengöl 
geladen und geschossen. Jedes m a 1 h a t t e der 8 c h u s s 
s e h r g u t g e w i r kt u n d bis au f d i e S o h 1 e d e s L o
c h es g e w o r f c n. Der Knall war jedoch zu stark und das 
geworfene Gebirge ganz zertrümmert, der Schuss also mit 
zu viel Sprengöl geladen gewesen. Zwei Firstenschüsse, 
welche mit je 1 Cubikzoll Sprengöl in einer kleinen blecher
nen Büchse geladen waren, wurden ebenfalls geschossen, 
und war die Wirkung eine ausgezeichnete. Alles, was die 
Schüsse vorhatten, wurde mit diesem geringen Quantum 
Sprengöl complet losgerissen und geworfen. Auch fand sich, 
dass die Schüsse nicht mehr eo stark krachten, wie die 
vorherigen. Leider stellten sich bei allen Anwesenden, ohne 
Ausnahme, wieder die Kopfschmerzen und bei zwei Arbei
tern sogar Erbrechen ein. Ich selbst spürte an beiden Schläfen 
ein Anschwellen der Adern und ein fortwährendes Hämmern 
in denselben. Dies hinderte mich j~doch nicht, am folgen· 
den Tage 6 Einbruchschüsse mit dem Sprengöl zu versuchen. 
Hierbei wurde jedes der 24 bis 26 Zoll tiefen Löcher mit 
kaum 1 Cubikzoll Sprengöl geladen und abgeschossen. 
Jedesmal war die Wirkung überraschend gut, indem die 
ganze vorstehende Masee losgerissen wurde, so dass bei 
keinem der Löcher etwas anstehen blieb, wie dieses so häu
fig mit dem gewöhnlichen Sprengpulver der Fall ist, wo dann 
eine sogenannte Orgelpfeife von 4 bis 6 Zoll im Tiefsten 
des Loches stehen bleibt, namentlich wenn der Schuss et
was gespannt steht. Statt des Besatzes mit Sand, bediente 
ich mich bei diesen Schüssen des Letten. Ich liess s. g. 
Lettennudeln machen und schob mit dem Krätzer eine sol
che Nudel von weichem Letten bis auf den Sicherheitszün
der, dann eine trockene Nudel und so abwechselnd bis das 
Loch voll war. Ich glaube sogar diesem Besatze den Vor
zug geben zu müssen, da man denselben bei ailen Schüssen, 
auch bei denen, die nach oben gehen, bequem anwenden 
und den Schuss noch rascher, als wie mit Sand besetzen 
kann. 

,, Nach diesen Versuchen kann ich mit voller U eber
zeugung aussprechen, dass die Wirkung des Sprengöls auch 
in der Grube in jeder Beziehung vortrefflich ist und vor 
dew gewöhniichen Sprengpulver bei Weitem den Vorzug 
verdient. So lange iudess die schädliche Einwirkung auf 
das Befinden des Arbeiters nicht beseitigt werden kann, 
nrnss dessen ungeacht~t auf seine Anwendung unter Tag 
verzichtet werden, es müsste denn bei solchen Arbeiten 
benutzt werden, wo der Wetterzug besonders lebhaft ist. 
Die eigenthümliche Einwirkung auf das Nervensystem <ler 
Arbeiter muss wohl von der schädlichen Zus.;mmensetzung 
der bei der Verbrennung des Nitroglycerin' s entstehenden 
Gase herrühren, obgleich dieselben keinen besondern Ge
ruch entwickeln und die Theorie gegeu die Bildung von 
schädlichen Verbindungen zu beweisen scheint; tlas Factum 
ist indess unläugbar, und es ist auch nicht wahrscheinlich, 
dass die Arbeiter sich daran gewöhnen können, indem un -
sere Kopfschmerzen am 2. uud 3. Tage heftiger und länger 
andauernd waren, als am ersten. Bis auf Weiteres wird 
also wohl die Anwendun5 dieses interessanten und vorzüg
Lchen Stoffes auf oberirdische Arbeiten - Steinbrüche, 
Einschnitte etc. - und auf grosse, gutgelüftete Tunnel
bauten beschränkt bleiben müssen. t1 

Die Mergelkalke zu Häring in Tirol, ihre che
mische Zusammensetzung und ihre Anwend

barkeit zu hydraulischem Kalkmörtel. 
Von A. von K ri p p, k. k. Hauptprobirer in Hall. 

Das k. k. Bergamt in Häring sendete au das chen1ische 
Laboratorium in Hall mehrere Mergelsorten vom Hangenden 
des dortigen Braunkolilenflötzes zur analytischen Unter
suchung in der Absicht ein, um aus der chelilischen Zu
sammensetzung derselben die Kenntniss ihrer Brauchbar
keit zur hydraulischen Kalkbereitung und die Aufklärung 
über ihr in dieser Hinsicht durch die Praxis bereits festge
stelltes Verhalten zu erlangen. 

Der Erfahrung zu Folge wird nun eine gewisse Partie 
dieses mächtigen Mergellagers zur Bereitung einer sehr 
guten Qualität hydraulischen Kalkes tauglich befunden, und 
es liegt daher die Frage nahe, warum eben nur diese Schicht 
und nicht auch die darüber und darunter liegende zu dem
selben Zwecke zu verwenden sei. Da nun hydraulische 
Mörtel im Berg- und Hüttenmännischen Haushalte hie und 
da eine wichtige Rolle spielen, und das Roh-Material hiezu 
wohl häufiger, als man vermuthet - besonders in der Nähe 
von Kohlenflötzen - zu finden ist, so dürfte die Veröffent
lichung der Resultate dieser Untersuchungen nebst einigen 
für die Praxis daraus hervorgehenden Winken nicht unwill· 
kommen sein. 

Der nördliche Abhang der Westalpen zP-igt sich in 
einer weitbin laufenden Kette von einem Saum einer tertiä
ren Mergelablagerung begrenzt, die an vielen Stellen das 
Hangende nicht unbedeutender Kohlenflötze bildet. In dieser 
Reihe erscheint die eocäne Tertiär-Terrasse von Häring, 
berühmt durch eine in ihr eingeschlossene an Formen wun
derbar reiche urweltliche Flora. Das unmittelbar Hangende 
des dortigen Kohlenlagers ist ein bituminöser Kalk mit 
zahlreichen Pflanzenresten. Darauf liegt ein mächtiges 
Mergellager von massiger Structur, die in verschiedenen 
Tiefen, in der Färbung und in der Beschaffenheit ihrer 
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kleinsten '!'heile nicht zu verkennende Unterschiede zeigt. 
Zunächst dem bituminösen Kalke ist nämlich diese Schicht 
von Bitumen leicht braun gefärbt, mit ziemlich vielen Schaal
thier-Resten gemengt, von unebenem Bruch und mehr grob
körniger Structur. (.Nr. 1.) Sie gebt allmii.lig in ein fein
körnigere~ Gestein von grünlich grauer Farbe über, woriu 
einzelne weisse Glimmerblättchen zum Vorscbein kommen. 
(.Nr. 2.) Diese Schicht ist es, welche Jas :\Iatcrial zum hy
draulischen Kalke liefert. Gegen Tag zu ist das Gestein 
am feinkörnigsten, von hellgrauer Farbe und grossmusche
ligem Bruche, mit vielen Glimmerblättchen untermengt. 
(.Nr, 3.) Im ganzen genommen ist dieses l\lergellager nur , 
ein a.llmäliger Uebergaug iu die bezeichneten Abänderun
gen Nr. 1, 2, 3, und k;nn im Allgemeinen ein ziemlich fein
körniger, saudsteinartiger l\Iergelschicfer genannt werden. 

Die chemische Zusammensetzung dieser Gesteins-Va
rietäten ist in der nachstehenden Tabelle ersichtlich: 

A. 
In Salzsäure unlös. Rück-

stand (Thon) . . 
Kohleusauser Kalk 
Kohlensaure Talkerde 
Thonerde 
Eisenoxyd 
Kali 
Natron. 
Phosphorsäure 
Schwefelsäure 
'Vasser 
Organische Substanz und 

Verlust 
Phosphorsaurer Kalk • 
Kohlensaures Eisenoxyclul 
Bitumen 

B. Der Rückstand (Thon) 
enthält: 

Quarzsand 
Gebundene Kieselerde 
Thon erde 
Eisenoxyd 
Kalkerde. 
Talkerde. 
Kali 
Natron. 

C. Die Bestandtheile des in 
Salzsäure löslichen und des 

unlösl. Theiles summirt: 
Kieselerde . . . . , 
Kohlensaure Kalkerde 

n Talkerde 
Thonerde 
Eiseuoxyd 
Kalkerde. 
Talkerde 
Kali 
Natron ......... . 
Wasser und organische Sub-

stanzen 

l\Iergelschiefer Bitumi- _________ _ 

nöser I Nr. 21 
Kalk Nr. 1 (hy<lrl. Nr. :1 

Kalk) 

0.33 17.fJb 22.51 28.66 
93.09 i4.53 66.20 5i.85 

3.32 3.63 4.44 5.44 
- 1.38 2.31 3.88 
- 0.54 1.68 2.19 l nicht l nicht 0.16 1 nicht 

bestimmt bestmt. 0.05 \bestimmt 
- - 0.07 

1 detto - - 0.05 

} } 2.13 
1.E!i 

} 2.04 1.06 
O.li6 

0.50 - - -
0.36 - - -
1.34 - - -

100.00 99.79 iOoJiO iö0]6 - - - -
- 6.05 9.55 10.61 
- 6.i6 b.60 11.51 
- 2.33 2.42 3.32 
- 1.22 0.54 1.13 
- 0.42 0.38 0.5!1 
- 0.21 0.17 0.32 
-

10.59 
0.78 

1 
1. lS - 0.22 - - - -- 17.58 22.66 lb.66 - - -

- 12.81 18.15 22.11 
- 74.53 66.'W 5i.B5 
- 3.63 4.44 5.44 
- 3. 71 4.i3 i.20 
- 1.76 2.22 3.32 
- 0.42 0.39 0.60 
- 0.21 0.1 i 0.32 
-

10.59 
0.95 

1 
1.18 

- 0.27 

- 2.13 1.8i 2.04 - - - -- 99.i9 99.:rn lU0.06 

Aus der Tabelle A. ersehen wir, dass das ganze über 
dem bituminösen Kalk liegende Mergellager (Nr. 1, 2, 3,) 
eine grosse Regelmässigkeit in der Vertheilung ihrer Be
standtheile und ziemlich proportiouelle Verhältnisse zeigt. 

Der Gehalt an Thon, kohlensaurer Kalkerde, Thonerde und 
Eisenoxyd nimmt von der Tiefe gegen Tag in dem Maasse 
zu, als der Geha.t au kohlensaurer Kalkerde abnimmt. 
Diese Thatsacbe beweist, dass die Bildung dieses Sl·diment
G esteins in einem Zustande grosser Ruhe stattgefunden 
hilbe, welche den in den tertiären Gewässern zugeführten 
Stoffen eiu ungestörtes Absetzen gestattet haben mag. Dass 
der Thongel.ialt gegen .:lie Tiefe zu abnimmt, dürfte einer
seits in der zunehmeuden Verwitterbarkeit der benachbarten 
Uebergangs-Gcbirge, anderseits aber in der physicalischen 
Eigenschaft des feinen, schlammartigen und glimmerreichen 
Thone~, sich lange suspeadirt zu erhalten und erst zuletzt 
sich niederzuschlagen, seine Ursache haben. 

Aus der Tabelle B. ergiebt sieb, dass der Quarzsand 
und die Kieselerde der Silicate nahezu in gleichen Theilen 
vorhanden sind, und dass das Silicat in Salzsäure entweder 
nicht ganz unzersetzbar oder dass unverbundene Thonerde 
vorhanden ist, da sich die Hälfte dieser letztern in der 
salzsauren Lösung vorfindet. 

Die Tabelle C. endlich zeigt, dass die Mergelschicht 
Nr. 2 das :\lateriale für die hydraulische Kalkfabrication -
mit unwesentlichen Differenzen das arithmetische lllittel 
zwischen den Schichten Nr. 1 und Nr. 3 darstellt, und dass 
daher eine Men~ung dieser 2 letztem Schichten zu gleichen 
Theilen, zu ebenso guten Resultaten führen sollte, wie sie 
mit Nr. 2 erreicht werden, indem die Verbindungs· Zustände, 
worin sich di~ maassgebenden Bestandtheile befinden, bei 
allen drei Sorten genau dieselben sind. 

Nachdem man durch diese Un1ersuchungen zu einem 
allgemeinen U eberblick der chemischen Coustitution der 
vorliegenden lllergel gelangt war, unterzog man <lieselbeu 
einigen praktischen Versuchen im kleineren Maassstabe, 
wozu der Probir-Muffelofen verwendet wurde, in dem die 
Temperatur nach Erforderuiss regulirt werden konnte. 

Zuerst wurden alle drei Sorten in beiläufig einen Zoll 
grossen Stücken auf grossen Röstscherben in die Muffel 
gebracht und einer gewissen Hitze so lange ausgesetzt, bis 
die Stücke zwar durchgebrannt, aber nicht aller Kohlen

säure beraubt waren. 
In einem zweiten Versuche wurden frische Stücke von 

derselben Grösse so lange gebrannt, bis alle Kohlensäure 
ausgetrieben war, was schwer und nur nach langem Bren
nen zu erreichen war. 

Endlich wurde in einem dritten Brande eine andere 
Partie im Gebläse-Ofen einer solchen Temperatur ausge
setzt, dass die Ränder zum Schmelzen kamen, was aber 
bei Mergel .Nr. 1 nicht gelang, der dabei in kleine leicht 
zerreibliche Stückchen zerfiel. 

Sämmtliche neun Probeposten wurden fein gepulvert, 
dann mit Wasser zu einem Brei anzumachen und in Ballen 
zu formen gesucht, welche in Wasser gelegt wurden. -Bei 
der Behandlung mit W asstr zeigten sich nuu folgende Er

scheinungen: 
Mergel Nr. 1. a. Die schwach gebrannte Probe -aus 

der nicht alle Kohlensäure entfernt war - erwärmte sich 
ziemlich stark mit Wasser und erstarrte schnell zu einer 
grusigen !\fasse, die sich nicht mehr zu einem Ballen formen 
liess. b. Die stärker gebrannte Sorte erhitzte sich noch 
mehr mit Wasser und erstarrte augenblicklich zu einem 
steinharten Kuchen, Zu bemerken ist, dass auch hier noch 

etwas Kohlensäure vorhanden war. 
c. Die dritte zu Pulver gebrannte Sorte, die keine 
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8pur von Kohlensäure mehr enthielt, erhitzte sich sehr st11rk 
und verhielt sich ähnlich wie a, 

Da man in diesem ohnehin mehr grobkörnigeren Mergel 
Nr. 1 im gepulverten Zustande mit der Lupe viele grössere 
Quarzkörner entdecken konntl', so wurde eine Partie des 
rohen Mergds fein zerriebt·n, dann mit Wasser zu Ballen 
geformt und neuerdings gebrannt. Nun zog das Pulver an -
obwohl sehr langsam - erreichte nach ungefähr 14 Tagen 
eine ziemliche Härte und gab am Ende einen gut erhärteten 
Mörtel. 

M er g e 1 Nr. 2. a'. Die schwach gebrannte Probe er
wll.rm te sich nicht mit WasRer, der daraus geformte Ballen 
nahm einige Consistenz an, blieb aber längere Zeit weich, 
und erhärtete sehr langsam. 

b'. Die stärker gebrannte Sorte erwärmte sich wenig 
mit Wasser und war nach einigen Minuten schon so hart, 
dass ein Druck mit dem Fingernagel nur eine schwache 
Spur hinterliess. Nach 11/ 2 Jahr langem Liegen in Wasser 
war dieser Ballen so fest, dass ihn nur ein Hammerschlag 
in zwei Theile zu brechen vermochte, die auch ausser dem 
Wasser nichts von ihrer Festigkeit verloren. Portland-Ce
ment kann nicht härter werden. 

c'. Die schlackig gebrannte Probe dieses Mergels Nr. 2 
erwärmte sich uicht mit Wasser, zog zwar etwas langsamer 
au, wurde aber zuletzt ebenso fest, ja noch viel dichter, 
als die Probe b'. Nach 11fi Jahren an die Luft gebracht, 
nahm der Ballen selb"t von harten Gegenständen keinen 
Eindruck mehr an, veränderte aber nach einigen Tagen schon 
seine dunkelgraue Farbe in lichtgrau, und liess sich dann 
mit dcrHandzerbröckeln. Der Uuterschied zwischen b' und 
c' ist demnach in Bezug ihres Verhaltens so wie auch im 
äussern Ansehen sehr auffallend. b' hat erhärtet eine gelb· 
liehe Farbe, die im Wasser und an der Luft unverändert 
bleibt; c' hingegen ist im Wasser dunkelgrau und wird an 
der Luft hellgrau. Die Bruchflächen von b' sind uneben, 
zakig und bei weitem nicht so feinkörnig, wie die der Probe 
c', welche ein ausserordentlich dichtes und feines Gefüge 
mit mehr muscheligem Bruche zeigt. Diese Erscheinungen 
haben theils chemische, theils physicalische Ursachen. Das 
glasig Brennen hat die Bildung von Eisenoxydul-Silicat zur 
Folge, daher die duukle Farbe und die Verwitterbarkeit an 
der Luft, deren Kohlensäure-Gehalt dieses, wie es scheint 
in trockener Luft höcht unbeständige Silicat in kurzer Zeit 
zu zersetzen im Stande ist. Dagegen lässt sich ein verglas· 
tes Produet viel feiner pulvern und die Form der Puher
theilcheu gestattet eine viel innigere Verbindung unter den
selben, was durch die grosse Dichtigkeit der Probe c' be
stätiget ist. 

Mergel Nr. 3. a". Die schwach gebrannte Probe, 
sowie auch die stärker gebrannte b" erwärmten sich nicht 
mit Wasser und gaben ein Product, das wohl etwas anzog, 
aber keine Festigkeit erlangte. Die schlackig gebrannte 
Probe c'' nahm gar keine Consistenz mehr im Wasser an, 
Dagegen erhielt man aus einer Partie dieses Mergels, die 
in der höchsten Ofen-Temperatur eingetragen und nach 1/

2 
Stunde wieder herausgenommen wurde, ein Product von 
mittelmäs::iger Härte. 

In einem weiteren Versuche wurden gleiche Theile 
von Nr. 1 und Nr. 3 - nachdem sie vorher fein gepulvert 
mit Wasser zu einem steifen Brei angemacht und zu klei
nen Kugeln geformt worden - so lauge gebrannt, bis alle 
Kohlensäure ausgetiieben war. Man erhielt so einen gut 

und schnell erhärtenden hydraulischen Kalk, der aber doch 
die Qualität von Nr. 2 b' nicht erreichte. 

Ueberdies versuchte man durch Mengen der Mergel
sorte Nr. 1 mit Quarzpulver im Verhältniss von 100-12, 
und des Mergels Nr. 3 mit gepulvertem Kalk im Verhältniss 
von 100-10 und Brennen dieser Gemenge, Cemente dar
zustellen. Man erhielt auf diese Weise aus beiden Mergeln 
hydraulische Kalke, die wohl langsam nnzogcn, aber am 
Ende doch brauchbare Producte lieferten. 

Die Erklärung für diese Erscheinungen -·-· für die 
meisten wenigstens - finden wir in den vielen Arbeiten, 
die über diesen Gegenstand in verschiedenen Zeitschriften, 
wie: Erdmann's Journal der Chemie, Dingler's politechni
schem Journal, Annales des mines etc. bekannt gemacht 
wurden, und welche Herr v. Fuchs in seiner gekrönten 
Preisschrift darüber so glänzend eröffnete. 

Kieselerde und Kalkerde sind die Stoffe, welche durch 
ihre allmälige Verbindung zu einem Silicat hauptsächlich das 
Erhärten der hydraulischen Mörtel im Wasser, wovon stets 
ein bestimmter Th eil in die Verbindung eintritt, veranlassen. 
Es geben demnach sämmtliche Gesteine, die im natürlichen 
Zustande kohlensauren Kalk und Thon enthalten, nach dem 
Brennen mehr oder weniger im \Vasser erhärtende Mörtel, 
wenn der Thon oder der Kalkgehalt eine gewisse Grenze 
nicht übersteigt. Ebenso erlangen künstliche Gemenge von 
Thon oder blossem Quarz mit Kalk nach dem Brennen 
hydraulische Eigenschaften. Gepulverter Opal gibt mit 
Aetz.Kalk schon ohne vorheriges Brennen ein im Wasser 
erhärtendes Product, was beim gepulverten Quarz nicht der 
Fall ist. Der Grund liegt in der grossen Cohärenz des Quar
zes - seiner kleinsten Theile - welche durch Glühen erst 
geschwächt werden muss, während die Kieselerde des Opals 
sich ähnlich der chemisch präparirten Kieselerde, d. h, viel 
weniger cohärent verhält. Glüht man z. B. 3 Theile Quarz 
mit 1 Theil Kalk, wodurch der Verbindungszustand eines 
sauren Silicates erzielt und die Kieselsäure aufgeschlossen 
wird, so wird die Cohärenz der Kieselerde noch vollstän
diger gestört, als wenn man den Quarz bloss für sich glüht. 
Mengt ml\n nun dies Glühproduct im Verhältniss von 6: 1 
mit Kalk, so erlangt diese Masse nach 4-5 Monaten im 
Wasser eine Härte wie Marmor. Fein· gepulverter Feldspat h 
mit kaustischem Kalk gemischt, erhärtet ebenfalls nach 
längerem Liegen im Wasser. Noch fester wird die Masse, 
wenn der Feldspath zuvor geglüht wird, denn die Verbin
dungs-Fähigkeit der Kieselerde mit der Kalkerde wird ver
mehrt, je mehr die Cohli.renz der erstem geschwächt wird, 
was man eben durch Glühen erreicht. Ausgezeichnete künst
liche hydraulische Kalke erhält man, wenn 20-25 % Quarz 
oder feiner Quarzsaud mit 80-75 % Kalk im gepulverten 
Zustand innig gemengt und mässig gebrannt werden. Der 
als der vorzüglichste hydraulische Kalk anerkannte ist der 
Porrland-Cemelit, der in England durch Brennen von Thon 
aus dem Medway-Flusse mit Kreide dRr gestellt wird. Ferner 
liefern noch Materiale zu Cementen Steinkohlen-Asche und 
viele vulcanische Gesteine, wie Trass, Puzzuolanerde etc„ 
welche die Kieselerde bereits im aufgeschlossenen Zustande 
enthalten, wozu auch manche· saure Hochofenschlacken 
gerechnet werden können, die nicht selten treffliche Cewente 
geben, wenn nämlich ihre Kieselerde nicht schon mit zu viel 
Kalkerde oder andern Basen gesättigt ist. Alle die letztge· 
nannten Materialien müssen mit einer bestimmten, durch 
die Analyse oder durch die Erfahrung ausgemittelten Menge 



von kaustischem K11lk gemengt werden, während wir m un
seren Mergeln die zum Erkalten nöthigen Bestandtheile -
Thon und Kalk - bereits im natürlichen Zustande vor 
uns h11.ben. 

Die Bestandtheile des Thones sind in den ver
schiedenen Mergeln sehr ungleich beschaffen; in der Regel 
enthalten sie viel freie Kieselnde als Quarzsand beigemengt 
und nur wenige Kieselerde ist mit den Basen verbunden. 
Die Hliringer Mergel enthalten die Hälfte der Kieselerde 
im gebundenen Zustande, was ein für Mergel ziemlich gün
stiges Verhältniss ist, da eben von der Zusammensetzung 
ihres thonigen Bestandtheiles die Güte des hydraulischen 
Kalkes abhängt, wofür uns der ausgezeichnete Portland
Cement den Beweis liefert, in welchem beinahe sämmtlicbe 
Kieselerde mit Basen verbunden erscheint. Dieser Verbin
dungs-Zustand ist daher auch die Ursache, warum Mergel 
ganz gleichen Thongehaltes - in quantitativer Hinsicht -
sehr verschiedene Resultate geben können. 

Vor Allem soll die Kieselerde des thonigen Bestand
theiles der Mergel in einem Zustande vorhanden SPin, dass 
sie nicht schon während des Brennens an den Kalk treten 
kann, da dieser Process erst im Wasser vor sich gehen darf, 
und aus dieser Reaction das Erhärten resultirt. Zu Alkalien, 
Tbonerde, Eisenoxyd hat die Kieselerde bei hoher Tempe· 
ratur die grössere Verwandtschaft, als zum Kalk, und es 
muss demnach die Kieselerde im thonigen Bestandtheil 
der Mergel mit solchen Basen hinlänglich gesättiget sein. 
Die Verwandtschaft der Kieselerde zu den Salzbasen ist so 
gering, dass sie auf nassem Wege selbst durch die schwa
che Kohlensäure aus ihren Verbindungen verdrängt wird, 
und nur ihrer eigentbümlichen Cohärenz ist es zuzuschrei
ben, dass ihre Verbindungen im trockenen Zustande den 
stärksten Säuren widerstehen. Besonders innig ist ihre 
Verbindung mit der Thonerde, obwohl dieselbe zu den 
schwächsten Basen gehört , und da die Kieselerde sich 
stets energischer mit mehr Basen, als mit einer, und in der 
Regel zu Doppelsalzen verbindet, da ferner die Thonerde 
je nach Umständen sowohl als Säure wie als Base auftreten 
kann - als Säure in Gegenwart von stärkern und überhaupt 
bei Ueberschuss von andern Basen - so erklärt sich auch, 
warum die Thone r de als ein für die hydraulischen Kalke 
so wichtiger Stoff anerkannt ist. Allerdings sind die An· 
sichten über die Rolle, welche die Thonerde beim Erhärten 
der hydraulischen Kalke spielt, nicht ganz übereinstimmend. 
Der Behauptung, dass die Thouerde bei erhöhter Tempe· 
ratur basischer wird, entgegengesetzt der Kieselerde, deren 
Energie als Säure bei erhöhter Temperatur zunimmt, scheint 
die Thatsache zu wiedersprechen dass man durch Brennen 
eines Gemenges von Thonerde, Kalkerde und Alkalien eine 
im Wasser stark erhärtende Masse erhalten kann, dass so
mit die Kieselerde in den Cementen zum Theil durch Thon
erde - ja sogar durch Eisenoxyd - vertreten werden kann. 
lo jedem Falle steht es fest, dass die Thonerde die Kiesel
erde in ihren Reactionen auf andere Stoffe kräftig unter
stützt und ihre werthvollste Wirkung beim Erhärtuugs-Pro
cesse mag wohl sicher nur die sein, dass sie die Geschmei
digkeit der Masse ausserordentlich erhöht, und am wesent
lichsten zum s c h n e II e n Erhärten beiträgt, was bei hy
draulischen Mörteln stets ein Haupterforderniss ist. Da 
wir gesehen haben, dass man aus Kieselerde und Kalkerde 
allein, ohne Thonerde - eine zwar langsam im Wasser er
härtende, aber am Ende marmorharte Masse erhält, so darf 
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man die Wirkung der Thonerde bezüglich der Festigkeit 
der hydraulischen Kalke nicht zu hoch anschlagen, ja ein 
Uebermass derselben - besonders in Fällen, wo sie nicht 
durchaus einen Bestandtheil des natürlichen Silicates (des 
Thones) ausmacht - kann sogar schädlich werden, da der
jenige Theil, der nicht in Verbindung eingeht, als unthäti
ger Stoff nur störend wirken würde. Das Eisenoxyd ist bis 
zu einer gewissen Grenze, etwa 6-8 % , ganz zweckmli.ssig, 
sollte aber diese Ziffer nicht viel übersteigen. Ein Ta 1 k· 
erde-Gehalt im thonigen Bestandtheil ist nicht vortheil
haft, weil diese zur Kieselerde die stärkste Verwandtschaft 
hat, daher schwer zersetzbar ist. Dagegen erhärten Talk
erde freie Silicate mit dolomitischen Kalken, oder noch 
besser mit Talkerde allein, stärker als mit Kalk. 

(Fortsetzung folgt.) 

Notizen. 
Stuttgart, 18. August. In der Volkskammer kamen die 

Staats-, Herg- und Hüttenwerke zur Berathung. Nach dem 
von der Finanzcommission ausgegebenen Bericht betrug das 
Grundcapital sämmtlicher sieben Staatshüttenwerke in 
Würtemberg 1854 im Ganzen !153 4!\8 fl., im Jahre 1863 aber 
1,689.8!14 fl.; das ßetriebscapital derselben stieg von 1,480.552 fl. 
auf 2,467.689 fl., also in runder Summe um l Million. Der Rein
ertrag derselben belief sich in diesem 9jährigen Zeitraum auf 
4,539.260 fl.; an die StaatscMsa wurden hiervon abgeliefert 
3, 763,237 fl. In der laufenden Etatsperiode lieferte Königshronn 
34.600 fl. reinen Gewinn, Wasseralfingen 273.906 fl., Abts-Gemilnd 
800 fl., Christofstbal und Friedrichsthal 32.548 ft., Ludwigsthal 
4700 fl., Wilhehnshütte 13.900 fl., Oberndorf 1600 ft. Bekanntlich 
wird die Verwaltung der Staatshilttenwerke von den Volkswirthen 
ziemlich allgemein getadelt. Diese Angriffe wenden sich theils 
gegen das 8taatsgewerb, das Monopol im Allgemeinen, theils 
gegen das Künstliche der Verrechnung und das Undurchsichtige 
der Verwaltung, endlich dawider, dass die Staatshiittenwerke 
Holz und Kohlen aus den Staat.9waldungen zu ermässigten Preisen 
bekommen. Während der Mitberichterstatter v. Goppelt 111le 
diese Angrifl'spunete blosslegte, war der Berichterstatter Mo h 1 
der glühendste Bewunderer der Hüttenverwaltung. Die Mehrheit 
der Commission schlägt vor, die Aufstellungen der Regierung 
zu genehmigen, eine Minderheit will jedoch, die Kammer sollte 
die Regierung um die Anordnung bitten, dass die Berg- und Hütten
werke ihren Holzbedarf, soweit sie denselben aus Staatsforsten 
beziehen, mit öffentlichem Aufstreich zu kaufen hätten. Dieser 
Antrag erhält jedoch von 7 l Stimmen nur 15, er wird demnach 
zunick gewiesen. ("Berggeist.•) 

Boohum, 4. August. Ueber die neuesten Anlagen auf der 
Bochumer Gussstahlfabrik macht der M. Spr. folgende 
Mittheilung: Die umfangreichen Neubauten zwischen der Essener 
Chaussee und der Präsidenter Pferdebahn dienen zur Darstellung 
des Bessemer-Stabls, welcher in ähnlicher Güte wie der 
eigentliche Tiegel-Gussstahl wegen der billigeren Fabrications
weise vornehmlich zu Eisenhahn-Schienen und Panzerplatten 
verwendet wird und in der Krupp'schen Fabrik schon in grossen 
Massen producirt worden ist. Die hiesige neue Bessemer-Gies
serei wird durch eine 34zöllige Zwillings-Gebläse-Maschine aus 
der Fabrik von Jacobi, Haniel & Huyssen betrieben und soll 
sehr befriedigende Resultate geliefert haben. Vorläufig werden 
täglich 2 bis 3 Chargen zu je 9000 Pfd. ['!] gemacht. Das an
zugrenzende Schienen -W a 1 z werk ist seiner Vollendung nahe, 
die 22zöllige Zwillings-Maschine, in der Friedrich-Wilhelms-Hütte 
zu Mülheim erbaut, treibt die Walzenstrasse, welche binnen 
Kurzem das neue Fabricat, wofür Massen-Be•tellungen vorliegen, 
liefern werden. Auf dem Felde nach der Zeche Präsident hin 
wird an dem neuen Hamm er werk gebaut. Die Fund11mente 
des Gebäudes zeigen grossartige Dimensionen und sind .zur :Auf
nahme des Eisenwerkes hergerichtet, durch welches, m bisher 
nicht ausgeführter Construction, die verticale Umfassung und die 
Bedachung gebildet werden. D&B Gebäude ist von Ober-Baurath 
Schwedeler in Berlin construirt und die Ausführung des Eisen
werkes den Herren Jacobi, Haniel & Huyssen übertragen. Vor
läufig sollen 5 grössere Dampfhämmer in dem Gebäude aufge-



stellt werden, welche sämmtlich mit OIJCrilampf arheitcn und 
deren bezügliches Bär-Gewicht 500, 2 a 200 und 1 a 100 Ctr. 
beträgt. Das Fundament zu der Chabottc des 500 Cti·.-Ham
mers bildet ein Massiv-Mauerwerk von illi' Durchmessm· und 
18, Höhe, welches in einem Mantel von 3fszölligeu Eisenplatieu 
in sorgfältigster Mauernng und festem Material hergestellt ist. 
Der grösste Hammer wird in der Fabrik von Schwarzkopff in 
Berlin gebaut, ebenso die Dampfkralmen, welche die Handtirung 
der grosscn Gussstahl-Blöcke aus den im Kreise um den Ham
mer errichteten Wärrne-Oefen ermöglichen. lm Spätherbst hofft 
man mit der ganzen Anlage fertig: zu sein. Die beiden mäch
tigen im Bau begriffenen Camine in der Nähe erhalten einen 
lichten Durchmesser von ca. 14' und sollen ungefähr 300' hoch 
werden. An der Maarbrückc wird die Kanonenwerkstätte 
erbaut, über deren innere Einrichtung wir uichts Näheres an
zugeben wissen, als ilMs namentlich die Hohrbilnke und Dreh
bänke dort aufgestellt werden, welche zur fertigen Bearbeitung 
der Geschütze erforderlich sind. Die Maasse des Haues zeigen, 
wie man sich vorbereitet, grosse Aufträge in Ucschiitzen zu 
übernehmen nnd sich namentlich an den vc.rschieclenen Millionen 
zu hetheiligen hofft , welche alljährlich zur Armirung unserer 
Festungen und 8trandwerke mit schweren Gnssstahlgeschiitzen 
auf den Staatshaushaltsetat kommen sollen. - Schliesslich sei 
noch erwähnt, <lass die Arbeiterzahl ca. l iOO Mann beträgt und 
dass zahlreiche Ar h e i t e rw o h nun gen erbaut siud und noch 
erbaut werden, um bei der grösseren Ausdehnung- des \\'erks 
dem Wohnungsmangel in hiesiger Stadt möglichst abzuhelfen. 

(.Berggeist.•) 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Dienst-Concura. 

(Erhalten den 2!1. September 1865.) 
Im Districte der k. k nied. ung. BPrg-, Forst- und Giiter

Direction ist die 8tPlle clcs k. k Maschiueninspectors Adjnnc
ten bei der Windsehachter k. k. Bergverwaltung definitiv zu 
beset?.en. 

Mit dieser Stelle ist nach dem pro\·. Status vom Jahre 1 ':l5 i 
eine Jahreshesoldung von ~40 fl., ein Natural-Deputat von 10 
"\Viener-Klaftern dreischuhigcn Brennholzes, clie X. Diätenclas.~e, 
frt>ie "\Vohnnng, oder in Ermangelung derselben em (/nartiergeld 
mit 10 % der jährlichen lleBolclnng, uebst der Verpflichtung ~um 
Erlage einer Cantion von ~HO fl. verbunden. 

Bewerber haben sich iiber mit vorziiglichem Erfolge ab
soh•irte Bergcollegien und inshesondcrp iiher gründliclH• Kennt
nisse in der Mathematik und Mechanik. dann über praktische 
Erfahrungen und allenfalls schon geleistete Dienste im mon
tanistischen Maschinenbauwesen uml auch im Civilbau, iiher 
Kenntniss der deutschc11 und sladsd1en Sprache amzuwei8en 
und ihre vorschriftsmä8sig inst111irten Gesuche im "\Vege ihrer 
vorgesetzten Behilnle hirmrn ß \\' ochen hei der k. k. nied. nng. 
Berg-, Forst- und Uiiter-Direction i11 Schem11itz ei11znreichen. 

Schemnitz, am :!o. Septemlwr 1-65. 
Der snbstitnirende Vorst.ancl.. 

Erkenntnias. 
(Erhalten den 2fi. :'icptrmher 18nii.) 

Nachdem der ß<'sitz<'r dPs im Zip.~er Comitate, GemPinde 
Szlnvink:t , Gege11d Halade gelegerwn, am 5. Miirz 1 'i4!l, Z. 
itV87 verliehenen Angustina-Bergwerkcs, Benjamin Fuszgaenger 
und dessen etwaige Rechtsnachfolger, cl.er hiNiimtlichcn, am :!9. 
.Mai 1~(;5, Z. 1UI2 ergaugene11 Anfforcl.crung, dieses Bergwerk 
in Betrieb zu setzen, und iiber die hisherige U11terlassnng des 
steten Betriches sich standhaft zu rechtfortigen, hinnen der fest
gesetzten Frist \·on \10 Tage11 uicht entsprochen haben , wird 
nach Vorschrift des §. 243 a. H. G. auf die Entziehung dieses 
Bergwerkes mit dem Beisatze hiemit, erkannt, dass nach Rechts
kräftigwerdcn dieses Erken11tnisses clas weitere Anü gehandelt 
werden wird. - Kaschan, am 22. September 1 'lfi5. 

Von der Zips-lgloer k. k. Berghauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Soeben ist erschienen und dmch alle Buchhandlungen 

des In- und Auslandes zu beziehen: (57) 

Handbuch 
der 

metallurgischen Hottenkunde 
znm 

Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium 
Bearbeitet 

von 

Bruno Kerl, 
Professor der Metallurgie an der Künigl. Ilanuover'schen Bergncademie 

zu Clnustbnl, 

Zweite, umgea,-beitete und vel"vollstä11digte Auflage. 
Vierter Band. 

Mit 5 lithogr. Tafeln. gr. 8. Broschirt. 4 Thlr. 
Mit diesem Bande liegt das ausgezeichnete \\' erk dem 

Publicum nun vollständig vor. Es wird wohl wenig Fachmän
ner gehen, welche das Buch auf die Dauer werden entbehren 
können, da, nach clcm gegenwärtigen Stande der 'Vissenschaft 
bearbeitet, über diesen Gegenstand kein zweites 'V crk in der 
deutschen Literatur cxistirt, welclrcs diesem au Reichhaltigkeit 
nnd sachg-emässer Behandlung in der Auswahl des grosscn nnd 
weitschiehtigen Materials gleich käme. Ein besonderer Vorzug 
des "\\' erkes ist auch eine reiche , nirgends fehlende specielle 
Angabe der Quellen, welche für das weitere Studium von so 
grosscr Wichtigkeit ist. 

Die vif'r Bände kosten :q fl. 57 kr., sind aber auch 
einzeln zu den beigesetzten Preisen zn beziehen. 

I. Hand. Allgemeine metallurgische Hüttenkunde. 
Mit 1 :~ lithograph. Tafeln u. 1 graphischen Wind
tabelle. 10 fl. 20 kr. 

II. Band. Blei, Kupfer, Zink, Cadmium, Zinn, 
Quecksilber, Wismuth. Mit 8 lithogr. Tafeln. 

8 ß. 50 kr. 
III. Band. Eisen und Stahl. Mit 8 lithogr. Tafeln. 

9 ß. 7 kr. 
(Auch unter dem Titel zu beziehen: Hand
buch der Eisenhüttenkunde.) 

IV. Band. Silber, Gold„ Platin, Nickel, Antimon, 
Arsen, Schwefel. - Nachträge, Sach- und Orts
register zu Band I-IV. Mit 5 lithogr. Tafeln. 

Leipzig, 1865. 6 ß. 80 kr. 

Arthur Felix. 

Prof. Dr. U. F. Ramn1elsber,;: csr.) 

Lehrbuch der chemischen Metallurgie . 
2. umgearbeitete Auflage. lSß5. 5 fl. 10 kr. 

Quantitative eh emis ehe Analyse. 
2. umgearheitete Auflage. 181i:t ::! fl. 40 kr. 

Qualitative chemische Analyse. 
4. verbesserte Auflage. 1860. l fl. 28 kr. 

C. G. Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung. 

A. Charisius in Berlin. 

Diese Zeitschrift er> eh eint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r t ist i s c h e n Beigaben. Der Prä.numerationspreis 
istjährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 50 kr. ö. W. Die Jahresabonneuten 
erhalten einen officielle11 Bericht über die Erfahrungen im berg- und hütteomännischen :\-laschinen-. Ban- und Aufbereitungswesen 
3amuit Atl11s als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. nie !!espaltene Nonp11reillezPile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco engenommeu wer<ie11. 

Druck v. Karl Wiuternitz & Co. 1u W'.en. 
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Ein neuer Handelsminister. 
Durch die Ernennung des Freiherrn von W ül 1 ers d orf· 

Urbair zum Minister für Handel und Volkswirth
s chaft ist die Lücke ausgefüllt, welche in einem drr wich
tigsten Zweige der Staatsverwaltung- st:it lange schon schwer 
empfunden wurde. Nachdem bei der gegeuwärtigen Zusam
mensetzung de~ Ministeriums für Handel und Volkswirth· 
schaft auch das Bergwesen in seiner legislativen und berg
hauptmanuschaftlichen Abtheilung einen Bestandtheil des
selben macht, berührt die Ernennung des Chefs dieses 
Ministeriums auch unser Fuch in cinPr seiner hervorragend· 
sten Partien. Dt>r neue Minister findet dieses Departl'ment 
in einer ebenso fachkundigen als V<'rtrauungswiirdigcn Hand, 
und es diirfte, wenn anders die Organisation des Ministe
rimus im jetzigen Umfange erhalten bleibt, dem vielerfah
renen und wissenschaftlich hochgebildeten ,, See mau n e," 
welcher nun das Steuerruder des Handelsministeriums zu füh
ren hat, nicht allzu schwer werden, sich auch mit dem „ ß er g
w es en'' zu befreunden, welches bei scheinbarem Gegensatz 
doch in seiner Eigenthiimlichkeit und in seinen naturwissen
schaftlichen Grundlagen so manche Analogien mit dem Seewe
sen hat. Schon der massenhafte Bedarf der Marine an Eisen, 
Kupfer, Steinkohlen undl\Iaschiuen, setzt bei einem Seemanne 
Kenntnisse YOm Bergwesen und seinen Nebengcwerben \'Or
ans, welche man in andern Verwaltungszweigen viel seltener 
antrifft, dns Eisenbahnwesen, Geniecorps und die Artillerie 
etwa ausgenommen, mit welchen wir bekanntlich in häufiger 
Fachverbindung stehen, mit Letzterer rngar die gemein
same Schutzpatronin - St. Ilarbarn - thcilen. Freiherr 
von Wüllersdorf hat als Commandant der Nornra-Expedi
tion nicht nur Land und Leute aller \\' elttheile kennen 
gelernt, (eben keine üble Schule für „Handei uud Volkswirth
schaftu, und besser vielleicht als eiu theoreti8ches Lehrbuch 
darüber), er hat auch speciell einem bergmännischen Geo
logen, (Prof. v. Hoehstetter) die Gelegenheit \·erschafft, sich 
um die Geologie Neuseelands und speciell um die Auf
s c h lies s u n g dortiger ßergbaue Verdienste zu erwer
ben, und durch seine Vermittlung in dieser Saclw ein Inter
esse für bergmännische Arbeit bethätigt, welches uns, im 
Gegensatze zu manchen Tagesblättern, berechtigt , von 
drm neuen Minister eine begriindeterr Erwartung des\' er-

ständnisses seiner Aufgabe zu hegen. Ein Mann, welcher in 
seinen Vorträgen im Gewerbe-Verein die Grundlagen einer 
österreichischen Handelsreform entwickelt hat, und unter 
desseu Auspicien und Einfluss Werke entstanden sind, wie die 
wissenschaftlichen Publicationen der Novarafahrer, wie 
insbesonders Scher;z:ers treffliche volkswirthschaftliche Ab
theilung dieses Novarawerkes und Hochstetters Neuseeland, 
kanndenlnteress1·n des Handels und der VolkAwirt.h
sch1dt nicht so ferne stehen, als ·Jene meinen, weicht' 
sich über diese Ernennung verwundern. Wir glauben viel
mehr dem nneuenu Minister jenes Vertrauen entgegenbrin
gen zu dürfen, welches hohe wissenschaftliche Bildung, 
seltene Welterfahrung und hochgeachteter Charakter ein
f:lössen; es zu rechtfertigen, wird seinem Wirken vorbe-
halten bleiben. 0. H. 

Die Anwendung des amerikanischen Verfah
rens der Petroleum-Gewinnung auf Galizien. 

Von Franz Posepny. 
(Schluss.) 

Der jetzige Betrieb durch knapp aneinander liegende, 
ungcuügrnd \'ersichertc Schächte, die jetzige in Anwendung 
stehende Förderungs-, Wasserhebungs- und \Vctterlosungs
Anlagc ist bisher von jedem Montanisten als unzureichend 
erklärt worden, und uur jene Herren, die von den Anforderun
g-en einer rationellen Bergbau-Methode keinen ßegriff haben, 
kounten diesen Betrieb zweckmässig erklären. Was nun die 
scheinbar billige Herstellung eines solchen Judenschach
tes betrifft, so kostet er bis zu einer Stufe von 24 Klafter unter 
giinstigsten Verhältnissen ca. 400 fl., bei ungü11stigen Ver
hältnissen steigt diese Summe auf ihr Doppeltes und Drei
faches. Bloss jeder zweite oder dritte Schacht gelangt bis 
zu dieser Tiefe, und etwa die Hälfte dieser ist im Stande, 
durch 2 bis 3 Jahre erhalten zu werden. Gewöhnlich stürzt 
er früher zusammen, bevor er seinen Zweck erfüllt hat, oder 
wird so baufällig, dass seine Reparatur die Kosten seiner 
Anlage erreichen wiirde. In einem solchen Gestein, in wel
chem die meisten Q,..Jschächte entstehen, werden auch noch 
die nach allen Regeln der Bergbautechnik ausgeführten 
Schächte mit <lern un~leichen Gesteinsdruck und dem stP.1-



lenweise grossen Wass„rzudrange hart. zu kämpfen haben. 
Allein bei hinreichend starker Verzimmerung, vollständiger 
Absperrung der Schotterwässer, vollkommenerer Wasserhe
bung mittelst Pumpen und durch Anwendung gut construir
ter saugender Ventilatoren wird man die Vortheile eines 
längeren Bestehens der Schacht-Anlage erreichen. Hiezu 
kommt noch der Umstand, dass man mittelst Anwendung 
von bewährten Sicherheitslampen auch Strecken treiben 
könnte? 

Ohne sich in eine Berechnung einlassen zu müssen, ist 
ersichtlich, dass eine solche Anlage ein grosscs Anlagscapital 
erfordern würde. Die Oclführungs-Verhältnisse auf einem 
Punctc sind aber selten so klar, um eine solche kostspielige 
Anlage zu motivircn. 

Es wirft sich nun die Frage auf, ob diese nicht durch 
andere billigere, aber gleich rationelle Anlagen ersetzt wer. 
den könnte? 

Dies kann offenbar nur durch Bohr 1 ö c her geschehen. 
Man hat nun vielfach darüber Scrupcl, ob ein so enger 
Einbau dcu Schacht ersetzen wird, da die Sickerungsflächc 
eine viel geringere ist. Darauf kann man nur erwidern, 
dass in Amerika bei Vorkommen, wobei das Oe! nicht durch 
Gasdruck, sondern lediglich durch den hydrostatischen 
Druck eingetrieben wird, Bohrlöcher fe.ctisch in Anwen
dung sind. 

Bei einer oelführenden Kluft muss es gleichgiltig sein, 
ob sie durch eine grössllre oder kleinere 1''lächc durchge
fahren wurde, denn die Circulation ist hier eine offene; 
höchstens wird die Zusickerung eine um etwas geringere, 
dafür aber anhaltendere und gleicbförmigere sein. Das ein
zige ist zu erwarten, das man bei Kluften mit einer kleinem 
I<'Jliche nicht in derselben 'fiefe alle Klüfte schneiden wi1·d, 
die eine Sehachtfläche durchgeschnitten h!ittc, allein dafür 
wird man durch die Möglichkeit einer g1·össercn Tiefe reich
lich entachädigct. 

Dass Bohrlöcher überhaupt, falls die Bohrarbeiten 
bereits im currentcn Gange sind, billiger zu stehen kommen, 
als gleich tiefe Schächte, ist selbstverständlich. Denn die 
bearbeitete Gesteinsfläche ist eine kleinere, und die Men
scheukraft kann tbcilweise durch Maschinen ersetzt werden. 
Die Versicherung der ßohrlochsstösse durch eingesenkte 
Röhrentouren ist eine einfachere, und man kann sie bei 
Auflassung des Lochs weiter vcrwcudcn. Die Schottcrwässcr 
können in vielen l~ällcn ohne kostspielige Dichtungs-Ar
beiten durch l~inscnken des llohrtauchcrs bis unter den 
Schotter abgehalten werden. 

l~crncr braucht man bei einem Bohrloche nicht die 
kostspielige V cntilation, man setzt nicht die Arbeiter einer 
Lcbcnsgcfä.hr aus, und endlich lässt sich die Wasserhebung 
sowie die Oclförderung ebenso gut, wie bei Schächten, durch 
eingehängte Pumpensätze bewerkstelligen. 

Die lnvcntarial-Kostensummc ist zwar auch hier be
deutend, allein das lnvcnta1·ium bleibt auch als solches, 
und mau ka1111 es dcsshalb nur mit den Amortisirungspcr· 
ccutcn belasten. 

Die Schwierigkeiten des ßohrbctriebcs sind 11usscr den 
bei den Schlichten ebenfalls cintn~tenden, hauptsächlich die 
durch Zufall eingetretenen Hindernisse der ßohrung. Diese 
werden je nach dem mehr oder weniger gciibtercn unrl ge · 
wisscnhaftcrcn Bohrpersonal auch verschieden sein. 

Der grosse Vortheil der Bohrliicher liegt in rlcr Mög
lichkeit, unverh!iltnissm!idsig grössere Tiefen mit geringeren 
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Kosten einzubringen, und ferner in dem erwähnten Um
stande, dass dabei nicht so viele Meuschcnlebcn im Spiele 
sind, Die Unglücksfälle, die jetzt so zahlreich sind, dass 
sich HcrrW. Jiczinsky nicht traute, die ihm mitgetheilte 
Anzahl anzugeben, dürften sich übrigens bei jedem ratio
nelleren Betriebe auf ein Minimum reducircn. 

Ich habe im Frühjahre vorigen Jahres einige Bohrun
gen in Boryslaw angetroffen, allein keine davon scheint 
günstige Resultate erhalten zu haben. Das von Herrn R. 
Dom b s getriebene Bohrloch hatte 51 Klafter, wovon 40 
Klafter der Bohr-Schacht betragen haben soll. Trotz des 
grossen Naehfalles des plastischen Setzthones wurde nicht 
verrohrt, und ich bemerkte weder Vorbereitungen zur V cr
rohrung noch Vorrichtungen zum Wasserbeben, und zweifle 
sehr, dass es möglich gewesen wäre, mittelst des Sehmand
löffels das Wasser zu Sumpfe zu halten. Es stand eine 
Wassersäule im Bohrloch, und diese würde, falls man auch 
factisch ölführeudc Gesteine angefahren hätte, das Oe! nicht 
hervorquellen lassen. 

In vielen Fällen wird es gelingen, die Schotterwässcr 
durch Eintreibung des Bohrtauchers bis in die wasserdichten 
Letten unter dem Schotter abzusperren. In einigen dürfte 
auch schon wegen der Aufhängung längerer Gestängtrüm
mcr wünschcnswcrth sein, einen Bohrschacht bis unter rlen 
Schotter abzuteufen und eine wasserdichte Zimmcrung mit 
Verlcttung auszuführen. 

Von den Bohrgezähcn geben zwar die freifallend wir
kenden Mcissclbohrer in einem plastischen Letteu einen 
geringem Effcct, als die drehend wirkenden Bohrer, allein 
es ist ihre Anwendung unablässig, da man auch feste Ge
steine zu durchbohren hat. 

Dn ßohrlochsdurchmcss1n· miisstc schon Anfangs, auf 
einige Röhrentouren reflcctirend, grösscr gewählt werden, 
und dies um so mehr, als man am Gc8tlinge <lic Pumpen 
durch die Röhren einzusenken beabsichtigt. Wie ich bereits 
erwähnt habe, ist eA absolut nothwendig, <lass das Bohrloch 
trocken gemacht werden muss, wenn man erfahren will, ob 
Oele aus den Bohrlochsstössen zusickcrn. In <lcn wenigsten 
l~ällcn wird die Hcrau8hchung des Ocls mit dem Schmand
löffcl genügen, es muss eine Pumpe vorgerichtet, und zum 
succcssivcn Ansetzen an <las Gestänge eingerichtet W•!rden. 

Die compcudHisesten Pumpen werden natürlich auch 
die besten sein; meist dürfte man sich für Saugpumpen ent
scheiden. Die Schwierigkeiten der Construction, ferner des 
schnellen Ein- und Aushängens des Saug- und Steigrohrs uud 
der Kolbenstange sind sicherlich keine uniiberwindlichen. 

Alles gehobene Wasser müsste die Absatzkiif1ten durch
passircn, damit man selbst unbcnützbarc geringe Ocl- und 
Thccr-Mcngen aufsammeln und prüfen kann. Jedenfalls 
ist es nothwendig, um den Gmd der stattli.ndcudcn Abkiih
lung zu beurthcilen, die Temperatur des Gesteins der jewei
ligen Bohrlochssohl(~ kennen zu lernen. Dies kann am leich
testen durch Beobachtung der T<'mperatur des heraufgeho
benen Wassers geschehen. Man hält das Thermometer 
unmitt1•lhar am Ausfluss•!, es wird bei fortgesetztem Pumpen 
in den meisten Fällen steigen, und erst nach und nach eine 
constantc Angabe geben. Die stete Temperatur-Beobach
tung wird viele Vorgänge im Bohrloche durch das Anfahren 
von Kliiftcn, die Circulations-Richtung an denselben etc. 
crkliircn. 

Die 'l'emperatur-ßeohachtungen, bei vielen Einhauen 
eines Oelfcld1•s r<'ge:miissig angestPI lt, sind geeignet, die 
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Richtung und Verzweigung der Spaltensysteme anzuzeigen, 
so dass mal1 bald auch einen Einblick in die Circulation des 
Oels bekommen könnte. 

Natürlich müssten, sowie es überhaupt bei Bohrlöchern 
geschieht, alle eintretenden Erscheinungen sor;.:fältig ver
zeichnet werden, Bohrproben der Gesteine und Proben der 
erhaltenen Oele gesammelt werden, um Vergleichungen 
beim nächsten Bohrloch anstellen zu können. Ebenso ist 
es nothwendig, das specifische Gewicht der frischen Oel
so rtcn zu kennen, da man gesehen hat, dass das speeifisehe 
Gewicht des Oels mit der grösseren Tiefe seines Ursprunges 
abnimmt. Hiezu würden wohl die Beobachtungen mit dem 
BeaumC'schen Areomcter ausreichen, wenn man sieh an die 
ursprüngliche Construction hält, oder für jedes Instru· 
ment eine genaue Reductionstafel der Bcaume-Grade in 
specifisches Gewicht hat. 

Als unparteiischer Sammler und Aufbewahrer solcher 
Daten dürften sich wohl die von der Regierung zur Aufsieht 
bestellten Beamten, sog. Naphtha-Commissäre, am besten 
eignen, 

Der Abkühlung und hiedureh entstehender grösserer 
Schwerflüssigkeit der Oele und Theere könnte man auch 
künstlich vorarbeiten , nämlich ins Bohrloch Wasserdampf 
einleiten. Dieses Mittel könnte auch als Reagens dienen, 
um selbst geringe Mengen von schwerfliissigen Theereu zu 
erkennen. Natürlich müsste man dabei die Vorsicht ge
brauchen, damit die durch die künstliche Erwärmung ent
wickelten Diimpfc der lcichtflüchtigsten Oele keinen Unfall 
herbeiführen. 

Hei dem Betriebe ist die sorgfältigste Verzeichnung 
aller anscheinend selbst unbedeutendsten Erscheinungen 
nicht genug zu empfohlen. Es ist bekannt, dass bei jeder 
neuen Unternehmung die ersten Erfahrungen theuer bezahlt 
werden müssen, und ist sehr zu bedo.uern, dass die vielen 
bereits gewonnenen Erfahrungen von gänzlich indolenten 
Menschen gemacht, für das Gesammt-luteresse gänzlich 
verloren gingen. 

Von Amerika erfahren wir nicht die Zahl der verun
glückten Unternehmungen in diesem Gebiete, da c•s für die 
ohnedies sehr oberflächlichen Zeitungs-Correspondenten 
und Touristen viel dankbarer ist, von den glänzenden, fabel
h11ften Resultaten zu berichten, und diese noch möglichst 
zu übertreiben. 

Was in Amerika in dieser Richtung Grosses gell'istct 
wurde, ist nicht nur den günstigen Vorkommens-Verhält
nissen zuzuschreiben, sondern es ist auch do.s V crdienst 
der amerikanischen Energie. 

Die Mergelkalke zu Häring in Tirol, ihre che
mische Zusammensetzung und ihre Anwend

barkeit zu hydraulischem Kalkmörtel. 
Von A. von Kripp, k. k. Hauptprobirm· in Hall. 

(Fort.~ctzung un<l Schluss.) 
Ein Gehalt an Alkalien ist dem schnellen Erhärten 

sehr förderlich, indem sie sich im Wasser lösen und ihre 
Stellung zur Kieselerde gänzlich dem Kalke überlassen. 
Sind nämlich die Alkalien nach dem Brennen eines Mergels 
im Contact mit der Kieselerde, so wird dns Silicat noth
wendig reagiren, sobald der gebrannte Kalk mit Wasser in 
Berührung kommt. Diese Reactionen werden um so schneller 

und inniger vor sieh j!ehen, je mehr die reagirenden Stoffe 
zur Substitution durch Kalk geneigt sind, wozu besonders 
die Alkalien gehören. Ueberdies wird ein Thon mit Al
kalien-Gehalt, besonders mit Natron, leichter zum Schmelzen 
gebracht, was oft, obwohl nicht bei unsern Mergeln, wün
sehenswerth ist. Herr Professor Pettenkofer hat aus diesem 
Grunde vorgeschlagen, alkalienarme Mergel zuerst ganz 
leicht zu brennen, so, dass noch kein Kalk aufgeschlossen 
ist, sie dann mit kohlensaurer Natronlösung zu befeuchten 
und erst jetzt fertig zu brennen. Hydraulischen Kalken, die 
ausser dem Wasser verwendet werden, ist jedoch ein Gehalt. 
an Natron winder gut, als an Kali, weil das kohlenS>1ure 
Natron leicht efflorescirt. Ein Gypsgehalt in den Mergeln 
befördert wohl das Erhärten, dürfte aber mit der Zeit, da 
er im Wasser nicht unlöslich ist, eher zur Zersetzung als 
zur Conservirung des Wassermörtels beitragen. 

Sind nun die oben erwähnten Stoffe im richtigen Ver
hältnies und Verbindungs-Zustande in den Mergeln vorhan
den, so wird beim Brennen derselben die Kohlensäure aus
getrieben, und der in Folge dessen entstehende Aetzkalk 
wirkt, ohne dass er sich mit Kieselerde verbindet, zerlegend 
auf die Bestandtheile des Thones, indem er die Cohärenz 
des Quarzsandes und die innige Verbindung der mit der 
Thonerde, dem Eisenoxyd, den Alkalien chemisch gebun
denen Kieselerde lockert. Wird dann der gebrannte Mergel 
ins Wabscr gebracht, so wird der Stofftausch oder die Sub
stitution durch K11lkerde b"giunen, indem die Kalkerde zum 
Theil oder glinzlich an die Stelle der Thonerde, des Eisen 
oxydes und der Alkalien zur Kieselerde tritt; die Alkalien 
als lösliche Bestandtheile werden ausgeschieden, die unlös
lichen, wie 'l'honerde, Eisenoxyd etc. bleiben und gehen 
mit dem Kalk-Silicat basische Doppelverbindungen ein. E~ 
ist übrigens einleuchtend, dass ein Uebermal\ss solcher den 
Kalk auf nassem Wege substituirenden Basen, besonders des 
Eisenoxydes, schädlich sein würde, indem ein durch Brennen 
aufgeschlossenes Silicat mit vorwaltendem Eisenoxyd woh 1 
uuf den Kalk reagirr.n kann, mit Ausscheidung von Eisen
oxyd, das sich aber dann mechanisch, daher störend zwi
schen die reagirenden Stoffe lagern müsste. 

Was die Reihenfolge der Rcactionen beim Erhärten 
anbelangt, so beginnen dieselben mit der Aufnahme des 
Wassers, worauf die Erhärtung in l<'olge der chemischen 
V c1·hindung vou Aetzkalk mit hydratisirter Kieselerde oder 
mit den bereits vorhandenen hydratisirten Silicaten beginnt, 
wobei zu bemerken kommt, dass die Wassemufoahme stets 
früher beendiget ist, als die Erhiirtuug. Gleichzeitig und 
noch uuch der Erhärtung wird uber auch Kohlensäurn ge
bunden, die mit dem überschüssigen Aetzkalk zusammen
tritt, welche Reaction die Erhlirtun1-t wesentlich unterstützt. 
Eine weitere gauz eigenthümliche Verbindung, nämlich die 
eines basischen Kalk-C11rbonates mit Kalkhydrat, kann auf
treten, wenu ein kalkreieher Mergel mässig gebrannt wird, 
so dass nur ein Theil der Kohlensliure entweicht. Dann 
bleibt eben dies basische K11lk-Carbon11t zurück, das im 
Verein mit dem durch die Behandlung mit Wasser entste
henden Kalkhydrut ein sehr rasches Anziehen des Pulvers 
veranlasst. Dies gibt uns den Aufschluss über das interes
sante Verhalten unseres Mergels Nr. 1 b, der schnell zur 
steinharten Masse erstarrte. Allerdings muss hier bemerkt 
werden, dass bei diesem Versuche zufällig diejenige Brenn
hitze getroffen worden sein musste, die basisches Kalk
Carbonat und Kalkhydrat genau in solchen Verhältnissen 

* 
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entstehen liess, bei welchen allein eine so rapide Reaction 
möglich wurde, da später wiederholte Versuche mit dieser 
Mergelsorte diese Erscheinungen nicht mehr zeigten, son
dern nur das Verhalten 11. das bei jeder Probe ziemlich 
gleich blieb. 

Einige Kalke erwärmten sich beim Erhärten, andere 
nicht, was theils von viel überschüssigem Aetzkalk und zum 
Theil von der Temperatur beim Brennen bedingt wird. Dies 
Erwärmen wird durch den 1:1chnellen Uebergang des freien 
~alkes. in Kalkhydrat veranlasst, was aber stets nachtheilig 
ist, weil durch die schnelle Wasseraufnahme, wodurch ein 
augenblickliches Festwerden eintritt, und durch das Erwär
men die Masse zuerst ausgedehnt, beim Erkalten aber 
':ieder zusammengezoger. wird, ein Verhalten, das die prak
tische Anwendung solcher Kalke zu Mörtel geradezu un
möglich macht. Bei solchen Kalken, wo das Wasser zuerst 
an die Silicate tritt, findet keine Erhitzung statt und die 
bis zum nahen Schmelzen gebrannten Cemcnte ir.i~hen eben 
d_esshalb langsamer 1111, weil der freie Kalk durch eine gla-
1nge Umhüllung vor der schnellen Einwirkung des Wassers 
geschützt ist, wofür wir den Beweis aus unserer Probe Nr. 2 
c' entnehmen können. Darin liegt aber auch die Ursache 
warum die hydraulischen Kalke aus unseren deutsche~ 
Mergeln, die nicht hie zum V crglaeen gebrannt werden 
dürfen, viel rascher verderben, wenn sie einige Zeit an der 
Luft, besonders in Pulverform gelegen sind, als die ver
glasten englischen Portland-Ccmentc. Durch die Aufnahme 
von Wasser und Koblcnsliure aus der Atmosphäre bildet 
sich nämlich ~Kalk, Hydro-Carbonat mit überschüssigem 
Kalkhydrat, welches letztere mit der aufgeschlossenen Kicsel
~~~c all~nä.lig in. V ?rbindung tritt und dadurch der spätem 
81hcatbildung, die 1m Wasser das Erhlirtcn veranlassen soll 
bedeutenden Eintrag thut. 8olcher an der Luft verdorbene;. 
Kalk wird durch erneutes Brennen 11icht wieder hergestellt, 
weil das bereits gebildete Kalk-Silicat nicht mehr zersetzt 
werden kann. Die Kohlensäure ist es aber auch, welche die 
hydraulischon Mörtel im Wasser vor allmiiliger Lösung und 
Lockerung schützt, da wir in dem Versuche nachgewiesen ha
ben, dass der kieselsaure Kalk im Wasser nicht ganz unlöslich 
ist. Die Kohlensäure überzieht nämlich, vermöge ihrer gros
sen Verwandtschaft zum Kalke, das Mauerwerk mit einer 
Schicht von kohlensaurem Kalk, den man stets an der Ausscn
seitc der Mörtels in grösserer Menge finden wird, als im 
Innern. Beim fortschreitenden Erhärten beobachtet man 
stets um die Ballen weissliche Wolken von Kalkmilch, <lie 
vom überschüssigen Actzkalk herrührt, und der sich um 
so lä11ger ausscheidet, je schwächer die gegenseitige Ein
wirkung der Kieselerde auf die Kalkerde ist, also je lang
samer das Erhärten vor sich geht. Einige, besonders fran
zösische Chemiker, nehmen als Ursache der Erhärtung die 
llydratisirung der vorhandenen Silicate an, welcher An
nahme aber die Thatsachc wiederspricht, dass Kalke, die 
den Erhärtuugsprocess vollkommeu durchgemacht wenn 
·1 ' 1 rnen durch Erhitzen das Wasser genommen wird, nicht 
wieder im Wasser erhärten, wie dies wohl beim Gyps der 
Fall ist. Herr Feichtinger in München hat auch dircct nach
gewiesen, dass mit der fortschreitenden Erhärtung die Mcn"C 
Kieselerde, die durch Auflösungen von kohlensauren Alkali~n 
ausziehbar i~t, abnimmt und dadurch bestätiget dass die 
K

. , ' 
ieselerde sich nach und nach mit Kalkerde sätt.iget und 

auf diese Weise die Erhärtung de11 hydraulischen Mörtels 
vor sich geht. 

Um zur Kenntniss der chemischen Constitution unserer 
Mergel im gebrannten Zustande zu gelangen, wurden die 
Proben b' und c' des Mergels Nr. 2 untersucht. c' unter
scheidet sich von b' durch einen etwas geringem \<Vasser
und Kohlensäure-Gehalt und auch dadurch, dass die Hälfte 
des Eise11s im Zustande des Oxiduls vorhanden war wovon 
in c' keine Spur sich zeigte. ' 

b' enthält: 21 ·48 aufgeschlossene Kieselerde. 
2 ·94 (unzersetzten Thon). 
6·-15 Thonerde 
2·80 Eisenoxyd 

56·7:.I Kalkerde 
:3 ·()4 Talkerde 
1 ·32 Kali 
0·31 Natrou 
2·0G Wasser 1 *) 

__ 3_·_15_K_ohlensäurc ( 

100 28. 

Da also zwischen b' und c' in quantitativer Beziehung 
kein wesentlicher Unterschied stattfindet, so kann das lang
Rame Erhärten und die Unhaltbarkeit d•)r schlackig ge
brannten Probe c' an der Luft nur darin seinen Grund 
haben, dass durch die höhere Brenn-Temperatur bereits 
im Feuer schon zu viel Kieselerde mit Kalk1irde in Verbin· 
dung trat, welcher Umstand im V creine mit dem entst1mde
nen unbesrändigen Eisenoxydul.Silicat die Zersetzung durch 
die Agentien der Athmosphäre einleitete. Wäre auch in 
unsern Mergeln alle Kieselerde an Basen gebunden, wie im 
Thon des Portland·Cerncntes, wäre also in unsern Mergeln 
nicht so viel freier Quarzsand vorhanden, so würde der 
tbonigc Bcstandthcil bei einer viel niedrigeren Temperatur 
zum Schmelzen kommen, ohne dass ein Theil der Kiesel
erde bereits im Feunr mit Kalk sich verbiudcn würde. In 
diesem Fnlle hat dann das Schlackig-llrenncn, wie Herr 
Professor Pettenkofcr an dem Portlimd-Cemcntc gezeigt hat, 
grossc Vorthcilc. Diese bis zum sinternden Sclunclzcn ge
brannten Cemente lassen sich nämlich allerding.i schwierig, 
aber viel feiner, und zwar dem Glase ähnlich, blätterig in 
unregelmiissig geformte viereckige Theilchen pulv"rn, die 
dann mit Wasser angemacht einen ausscrordentlich dichten 
und eo mpacteu Zustand erreichen. In einem und demsel
ben Volum eines nicht vergl11sten Mergel-Ccmentes und 
eines verglasten Portland-Cementes fand man in letzterem 
bedeutend mehr biudendcs Materiale, indem ein gewisses 
Volurn <les ersten J 7 .529 und das gleiche Volum des lctz
tl'rn 3 L 788 GrammB wog, d. h. die Gewichte gleicher 
Volumina verhielten sich wie 1 : 1.813. Dagegen waren die 
specifischcn Gewichte wie 1 : 1.120, wornach sich die Vo
lumina wie 17.529: 1 H.6:H hätten verhalten sollen. Aus 
<liescr Dichte und l<'orrn der Pulvertheilchen erklärt Herr 
Professor Pettenkof'er nc bat den chemischen Vorzügen die 
Güte des schlackig gebrannten Pcrtland-Cements im Ver
gleich mit unsern unvorglasten Mergel-Cementcn, deren 
Pul verform im Gegenthcil eine san<lkörnige ist, mit folgenden 
Worten: nDic Cohäsion, welche nur Adhäsiou zwischen 
homogenen kleinsten '!'heilen ist, nimmt als eine rein physi
calische Anziehung nicht in einem einfach progressiven 
Verhältnisse zu und ab, sondern wenigsttJus im quadrati-

*)Diese 5% zusammen an Kohlcnsäurn und Wasser wurden 
ans clm·. Athmusphiirn wiihrond der kurzen Zeit 1les Licgens an 
der Lutt vor clcr Analyse aufgenommen. 
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sehen; und in allen Fällen, wo mit pulverförmigen Körpern 
chemische Processe vor sich gehen, deren Endresultat wieder 
ein fester Körper ist, hängt die Cohärenz des neugebildeten 
wesentlich von der Form und Cohärenz des Pulvers ab.« 

Dies bis zum nahen Schmelzen getriebene ßrennen 
hat ferner zur Folge, dass der Aetzkalk von einer glasigen 
Decke umhüllt wird, was selbst auf den Geschmack des 
Cementes seinen Einfluss äussert, d<:>r kaum merklich al
kalisirt ist. Die englischen ßauleute kosten auch vor dem 
Ankaufe die Ccmcnte, und verwerfen die alkalisch schmck
kenden, weil ihucn eben die glasige Decke fehlt. Ueber 
dieses Glasig-Brennen muss jedoch bemerkt werden, dass 
darunter nicht etwa ein Brennen bis zur vollständigen Ver
schlackung, sondern nur die Erzielung eiuer gesinterten 
porösen, dem Bimsstein ähnlichen Masse verstanden werden 
darf, weil ganz glasige Producte in der Regel an der Luft 
:.iu Pulver zerfallen, das nicht erhärtet. 

Wird angenommen, dass unser Mergel Nr. 2 durch das 
Brennen sämmtliche Kieselerde an Thoncrde, Eisenoxyd, 
Kali und Natron gebunden enthält uud für die Substitution 
durch Kalk vorbereitet wurde, so haben wir nahezu ein 
neutrales Silicat ( 1 : 3) indem sich der Sauerstoff der Basen 
zu dem Sauerstoff der Kieselerde wie 1: 2. 723 verhält. Iu 
den Portland-Ccmenten ist dies V crhältniss ungefähr wie 
1: 2, also die Kieselerde noch mehr mit Br.scn gcsättiget, 
woraus Herr Professor Pettenkofer den Beweis für die 
Thatsachc ableitet, dass chemische Neubildungen leichter 
und inniger von Statten gehen, wenn sie durch Substitution 
geschehen können, als wenu sie durch directe Vereinigung 
erfolgen müssen. 

Der Thongchalt ist es daher, was wiederholt bemerkt 
wird, welcher die Qualität eines hydrnulischcn l\lörtcls be
dingt. Unter diesem Thongehalt wird verstanden, 1. sein 
quantitatives V crhältniss und dcrVerbiudungs-Zustand seiner 
Kieselerde mit den Ilasen: ob mehr oder weniger Quarzsand 
oder gebundene Kieselerde. 2. die physicalischen Eigen
schafte~: ob dieser thonigc Ilcstnndthcil gröber oder feiner, 
cohärenter oder lockerer, innig oder weniger innig und 
gleichförmig in der ganzen Masse mit dem kohlensauren 
Kalk gemengt ist. Diese Homogenität ist ein Hauptcrfor· 
derniss; um sie nöthigenfalls durch mechaniHc he Hilfsmittel 
herbeizuführen, dürfen in wichtigen Fällen keine Kosten 
gespart werden. Vora zwcckmässig ausgeführten Brennen 
hängt dann der weitere Erfolg der Anwendbarkeit ab, indem 
durch fehlerhaftes Vorgehen hicbci Mergel von der günstig
sten Zusammensetzung schlechte Mörtel liefern können. 
Spcciclle Hegeln lasscu sich darüber nicht aufstellen, und 
nur mehrfache Versuche können zur entsprechenden Be- , 
handhmg im Feuer hinleiten. Ein häufig vorkommender 
Fehler beim Breunen ist, dass man die Kalke in zu grossen 
Stücken brennt, was eine ungleichförmige Zersetzung und 
somit Differenzen im Verbindungs- oder wenigstens im 
Aggregations-Zustande zur Folge hat. Im Allgcmcine11 lässt 
sich nur sagcu, dass Mergel mit weniger als 20 °/0 Thon 
langsam. und nicht zu stark gebrannt werden sollen, damit 
sich nicht schon auf trockenem W cgc die wenige Kieselerde 
mit Kalkerde sättigt und damit noch etwas Kohlensäure 
zurückbleibt, die ein anfänglich schnelles Anziehen begün
stigt, was bei thonarmen Mergeln oft zur Unterstützung 
der späteren Heaction des Silicates wünschcnswcrth ist. 
Mergel mit beiläufig 30% Thon und darüber sollen kurz, 
aber im raschen Feuer gebrannt werden. Vielfache Erfah-

rungen haben erwiesen, dnss Mergel mit einP.m Thougehalt 
von 22-25 % die besten hydraulischen Mörtel insoferue 
liefern, als ibr zweckmässiges Brennen am leichtesten ge
lingt und ihre Behandlung im Wasser, gleichviel ob etwas 
stärker oder schwächer gebrannt, die wenigsten Schwierig· 
keiten bietet. Ebenso gut erhärtende Mörtel geben auch 
oft Mergel von grösserem oder geringerem Thongehalt; nur 
ist bei solchen die Grenze zwischen dem zu viel und zu 
wenig Brennen schwieriger zu treffen. Der Grund liegt in 
dem Umstande, dass etwas Kalkerde bei noch so vorsieh· 
tigem Brennen stets im Feuer schon chemisch mit der Kiesel· 
erde in Verbindung tritt und dieser für die nachherige Re
action im Wasser verlorene A11theil an kieselsaurem Kalke 
wird um so fühlbarer werden, je mehr sieh der Thougehalt 
von circa 25 % entfernt, da das zum geeigneten Erhärten 
geneigteste Product erfahrungsgemäss an eine gewisse For
mel von ziemlich constantem Verhältniss zwischen Kiesel
erde und Kalkerde gebunden ist. Uebrigens entnehmen 
wir aus unseren M1·rgclproben Nr. l und 3, dass ein ent· 
sprechender Thongehalt und zweckmlissiges Brennen nicht 
immer hinreichen, sondem dass ein physicalischer Zustand, 
ein Nebencinandcrlagcrn der kleinsten Thcile, in vielen 
Fällen den Erfolg vereiteln werden. Ein Brennen bis zum 
porösen Zusammcnsintern wäre bei Mergeln nur dann vor
thcilhaft, wenn der ganze Kieselerdcgehalt im gebundenen 
Zustande vorhanden wäre, wie im Thon des Portlaud-Cc
mentes, was leider selten vorzukommen scheint, indem in 
der Regel mehr als die Hlilfte derselben als Qnarzsand bei
gemengt ist. Dieser Quarzsand würde sich in der Schmelz
hitze ganz oder zum grössten Th eil wenigstens mit Kalkerde 
verbinden. 

Die Verbindungszustände, worin sich die verschied encn 
Bestandthcile gebrannter Mergel befinden, werden nach 
dem Vorausgcgangcucu folgende sein: Bei stärkerem Bren
nen hat man ein Gemenge vou Kalk·8ilicat, Thon-Kalkcrde
Silicat und Kalk-Aluminat mit vielem Actzkalk; bei achwä
chcrem Breuncn ein Gemenge von basischem K11lk-Carbonat, 
Kalk-8ilicat, etwas K1iJk.Alumi1rn.t mit wenig freiem Kalk 
und einer geringen Menge Thon-Kalkcr<le-8ilicat. Hier kann 
auch bei vieler, besonders unverbundener Thonerde ein 
Theil derselben im unthlitigeu Zust:rnde vcrl:ilciben. 

Nach der im Wasser vollendeten Erhärtung ist die 
Zusammensetzung der das Pestwerdcn bedingenden Ver
bindungen unseres Mergels Nr. 2 e folgende: Die Probe 
wurde nach 1 1/ 2 Jahren aus dem Wasser genommen und 
enthielt: 

2 L ·3 l 11
/ 11 Kieselerde (mit ctwns unzorsetztcm Thon) 

6·62 °/0 Thonerde 
2·44 11

/ 11 Eisenoxyd 
46·18 °/11 Kalkerde 

2·01 % Talkerde 
J 3·fl 1 11

/ 0 Kohlensäure 
3·95 °/0 mit den Silicaten verbundenes Wasser 
2·841'0_~it freiem Kalk verbundenes Wasser 

99·26, woraus sich die Zusammensetzung ergibt: 

21 ·31 Kieselerde 
6·62 Thonerde 
2·44 Eisenoxyd 

1 ~Hi2 Kalkerde 
2·01 Talkerde 

13·95 Wasser 

Silicat. 
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31·59 Kohlensaurer Kalk 
11 ·68 Kalkhydrat 

99·22, wofür annähernd die Formel: 

3 Ca 0 + 2 S1 0 3 +Ca 0 (Al2 0 3 Te2 0 3 ) + 2 H 0 
aufgestellt werden kann. 

Zum Schlusse kommt noch Einiges über da.s Verfahren 
anzuführen, da.s ma.n einzuschlagen hat, um a.llenfa.lls vor
liegende Mergel, Thone, vulcanische Gesteine und Schlacken 
auf ihre Brauchb1ukeit zu hydraulischen Mörteln zu unter
suchen, 

Stehen gar keine Hilfsmittel zur chemischen Scheidung 
zu G ·~bote, so ha.t ma.n neben den geringen Anha.ltepuncten 
einer physica.liechen Prüfung lediglich nur zu Versuchen aufs 
Gcra.1hewohl seine Zuflucht zu nehmen. Da.s Brennen der 
Mergel in kleinen Stücken kann in jedem Schmiedefeuer 
zwischen Kohlen geschehen; sie verändern da.bei stets ihre 
nat.ürliche J:t'arbe und müssen dieselbe nach dem Brennen 
durch die ganze Masse gleichförmig verändert haben, somit 
keinen ungebrannten Kern enthalten. Nach dem Erkalten 
wird die Probe fein g•·pulvcrt, das Geriebe mit so viel 
Wa~ser angemacht, dass man einen steifen Teig erhält, der 
gut und so lange durehgearbeitet werden muss, bis die 
Masse ganz kühl geworden ist. Ha.t ma.n zu viel W aseer 
zum Anmachen genommen, so kann man es zwischen Lösch
papier auspressen, worauf der Teig sich zu Rallen formen 
la.sMen wird. lat die Probe nach 24 Stunden nicht zerfallen, 
so wird in der Regel Erhärtung erfolgen. Zerfällt sie, so 
erneuert man den Versuch, driickt aber diesmal den Teig 
in ein Glas und giesst Wasser darüber, da das Zerfällen in 
einem zu groben Pulver s"ine Ursache haben kann. Tritt 
in beiden Versuchen keine Erhlirtuug ein, so pulvert man 
die rohen Mergel mit verschiedenen Mengen von Kalk, 
Kreide, Thon oder Quarz, formt aus den Gemengen mittelst 
Wasser kleine Kugeln, trocknet sie zuerst, brennt sie und 
macht dann die oben angegebenen Versuche, welche zeigen, 
ob ein basischer oder saurer Zuschlag und in welchen Ver
hältnissen vou Erfolg sein wird. Thone oder sehr thon
reicho Mergel müs8cn nach vorherigem fciucm Pulvern -
und 8chllirume11 bei grobsaudigcu Steinen, mit Kalk oder 
Kreide, deren Meugc nur durch mehrfache V ersuche bestimmt 
werdeu können, inuig gemischt, zu Kugeln geformt uud gc
bra1111t werden. Sehr gut cig11e11 sich solche Thone, die 
noch Trümmf'r von Fcldsp1\th und Glimmer enthaltcu, aber 
frei sind von Sand nud Quarz. Diese Thone dürfen nicht 
gcschllimmt werden, weil dadurch aueh Fcldspath und Glim
mer entfernt würden. Die Temperatur beim Brennen dieser 
Art von künstlichen Gcmeugen muss helle H.othglut, oft 
auch Weissgluth sein, um eine poröse zusammengesinterte 
Masse zu erhalten, da bei zu niedriger Temperatur der nicht 
von glasiger Decke umhüllte kaustisch!! Kalk ein starkes 
Erhitzen im Wasser und Zerfallen des Pulvers zu Brei ver
anlasst. Vulcanischc Productc, Schlacken und Steinkohlcn
Ascbc enthalten die Kieselerde schon im aufgeschlossenen 
Zustande, und bei diesen ist dann nur ein Mengen mit ge
löschtem Kalk nöthig, dessen Quautum ebenfalls nur durch 
Versuche ermittelt werden kann. Auch bei diesen Materi
alien wird durch ein vorläufiges gelindes Glühen der Silicate 
die Wirkung bedeutend erhöht. Die meisten natürlichen 
Silicate, wenn sie vorher für sich geglüht werden, kann 
man durch Mischen mit Kalkhydrat zu hydraulischen Mör
teln verwenden. 

Ist ma.n mit nur einigen cbemisch-analystischen Hilfs
mitteln versehen, so gelangt man viel schneller und sicherer 
zu einem Aufschlusse über die 7.weckmässige Behandlung 
im Feuer und die nöthigen Zuschlüge vor oder nach dem 
Brennen. Alle Silicate, die mit Säuren gelatiniren, geben 
durch einfachen Zusatz von gelöschtem Kalke erhärtende 
Producte. Mergel werden in Salzsäure gelöst, und da.s Un
lösliche (Thon und Quarzsand) bestimmt. Ein bestimmter 
Thcil dieses Rückstandes wird zur weiteren Untersuchung 
auf physicalischem Wege, ähnlich wie im Sichertrog, oder 
auch durch Decantiren in einer Porzellanschaa.le gewaschen, 
wobei die feinen Theile, der eigentliche Thon weggeführt 
werden. Am Boden des Gefässes erhält ma.n die gröberen 
Sandkörner und damit einen ziemlich sicheren Anhaltspunct 
für das Brennen oder für andere allenfalls nöthige mecha
nische Vorbereitungen. Einen andern bestimmten Theil des 
Rückstandes gliiht man mit etwas Kalk, worauf sich die 
ganze Menge Ki!lselcrdc desselben mit Kalilauge aus
ziehen lassen wird. Es versteht sich übrigens von selbst, 
dass mehrere Bestimmungen aus verschiedenen Stellen des 
Mergcllagers nöthig sind, um zur Kenntniss der Homogenität 
des natürlichen Gemenges des Kalkes mit Thon und Sand 
zu gelangen. Ist das Gemenge zu wenig homogen und innig, 
oder ist viel grobkörniger Sand vorhanden, so kann oft ein 
vorheriges gelindes Brennen, darauf ein Pochen, und dann 
erst d11s fertig Brennen nöthig werden, welche Opt'rationcn 
jedoch in den meisten Fällen aus ökonomischen Gründen 
kaum zulässig sein werden. 

Als Richtschnur bei der oben angegebenen einfachen 
chemischen Untersuchung kann beiläufig dienen, dass Mer
gel, die :1;, -''/o vom unlöslichen Rückstand an Ki•iselcrd'! 
(aufschliessbarcr und Quarzsand) enthalten, und worin 
wenigstens 1/~ des gam;en unlöslichen Rückstandes gebun
dene Kieselerde ist, in der Regel gute Cemente gl•ben. Vom 
Gehalt an aufschliessbarf!r Kieselerde h!ingt die zurn Bren
nen nöthige Temperatur ab. Sie werden um so leichter zu 
brennen sein, je mehr an Thoncrde, Eisenoxyd, Alkalien 
gebundene Kicseli,rdc vorhanden ist, wobei dann die Gefahr 
eines zu starken Gliihens kaum zu beachten ist, wie wir 
dies an den Portllind-Ccmentcn sehen, die kaum Spuren 
von Kohlensäure enthalten, zum Austreiben der Kohlensäure 
aber ein viel höheres und anhaltenderes Erhitzen nöthig ist, 
als zum AufschliesHen der Kicsclerdr~ in den Thouen. 

Viel Thon enthaltende und stark geglühte Mergel kann 
man durch Zua1ttz von kaustischem Kalk oder selbst durch 
Anmachen mit Kalkmilch g1mz bruuchbar machen, so wie 
wenig Thon enthaltende stark geglühte Mergel durch Zu
satz von gebranntem Quarz oder von sauren Schlacken, die 
wenig Kalk enthalten, zu verbessern sind. 

Das Fahnenweihfest in Steyerdorf. 
Steycr•lorf, tlen 24. September 1865. 

An der Südostspitze der österreichischen Monarchie, 
in dem uralten ßanatcr Bergbezirke wurde heute ein erha
benes bergmännisches J:t'cst begangen, durch welches die 
dortigen Bergleute ihren fernen Brüdern im Westen und 
Norden Kunde von dem erwachten Corpsgeistc gegeben 
haben. 

In dem Berg- und Hütten werke Steyerdorf-Anina wurde 
heuer die Uniformirung. von 200 Mann des Personales vo1·-
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erst durchgeführt, und heute die Weihe jener Bergfahne 
gefeiert, welche im Monate August im Wiener Museum aus
gestellt war. 

Als Fahnenpathin hatte die Mannschaft sieh die Frau 
Gemahlin des Herrn Oberverwalters Benedikt Roha er
beten, und ihr galt am Vorabend der erste Aufzug des 
uniformirten Corps, welcher niit Musik, Grubenlichtern uod 
Fackeln in zehn zweigliedrige Züge geordnet, vor das Amts
gebäude zog, und die Anfangsbuchstaben des Namens 
Maria Roha entwickelte. Die Musik und Böllerschüsse be· 
gleiteten das Schauspiel. Aus voller Brust ertönte der Gruss 
„Glück auf!u der Fahnenpathin, dem Oberverwalter und 
dem Bergmannsstnnde; darauf spielte die Capelle die Volks
hymne und zog das Co1·ps mit Zapfenstreich und Musik 
wechselnd den Bergort hinab. 

Der 24. September erblickte bei seinem Erwachen alle 
Schacht- Gebäude einfach, aber geschmackvoll geziert; 
dir. Steycrdorfer Bergcorps - Abthcilung ist bereits am 
Marsche nach dem Aninathale begriffen. Vor dem Bräuner
schachte erfolgte die Vereinigung des ganzen Corps, und 
um 7 Uhr stand die herrlich equipirte Front desselben auf 
der Halde des Thierfeldschachtes und empfing unter Böller
schüssen die dort deponirte Fahne. Diese, umgeben von 
weise gekleideten Mädchen, in die Mitte nehmend, setzte 
sich der Zug stolz und feierlich in Bewegung, passirte die 
Triumphpforte an der Aninaer-Strasse, eine zweite bei den 
Coks-Oefen, und brachte dem V crwalter des Eisenwerks 
Anina ein Ständchen. Am dortigen W erksplatze empfingen 
die Beamten den Zug, welcher nun durch sie vergrössert, 
an den Beamtenwohnungen vorbei über die Locomotiv
bahn zurückmarschirte. Bei der Schiefcrdestillationshütte 
erwarteten die auf der Schicht eben befindlichen Hütten
leute den einmarschirendcn Zug in Reih und Glied, ihre 
Gezlihe in der Hand. Von du bewegte sich die l\lasse nach 
dem Kiibekschachtc. Alle Objccte wurden mit Musik be
grüsst, iiberall freudiger Jubel. Endlich um 9 Uhr Früh 
rückte der Zug in Steyerdorf vor dem Amtsgebäude ein 
unter dem Zustrome einer grossen Zahl Neugieriger von 
Oravicza und anderen Orten. 

Nach Herstellung der Front begab sieh der Corps
Commandant mit einer Deputation aller Grade zur Fahnen
pathin; voraus ein Zug weissgekleideter Mädchen, und dort 
hielt er eine kurze Anrede, in welcher die liebevollen Be
ziehungen zwischen dem W crkschef und der Mannschaft 
passend hervurgehobcn wurden. 

Hierauf nahm die D~putation das Fahnenb1tnd in Em
pfang, ein Mädchen trug es auf einem seid~nen Polster, 
umgeben von den übrigen, vor die Falme, der Zug setzte 
sich in Bewegung, und alle Beamten wurden in denselben 
aufgenommen. Daruuter befanden sich auch die Beamten 
der k. k. Berghauptmannschaft Oravicza.. Die klare H"rbst
sonne beschien die funkdnden Embleme, und lustig flat
terten die l~ederbüsche der Calpaks, und durch die ganze 
Zeit des Umzuges krachten die Böller, bis die stolzen Reihen 
am \Veilicplatze anlangten. 

Hier flaggten im Halbkreis schwarzgelbc un<l roth
weiss·grüne Fahnen auf hohen Säulen, hier prangte in <lcr 
Mitte ein stattlicher Altan, eine mit lllumen gezierte Kanzel 
und der 8chlägcl und Eisen am Baldachin bezeichnete den Sitz 
für die Fahnenpathin; auf beiden Seiten waren ausserdem 
Tribunen angebracht, welche für die Beamten und deren 
l•'amilicn, sowie fiir die Gäste bestimmt waren. 

Das Bergcorps schloss zu diesem Halbkreis ein Quarre 
ab, die Capelle nahm dem Altar gegenüber ihre Aufstellung, 
der Fähnrich legte die Fahne auf den vor dem Altare auf· 
gestellten Tisch, und die Feierlichkeit begann. 

Die stille Messe wurde von der Capelle mit dem Liede 
"Wir werfen uns darnieder" begleitet. Bei dem Evange
lium bestieg der Ortseaplan die Kanzel, und hielt über die 
religiöse Bedeutung einer Fahne eine Predigt in deutscher 
und slavischer Sprache. 

Nach der Messe nahm der eelebrirende Erzdechant 
die Weihe vor, und nach Vollendung der damit verbunde
nen Ceremouien üb ergab derselbe die Fahne dem Corps· 
commandanten, Bergingenieur Franz Schröcken s t ein. 

Dieser trat damit in das Quarre , die Capelle spielte 
die Volkshymne ab, und sodann richtete er, die stolz fle.t
ternde Fahne in der Rechten haltend , eine kräftige An
sprache an die gewiss 3000 Köpfe zählenden Anwesenden. 

In derselben wurde die Vergleichung des Bergwerks 
standes mit dem Kriegerstande 1 und die Kämpfe mit 
Wetter, Wasser und Einbruch hervorgehoben, die Bedeu
tung des bergmännischen Berufes geschildert , die den 
Bergmann berechtige , auf das Kleid stolz zu sein , das 
seinen Stand kennzeichne. n Es sei auch in Zeichen der 
Angehörigkeit an jeue Armee, welche in der Teufe des 
Erdschosses für die übrige Menschheit Krieg führt und die 
Natur zwingt, die verborgenen Schätze herauszugeben. u DP.r 
Redner betont darauf auch die Zus a mm enge hör i gk e i t 
der Berg 1 e u t e, die im Fahnen band dnrch die Inschrift 
n Berg- und Hüttenmannschaft Steyerdorf-Anina u ausge -
drückt ist, und fordert die Versammlung auf, vor der }<'ahne 
das Gelöbniss dieses Zusammenhaltens abzulP.gen , und 
schloss mit den Worten: 11 Wir St('yerdorf-Aninaer wollen 
treue Bergleute sein, mit Herz und Hand, treu unserer 
Fahne, dem Kaiser und Vatcrlaudu. Bei diesem Schlusse 
hoben Alle die Illindc zum Schwure auf, und ein kräftiges 
Glück auf! machte den Herzen der Mannschaft Luft. 

Nach Absingu1lg des 'l'e Dcum laudamus hielt der 
k. k. Oher-Bcrgcommisslir Tri b us eine AnHprache an 
die Mannschaft, welche mit dem Wunsche einer langen 
Blüthe des W crkes endete, und vollzog hierauf einen Act 
der Humanität, der einen tiefen Eindruck auf alle Anwe• 
senden hervorrief. Die 1''ahncnpathin hatte nämlich für 
die in der Grube zn Krüppeln gewordenen und für die 
hinterlassenen Witwen und Waisen verunglückter Berg
leute, Geldspenden in Hilber bestimmt, deren V crtheilung 
der Herr Ober-Bergcommiss!ir in würdiger W ci~e vornnhm. 

Hierauf zog das Corps nach Steycrdorf, paradirte vor 
der Fa)rnenpathin bei ihrer Nachlmusckunft, und hiemit 
war <ler Vormittag ausgefüllt. 

Mittags war ein J<'estessen unter Produetion der Bcrg
capelle. Nachmittag wurde r)in grosse8 Volksfest im nahen 
Walde abgehalten, woran zwischen 4-3000 Menschen 
Theil nahmen. Ein T11nzplatz für :300 Paare war herge
richtet und geschmückt, von welchem aus sternförmig Tisch
linien ausliefen. Auf eine Pyramide kam die Fahne zu ste
hen, und bei dieser befanden sich <lic Tisch1• für die ßcam· 
ten und Giiste. Am Eingange in den Wald war ein Bogen 
aufgestellt mit dem Gruss n Glück auf!" 

Durch diesen marschirte das Corps am Nachmittage 
ein, zog am Tanzplatz auf, und erwartete hier die Fahnen
pathin, um ihr den Dank zu bringen, und nachdem dieses 
geschehen war, begann die Lu~tbarkeit, welche 1lurch die 
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Gratisausfolgung von Wein, "Würsten und Semmeln nn die 
ganze, 1300 Mann starke Mannschaft selbstverständlich 

erhöht wurde. 
Mit einem Feuerwerk, dessen Hauptfront den Na-

menszug der Fahnenpathin und Schlägel und Eisen dar
über darstellte, schloss das Fest um 8 Uhr. 

Das ganze Fest, begünstigt vom besten Wetter, war 
in allen seinen weit verzweigten Anordnungen vollends 
ein gelungenes, und die zufriedenen und stolzen Gesichter 
der Mannschaft zeigten deutlich, dass der bergmännische 
Geist der bisher in diesen Leuten als Pfund im Sehweise-' . tuche eingewickelt war, zum Erwachen gekommen ist. 

Die gesammten Unkosten der Errichtung der C11pellP,, 
Anschaffung der Instrumente und des ganzen Festes, hat 
ein Fond getragen, den die Beamten, Diener un'1 Arbei
ter für diesen Zweck enichtet haben, und den sie auch 
weiterhin als Musikfond fortzuführen gedenken. Auch zur 
Erweiterung des uniformirten Berg-Corps ist Anstalt ge
troffen und d iirfte dieses sehr bald eines der grössten und 
schönsten der Monarchie sein, da in dem ganzen Personal 

n ungemeiner Enthusinsmus für die Sache herrscht *J. 

A d m i n i i;;: t r a t i v e s. 
Gewerkentags-Ausachreibungen. 

Erhalten den 6. October l '365. 
In Gemiissheit des §. HiS a. H. G. wird aus Anlass des 

Ansuchens des Dircctionsmitgliedes der Gerlitzer Eisenwerksge
sellschaft Herr Martin Latimik ddo. 21. September ll!S65 eine 
Gcwcrkcnvcrsammlung unter behördlicher Intervention auf den 
13. November 18fl5 Vormittags 9 Uhr im grossen Gasthause 
zu Putnob angeordnet, zu welcher die bergbücherlich vorge
merkten Theilhaber Herren.und Frauen: Elisabctha verwitwete 
Schwarcz, Johann Schwarcz, Franz ~chwarcz, Carl Schwarcz, 
Paul Szmih, Johann Glos, Martin Latinah, Nathanael Csipkay, 
Johann Csipkay, Johann Lcpenyi und deren etwaige Rechts
nachfolger in Person oder durch lrgal Bevollmächtigte zu er
scheinen, mit dem Beisatze eingeladen werden, dass die Abwe
senden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Mehrheit der 
Anwesenden beitretend augcschen werden müssten, und dass die 
Erben und sonstigen Rechtsnachfolger der bergbücherlichen Be
sitzer nur nach vorhergegangener Nachwcisung ihrer Eigen
thumsrechtc zuirclassen werden können. 

Die Bcrathungsgegenständc sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 

im Sinne <les allg. Ü. G. constituiren wollen; 
2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst-

vertrages; 

*) Wir sin<l fiir diese .Mittheilung :ms einem Montandi 
stricte , aus .welchem sonst nnr hiichst selten technis~he oder 
andere Nachrichten an uns gelangten, deren Herrn Emsender 
sehr verpßiehtet und haben desshalb auch bereitwilligst mehr 
Raum dafür frei gemacht, als derlei meist loealen Angelegen
heiten in der Regel gewidmet werden kann. "' enn wirklich der 
,hergmiinnisclH• Geist" in jenen Gegenden gekriiftigt und der 
Verband mit dem übrigen .österreichischen Bergwesen dadurch 
befestigt wird , so kann dieses Fest allerdings eine iiber das 
Loealintercsse hinausgehende Bedeutung erlangen. Dass wir die 
gehaltenen Reden nicht auch mit in diese K otiz a,ufgenommen 
haben, wolle man gütigst entschuldigen, da die uns iibersaml· 
ten Texte derselben nicht weniger als 4 grosse Folioseiten um
fassten, für welche der ohnehin beschriinkre Raum dieses lllat-
tes nicht hinreicht. Die Red 

3. Beschluss Uber etwaige Errichtung von Gewerkschafts
Statuten; 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und son
stige Anordnungen im currenten Haushalte. 

Raschau, am 28. September 1865. 
Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

(Erhalten den 3. October 1865.) 
Zu dem am t. August 1 b6ß im Marktflecke Rodnau ab

zuhaltenden Gewerken tage, werden die rcchtmässigen Besitzer 
des, der Familie Deschan ,.. Hausen gehörigen 1/4 Antheiles 
des dortigen ärar. gewerkschaftlichen Gmben mit dem vorge
laden , dass bei diesem Gewerkentage der Verkauf eventuell 
Auflassung dieses Bergwerkes, oder endlich, wenn sich die An
briichc der Erzlagerstätten und die übrigen Betriebsverhältnisse 
des Werkes bis dahin günstigl'r bcwiihrcn würden, die Fest
stellung eines lletricbsplanes für die nächst'l"orlicgcnde Yenval
tungspc•riode desselben in Verhandlung genommen, und zur 
Beschlussfassung gebracht werden. 

Die obgedachten Herren Gewerken werden ersucht zu die
sem Gewerkentage entweder persönlich oder durch ßevollmiich
tigtc jedenfalls zu erscheinen, weil hiehei nach §. J 5:J und 154 
des allgemeinen Berggesetzes fiirgegangen werden wird. 

Nagyhanya, am 20. Mai 1 ~65. 
(Erhalten den 3. Octoher 1 S65.) 

Ueber vrm dt>m Dircctor der Leoganger Nikel-Kobalt-Ge
werkschaft anher gerichtetes Ansuchen um Ausschreibung eines 
Ocwcrkentages behufs: 

a) der "' ahl eines neuen Directors und Ausstellung der 
bezüglichen Vollmacht für clenstlben, 

b) Beschlussfassung über neu einzuführende Betriebsmo
dalitäten, Beischaffung der Mittel hiezn, uncl über die künftige 
Verseh\eissart der erzeugten Prodnctc - wird hiemit eine unter 
bcrgbehördlicher Intervention abzuhaltende Gewerken-Versamm
lung (Gewerkentag) für die Gewerken der Lcoganger Nikel
Kobalt-Gewcrkschafl auf den 14. November l81i5 9 Uhr Vor
~ittags in den Amtslocalitäten cler k. k. llcrghauptmannschaft 
m Hall angeordnet, wozu nachbenannte Gewerken die entwe
der nicht im Bezirke der Berghauptmannschaft w~lmcn oder 
deucn diese Ausscl~rcibung nicht zugestellt werden kouu'te, u. 
zw. Frau Anua St1cssherger, Grosshiindlerswitwe in München, 
die Erben nach Georg Pcrwein, Hammerwerksbesitzer in Sch.lad. 
ming, und Herr Alois Schilling in Kitzbichl, mittelst n-cuenwiir
tigen Edictcs in Person oder durch legal llcvollmä~htigte zu 
erscheinen, mit dem Beisatze eiugeladen werden, dass die Ab
wesenden den gesetzlich gefassten Beschliisscn der Mehrheit 
der Anwesenden beigetreten zu erachten sincl. 

Hall, am 27. September 1865. 
K. K. Berghauptmannschaft für Tirol, Vorarlberg und Salzburg. 

Dienst-Concurs. 

(Erhalten den 5. October 1865.) 
Im Disfricte der k. k. niecl. ung. Berg-, Forst- und Gilter

Direction ist eine llergingenicurs-Adjunctenstelle erster Clas•e 
bei der Windsehachter k. k. llergvcrwaltung definitiv zu be
setzen. 

Mit dieser nach dem provis festgestellten Status vom 
Jahre p;;5 7 in die X. Diiitenclassc eingereihten Stelle sind 
verbunden: ein jährlicher Gehalt von 840 ff., 1 O Klafter 3achn
higes Holzdeputat und eine Naturalwohnung oder in Ermange
lung einer solchen 10% des Gehaltes als Quartiergelcl. 

Bewerber haben nachzuweisen: die mit gutem E1fol"e 
absoh·irtcn bergacademischen Studien , Geübthcit sowohl in 
Gruben- als auch in Tag-Aufnahmen, im Zciclmcn, dann Kenut
niss der deutschen und sla.vischcu Sprache, und sincl die dics
fäl\igen Gesuche im Wegr der vorgesetzten Behfüclc binnen 
sechs W ochcn bei der k. k. Berg-, Forst- und Giitcr-Direction 
in Schemnitz einzureichen. 

~chemnitz, am 30. September 1865. 

Diese Zdtscltrift er>CJJeiut wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a rl ist i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Thlr. IU Ngr. Mit fre.nco Postversendung 8 ß. ~U kr. ö. W. Die .Jahresabonnenten 
erhalten Pinen officiellen Bericht iiber d:e Erfahrnngen im berg- und hiittenmänuischen :\faschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
snmmt Atl11s als Gratis bei l a ~ e. Inserate finden gegen S kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpe.reillez!'ile Aufnahme 

Zu~chrifteu jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Winternltz .\.Co. in W:en. 
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Die Kronprinz Rudolfsbahn und die oberstei· 
rischen Bergbau-Interessen. 

Die Kronprinz Rudolfs bahn, welche quer durch die 
Alpen vonCervignano bis Haag (unweitSteyer) an der Kaiserin 
Elisabetbbahn geführt werden soll, ist eine Lebensfrage 
für die gesammte inuerösterreichische Bergwerks-Industrie, 
so wie für alle Eisen und Kohle verbrauchenden Industrien 
im südwestlichen Theile der Monarchie, welche durch sie 
wohlfeileres Eisen und billigere Brennstoffe zu erlangen 
hoffen. Wir glauben desshalb, dass es zeitgemäss sei, eine 
Mittheilung der Grazer Tagespost (Nr. 221) hier abzu
drucken, welche die Stimmen der obersteirischen Montan
Industriellen über diese Bahn enthält, und zu ähnlichen 
Kundgebungen aufzufordern, damit, ehe die Trace eudgiltig 
festgesetzt wird, die dabei mit berührten Interessen zur 
Geltung gebracht werden können. Die Grazer Tagespost 
benützt in obenerwähnter Nummer das Pro t ok o 11 über 
die am 18. September 1865 zu Leoben abgehaltene 
Sitzung der Herren oberste irischen Sub s cri b en ten 
zu den Tracirungskosten der Kronprinz Hudolfs
bahn. 

Vertreten waren: Die Rad meister- Co mm uni tä t 
durch die Herren Dr. Peintiuger, 'Vidtermann und 
Wudich; die Stadt Leoben durch die Herren Fail
hauer, Dr. Stern, Marek und Obcrstrasser; die 
Handelskamm er Leoben durch die Abgeordneten Herren 
Kammermitglieder Sei dl und Aich may er; Herr Ritter 
v. Friedau durch Herru Rachoy; die Graf Henkel 
von Donnersmarck'schen Eisenwerke zu Zeltweg 
durch Herrn Director Croner; die fürstlich Schwarzen· 
b e rg's c h e n Eisenwerke zu Murau durch Herrn Dircctor 
Korczinek; die Franz v. l\Iayer'schen Eisenwerke 
und Bergbau e durch Herrn Director Franz Sprung; die 
Stadt Knittelfeld durch die Herren Zemel, Schmidt 
undFloriantschitz; und die Carl v. l\Iayr'schen Werke 
in Judenburg durch Josef Danzinger. . 

Die Versammlung wählte durch Acclamation den Herrn 
Dr. Carl Pe intinger, Präsidenten der Leobner Handels
kammer, zum Vorsitzenden und Leiter der Verhandlung 
und über dessen Vorschlag den Kammersecretär Josef Dan
z i nger zum Schriftführer. 

1. Die Radmeister-Communität in Vordernberg bringt 
folgenden .Antrag ein : 

Die Verbindungsbahn zwischen der Kronprinz Rudolfs
bahn und der k. k. priv. Südbahn soll, statt wie projectirt, 
von Bruck über Leoben nach St. Michael, von Bruck über 
Leoben, St. Peter nach Traboch geführt werden. 

Begründet wird dieser Antrag folgendermassen: 
Die Radmeister-Communität Vordernberg bezieht sehr 

grosse Quantitäten Holzkohlen aus dem Murboden in der 
Umgehung von Knittelfeld und Judenburg, theils aus den 
ausgedehnten Waldungen der ihr gehörigen Domaine Seckau, 
theils durch Ankauf von den dortigen Waldbesitzern. 

Die Kohlen sind auf der Kronprinz Rudolfäbahn nur 
dann zu verfrachten, wenn sie so nahe als möglich bei 
Vordernberg abgeladen werden können. Diess erreicht nur 
Eine Bahnstation, St. Peter, in welcher alle Roheisensen
dungen von Vordernberg zur Aufgabe und alle Bedürfnisse 
Vordernbergs zur .Abgabe kommen würden. 

Die Holzkohlen aus dem Murboden würden als Retour
ladung der Roheisen-Frächter von St. Peter nach Vordern
berg geben, während bei einem Bahnhofe Michael die für 
diesen Transport zu benützen mögliche Bahnstrecke viel zu 
kurz ist, 1ils dass davon Gebrauch gemacht werden könnte. 

St. Peter liegt ungefähr 1/ 3 der W Pgesstrecke Vor
dernberg näher als Leoben; es würde desshalb eine Zweig
bahn dahin 1/

3 
kürzer werden, als von Leoben, und eine 

natürliche Folge davon ist, dass alle Fracht1m von und 
nach Vordernberg um die Strecke Leoben, St. P~ter länger 
auf der Kronprinz Rudolfsbahn verführt würden. 

Diese projectirte Bahn würde auch scharf neben den 
Franz v. Mayr'schen Eisenwerken in Donawitz führen und 
hiedurch von den Kohlengruben in Seegraben ein Kohlen
Quantum von mehr als einer halben Million Centner all
jährlich zur Verfrachtung in die Donawitzer Hüttenwerke 
erhaiten. 

Die Bahn selbst würde über St. Peter und Traboch 
durchaus nicht länger werden als über Michael, das Terrain 
bietet viel geringere Schwierigkeiten als jenes über Michael, 
wo riesige Felsensprengungen die Baukosten sehr ver
theuern würden. 

Die Vortheile der Bahnstrecke Leoben-St.-Peter-Tra
boch würden demnach darin bestehen, dass die Rudolfsbahn 



ausser den Holzkolilen aut! dem Murboden wenigstens 1 1/ 1 

Millionen Centner Güter alljährlich durchschnittlich um ein~ 
halbe Meile weiter zu verfrachten hätte und die Anlage· 
kosten vermindert würden. 

Da die Bahn nicht länger wird, so sind keine Nach· 
theile vorhanden, nur hätten jene Frachten, die aus Ober· 
kämten und dem Murboden an die Südbahn gehen, um 
annähernd eine halbe Meile weiter, die Frachten aus Ober
österreich und dem Ennstbale nach der Südbabu um die 
gleiche Wegesstrecke näher. 

Sämmtlicbe anwesende Subscribcnten sind von der 
Wahrheit dieser Angaben überzeugt und stimmen einhellig 
dafür, dass diese Linie bei dem löblichen Central-Comitc 
bevorwortet werde. 

2. Die Stadtgemeinde Leoben stellt folgenden Antrag: 
Die Bahn statt unterhalb Leoben vom linken auf das 

rechte Murufcr zu übersetzen und iibcr das sogenannte 
Winkelfeld zu führen, am rechten Murufer zu belassen, 
rückwärts der Jakobskirche zu führen und die Mur unweit 
dem Redemptoristen-Kloster zu überschreiten. 

Diesem Antra~e tritt Herr Rachoy entgegen und bevor· 
wortet im Interesse der mehr als 2 Millionen Centner all
jäbrlicb erzeugenden Kohlenwerke in Seegraben u11d Mün
zenberg die Führung der Bahn wie sie projectirt ist, näm
lich über das Winkelfeld, Neudörfl und Zeitenschlag. 

Herr SP.idl stellt den Vermittlungs-Antrag: die Bahn 
über das Winkelfeld und Joscfö zu führen, und begründet 
denselben damit, dass durch den Bahnzug über das Winkel
feld und Josefe die Interessen der Kohlenwerke und der 
Stadt Leoben gleichmässig gewahrt werden würden. 

Sii.mmtliche Subscribenten erkennen, dass den Inter
essen der Stadt Leoben und der Kohlenwerksbesitzer durch 
die Führung der Bahn über das Winkelfeld und Josefc 
gleichmässig Rechnung getragen würde, aber eine zwei
malige Ueberbrückung der Mur erforderte. Es taucht hier· 
durch die Frage 11uf, ob die Brückenkosten bei den in 
Aussicht gestellten Scparatleistungen der Stadt Leoben 
bedeutend höher zu stehen kommt, als der gewiss kostspie
lige Bau der Bahn über Neudörfl. Desshalb wird die Er
hebung dieses Sachverhaltes einstimmig bevorwortet. 

3. Das k. k. Bergamt Fohnsdorf bevorwortet die 
Führung der Bahn von Knittelfeld nach Judenburg statt am 
rechten, am linken Murufer. 

Herr Wudich erwähnt, dass diesem Begehren theil
weise dadurch entsprochen sei, dass die Bahn von Knittel 
feld bis Zeltweg am linken Murufer und erst ober Zeltweg 
die Uc~ersetzung auf das rechte Murufer beantragt ist, und 
Herr D1rector Croker erklärt, dass die Führung der Bahn 
auf dem linken Ufer von Zeltweg über Fohnsdorf wegen 
des nothwendigen starken Einschnittes und der bedeutenden 
Steigerung kaum ausführbahr sein dürfte. Die Führung der 
Bahn über Fohnsdorf würde eine veränderte Richtung be
reits von Knittelfeld aus bedingen, ohne desshalb alle Ab
bauorte des Bergbaues in unmittelbare Verbindung mit der 
Bahn bringen zu können. 

In Berücksichtigung, dass bei der Führung der Bahn 
über Fohnsdorf die Graf Henkel v. Donnersmarck'schen 
Eisenwerke in Zeltweg und die Stadt Judenburg von der 
Bahn sehr entfernt zu liegen kommen würden, und in Er
wägung, dass es am angezeigtesten sein dürfte, Fohnsdorf 
durch eine Flügelbahn zu verbinden, bevorworten alle Sub
scribenten die dermalen projectirte Eisenbahntracc von 

Knittelfeld bis Zeltweg am linken und .von Zeltweg bis 
Judenburg am rechten Murufer. 

.. 4._ Die Gemeinde Knittelfeld stellt den Antrag, den 
fur Kmtte~feld bestimmten Bahnhof auf der entgcgenge
s.etzten Seite der Strasse, d. h. statt wie projec:tirt, auf der 
hnken, auf der rechten Seite der Strasse gegen Kobenz zu 
erbauen. Da hiedurch keine Verändernng der Babn-Trace 
herbeigeführt wird und im allgemeinen Interesse keine Ein
wendung erhoben werden kann, wird die Erfüllung dieses 
Wunsches allgemein beantragt. 

Zinnoberfabrikation in ldria. 

Bei der Zinnoberbereitung bezweckt man zuerst die 
Erzeugung von Schwefelquecksilber; dieses geschieht durch 
Amalgamation des Schwefels mit Quecksilber, wobei zu 
bemerken ist, dass immer ein Ueberschuss von Schwefel 
sein muss, um das Quecksilber desto leichter mit demselben 
binden zu können, daher man vom t1töchiometrischen Ver
hältnisse abgeht und erfahrungsgemäss auf 84 Theile 
Qu~cksilber 16 !heile Schwefel gibt, um den möglichst 
klemstcn Quccks1lberverbrauch zu erzielen. Bei der Amal
gamatio_n oder Mohrbereitung geschieht die Verbindung des 
Schwefels mit dem Quecksilber nur mechanisch, zu dem 
sogenannten l\fohr, einer schwarzen Masse mit einem Strich 
ins Violette, die aus amorphem Schwefelquecksilber, chemisch 
gebundenem Quecksilber und einem Ucberschuss von Schwe· 
fel besteht. Um diese mechanische Verbindung in eine ehe· 
~ische übergehen zu lassen, wird der Mohr abgedampft; bei 
emer Temperatur von circa 120° R. geschieht diese Umwand
lung, wobei ein Entzünden des Schwefels in Begleitung 
einer heftigen Detonirung und ein starkes Raurhen erfolgt. 
Der frühere Mohr, aus welchem man durch mechanisches 
Pressen Quecksilber abscheiden konnte, zum Beweise, dass 
es hauptsächlich eine mechanische Verbindung war, ve1·
wandelt sich in eine dunkel-violette pulverartige Masse, worin 
?as Quecksilber mit dem Schwefel schon chemisch gebunden 
ist, aus welcher man durch mechanische Kraft Quecksilber 
nicht mehr abscheiden kann. Der abgedampfte Mohr wird 
nun in Sublimationsgefässen der Sublimation unterworfen 
wobei der abgedampfte Mohr (amorphes Schwefelqueck'. 
silber mit Ueberschuss von Schwefel) aus den gusseisernen 
Kolben in Helme, Röhren und Vorlagen als Stückzinnober 
hinüber sublimirt. In den Vorlagen findet man bei Anwen
dung neuer Subl.-Kolben oft Spuren von reinem Quecksilber. 
Der Stückzinnober besteht aus k.rystalliniscbcm Schwefel
quecksilber und einem Ueberschusse von Schwefel, er ist 
strahlig krystallinisch, von dunkel cochenillerother Farbe 
metallisch glänzend und von leicht zerbrechlichem Gefüge.' 

Behufs Erzeugung des Zinnobers als Farbe wird der 
Stückzinnober der Mahluug, einer rein mechanischen Ope
ration, unterworfen; und zwar geschieht die l\fahlung unter 
Wasser, theils um das Verstauben zu verhindern, theils 
um ein gleichförmiges Korn zu erhalten, was trocken nie 
erlangt werden könnte. .. 

Die ·verschiedenen Nuancen der Schärfe und Liebte 
werden dadurch hervorgebracht, dass man den Zinnober 
mehrere Male durch den Stein durchlässt, so z. B. geht der 
chinesische zweimal, dunkelrotbe viermal, hochrothe fünf
mal durch den Stein. Je öfter der Zinnober gemahlen wird, 



desto mehr wird das krystallinische Gefüge zerstört, desto 
heller die Farbe. 

Die letzte Operation besteht im Raffiniren, welche die 
Entfernung des überschüssigen Schwefels zum Zwecke hat. 
Das Raffiuiren geschieht in Kalilauge (10-13° B.'aus 
Asche oder der Pottasche erzeugt); diese entzieht dem Zin
nober den überschüssigen Schwefel und bildet Schwefel
leber (fünffach Schwefelkalium Ka S 5); durch Waschen im 
reinen warmen Wasser werden die verschiedenen Salze der 
Lauge, da diese nicht ganz rein angewendet wird, sowie 
das fünffache Schwefelkalium, Ka S 5 weggebracht, und es 
bleibt der reine Zinnober mit scharlaehrother Farbe. 

Das Manipulationsverfahren zerfällt in die Amalga
mation oder Mohrbereitung, in die Sublimation, Mahlung 
und in die Raffinirung; die einzelnen Arbeiten bestehen 
in Polgen dem: 

l\f oh r b e re i tun g. Der Schwefel wird vorerst in einer 
Stampfe gekocht und fein gesiebt. Das Sieb ist erfahrungs
gemäss nm zweckmässigsten mit 25-30 l<'äden auf einen 
Zoll. Ist das Sieb weiter, daher der Schwefel gröber, so 
bindet sich das Quecksilber schwerer und es bleiben grosse 
Quecksilberkögelchen ungebunden; ist das Si'eb enger, daher 
der Schwefel feiner, so schwimmt er auf der Oberfläche des 
Quecksilbers ohne es zu binden. Im opeu angeführten Ver
hältnisse wird der Schwefel sowohl, als auch das Queck
silber abgewogen und in die Fässchen des l\Iohrbereituugs
Apparates hineingegeben. Die l<'ässchen sind von Ulmenholz, 
mit eisernen Reifen wohl beschlagen, und ruhen auf zwei 
längs der längeren Achse angebrachten Spindeln in einem 
horizontalen Lager. Die Fässchen haben inwendig prisma
tische hölzerne Hervorrngungen (I<'edern), um mehr Abstoss
flächen zu erzielen. Der ganze Apparat besteht aus 18 
Fässchen, von denen jedes 50 r/I von dem Gemenge (-12 
Quecksilber und 8 Schwefel) fasst; diese werden mit der 
Kraft eines unterschlächtigen Wasserrades, welches 15 Um
drehungen per Minute macht, in eine roti..rende Bewegung 
gebracht, beijeder Wasserradumdrehung machen die Fäss
chen vier Umdrehungen, jedoch so, dass je -iwei in ent· 
gegengesetzter Richtung erfolgen. Im Ganzen macht jedes 
I<'ässchen sechzig Umdrehungen per Minute. Um das Durch
sickern des Quecksilbers durch die Dauben der Fässchen 
zu verhindern, werden sie vor dem Einfüllen mit warmem 
Wasser besprengt. Da ein jedes I<'ässchen 50 Pfd. fasst und 
es deren 18 gibt, so wird auf einmal 756 Pfd. Quecksilber 
und 144 Pfd. Schwefel amalgamirt. Die Dauer der Roti
rung kommt durchschnittlich auf 2 Stunden -14 Minuten, 
wobei der Mohr auf eine Temperatur von 25 ° R. gebracht 
wird. Die Differenz zwischen der Temperatur des Amal
gamations-Locales und der des fertigen Mohres beträgt im 
Durchschnitte 19° R., je höher die Temperatur, desto kür
zer die Rotirungszeit. Das Product ist der rohe Mohr. Die 
l<'ässchen werden ausgehoben, der Mohr ausgeleert, abge
wogen und in Portionen jede zu 20 Pfd. in eigens dazu 
konisch geformte thönerne Tiegtil gefüllt. 

Sub 1 im a t i o n. Zur Sublimirung des erzeugten rohen 
Mohres bestehen vier Sublimationsöfen (Zugflammöfen); 
in einem jeden Ofen sind sechs gusseiserne birnförmige 
Kolben, die auf Trageisen ruhen, angebracht; die I<'eueruug 
geschieht mit fein gespaltetem harten Brennholz. In die 
sechs Kolben eines jeden Ofens, deren gewöhnlich bloss 
zwei im Betriebe sind, werden 6 Ctr. 20 Pfd. rohen Mohrs 
gleichmässig vertheilt und zwar der Art, dass in jeden 

Kolben fünf ganze Mohrtiegel, jeder zu 20 Pfund, kommen, 
und ein Tiegel unter alle sechs Kolben gleichmll.ssig ver
theilt wird. 

Die Sublimation selbst zerfällt in drei Perioden; Ab· 
dalllpfen, Stücken und Sublimiren. 

Nachdem die Kolben gefüllt sind, werden sie mit 
blechernen Helmen bedeckt, an diese kommen thönerne 
Vorlagen lose angesteckt, die Helme aber werden mit 
Ziegeln beschwert; darauf wird unter den Kolben gelinde 
und der Art gefeuert, dass man zuerst die ersten zwei 
Kolben von der Flamme bespülen lässt und dann langsam 
gegen die weiteren vorrückt. Nach einem unbedeutenden 
Zeitraum erfolgt die Entzündung des Schwefels in den er
sten zwei Kolben, es schlingt sich eine }<'lamme mit einer 
starken Detonirung bei dem Helme heraus, worauf ein dicker 
Rauch und eine stärkere l<'lamme folgt. Von dieser Erschei
nung des Rauches oder Dampfes wird auch diese Periode 
die Abdampfungsperiode genannt. Wenn diese bei den 
ersten zwei Kolben vorüber ist, wird mit dem Feuer gegen 
die weiteren zwei vorgerückt und so weiter bis bei allen 
sechs diese Erscheinung eingetreten ist. 

Das Product heisst abgedampfter Mohr, wird ohne 
Unterbrechung der Arbeit in den Kolben gelassen und einer 
weiteren Umwandlung unterworfen. Wenn die Abdampf
periode vorüber ist, werden die blechernen Helme mit 
thönernen gewechselt und diese mit den Kränzen der Kolben 
lutirt; darauf folgt eine ziemlich starke Feuerung, jedoch 
unter allen Kolben auf einmal. In Folge der Feuerung ent
zündet sich der Schwefel abermals, und nach circa 2 Stuuden 
211 Minuten ist die Temperatur so weit gestiegen, dass der 
überschüssige Schwefel beim Heimenrohre hinüber destil
lirt und in Berührung mit der atmosphärischen Luft mit 
einer geriugen Verpuffung sich entzündet; diese dient als 
Kennzeichen, um an die Helme Vorstösse (Röhren) und an 
diese die Vorlagen, beide von gebranntem Thon, anzu· 
stecken, welche Arbeit das Stücken' heisst, daher diese 
Periode die Stückperiode genannt wird. Die Vorstösse und 
Vorlagen werden mit Lehmlutum lutirt, letztere jedoch so, 
dass eine kleine Oeffnung zum Abziehen des flüchtigen 
überschüssigen Schwefels bleibt. Nun beginnt die Subli
mation des Zinnobers, während welcher stark gefeuert wird, 
Wenn eine Schwefelflamme bei der freigelassenen Oeffuung 
zu sehen ist, so wird auch diese sorgfältig lutirt. Weil das 
Lutum bei der vorhandenen Temperatur bald trocknet, 
Sprünge' bekommt und dann nicht mehr gut schliesst, so 
muss der Arbeiter während der ganzen Sublirnationsperiode 
das Lutum feucht zu erhalten trachten. Der Stückzinnober 
setzt sich zuerst an den kältesten Stellen der Vorlagen und 
Vorstösse, und sublimirt endlich auch in die Helme. Gegen 
Ende der Operation treten an der Zusammenstossungsßäche 
des Helmes mit d.im Kolben blaue l<'lämmchen von Schwefel, 
die wieder verschwinden, welche Erscheinung als Kenn
zeichen der vollbrachten Sublimation anzusehen ist, daher 
man das l<'euer ausgehen und den Ofen ganz abkühlen lässt. 
Darauf werden die Vorlagen, Röhren und Helme wegge
hoben. Die Vorlagen und Helme werden zerschlagen, aus 
den Röhren jedoch lässt sich der Zinnober ausstossen, daher 
diese für die folgende Sublimation benützt werden können. 
Die Scherben werden von dem anhaftenden Zinnober sorg· 
fältig mit Pinsel und Messer g1·putzt. Producte sind: Stück
zinnober und Putzwerk. Letzteres wird bei der folgenden 
Sublimation zugetheilt. Das Sublimiren dauert im Durch-

* 



schnitte 6 Stunden 48 Minuten, WO\'On 1;; Minuten auf nie 1 

Abdampfperiode, 2 Stunden 24 Minuteu auf die Stück
periode und 4 Stunden 9 Minuten auf dii> eigentliche Sub
Jimationsperiode entfallen. Was die Ansammlung des Stück
zinnobers betrifft, so kann man annehmen, dass sie sich in 
den Helmen auf 69°/0 , in den Röhren auf 26% und in den 
Vorlagen auf 5 % beläuft. 

M ah 1 u n g. Der bei der Sublimation gewonnene Stück
zinnober wird behufs Zerkleinerung auf Mühlen gemahlen. 
Die Mühlen, deren es sechs gibt, und von denen jede für 
sich durch ein unterschlächtiges Wasserrad in Bewegung 
gesetzt wird, bestehen aus einem festliegenden Untersteine 
und einem sich bewegenden Obersteine, der in eiu<?m höl
zernen Mantel läuft; beide Steine sind geschärft, sonst sind 
sie analog den Getreidemühlen. \Vie brreits bemerkt, ge
schieht die Mahlung unter Wasser, thcils um die Verstau
bung zu verhüten, theils um ein gleichförmiges Korn zu 
erzielen. Beim ersten Durchlassen der groben Stücke wird 
der Zwischenraum zwischen dem Ober- und Unterstein 
etwas grösser gemacht, beim zweiten aber kleiner und stets 
Wasser zugesetzt. Die zerdrückte Masse drängt sich beim 
Spunde, der sich am Untersteine befindet, heraus, aussrr
dem wird vom Arbeiter durch Hin- und Herschieben eines 
Holzes im Spunde nachgeholfen. Unter dem Spunde wird 
eine thönerne Mehlschüssel gestellt und darin die zerdrückte 
Masse (Vermillon) aufgefaugen. Die Temperatur des aus
gehenden Vermillons beträgt nach gemachten Versuchen 
durchschnittlich 30 ~ R. und die des Locales 12 ° R., wobei 
das Wasserrad 5 und der Stein 40 Umdrehungen per Minute 
macht. Je heller man den Zinnober haben will, desto öfter 
muss er den Stein passiren, jedoch hat diess seine Gränze 
und überschreitet die Zahl fünf nicht. 

Raffiniren. Diese Operation zerfällt in: 1. die 
Bereitung der Lauge, 2. das Kochen des Vermillons in der 
bereiteten Lauge, und 3. das Aussüsscn. 

ad 1. Die Lauge wird in hölzernen Bottichen (10 
Metzen Fassungsvermögen) mit doppeltem Boden, wovon 
der obere durchlöchert ist und zwischen beiden Stroh als 
Filtrum eich befindet, durch Maceration der Buchenasche 
oder der Pottasche gewonnen. Bei jedem Bottiche befindet 
sich seitwärts unterhalb ein Spund zum Abzapfen der Lauge. 
Die Stärke der Lauge ist 10-13 ° B. je nach der Qualität 
des Zinnobers verschieden. Zum Raffiniren des hocbrothen 
braucht man die Lauge mit 1 oo B., des dunkelrothen mit 
11 ° und des chinesischen mit 13 ° B. Stärke. 

ad 2. Nachdem der Zinnober (je nach der Farbcn
qualität, die man erzielen will) genug oft den Stein passirt 
hat, so wird er, und zwar von je drei Steinen (6 Ctr.) in 
einen Bottich geschüttet, wo er sich am Bod~n absetzt; das 
\Vasser wird mittelst eines Hahnes abgelassen. Der abge
setzte Zinnober wird in Partien von ungefähr 2 Ctr. aus
geschöpft und in einen kleinen eisernen Kessel getban. Auf 
diese Quantität wird nun 45 Pfd. kohlensaure Kalilauge in 
der nötbiii:en Concentration gegossen, dann wird der Kessel 
geheizt bis zum Sied punkte der Lauge und circa 1 O Mi
nuten im siedenden Zustande erhalten. Nachdem dieses 
geschehen, wird der Zinnober ausgeschöpft und in einen 
frischen Bottich gebracht. Ebenso verfährt man mit dem 
übrigen Zinnober, bis die ganzen 6 Ctr. in der Lauge ge
kocht und in die frischen Bottiche gebracht worden sind. Nun 
lässt man den Zinnober am Boden sedimentircn, die Lauge 
Uetzt Ka S 5) wird durch den Hahn abgelassen. 

ad 3. Durch eiserne Röhren, welche dnrch einen 
Kessel communiciren, worin Wasser gehitzt, wird nun 
heisses Wasser daraufgeleitet; der Zinnober wird digerirt 
und dann lässt man ihn wieder sich am Boden absetzen; 
dieses Verfahren wiederholt sich viermal, nachjedcm Darauf· 
giessen von heissem Wasser wird digerirt und gewartet bis 
er sich absetzt, sodann das Wasser abgeleitet. Das Wasser 
wird jedesmal durch eine auf einen hölzernen Rahmen 
gespannte Leinwand durchgeseiht. Darauf wiederholt man 
dasselbe v„rfabren mit kaltem Wasser 4-6 l\lal, im Ganzen 
so lange, bis das Wasser ganz klar ist und den am Boden 
sich abgesetzten Zinnober deutlich zu sehen gestattet, end
lich wird das letzte \>Vasser abgezapft. Der Zinnober wird 
dann ausgeschöpft, in flache thönerne Schüsseln gegeben, 
letztere auf den Trockenherd gestellt, und bei einer Tem
peratur von 50-70° R. getrocknet. In 2-3 Tageu ist er 
getrocknet. Das Gewicht einer Trockenschüssel beläuft 
sich auf 5 Pfd., und eine solche fasst durchschnittlich 19 Pfd. 
an nassem und 15 Pfd. an trockeuem Vermillou, Das Quau
tum des aus einer Schüssel zu verdampfenden Wassers 
beläuft sich durchschnittlich auf 4 Pfd. Der percentuelle 
Nässegehalt des zu trocknenden Vermillons beträgt 21 °lo· Die 
Erfahrung lehrt, dass je reiner der nasse Vermillon, desto 
mehr \;Vasser enthält er, und daher ein desto kleineres Quan
tum in eine Schüssel geht. 

Der getrocknete Vermillon backt auf dem Trockenherde 
etwas zusammen; um nun den erwünschten Aggregatzustand 
zu erhalten, wird er auf einem grossen Trog mit hölzernen 
Handwalzen von einemArbeiter zermahlen und dann in einem 
Siebkasten gesiebt. Der gauz fertige Vermillon wird 
je nach der Gattung entweder in Leder oder in Kisten 
verpackt. 

Silver. Miszke, 
k. k. Oberhutmann. 

Die Kohlenlager der nordöstlichen Alpen. 

Bekanntlich hat die k. k. geol. Reichsanstalt in den 
verflossenen zwei letzten Jahren sich Detail-Untersuchun
gen des Kohlengebietes der nordöstlichen Alpen zur Auf. 
gabe gemacht, und mit deren Durchführung denk. k. Berg
rath M. P. Lipoid nebst den ibm zugetheilten Herr~n 
Geologen und Montanbeamten: D. Stur, G. Freiherr v. 
Sternbach, J. Rachoy und L. Hertlc betraut. Im 15. 
Bande des Jahrbuches der k. k. geol. Reichsanstalt liegt 
im I. Hefte der 164 Quartseiten umfassende Hauptbericht 
darüber vor, welchen wir natürlich nicht einmal auszugs
weise hier wiedergeben könnten. Allein um auf denselben 
aufme1·ksam zu machen, glauben wir den II. Abschnitt unter 
dem Titel: ~Ergebnisse der bergmännischen Special
studien u mittheilen zu sollen, und verweisen Diejenigen, 
welche dadurch sich angeregt fühlen Genaueres zu erfahren, 
auf den vorerwähnten Hauptbericht selbst. - Wir iassen 
den Abschnitt wörtlich folgen. 

Ergebnisse der bergmännischen Special-Stu
dien. Wenn in dem vorhergehenden I. Abschnitte alle 
uns bekannt gewordenen Steinkohlenberg- und Schurfbaue 
in den nordöstlichen Kalkalpen Nieder- und Oberöster
reichs ein z e 1 n beschrieben oder wenigstens angeführt 
wurden, und wenn in Folge dessen fortwährend Wieder
holungen unvermeidlich waren, so liegt die Ursache hicvon 
einzig und allein in dem Zwecke der 11 localisirtentt Aufnah-
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men, welcher in dem Studium und der Erforschung und 
somit auch in der Darstf'l!ungj e der ei 11ze1 n e n Lo ca! i tä t 
für sich beruht. Ich (nLipoldu nämlich) weiss wohl, dass eine 
solche Darstellung für viel~ Leser, denen es nur um das Allge
meine und um die Hauptresultate zu thun ist, ermüdend sei; im 
Gegentheil aber wird man es einleuchtend finden, dass für 
den Kohlenschürfer und den praktisehen Bergmaun gerade 
die ;;pecialisirte Beschreibung der einzelnen bestehenden 
und bestandenen Berg- und Schurfbaue von \Verth und 
Nutzen sein könne. Der vorhergehende I. Abschnitt soll 
überdiess ein Archiv bilden iiber den jetzigen Bestand der 
erwähnten Berg- und Schurfbaue, in welchem Archiv sich 
noch in späteren Jahren Jedermann, der für irgend eine der 
beschriebenen Gegenden ein bergmännisches Interesse neh
men sollte, Rathes erholen und über das daselbst bereits 
Geschehene Kenntniss verschaffen könne. Ueber fast alle 
Berg- und Sclmrfbaue sind auch Lagerungs- und Gruben
karten gesammelt und verfasst. worden, deren Publicirung 
durch das Jahrbuch nicht möglich und entEprechend wäre. 
Sämmtliche Grubenkarten werden jedoch in der Karten
sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt zur Ein· 
sichtnabme und Benützung aufbewahrt. In Berücksichtigung 
dieser praktischen Richtung wird man daher auchden im 
I. Abschnitte beobachteten Vnrgang gerechtfertigt finden. 

Die im Nachfolgenden zu erörternden „ Ergebnisse" 
der bergmännischen Speeial-Studien resultiren Relbstver
ständlich aus den Beschreibungen des ersten Abschnittes 
und werden jedem Fachmanne, der die letzteren zu studiren 
sich veranlasst sii.he, von selbst klar werden. Dennoch 
können sie in diesem Berichte nicht übergangen werden, 
theils weil es uothwendig ersdieint, eine für Jedermann 
brauchbare kurze Uebersicht der Kohlenvorkommnisse und 
der betreffenden Bergbauverhältnisse in den nordöstlichen 
Alpen zu liefern*), tbcils weil erst an die einzelnen „ Ergeb
nisse u praktische Bemerkungen geknüpft werden können 
und sollen. 

Kohlenflötzzüge. Es ist in dem ersten Abschnitte 
an mehreren Orten von Steinkohlen führenden Sandstein
zügen gesprochen worden, jedoch nur bei den Steinkohlen· 
bauen der nLunzer Schichten". In der That treten die 
steinkohlen-führenden n G r es t e 11 c r Schi eh te n" nur in 
einem Zuge zunächst am südlichen Rande der \Viener 
Sandsteinzone auf, welcher nahezu von 0. nach W. strei
chende Scbicbternrng überdiess vielfach unterbrochen, d. i. 
durch Wiener Sandstein-Gebilde überdeckt ist und nur in 
der Umgebung der oben beschriebenen Bergbaue der 
„ Gresten er Schichten" zu Tage tritt, Die 11 Lunz er Schichtenu 
dagegen erscheinen allerdings in mehreren mehr minder 
zu einauder parallelen Zügen, welche gleichfalls im All
gemeinen ein ostwestliches Streichen besitzen. Da in der 
Regel in a 11 e n diesen parallelen, durch Kalkstein- und 
Dolomit-Ablagerungen getrennten Zügen die Schiefer und 
Sandsteine und die dieselben he~leitendeu Steinkohleuflötze 
sowohl, als auch die, die Züge trennenden Kalksteine ein 
südliches Verflächen zeigen, und daher der Schichten
eo01plex jedes beziehungsweise nördlicheren Zuges gegen 
den Schichtencornplex des nächstfolgenden südlicheren Zu
ges einfällt: so bat sich allgemein unter den Bergleuten des 
Terrains die Ansicht ausgebildet, dass die Kohlenflötz-füh. 

*) Dicss ist um so niitzlicher, als erst durch die projectirte 
Kronprinz Rudolfs Lahn manche dieser Kohlcnflötze, zu1Ual die 
westlicher liegenden, erhöhte Bedeutung gewinnen werden. ·o. H. 

renden Sandsteine und Schiefer der nördlichen Züge normal 
die flötzführenden Sandsteine und Schiefer der südlicheren 
Züge unterteufen und daher erstere ein relativ höheres 
Alter besitzen, als letztere. Die Untersuchungen der ersten 
Section der geologischen Reichsanstalt haben jedoch den 
Beweis geliefert, dass sämmtlich e im Innern der nord
östlichen Kalkalpen vorkommenden Stein k oh 1 en-fü hre n
d e n Sandsteine und Schiefer der Trias ein und das s e 1 b e 
g eo 1 o g i s c h e A 1 t er besitzen, d. i. den „ Lunzer Schichten" 
angehören, und dass das Erscheinen mehrerer paralleler 
Züge dieser Schichten nur eine Folge von Gebirgsstörun
gen, von parallelen Aufbrüchen ist, durch welche die „ Lun· 
zer Schichten" mehrfach zu Tage gefördert wurden. Durch 
die Nachweisung, dass das mehrfache parallele Auftreten von 
nLunzer Schichten" nur in Gebirgsstörungen seinen Grund 
habe, ist es erklärlich, warum einzelne „Züge" der „Lun
zer Schichten" vielfach unterbrochen sind, ja im Streichen 
sich gänzlich verlieren (auskeilen), und warum die Zahl 
der p ar al 1c1 e n Züge nicht constant, sondern bald grösser, 
bald geringer ist. (Fortsetzung folgt.) 

Eine Auszeichnung. 
Schon vor einigen Tagen brachte der „Berggeistu 

(Nr. 80 vom 6. October) am Eingange des Blattes nachste
hende Mittheilung ddo. Bonn, den 3. October. „Am 
schwarzen Brette der hiesigen juristischen Falcultät finden 
wir heute zwei Diplome angeschlagen, deren Inhalt ohne 
Zweifel in der bergmännischen Welt besonders Befriedigung 
hervorrufen wi.rd. Die juristische Falcultät hat nämlich den 
Berghauptmann Brassert- nvirum praeclarissimumjuris 
metallici et doctissim11111 et e.rpcrtissimum, eo die*) quo per 
totmn Jlorussiam onme opus metallicum communi diuque 
exoptata lege ab ipso composita regi inc1jJiebat·', wie es in 
dem einen Diplome hcisst nhouoris causau zum Doctor 
beider Re c b t e ernannt. Durch das zweite Diplom erhält 
Herr Oberbergrath v. Hin genau zu Wien dieselbe 
Auszeichnung, ,.propter i11sig11ia in j11risprude11tia111 metalli
cam mcrita." 

Das Doctordiplom ist mir nebst einem höchst verbind
lichen Begleitschreiben des derzeitigen Decans der juristi
schl·n Facultät zu Bonn, Geheimen Justizrathes B 1 u h m e, 
am 10. October durch den Decan des rechts- und staats
wissenschaftlicben Professoren-Collegiums der Wiener Uni
versität, Professor Dr. W a h 1 b er g, überreicht worden. 

Indem ich von dieser mir zu Theil gewordenen Aus
zeichnung den Lesern dieser Zeit:;chrift Mittheilung mache, 
kann ich nicht umhin, meinen Dank für diese Ehrenpromo· 
tion öffentlich auszusprechen, welche mir von Seite einer 
Universität zu Theil geworden, die im herrlichsten Berg· 
werks-Districte Deutschlands gelegen, durch die Pflege der 
Bergbauwissenschaften überhaupt und des Bergrechtes ins
besondere eine hervorragende Bedeutung erlangt hat. Halte 
ich es an sich schon für eine mein Verdienst weit über
ragende Auszeichnung, in den Kreis jener l\Iänner eingeführt 
worden zu sein, welche als Zierden deutscher Rechtswissen
schaft an derJuristen-Facultät der Universität Bonn glänzen, 

*) Am l. Octobcr d. J. ist nämlich das neue allgemeine 
preussische Berggesetz vom Jnni 1 Stiä in \Virksamkeit getreten, 
daher anch die Promotion in sinniger \Veise an diesem Tage 
stattfand. 
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so fühle ich mich noch ausserdem besonders geehrt und erfreut 
durch den Umstand, dass mir die höchste akademische Ehre 
gleichzeitig mit jenem Manne verlieben worden ist, welcher 
als der Verfasser des preussischen allgemeinen Berggesetzes 
sowie durch seine früheren Arbeiten im Gebiete des Berg
rechtes eich um sein Vaterland und um die Wissenschaft 
so hervorragende Verdienste erworben hat, und dessen 
Freundschaft mh· in unserem gemeinsamen Streben und 
Wirken so vielfach Förderung und Ermunterung gewährte. 

Aber dieser Promotior.sact hat noch eine höhere Be
deutung, hinter welcher meine eigene Persönlichkeit ver
schwindet. Er bethätigt nämlich in vorzüglicher Weise den 
engen Verband und die Verwandtschaft unserer österrei
chischen und deutschen Bergrechtsentwicklung, welche weit 
über die Grlinzen eines engeren Vaterlandes hinaus in glei
chem Streben nach Wahrheit und Recht die Forscher au 

der Donau mit denen am Rheine verbindet. 
In diesem Sinne spreche ich hier öffentlich meinen 

tiefgefühlten Dank aus der j ur ist is eben Facultlit der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn, welcher durch ein so ehrwürdiges Band beigesellt 
worden zu sein ich zu den erhebendsten Momenten meines 
Berufslebens zählen darf. Ein eigenthümlicber Zufall hat 
es gefügt, dass mir diese ehrenvolle Auszeichnung anjenem 
Tage zuerkannt wurde, an welchem ich vor fü n fu n d
zwanzig Jahren an der Bergakademie zu Sehemnitz 
meine bergmännische Laufbahn begonnen habe. Ich echöpfo 
aus solcher Anerkennung neue Kraft und neue Ermunterung 
zu weiterem Wirken nach bestem Wissen und Gewiesen zu 
Heil und Frommen unseres uralten Bergbaugewerbes, wel
ches durch die vor zehn Jahren in Oesterreicb und nun in 
Preussen vollzogene Reform seiner Gesetzgebung sich auch 
in diesem Gebiete auf den Boden der Fortschritte unserer 
Zeit gestellt und seine Zustände mit den Forderungen der-

selben in Einklang gebracht hat. Hingenau. 

Literatur. 
Allgemeines Berggesetz für die preussischen Staaten. 

Vom 24 .. Juni 1865. Nebst den vollständigen M:tterialien 
zur Erläuterung desselben. Herausgegeben von C. Ha h 11, 

königl. Tribunalrath. Berlin, 1865. Verlag der königl. geb. 
Hof-Buchdruckerei (R. v. Decker). 

Das allgemeine Bergesetz für die preussischen Staaten vom 
24. Juni 1865, nebst Einleitung und Commentar von R. 
Klostermann, Oberbergrath. Berlin. Verlag von J. Gut
tentag. 1865. 1. Lieferung. 

Das in laugen und reiflichen Erörterungen vorbereitete 
neue Uerggesetz für die "preussischen Staaten• hat in die
sem Sommer endlich seinen Abschluss gefunden , und an die 
nicht unbedeutende Literatur, welche die Entwu1fsstadien kri
tisch und vielfach fördernd begleitete, schliessen sich nun, wie es 
bei uns in den Jahren 1 ba4-18fi0 der Fall war - Gesetzes
ausgaben, Commentare und Erläuterungen , von denen schon 
mehrere im voraus angekündet sind, die beitlcn oben genann
ten aber sich bereits in unsern Händen befinden. 

Das erste dieser \Verke ist kein eigentlicher Commen
tar des preuss. Berggesetzes , und ebensowenig ein Lehrbuch 
desselben, sondern eine Zusammenstellung der Bestimmungen 
des Berggesetzes mit den bei den V crhandlungen in den Co. 
mite's des Herren- und des Abgeordnetenhauses zur Spra'che 
gebraehten Motiven und Amendements-Vorschlägen, welche 
dem betreffenden Paragraphe beigefügt sind, nachdem die all
gemeine Begründung des neuen Gesetzes sowie das Historische 
seines Zustandekommens in der zwei Bogen umfassenden Ein
leitung dargestellt ist. Durch clie Vertheilung des legislatorischen 

Motiven-Materials unter die einzelnen Paragraphe unterscheidet 
sich das vorliegende Buch von der amtlichen Ausgabe der Land
tagsvcrhandlung·en und von dem in Brassert's und Achen
bach"s Zeitschrift fiir Bergrecht, VI. Jahrg., 2. Heft, S. 28i 
u. ff. gegebenen Auszuge dieser Verhandlungen. Das dem 
Ha hn'schen \Verke beigegebene Register erleichtert die Auf
suchung der einzelnen Bcstimmnngen mit ihren Motiven und 
macht das Material für den Zweck des Nachscblagcns zugäng
lich. Nm will uns bcdiinken, dass, so werthvoll diese Motive 
für die Commentinrng des Gesetzes stets bleiben werden, es zu 
viel gesagt erscheine, wenn sie als die "vollstiindigen Materia
lien zur Erläuterung desselben• bezeichnet werden, weil eine 
"Erläuternngu eines Gesetzes keineswegs ausschlicsslich auf die 
legislativen Motive sich beschränken darf, sondern auch wis
senschaftliches und historisches Material zu verwenden in die 
Lage kommt, welches bei den Verhandlungen der Gcsetzge
bungsfactorcn bewusst oder unbewusst uicht mit in Anwendung 
gekommen ist. 

Diesen weiteren Gesichtspunkt hat auch das wirklich com
mentarisclt auftretende \Verk des Herrn Oberbergrathes K 1 o
s t er man n aufgegriffen, dessen Einleitung die rechtswissen
scbaftlichen Grundlagen einer Uergrechtsreform überhaupt und 
der nunmehr zum Abschluss gelangten preussischen insbeson
dere, in i Abschnitten, kurz aber lehrreich behandelt. Diese 
Abschnitte tragen die Ueberschriften : 1. das Bergrecht und 
seine Stellung im Rechtssysteme, 2. die Bergbaufreiheit und 
das Recht des Grundeigenthümel's, 3. der Ursprung der Berg
haufreiheit, 4. das Bergregal, 5. die deutsche Berggesetzgebung, 
6. die linksrheinische (französische) Berggesetzgebung, 7. die 
preussische ßerggesetzgehung ; darauf folgt das Gesetz selbst 
mit den unter dem Texte beigefügten commentarischen An
merkungen , unter welchen allerdings auch die .Motiveu eine 
hervorragende Holle spielen. Da jedoch die vorliegonde erste 
Lieferung erst bis §. 13 reicht, miissen wir eine eingehendere 
Besprechung bis zum Schluss des Werkes verschieben. O. H. 

Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst, von Franz 
R z i h a. Mit 600 in den Text eingedrnckten Holzschnitten, 
I. Lief. Berlin, Verlag von Ernst& Korn(Gropius'scbe 
Buchhandlung), l S64. Quart 160 Seiten. 

\Vir haben schon beim Erscheinen eines als "Vorliiuferu 
dieses Werkes herausgegebenen Heftes ndie neue Tunnelbau
Methode in Eisen" darauf aufmerksam gemacht, dass jene Ar
beit nicht bloss für den Eisenbahningenieur, sondem ancb für 
den Uel'gmann von \Vichtigkeit sei, und haben seitdem persön
lich tlie Anwendung jener Eisenconstructionen im Emst-August
Stollen am Obel'hal'z zu sehen Gelegenheit gehabt. In noch weit 
höherem Grade stellt sich das vorliegende Hauptwel'k schon aus 
seiner ersten umfangreichen Lieferung als ein hervorragender 
und instructiver Beitrag zur Bergbaukunde heraus. Schon 
eine Uebersicht d~s projectil'ten Inhaltes zeigt die Natur und 
Menge des für die Bel'gbauknncle wichtigen Materials, welches 
in dasselbe aufgenommen erscheint. Es soll in XII Abschnitte 
zel'fallen: I. Die Arbeiten der bergmännischen Gewinnung. II. Die 
Förderung der Uel'ge. 111. Die bergmännische Zirnmerungslehre. 
IV. Die Tunnel-Holzbausysteme. V. Das System des Themse
tunnels. VI. Die Tunnel-Mauerung. VII. Die neue Tunnel-Bau
methode in Eisen. VIII. Der Sehachtbau. IX. Die Mundlochs
arbeiten. X. Die Brüche der Tunnelbauten. XI. Anlage und Be
trieb eines Tunnelbaues. XII. Die Kosten eines Tunnelbaues. 
Die uns bis j erzt erst vorliegende erste Lieferung enthält auf 
160 Quartseiten nicht einmal den ganzen ersten Abschnitt, und 
behandelt die Gewinuungsal'beiten sehr ausfühl'lich in vier Ca
piteln: 1. Die eigentlichen Häuerarbeiten. 2. Da~ Ge
dinge. 3. Hilfsarbeiten und Hilfsmittel bei der Gewinnung der 
Berge. 4. Die Kosten der Gewinnung der Berge. Vom 1. Ca
pitel finden wir in diese!' Lieferung behandelt: Die allgemeinen 
Vorbegriffe. Die Eintheilung der Häuerarbeiten. Die Wegfüll
arbeit, die Keilhauenarbeit, clie Schlägol- und Eisenarbeit, die 
Hereintreibearbeit , die Bohr- und Schiessarbeit, inmitten wel
chen Capitels das Heft abbricht. 

Mit besonderer Ausführlichkeit wil'd die Sprengarbeit 
sowie das Bohren behandelt, und die Erörterung der ersteren 
mit einer recht interessant gehaltenen "Geschichte der berg
männischen Sprengarbeitu eingeleitet. Bei der Behandlung diese1· 
selbst ist. das Gezähe durch treffliche Holzschnitte erläutert, die 
Ausführungen Uber die beste Bohl'erform, S. 67 u. ff. sind sehr 
behcrzigenswerth. Ueber die Anwendung des Gussstahls bringen 
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S. 78, 7~1, SO ziffermiissige Erfahrung·s ·Resultate. Ebenso ein
gehend wird das Schiessen selbst mit seinen Hilfsmitteln behan
delt, die verschiedeneu neuen Zilndschniire und die elektrische 
Zündung besprochen, und insbesondere sehr gründliche Betrach
tungen iiber die "Wirkungen der Bohrschüsse" beigefügt. Ein 
sehr bald schon nothwenclig:es Supplement hiezu wiire eine 
Abhandlung iiber die neuestrn Pulversurrogate (Schiesswolle, 
Haloxylin, Schulze's Spren~puh·er, Nitrog-lycerin n. dgl. m.), wozu 
der Verfasser vor Allem berufen wiirc, uncl welches er seinem 
ohnehin noch nicht vollendeten Werke leicht noch anschliessen 
könnte. 

Bei der ß oh rar b c i t endet die erste Liefcruni;, welche 
übrigens noch verschiedene Bohrmaschinen, z. ll. die Schwarz· 
kopf'sche (S. 135 ), tlie Bohrmaschine cles Mont Cenis und die 
neuero von Someiller beschreibt und in vorziiglichen Abbildun
gen illustrirt. Wir müssen natiirlich auf die Fortsetzung - d. i. 
die nächsten Lieferungen warten, um unsere Anzeige abzu
schliessen, können aber jetzt schon aussprechen, dass wir selbst 
diese reichhaltige erste Lieferung schon dem Studium und einer 
sachlichen kritischen P1iifung wenigstens empfehlen können, 
und glauben, dass diese "Tnnnelbaukundeu für jeden prakti
schen Bergmann ein sehr niitzliches Lehr- und Hilfsbuch sein 
werde. Die ans der xylographischen Anstalt der Gebr. Simeon 
in Braunschweig hervorgegangenen Holzschnitte sind vorzüglich, 
und harmonircn mit der eleganten Ausstattung des Werkes. 

0. H. 

Notizen. 

Eisenindustrie und Bergbau. (Hufeisen von Guss
stahl.) Das königl. prenssische zweite \Vestphiilische Husarenre
giment hat von dem Gussstahlfabrikanten Kaeselcr zu Haspe, 
Bahnhof bei Hagen, den Gussstahl zu hundert Hufeisen gratis 
geliefert erhalten, dieselben ausgeschmiedct und demnächst mehr
monatlichen Versuchen unterworfen. Die Erfolge derselben waren 
sehr günstig. \Veder beim Schmieden und Lochen, noch unter 
dem Hufe sind Eisen g-ebrochen otlcr gesprungen, ein Vorwurf, 
welcher bisher <lem Eisen von Gussstahl vornehmlich gemacht 
wurde. Einzelne Eisenlager, drei- bis viermal umgeschlagen, vier 
und einen halben Monat auf den Pferden, versprachen dann noch 
eine vierwöehentliche Tragezeit, welche letztere im Durchschnitt 
auf länger als drei Monate Yeranschlagt wird. Es war möglich, 
fertige Eise.11 auch kalt zu richten, und es erschien nur wiin
schenswerth, aur.b gussstiihlcrne Nägel aus derselben Fabrik zu 
beziehen, um dem Verlieren der Eisen vorzubeugen. 

(Dr. Stamm's N. Erf.) 

Firniss für Zeichnungen, Landkarten u. dgl. Als 
solcher dient, nach Bernhard, mitgetheilt im polyt. Centralbl., 
Co 11 o d i um mit 1/32 Ricinus ö 1. Der~elbc schliigt nicht durch, 
ist ganz farblos, trocknet sehr schnell, und die damit ii berzo
gcnen Papiere bleibcu jahre)ang unverändert, geschmeidig und 
gliinzend, und können , wird der Anstrich mehrere Male wie
derholt, unbeschadet abgewaschen werden. Machen sich bei 
wiederholtem llcstrcichen wcisse Flecken bemerkbar, .~o diirfen 
selbe, damit sie verschwinden, nur mit Aethcr befeuchtet werden. 

(Steierm. lndust.- u. Gewerbe-HI.) 

Dienstordn'.ung des Berg-und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

Aufstellung einer Dienstordnung. 

Es wurde im Sinne des §. 200 des allgemeinen Berggesetzes 
für das Berg- und Hüttenwerk Anina-Steyerdorf eine Dienst
ordnung für das Aufsichts- und Arbeiter-Personale festgestellt, 
und wird diese hiemit zur Kenntniss desselben gebracht, da sie 
unter Z. i34 de 1865 die Genehmigung der Behörden erhalten 
hat, und für die Zukunft jedem in dem Status des Berg- und 
Hüttenwerkes Anina-Steyerdorf befindlichen Diener oder Arbeiter 
gegenüber die massgebendc Richtschnur seiner Rechte und 
Pflichten zu sein hat. 

Sie zerfällt: 
1. Allgemeine Bestimmungen, 
2. Dienstordnung für das Aufsichtspersonale insbesondere, 
3. Dienstordnung für das l\Iaschincnpersonalc insbesondere, 
4. Dienstordnung für das Arbeitcrpcrsonale insbesondere. 

1. Allgemeine Bestimmungen. 
§. 1. 

Zeitpunkt des Beginnes der Dienstordnung. 
Die gegenwärtige Dienstordnung tritt mit dem ersten Ar· 

beitstage des ihrer Verlautbarung nächstfolgenden Bergmonates 
in volle Kraft, und hat deren Publication im Beisein eines Dele
girten der k. k. Berghauptmannschaft wenigstens 14 Tage vor 
ihrem Inslebentreten zu erfolgen. 

§. 2. 
Wirkungskreis derselben. 

Sie ist bindend für das gesammte Berg- und Hüttenper
sonale des Complexes Anina-Steyerdorf, einschlüssig der diesen 
vereinten \\T erken angehörigen Professionisten, \Verkstätten-, dann 
Tagarbeitern und \Verksfuhrleuten, insoferne dieselben nicht dem 
Forstbetriebe zugehören, auf ,,·eiche das allgemeine Bero-o-esetz 
keine Anwendung findet. '"' 

§. 3. 
Anerkennung de rsel b cn. 

Ueber die Publication dieser Dienstordnung wird ein P~oto
koll verfasst, worin als Gegenwärtige alle dabei anwesenden Ar
beiter, sowie der berghauptmannschaftliche Deputirte und der 
Werks-Chef aufgeführt werden. 

Denjenigen, welche sich den Vorschriften nicht fügen zu 
können glauben, steht der Austritt aus der gesellschaftlichen 
Arbeit oder Dienste innerhalb der 14tiigigen Zwischenzeit bis 
zum Inslebentreten der Dienstordnung offen; nach Verlauf dieser 
Frist wird die Unterwerfung unter dieselbe angenommen. 

§. 4. 

Anerkennung der Dienstordnung durch neu 
Eintretende. 

Jeder neu eintretende Arbeiter oder Diener wird bei seiner 
Aufnahme auf die gegenwiirtige Dienstordnung aufmerksam ge
macht; er hat dieselbe einzusehen und zu unterfertigen, zum 
Beweise, dass er sich derselben in allen Punkten fügen wolle. 

ß. 5. 
Fertigung durch die des Schreibens Unkundigen. 

Den des Lesens und Schreibens unkundigen Arbeitern und 
Aufsehern wird bei ihrer Aufnahme diese Dienstordnung im 
lleisein des betreffenden BetriebR-Chefs vorgelesen, verständlich 
gemacht, und ilieser Vorgang bei Eintragung ins Mallllschafts
buch angemerkt. 

§. 6. 
Gegenzeichnung durch die Beamten. 

Gewährleistend die in vorliegender Dienstordnung dem 
Diener- und Arbeiterpersonale zugesicherten Rechte und An
spriiche, hat dae gesammte Beamtenpersonale sich auf dem, dem 
Mannschaftsbuche als Anhang dienenden Exemplare derselben 
gcgenzufertigen. 

§. i. 
111 an n s c h a ft s buch. 

L"cber die, der vorliegenden Dienstordnung unterworfenen 
Diener und Arbeiter wird ein genaues Mannschaftsbuch geführt, 
zu welchem als Anhang die von dem gesammten Personale ge· 
fertigte obige Ordnung gehört, welche in deutscher , slavischer 
und ung;irischer Sprache vorzuliegen hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

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

_.f.llgemei11er Lehrplan bir die laölaere11 Illontan-Lelara11• 
atalten (Bergarademie11) 

im K aiserthume Oesterreioh. 
(Nach der Revision im Jahre 1865.) 

§. 1. 
Zweck der Anstalten. 

An den hilheren Montan-Lehranstalten (Bergacademien) 
sollen den gehörig vorgebildeten Zöglingen jene Kenntnisse bei
gebracht \\·erden, welche zur ratio n e 11 c n Leitung eines Berg
und Hiittenwcrkes erforderlich 8ind; es hat der lJnterricht an 
denselben zwar vorwiegend eine wissenschaftliche Hai-
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tun g zn behaupten, allein als Gegenstimd desselben soll nur 
alle.~ Jene gelten, was beim Berg- und Hüttenwesen in der 
Ausübung wirklich nothwendig oder nützlich ist, oder es wenig
stens zu werden verspricht. 

Die praktische Ausbildung der Zögliuge gehört nicht 
zur Aufgabe der höheren Montan-Lehranstalten oder Berg
academien. 

Während der Studienzeit an denselben sollen jedoch den 
Zöglingen möglichst viele Anschauungen geboteu, und alle jene 
Uebungen mit denselben vorgenommen werden, welche erfor
derlich sind, den Unterricht zu verdeutlichen, und die Zöglinge 
für den Eintritt in die Praxis gehörig vorzubereiten. 

§. 2. 
Lehrcurse. 

Die höheren Montan-Lehranstalten besitzen entweder 
a) den Vorcurs und 
a) den Fachcnrs, 

oder den Fachcurs allein. 
Für jeden dieser Lehrcurso ist ein Zeitraum von zwei 

Jahren bemessen, so dass die wissenschaftlich-technische Aus
bildung übereinstimmend mit anderen höheren Lehranstalten im 
Ganzen den Zeitraum von vier Jahren in Anspruch nimmt. 

§. 3. 
Der Vorcurs. 

Der Vor c ur s bezweckt eine gründliche wissenschaftliche 
Vorbildung der Zöglinge für den Unterricht in den eigentlichen 
Fachwissenschaften (Bergbau- und Hiittenkunde) und zwar in 
einem möglichst kurzen Zeitraume. Um letzteres zu erzielen, 
werden die einzelnen Vorbereitungs Wissenschaften im Vorcurse 
nur in jener Ausdehnung behandelt, als dies die eigentlichen 
Fachstudien gerade verlangen. 

Durch diese ßeschränkuug der Vorstudien auf das Noth
wendige wird es zulässig, dieselben innerhalb der gezogenen 
Grenzen mit einer grösseren Eindringlichkeit zu behandeln, als 
dies bei einer umfa.ssend~rcn Menge des Stoffes gestattet wäre. 

Es versteht sich von selbst, dass von der Anhtirung des 
Vorcurses jene Zöglinge ganz oder zum 'l'heil enthoben werden 
können, welche von den darin vorkommenden Lehrgegenstän
den genügende Kenntniss bereits besitzen, und sich darüber 
legal auszuweisen vermögen. (Fortsetzung folgt.) 

ANKÜNDIGUNGEN. 

Colorirtes Prachtwerk. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

Das Mineralreich in Bildern, 
von 

Dr. J. G. v. Kurr„ 
Professor und Oberstudienrath in Stuttgart. (63) 

Naturhistorisch-technische Beschreibung und Abbildung der wich
tigsten (gegen 500) Mineralien. 

22 nach der Natur gezeichnete, fein colorirte Tafeln 

nebst 100 Seiten Text. 

Folio. Preis 'l fl. 50 kr. 

Französische Ausgabe (Paris), englische (Edinburgh). 

l. F. Schreiber's Verlag in Esslingen. 

Kundmachung. 
Der Wiener Gemeinderath hat mit Beschluss vom 12. Sep· 

~ember d: J. die Legung eines ~auptrohres der \Vasserleitung 
in cler Rmgstrasse als Bestandthe1l tles projectirtcn neuen Röh
rennetzes zum Zwecke cler einstweiligen Strassenbespritzuno- mit 
Donauwasser, sowie die Anlage eines provisorischen \Vasse~heb
werkes zu diesem Behufe genehmigt. 

Zur Sicherstellung der hiezu erforderlichen Arbeiten wird 
vom Magistrate der k. k. Reichshaupt- uud Residenzstadt Wien 
am 3. November d. J. um. 10 Uhr im Bureau des Herrn Magi
stratsrathes G roh 1n an n eme öffentliche Offertverhandlung abge
halten werden, und zwar für folgende Leistungen: 

Gegenstand Verauscblagter 
Kosten-Betrag 

Lieferung v. gusseisernen \Vasserleitungsröhren 128.014 fl. li7 kr. 
Lieferung einer completen Pumpenanlage mit 2 

Locomobilen, sowie der für die Röhrenleitung 
nöthige Schieber etc. etc. . . . . . . . 16.1 i8 fi . .tO kr. 

Sicherstellung der Brunnenmeisterarbeit für die 
Legung und Herstellungen der Dichtungen 
der Wasserleitungsröhren . . . . . . . 20.520 fl. 50 kr. 

Sicherstellung dor Erd- und Maurerarbeit fiir 
die Herstellung des Röhrengrabens der neuen 
\Vasserleitung auf der Ringstrasse . . . . S.079 fl. 45 kr. 

Sicherstellung der Erd- und 
Maurerarbeiten . . . . Fiir die Herstellml" 4.044 fl. 86 kr. 

Sicherstellung des Bedarfes des neuen Masch~ 
an hydraulischem Kalk . nengcbäudes am 4i2 fl. iO kr. 

Sicherstellung von Zimmer- rechten Ufer cles 
mannsarbeit . . . . . Donaukanales beim 1.401 fl. 06 kr. 

Sicherstellung von Schiefer- sog. Schanz! 
deckcrarbeit . . . . . 453 fi. 58 kr. 

. Jeder Offerent ~at seinem Offert~ den Betrag von 5% der 
zu tibernehmenden Lieferung als Yadmm bcizuleo-en und zwar 
entweder im Haaren oder in Staatspapieren nach de~ Curse des 
der Verhandlung vorhergehenden 'l'ages berechnet. 

Die Zeichnungen, Kosteuiiberschl~ge, Ausmasse Ausweise 
w1d S.pecialbeding.nisse können im Bureau der ll. Obe;ingenieurs
Abthe1lung für die Wasser-Versorgung von \Vien J. Salzgries 
Nr. 33 eingesehen werden. 

D.er Gemcindc.rath hat sich jedoch die Genehmigung des 
Ergebmsses der Oftertverhandlung, sowie dio uneino-eschränkte 
Wahl über slimmtliche Offerenteu vorbehalten. " 

Die Lieferung der gusseisernen \Vasserleitml"sröhren kann 
entweder einem einzigen Ersteher, oder auch mclireren Erste· 
hern theilwcise übergeben werden. 
[58-60.) \'011 dem ~laglstrate der k. k. Relchs-

baupl- und Residenzstadt Wien, 
Wien, am 28. September 1Sli5. 

Es wird ein gebrauchtes einfaches Cyllndergebläae 
gesucht, welc.h~s 1000 ~ub.-Fuss \Yind per Minute liefert. Of
ferte sammt Slnzze, Prcts u~d A?gabe etwaiger Mängel an die 
Matraer Bergwerks-Union m Retsek, letzte Post Gyön-
gyös, längstens bis 5. November 1. J. [61.J 

Im Verlage cler Hahn'schen Hofbuohh&ndlung 
in Ha n n o v er ist so eben erschienen: 

Geognostische Karte 
der 

.Umgegend von Hannover 
von 

Heinrich Credner, 
königl. hannover'scheru Oberbergratl.ie. 

Mit Erläuterungen und einer Tafel geoguostischer 
cartonirt 3 fl. 40 kr. 

Profile, 
(62) 

Diese Zeitschrift er>ciieint wöchentlich einen Bogen stark wit den nöthicren arli$tisch en Beigaben Dei· Pr·· ti' · · t „. h r h 
1 

w· 
8 

fl .. w d 
5 

T 
1 

° · anumera onspre11 
is Ja r 1c. oco ~en · ~· .". o er. h r. 10 Ng.r. Mit franco Postversendung 8 fl. SO kr. ö. W. Die Jall!'esabonneuten 
erhalten ernen offic1elle.11 ße~1cbt uber die Erfahrungen 1m berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
~amwt Atlas als Grat1sb eilai?e. lus.erate .fiuden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 '/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme, 

Zuschriften Je cl er Art können nur franco angenommeu werden. 

Druck v. K.arl'Winternitz .\Co. in W'.en. 
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In welchem Falle kann eine lebhaftere Ver
brennung das Schmelzen befördern? 
Um einen Körper zu schmelzen, sind - abgesehen von 

den Wärmeverlusten durch Strahlung, Leitung etc. ----' so 
viele Wärme.Einheiten erforderlich, als das Product der 
drei Factoren: 

a) seines absoluten Gewichtes • p, 
ß) seiner specifischen Wärme s, und endlich 
)') seiner Schmelz-Temperatur T in Grad. n. C. 

ausmacht; hienach wäre die erforderli<;he Wärmemenge 
zum Schmelzen durch 

W = p s T Wärme-Einheiten gegeben. 
Die Producte einer Verbrennung als Träger der ent

wickelten Wärmemenge nehmen eine Temperatur t 0 an, 
welche allgemein durch den Ausdruck 

tO = w 
---- gegeben ist, insoferne 

p s 
W die bei dieser Verbrennung entwickelten 'Värme

Einhciten, 
P das absolute Gewicht, und 
S die specipsche 'Värme der Verbrennungsproducte 

bedeutet, hieraus folgt 
W =P St 

Wenn nun die durch Verbrennung irgend welchen 
Brennmateriales entwickelte Anzahl von 'Värme-Einheiten 

W = P S t > w = p s T ist; 
so entsteht die Frage, ob dies genüge, die gedachte Schmel
zung mit diesem Brennmateriale ausführen zu können. 

Um zu einem richtigen Schlusse zu gelangen, diene 
Folgendes: 

Soll ein Körper zum Schmelzen gebracht werden, so 
ist selbstverständlich seine Schmelztemperatur das Minimum, 
welches er au Temperatur annehmen muss, auf welches 
durch Abgabe von Wärme die die Schmelzung bewirken
den Verbrennungsproducte abgekühlt werden dürfen. 

Es müssen somit 
W = P S (t - T) Wärme-Einheiten . . . . 1 

zur Schmelzung überflüssig sein; da 
W - W = P. S. T. Wärme-Einheiten 

Aus obiger Gleichung 1 folgt aber: 
A) dass, soll die Schmelzung möglich sein, es absolut 

nothwendig sei: dass der pyrometrische Effect des bei der 
Schmelzung verwendeten Brennstoffes nicht nur gleich, son
dern grösser sein müsse als die Schmelztemperatur; weil 
sowohl für A = T als t < T keine Wärmemenge über
flüssig bleibt, eine Schmelzung erzielen zu können, sondern 
im ersten Falle (t = T) nur hinreicht, um den Vcrbren
nungsproducten die Temperatur T zu ertheilen, im zweiten 
Falle (t < T) aber nicht einmal ausreicht, die entwickelten 
V crbrennungsproducte auf T zu bringen. 

B) In dem Falle die eben erwähnte Bedingung t > T 
nicht erfüllt ist, hilft ein lebhaftes Verbrennen (d. h. mög
lichst viel Brennstoff in der Zeiteinheit zur Verbrennung 
gelangen zu lassen) nicht - wie häufig behauptet wird, 
um die Schmelztemperatur T zu erzielen, denn es kann 
dadurch zwar das Gewicht der Verbrennungsproducte ver
grössert werden, somit auch wegen 

W=P St 
die entwickelte 'Värmemenge zunehmen; nie aber die früher 
als zur Schmelzung uuumgänglich erforderlich erwiesene 
Bedingung 

W-W=+PST 
erfüllt werden. 

C) Ferner zeigt der Ausdruck, dass Brennmaterialien, 
deren Verbrennungsproducte geringeres absolutes Gewicht 
haben, gegenüber solchen, welche ein grössercs Gewicht an 
Verbrepnungsproducten geben, einen höheren pyrometri
schen Effect haben müssen, um gleiche Resultate zu ergeben. 

Endlich dass 
D) Wenn die Bedingung t > T erfüllt ist, und man 

durch rasches Verbrennen das absolute Gewicht (P) der 
V crbrennungsproducte wachsen lasse, in dem Masse als P 
wächst, auch mehr 'Värmemenge dem Schmelzgutc zukom
men müsse, daher weil die Schmelztemperatur vorhanden 
ist, mehr wird schmelzen können; da die zugeführte Wär
memenge 

W =PS (t-T) 
mit P wächst und das absolute Gewicht des schmelzenden 
Körpertheiles nach 

nothwcndig sind, um die Verbrennungsproducte nicht unter W = p s T 
den Schmelzpunct des zu schmelzenden Körpers zu bringen. von W abhängig ist. 



So wie ich anfaugs von Verlusten durch Wärme, Strah
lung, Leitung etc. abstrahirt habe, setze ich später, wie 
dies bei theoretischen Besprechungen gewöhnlich der Fall 
ist, eine vollständige Ausnützung einer vollkommenen 
V crbrennung voraus. 

Hrastnigg, im September 1865. 
H. Kalliwoda. 

Die Kohlenlager der nordöstlichen Alpen. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass die oben 
angedeutete irrige Auffassung über das relative Alter der 
8teinkohlenzüge irrige Ansichten über die Kohlenablagerung 
selbst und daher auch sehr leicht fehlerhafte Anlagen von 
8churfbauen im Gefolge haben könnte, dass dagegen die 
Ueberzeugung über das nachgewiesene gleiche Alter der 
Stein k oh 1 e n fl ö tz e in den verschiedenen Zügen und die 
Erklärung des Erscheinens der letzteren durch Gebirgs
störungen den praktischen Bergmann vor mancher unniitzen 
Arbeit abzuhalten im Stande ist. Aus der angeführten ir
rigen Ansicht entsprang das llestrehen einiger Bergbaube
sitzer, östlich und westlich von dem 0ester1 e i n'sehen 
Stcinkohlenbaue nam Stegu bei Lilienfeld jenen Sandstein
zug ausfindig zu machen, welcher dem für besonders kohlen· 
reich gehaltenen Stcgcr Sandsteinzuge entspricht , sowie 
auch die Hoffnung auf jene Resultate, welche man durch 
die Verfassuug der im ersten Abschnitte erwähnten ng eo
g n ostischen Karte der Li 1 i e n fe l d- Kir c h b er g er 
Steinkohlenreviereu*j erreichen zu können wähnte. 
So wenig aber einer der auf Grund der ngeognostischen" 
Revicrkarte projectirten Hauptschächte die Steinkohlen
tlötze mehrerer paralleler Züge der „Lunzer Schichten", 
wie man dies in Aussicht nahm, anfahren hätte können, 
eben so wenig lässt sich im Grunde von der östlichen oder 
westlichen Fortsetzung der zu Steg bei Lilienfeld in Abbau 
stehendeo Steinkohlenflötze sprechen, da diese Flötze wie 
alle übrigen, wenn auch in verschiedenen Zügen zu Tage 
tretenden Steinkohleoflötze der Trias einer und der s el
b en Ablagerung angehören, und die relativ grössere 
Mächtigkeit und geringere Störung der Flötze nicht von 
dem Umstande, ob dieselben in einem nördlicheren oder 
südlicheren von mehreren naheliegenden parallelen Zügen 
der nLunzer Schichtenu vorkommen, sondern von ganz ande
ren 1 o ca! e n Verhältnissen, insbesondere der grösseren oder 
geringeren Störung der Gebirgsschichten im Allgemeinen, 
abhängt. 

Steinkohlenlager. Es ist a priori nicht zu er
warten, dass in einem Steiokohlenterrain, welches sich in 
seiner Länge über 20 Meilen weit ausdehnt, die Anzahl der 
abgelagerten Steinkohlenflötze, die Beschaffenheit und die 
Mächtigkeit der letzteren , sowie der zwischen denselben 
befindlichen tauben Zwischenmittel und der die Flötze ein
schliesseoden Schiefermittel im Allgemeinen überall die
selbe sei. 

Die Anzahl der in den Kohlen- und Schurfbauen der 
„ GrestenPr Schichten" auf g es c h 1 o s s e n c n Steinkohlen-

*) Es ist zu bedauern, dass diese Revierkarte, cleren Auf
nahme und Verfassung den Steinkohl enbergbaubesitzem. des 
HcYiers bei 10,000 II. gekostet haben soll, als •geognoshsche 
Karteu jeder wissenschaftlichen Basi~ cntbeh~, u~d daher ~en 
praktischen ßcrgmaun eher irre zu leiten, als m semcn Arbeiten 
zu unterstützen im Staude ist. 

flötze wechselt desshalb zwischen 2 und 7, und die Anzahl 
der in den „Lunzer Schichtenu in verschiedenen Bauen 
aufgedeckten Kohlenflötze zwischen 1 und 4. Doch 
sind in den „Lunz er Schichtenu bei der grösseren 
Anzahl von Berg- und Schurfbauen, u. z. auch in den aus
gedehntesten Bauen (Steg, Rehgraben, Kögerl, Lunzersee) 
drei Steinkohlenflötze überfahren worden, von denen in 
der Regel zwei als abbauwürdig erscheinen. In Schneibb 
bei Hollenstein werden zwar sechs parallele Steinkol\len
flötze ausgeschieden, allein, da in einem und demselben 
Querbau immer nur drei Flötze erscheinen, so ist aller 
Grund vorhanden, die Ursache des scheinbaren Auftretens 
von sechs parallelen Flötzen entweder in einer Gebirgsver
schiebung, oder, was noch wahrscheinlicher ist, in einer 
Faltung der Gebirgsschichten zu suchen. 

Eben so variabel wie die Anzahl ist auch die Mächtig
keit der Steinkohlenflötze. Sie wechselt in den verschie
denen Flötzen, sowohl der 11 Grestener11 als der rlLunzeru 
Schichten von einigen Zollen bis zu vier Fnssen, und die 
Mächtigkeit der in beiden Schichtengruppen als abbauwiirdig 
bezeichneten Steinkohlenflötze kann im grosscn Ganzen und 
im Allgemeinen mit 2-3 Fnss angenommen werden. Doch 
sind grösserc Flötzmächtigkeiten in den n Lunzer Schichten" 
in mehreren Bauen bekannt, und bei einigen wenigen der
selben wie am Steg bei Lilienfeld, zeigt sich auch die mitt
lere M~ehtigkeit der Hauptflötze viel bedeutender. Was die 
Mächtigkeit des ganzen Sehichtencomplexes betrifft, so 
lässt sich dieselbe für die ,,Grest',,!ner Schichteou auch nicht 
annäherungsweise anführen, da man das Liegendgebirge 
dieser Schichten nirgends mit Bestimmtheit kennt_ Die 
„Lunzer Schichten" dagegen besitzen eine Mächtigkeit von 
300 bis 400 Fuss, wie dies auf einigen Puncten, wo deren 
Hangend- uod Liegendgebirge (dien Opponitzeru und uGöss
linger Schichten'') deutlich entblösst ist, constatirt werden 
konnte. 

Die Kohlenflötzablagerung befindet sich in den höhe
ren Partien der „Gresteneru und der 11Lunzer Schichten", 
bei letzteren oft sehr nahe und auch unmittelbar unter den 
hangenden Opponitzer Kalken. Sehr wechselnd sowohl in 
der Mächtigkeit als in der Beschaffenheit sind die Mittel 
zwischen den Steinkohlenflötzen, doch herrschen die Mittel 
aus Schieferthonen vor. 

Entsprechend dem Streichen der Züge, in welchen die 
Steinkohlenflötze auftreten, besitzen auch die letzteren mit 
nur sehr seltenen Abweichungen in dem ganzen Gebiete ein 
Streichen von O. in W., und das Einfallen der Steinkohlen
flötze nach S. kann als Regel bezeichnet werden. Der Ver
flächungswinkel beträgt 30-50 Grad, und ist selten grös
ser und noch seltener geringer. 

Sehr beachtenswerth sind die Anhaltspuncte, welche 
die fossilen Pflanzen- und Thierreste sowohl in dem stein
kohlenführenden Schichtencomplexe, als auch in dessen 
Liegend- und Hangendschichten dem praktischen Bergmanne 
an die Hand geben, und von dem Letzteren bei seinen.Auf
schlussbauen wohl berücksichtigt werden müssen. In dieser 
Beziehung haben die Untersuchungen der ersten Section 
folgende Thatsachen festgestellt. In den n G r e ~ t e n er 
Schichtenu finden sich liassische Pflanzenreste m dem 
Hangenden der Steinkohlenflötze, u. z. vorzugsweise in 
den Scliieferthonmitteln zwischen den ob ersten Ha n
g end fl ö t:i: e n vor. Ueber den Steinkohlenflötzen tritt 
theils in Schieferthonen, theils in Kalkschichten die bekannte 
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Fauna der nGrestener Schichten" (Rl1y11cltonella austriaea, 
Pccten liasi1111s, Ple11romya unioides u. s. f.) auf. 

In den nLunzer Schichten u kommen Keuperpflanzen 
(Pterophyl111m lo11gi(oli11111, Pceoptais St11ttgardie11sisu. s. f.) 
wenn auch nicht ausschliesslich, doch vorherrschend zwi
schen den beiden obersten Hangendflötzcn vor. 

Im Liegenden der Steinkohlenflötze, u. z. in den 
Schieferthonen der „Lunzer Schichten", finden sich Posi
donomyeu-Schiefer (Pos. Tl'engcnsis) mit Ammonites floridus 
vor, und als Liegendgebirge der „Lunzer Schichten" die 
Kalksteine und Schiefer der „Gösslinger Schichten" mit 
Halobia Lommclli und Am111011ift's Ao11, im Hau gen den 
der Sttinkohlenflötze dagegen Schiefer und Kalksteine mit 
einer anderen Fauna, der .Raibler Schichten" nähert. 
Wo sich daher Abweichungen von dieser normalen Lage
rung der petrefactenführenden Schichten zeigen (Kleinzell, 
Reitgraben), muss man eine Umkippung, Ueberstürzung 
oder eine anderweitige Stömng der Gebirgsschichten als 
unzweifelhaft vorhanden annehmen. 

Ich habe i·ücksichtlich der Steinkohlenlager in den 
nordöstlichen Alpen noch die Thatsache wiederholt zu er
wähnen , dass die Steinkohlen sowohl der „ Gresteneru 
als auch der nLunzer Schichten" zu den besten fossilen 
Kohlen der österreichischen Monarchie gehören ~), sowohl 
was ihren Brennwerth, als auch was ihre Reinheit und den 
Mangel an fremdartigen Mineralien, insbesondere an Schwe
felkies, betrifft, wo dieselben fast durchgehends auch cokes
bar sind. Ihrer Güte und Reinheit haben sie ihre besondere 
Verwendbarkeit beim Eisenhüttenwesen, namentlich beim 
Frischprocesse und als Schmiedekohle, zu verdanken, zu 
welchen Zwecken sie nicht nur sehr gesucht, sondern auch 
mit verhältnissmässig hoben Preisen bezahlt werden. 

Sowohl in den nGrestencru, als auch in den nLunzer 
Schichtenu sind Sp h ä r o s i de rite (Thoneisensteine) in der 
Regel Begleiter der Steinkohlenlager. Sie finden sich entweder 
als Lager im Hangenden der Steinkohlenflötze, häufiger · 
aber nur als meist Brodlaib ähnliche oder ellypsoidische 
M ugeln zerstreut in den Schiefertbon-Zwischenmitteln der 
Steinkohlenflötze vor. Grösstentheils enthalten diese Sphäro
siderit-Mugelu Pflanzen- oder Thierreste. Zu einer techni
schen Verwendung dürften diese Sphärosiderite kaum je ge
langen. Die Sphärosiderit-Lager sind nämlich zu wenig 
mächtig (1/2 , höchstens 111z Zoll), um mit Erfolg als Eisen
steine für sich in Abbau genommen zu werden; ebenso 
treten die in Mugeln und Knollen yorfindigen Sphärosiderite 
zu unregelmässig auf, und eind überdies in der Regel 
phosphor- und schwefelkif)sbältig. 

F 1 ö t z stör u n !! e n. Die Steinkohlenflötze des Lias, 
der nGrestener Schichten" nämlich, zeigen im Allgemeinen 
weniger Störungen durch Verwerfungen , Verschiebungen 
uud Verdrückungen der Flötze, als dies in den nordöstli
chen Alpen bei den Steinkohlenflötzen der Trias, der nLun
ze1· Schichten u, der Fall ist Die Störungen bei den letzteren 
sind sehr zahlreich und sehr bedeutend, und sie beziehen 
sich einerseits auf die Gebirgsschichten im Allgemeinen, 
andererseits auf die Steinkohlenflötze allein. Die Gebirgs
schichten der oberen Triasformation haben nämlich in un
serem Gebiete sehr hiiufige und sehr mannigfache He bungeu, 
Faltungen, Ueberschiebungen, Umkippungen und Abrut-

*) Siehe hicriibcr K. v. Hau er's Bemerkung~n im Jahr
buche der k. k. geologischen Reichsanstalt XIV. Bd. 1Sß4. Ycr
handl. Seite :!S. (Sitzung am lli. Februar lbll-1.) 

schungen erfahren, an welchen allen natürlich auch die .Lun
z er Schichten" und die in ihnen vorkommenden Steinkohlen
flötze Theil nahmen. Diese Störungen geben sich in den Berg
bauen durch Flötzverwerfuugen oder durch das gänzliche 
Abschneiden der Steinkohlenflötze im Streichen oder Ver
flächen kund. Da sie, wie angedeutet, von den Störungen 
der Gebirgsschichten im Allgemeinen abhängen, so lassen 
sie sich in den meisten Fällen, ja fast überall, schon über 
Tagt: und in Voraus durch eine sorgsame Aufnahme des 
Tagterrains erkennen und feststellen, weil in unserem Ter
rain Entblössungcn genügend vorhanden sind, welche die 
Darstellung der localen Gebirgstörungen, Abrutschungcn 
u. dgl. gestatten. Aus dem Gesagten folgt von selbst, wie 
wichtig und nothwendig es speciell in unserem Gebiete bei 
Schürfungen auf Steinkohlen der alpinen Trias sei , dass 
jedem Schurfbaue eine genaue und detaillirte geologische 
Aufnahme der Taggegcnd und insbesondere der erkenn
baren Störungen der Gebirgsschichten vorangehe, weil 
man dadurch in den meisten Fällen Resultate gewinnen 
wird, aus welchen sich Schlüsse auf die grösscre oder 
geringere 'Vahrscheinlichkeit, Steinkohlenflötze in bau· 
würdigem Zustande aufzuschliesscn, ziehen werden lassen. 

Aber selbst wenn die Steinkohlenflötze der nLunzer 
Schichten" keine VerschiebungE>n oder gänzlichen Abschnitte 
in Folge von Gebirgsstörungen erlitten haben, und im Strei
chen oder Verflächen auflängere Erstreckungen uoverworfen 
fortsetzen, selbst dann besitzen sie nur ausnahmsweise und 
nur durch einige Klaftern Länge eine gleichmässige Mächtig
keit; vielwehr wechselt die Mächtigkeit der Flötze im Strei
chen und Verflächen sehr häufig von einigen Fussen bis zu 
einigen Zollen, ja bis zu gänzlichen V erdrückungen der Koh
len, welch' letztere bald kürzerbald länger anhalten, und ge
wöhniich zu grösseren Flötzerwcitcrungen und selbst zu 
Ausbauchungen von ein Paar Klaftern Mächtigkeit führen. 
Diese Uuregelmässigkeiten in der Lagerung der Steinkoh
lenflötze, ihre im Streichen und Verflächen so sehr verän· 
derlichc Mächtigkeit rühren, wie schon Herr He rt 1 e 
darauf hinwies, von dem ungeheuren, aber u n g 1 eichen 
Drucke her, welchen die mächtigen Ablagerungen der festen 
Hangendkalksteine auf die darunter liegenden brüchigeren 
Schiefer und Steinkohlenflötze ausübten und noch ausüben. 
In diesem ungleichen Drucke des Hangendgebirges , wel. 
eher eine Verdrückung und Verschiebung der Steinkohle 
nach allen Richtungen im Gefolge hatte, liegt auch die Ur· 
sache, warum die Steiukohlenflötze der .Lunzer Schichten" 
höchst selten eine compacte oder Stück-Kohle besitzen, 
sondern bei weitem vorwiegend blos mürbe und zerriebene 
Kohle - Koblenklein und Staubkohle - liefern, 

Eine natürliche Folge der angeführten Störungen und 
Unregelmässigkeiten iu den Steinkohlenflötzen unseres Ter
rains sind die Schwierigkeiten und die verhältnissmässig 
grössere Kostspieligkeit des Abbaues derselben. Bei den 
meisten Bergbauen erreichen desshalb die Gestehungsko
sten der Steinkohlen eine bedeutende Höhe und bei meh
reren derselben selbst 50 kr. Oe. 'V. pr. Ctr. Ko~le, auf 
welchen hohen Gestehungspreis freilich auch andere un
günstige Umstände und mehrfach leicht zu beseitigende 
Factoren Einfluss nehmen. 

Aufschlüsse und Abbau. Trotz der grossen Ver· 
breitung der „Lunze1· Schichtenu in den nordöstlichen 
Kalkalpen Nieder- und Oberösterreichs, trotz der zahlreichen 
Schurfstollen, welche auf Ausbissen von Steinkohlenflötzeu 

* 
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der .Grcstcner" und nLunzer Schichtcnu angelegt wurden, 
sind dennoch nur weriige Bergbaue zu einer namhafteren Aus
dehnung gediehen. AufKohlenflötzen der n Gresten er Schich
ten" gewann der Hinterholzer Bergbau ciue Ausdehnung 
von 36,000 Quadratklaftern (600° im Streichen, 60° im 
Verflächen), der Töpper'sche Bau bei Gresten eine Aus
dehnung von nahe 12,000 Quadratklaftern (170° im Strei
chen, 70°im Verflächen). Die älteren Grubenbaue in „Gros· 
sauu, deren Ausdehnung bei 16,000 Quadratklafter betrug, 
sind ersäuft oder aufgelassen, die durch neuere Bau gewon· 
nenen Aufschlüsse aber bisher unbedeutend. Im Pechgra
ben endlich sind die älteren Schmfbaue gänzlich verfallen, 
durch die im unverritzten Gebirge ausgefahrenen Stollen
baue, den Franz- und Barbara·Stoilenbau, aber ist bis jetzt 
die Steinkohlenablagerung nur nach dem Streichen auf 100 
resp. 40 Klafter aus g eri eh t et worden. 

In den „ Lunzer Schichten u erlangte bis nun der Stein. 
kohlenbcrgbau in der „ Sebneibb 11 bei Hollenstein die grösste 
Flächenausdehnung , nämlich bei 84,000 Quadratklafter 
(930 11 Streichen, 90° Verfläcben); ihm zunächst reiht sich 
in der Ausdehnung der Oesterlein'schc Anna- und Ru
dolph - Bau zu Steg bei Lilienfeld mit der Fläche von 
65,000 Quadratklaftern (5::0° Streichen, 130° Verflächen). 
Von den übrigen Steinkohlenbergbauen besitzen in runden 
Zahlen der Neu b e r'schc Bau im Rehgraben eine Flächen
ausdehnung von 21-22,000 Quadratklaftern (240 ° Strei
chen, 90° Vcrflächen), der Fischer'schc „Glückauf-" Bau 
in Tradigist von 18,000 Quadratklaftern (200 ° Streichen, 
90° Verfläcben), der F rn h wir t h'scbe Bau in der Engleiten 
von 12,000 Quadratklaftern (200 ° Streichen , 60 ° Verflä
chen), der 0 es tcrl ei u'scbe Rudolpb-Stollenbau im Thal
grabcn von 11,000 Quadratklaftern ( 160 ° Streichen, 70 ° 
V crflächen), der H c i s c r'scbc Bau am Kögcrl bei St. Anton 
von 8,800 Quadratklaftern (220° Streichen, -10° Vcrflä
chen) und der Bau der Stadtgemeinde Hollenstein am Lun
zcr-See von 8,400 Quadratklafteru (280° Streichen, 300 
Verflächen). 

Alle anderen Steinkohlenberg- und Schurfbaue in den 
.Lunzer Schichtcnu haben nur eine geringere, ja die mei
sten derselben nur die Ausdehnung von einigen hundert 
oder auch nur von einigen Quadratklaftern in den Stein
koblenflötzen gewonnen. 

Die Ursache, dass von den vielen Berg- und Scburf
bauen, welche auf die Steinkohlenflöt:r.e, insbesondere der 
nLunzer Schichtcnu, eröffnet wurden, nur verhältnissmässig 
wenige zu einer Bedeutung gelangten 1 viele dagegen, aus 
Mangel an hoffnungsreichen Aufschlüssen, sich nur 1angsam 
ausdehnen oder gänzlich aufgelassen wurden, ist allerdings 
in erster Reihe in den gestörten und verwickelten Lage
rungsverhältnissen der Steinkoblenflötze selbst zu suchen. 
Aber in zweiter Reihe kann ich die 'Vahrnehmung nicht 
unberührt lassen, dass ein Grund hievon auch in dem 
irrationellen Beginne und Betriebe und ia der mangelhaften 
Leitung der Baue liegt. Nur einige der bedeutenderen Berg
baue stehen nämlich unter der Leitung von praktisch und 
theoretisch gebildeten Fachmännern, welche befähigt sind, 
die Eigenthümlichkeiten und die Schwierigkeiten in den Vor
kommen und in den Lagerungsverhältnissen der alpinen Stein
koh lenflötze zu erkennen und zu besiegen, welche Schwierig
keiten bei diesen Steinkohlenflötzcn viel grösser sind und zu 
ihrer Beseitigung ein viel flcissigeres Studium beanspr~chen, 
als dies bei den Steinkohlenablagerungen der Steinkohlen-

oder Tertiärformation in der Regel der Fall ist. Eine grös
sere Zahl von Berg- und Schurfbauen entbehrte einer solchen 
entsprechenden Leitung. Daraus lässt sich erklären, wie es 
möglich war, dass Schurfbaue auf Steinkohlen in Schiefern 
des Neocom (Hallbachthal) oder der Kössener Schichten 
(Feuchtenauer Alpe) begonnen wurden, dass evident nutz
lose Schläge, z. B. in Hangendkalksteinen (Lindau), getrie· 
ben worden sind, und dgl. mehr. Man darf desshalb die 
Vermuthung aussprechen, dass mancher Schurfbau nur aue 
obiger Ursache in Aufliegenheit gerieth, wie denn über
haupt in einigen Terrains eine gros s c Anz a. h 1 von 
Schurfs to 11 e n eröffnet und bei sich zeigenden Schwierig
keiten oder Störungen alsbald wieder verlassen wurde, wo
durch Kosten in Anspruch genommen wurden, welche, 
wären sie auf ein c n einzigen energisch und mit Ver
ständniss geführten Bau verwendet worden, in vielen Fällen 
zu einem günstigen Aufschlusse geführt hätten. Let-iteres 
wird um so wahrscheinlicher, wenn man die Erfahrung be
rücksichtigt, dass die Steinkohlenflötze nahe zu Tag noch 
viel gestörter urid verdrückter sich zeigen, ais tiefer im 
Gebirge, und dass die gegenwärtig bestehenden rentablen 
Steinkohlenbergbauc unseres Terrains ihre günstigen Auf
schlüsse nur in tieferem Gebirge gemacht haben. 

Die Kohlenerzeugung in den „G1·estener" und 
„Lunzer Schichtenu Nieder. und Oberösterreichs hatte 
bisher keinen grosscn Aufsch 1vung genommen und betrug 
jährlich nur einige Hunderttausend Ccntner. In den letztab
gelaufencn Jahren, in welchen der Absatz stockte, hatte 
dieselbe das Quantum von 200,000 Ccnfoern kaum über
stiegen. Bei der grosscn Verbreitung der Steinkohlen füh
renden Schichten und bei der namhaften Zahl von Stein
kohlenbergbauen in unserem Gebiete erscheint diese Koh
lcnproduction allerdings als eine verhältnissmässig geringe. 
Sie lässt sich aber aus mehreren Gründen, deren auch 
schon Erwähnung geschah, leicht erklären. Die vielen Stö
rungeR in der Kohlenablagerung und die dadurch nothwendig 
werdenden zahlreicheren Aufschluss baue im tauben Gebirge, 
die Unregclmässigkcitcn in den Steinkohlcnflötzcn, die 
durchschnittlich geringe l\Iächtigkeit der letzteren, bei ein
zelnen Bauen wohl auch die mangelhafte Betriebsleitung 
erhöhen bei den meisten Bauen die Gestehungskosten der 
Steinkohlen in einem solchen Grade, dass die Gewerken, 
wenn sie einen Ertrag von ihrem Grubenbaue beziehen 
wollen , die Steinkohlen nu1· mit hoben Verkaufspreisen 
hindangeben können. Letztere stehen in der That bei ein
zelnen Bergbauen auf 60-80 kr.1 ja selbst auf 1 fl. ö. W. 
pro Wiener Centner Stückkohle 1 o c o Grub c. Alle Berg
baue sind weiters mehr weniger entfernt von billigeren Ver
kehrswegen, von der Eisenbahn und von der Donau, und 
die meisten derselben befinden sich in Gebirgsthälern, 
welche in der Regel guter Fahrstrassen entbehren. 

Die Verfrachtung der Steinkohlen von den Bergbauen 
muss daher auf der Asche stattfinden und vertbeuert die 
Steinkohle mancher Gruben um ein Bedeutendes. Daraus 
ergibt sich die Schwierigkeit für die meisten Steinkohlen· 
baue unseres Gebietes, sich für ihre Kohlen eine entfern
tere Absatzquelle, z. B. in Wien, zu sichern, weil dieselben 
mit den Preisen anderer Kohlenwerke ausserhalb der Alpen 
in der Regel nicht zu concurriren im Stande sind*). Daher 

~·) Gegenwärtig vermag z. B. nur die Steinkohle des 
Oesterlein'schen Bergbaues zu Steg bei Lilienfeld auf dem 
Wiener Platze die Concurrenz auszuhalten. 



denn auch diese Bergbaue auf den Localabsatz, 1J.uf den 
Bedarf der nahe befindlichen Eisenhüttenwerke und Fa
briken angewiesen sind, und mehrere Bergwerksbesitzer 
(Heiser, Fischer, Fruhwirth, Töpper, Commune Waid
hofen a. d. Yps) in ihren Bauen in der Regel nicht viel 
mehr Steinkohlen erzeugen 7 als sie zum Betriebe ihrer 
eigenen Eisenwerks - Etablissements benöthigen. In dem 
letzten Jahre ist eben darum die Gesammterzeugung eine 
geringere als in früheren J1thren gewesen, weil der Local
bedarf an Kohlen in Folge der Stockung der Eisenindu
strie ein verhinderter war. 

Schlussbemerkungen. Es sind im Vorhergehenden 
keine Dct ails über die Verbreitung der alpinen Stein
kohlenablagerungen in unserem Gebiete, sowie über 
die Züge derselben gegeben worden, weil dieselben mit 
den nGresteneru und „Lunzer Schichten" zusammeuhäugen, 
deren Verbreitung und Züge im II. Theile dieses Berichtes 
detaillirt werden beschrieben werden. Nicht minder werden 
im II. Theile die Charaktere und Nachweisungen über das 
Hangende und Liegende der Steinkohlenablagerungen, die 
Lagerungsverhiiltnisse und dgl. im Einzelnen und im Gan
zen näher erörtert werden, und ich muss daher in diesen 
Beziehungen auf den II. Theil des Berichtes verweisen, 
welcher das Verständniss des I. Theiles erleichtern und 
dessen Studium auch für den praktischen Bergmann unent
behrlich sein wird. Ich will hier nur die Thatsachen consta
tireu, dass in unserem Gebiete die alpinen Steinkohlen
lager in der That eine grosse Verbreitung besitzen, dass 
die Steinkohlen, welche sie führen, von ausgezeichneter 
Güte sind, dass sie sich auf vielen Puncten als „abbau
würdig" gezeigt haben und an mehreren Orten mit Vor· 
theil abgebaut werden, und dass ungeachtet der zahlreichen 
beu~its vorhandenen Berg- und Schurfbaue noch ein gros
ses Terrain mit unverritzten oder mangelhaft untersuchten 
Steinkohlenablagerungen und daher die Hoffnung vorliegt, 
auf wissenschaftlicher Grundlage in Zukunft noch neue 
abbauwürdige Steinkohlenflötze aufzufiuden und aufzu
schliessen. 

Wenn man jedoch die Frage aufwerfen wollte, w e l · 
c h e Hoffnungen man auf die Steinkohlen der Kalkalpen 
für die Zukunft setzen dürfe, dann miissen die bereits oben 
erörtert~n Verhältnisse als massgebend im Auge behalten 
werden. Diese Verhältnisse, die Gebirgsstörungen nämlich 
und daher Mangel an weit ausgebreiteten zusammen h ä n· 
gcndeu Kohlenfeldern, die Art und die Beschaffenheit des 
Vorkommens der StP.inkohlenflötze, welche vor dem Ab. 
baue viele und ausgedehnte Vorbaue bedingen und die 
daraus nothwendig folgenden grösseren Gestehungskosten, 
endlich die Lage der Kohlenvorkommen in meist ausser 
den gewöhnlichen Verkehrswegen befindlichen Gebirgs
thälern, werden nun einer grossartigen Entwicklung der 
Steinkohlenindustrie in unserem Gebiete stets hinderlich 
im Wege stehen, da sie einerseits der Qnantität der Erzeu
gung Schranken setzen und die Sicherheit derselben beein
trächtigen, andererseits aber den Verschleiss der Stein
kohlen auf entfernteren Absatzpuncten in der Regel uu
möglich machen. Der Kohlenabsatz wird daher auch in Zu
kunft in der Regel auf den Localbedarf, insbesondere 
auf den Bedarf in der Umgebung der Bergbaue befindlicher 
Fabriken, Eisenwerke u. a. f. gebunden sein, und daher 
die Production von diesem ßedarfe abhängen. Den Brenn
stoff bedürftigen Etablissements in der Nähe der Steinkoh· 
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Jenbergwerke in unseren Kalkalpen aber werden die Stein
kohlenflötze der "Grestener" und .Lunzer Schichten LI stets 
zum wesentlichen Vortheile gereichen, und man wird dess
halb den Steinkohlenablagerungen dieser Schichten einen 
gros s en W erth nicht absprechen können. Dass bei be
sonders günstigen Umständen Ausnahmen von der eben 
angedeuteten Regel Platz greifen können, ist selbstver· 
ständlich. So sehen wir, dass die Steinkohlen von dem 
Oesterlein'schen Bergbaue zu Steg bei Lilienfeld, wel
cher bedeutende Kohlenaufschlüsse besitzt und unter ratio
neller Leitung steht, selbst auf dem 'Viener Platze zum 
Verkaufe kommen, wozu nebst der ausgezeichneten Qua· 
lität der Kohle gewiss auch die günstige Lage des Berg· 
baues unmittelbar an der von St. Pölten nach :\Iaria-Zcll 
führenden Poststrasse und dessen verhältnissmässig nicht 
grosse Entfernung (drei Meilen) von der Kaiserin Elisabeth· 
Westbahn die Möglichkeit bietet. Ebenso würden Eisenhab· 
nen, welche unser Kohlengebiet berühren, ohne Zweifel einen 
günstigen Einfluss auf die Entwickelung der in ihrer :N"ähe 
befindlichen Steinkohlen bergbaue nehmen, und in dieser 
Beziehung ist z. B. die Voraussetzung gerechtfertiget, dass 
die projectirte Eisenbahn von Stadt Steyrnach dem Ennsfluss" 
und nach Ober-Steiermark die in den Eunsgegcnden be
findlichen Steinkohlenwerke, namentlich jene im Pechgra
ben, befähigen würde, ihre Aufschlüsse zu erweitern und 
zu vervollständigen und sich einen Absatz ihrer Steinkohlen 
zu sichern, sowie sie zweifelsohne Anlass zu neuen Schür
fungen in jenem Terrain gäbe. 

Stromsetzmaschine und Setzrad. 
Wien, den 20. October 1865. 

In den Nr. 34 und 35 vom 21. und 2S. August d. J. 
brachte die in Clausthal erscheinende berg·· und hütteurniin
nischc Zeitung zwei Artikel über die Hundt'sche Stromsetz
maschine nebst Zeichnung derselben. Heute erhielt die Redac
tion dieser Zeitschrift eine Mittheilung von dem Herrn k. k. 
Pochwerks-Inspector Be 11 u sich in Pribram, worin der 
selbe die principielle Aehnlichkeit dieser Maschine mit dem 
in Pi"ibram bereits seit zwei Jahreu erkannten Apparate 
„dem SetzradeLL beleuchtet, und die Priorität der prakti
schen Ausführung für Pfibram in Anspruch nimmt. Diese 
Mittheiluug ist von einer ausführlichen Beschreibung und 
Zeichnung begleitet, und wir müssen daher ihre Abdrücke 
wegen der Anfertigung der erforderlichen Tafel verschieben. 
Wir zeigen also nur vorläufig an, dass jener Prioritäts-An
spruch bei uns eingelangt ist und wir unsere Leser dem
nächst in die Lage setzen werden, Vergleichungen zwischen 
diesen beiden Aufbereitungsmaschinen anstellen zu können. 

Die Redaction. 

Einladung. 
Mit Berufung auf den zu Pfingsten 1864 in Leoben ge· 

fassten Beschluss, den 25jährigen Bestand der Bergaka
demie Vordernberg-Leoben festlich zu begehen, sind wir 
beauftragt, nicht bloss alle Schiilcr der obgenannten ßerg
akademie7 soudern auch alle Fachgenossen in Keuntniss zu 
setzen, dass die Mehrzahl der in Leoben anwesenden Thcil
uehmer den 4. November d. J. als den Jahrestag der Eröff
nung der ßergakademie zur Jubiläumsfeier bestimmt hat, 
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und beehren uns hiermit zur gefälligen Theilnahme ein· 
zuladen. 

Festkarten für die P. T. Tbeilnehmer werden im Fest· 
locale vom Comite gegen Erlag von 2 fl. Oe. W. ausge.folgt. 

Glück auf! 

Leoben, 15. October 1865. 

Das Comite : 
Kupelwieser, Sprung, Geissler, 

Seeberger, Zwerina. 

Festprogramm. 
.::. November Vormittag: Gottesdienst, Festversammlung 

und Uebergabe des Albums. 
Ab end s: Fackelzug, Festkneipe. 

5. Novembe1· Vormittag: Versammlung zu fachmänni· 
sehen llesprechungeu. 
Abends: Damenkränzchen, 
An beiden Tagen gemeinsames Mittagsmahl im Hotel 

nStraussu für jene Herren, welche daran theilnehmen wollen. 

N o t i z. 

Dienstordnung des Berg-und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Fortsetzung.) 

§. s. 
Aufnahme und Entlassung cler Diener. 

Das Recht <ler Aufnahme oder Entlassung definitiver Die· 
ner steht der General-Direction der k. k. priv. österr. Staats
Eisenbahn-Gesellschaft in 'Vien allein zu, mit Ausnahme der 
im §. 10 vorgesehcmen Fälle, wo das Interesse des Dienstes oder 
die Ehre der Körperschaft eine sogleiche Aenderung des Dienst
verhfütnisses erheischt. 

§. 9. 

Aufnahme nnd Entlassung <les Arbeit'ers. 
Das Recht der Aufnahme oder Ablegung eines provisori

schen Dieners oder Arbeiters steht dem Werks-Chef und im 
iibertrngenen Wirkungskreise <len clazu ausdrücklich ermächtig
ten Betriebsleitern zu, in je<lem Falle ist die Aufnahme erst 
durch die Unterzeichnung der Dienstordnung und Eintragung 
im Mannschaftsbuche als erfolgt zu betrachten. 

§. 10. 

Kündigungsfristen und augenblickliche Entlassung. 

Die Kündigungsfristen sind bei clen Dienern und Arbeitern 
specicll festgesetzt \siehe §. 3 der Dienerordnung und §. 11 der 
Arbeiterordnung); jedoch kann in nachstehenden Fällen, im 
Sinne der §§. 202 und 203 des a. B. G. eine sogleichc Ent
lassung Platz greifen: 

a) Vernrtheilung wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht. 
b) Verurtheilung wegen eines Verbrechens ocler Vergehens 

gegen die üffcntliche Sittlichkeit. 
c) Begehung einer Uehertrctung oder eines Vergehens 

gegen die Sicherheit der Person, der Ehre oder des 
Eigenthums des Dienstherrn. 

d) Wesentliche Pflichtverletzungen in Ilezug auf Treue 
uml Fleiss im Dienste. 

e) "' esentliche Pflichtverletzungen in Ilezug auf Achtung 
und Gehorsam geircn Y orgcsetzte. 

f) Betrieb eines mit dem Dienste unverträglichen Neben
geschäftes, als: Betrieb eines offenen Gewerbes, heim
licher Ausschank von Getr1inken, das Halten von Fuhr
werken durch gesellschaftliche Diener zum Transporte 
von Lasten für zweite Personen. 

g) Ein dem Dienstherrn schfüllicher Missbrauch von den 
in seinem Dienste erlangten Kenntnissen der Werks
verhältnisse; 

wenn die Thatsache über diese 7 Puncte behördlich festgestellt 
ist, oder: 

h) wenn dem Entlassenen die der Kiindigungszeit entspre
chende Löhnung sogleich ausgezahlt wird. 

§. 11. 

Anmerkungen im Mannschaftsbuch. 

Alle Bemerkungen iiber ergangene Strafen, zur Kenntniss 
der Oberverwaltung gelangte Vergehen, sowie die Ursachen von 
erfolgter Degradation oder Kiincligung, werden in cler Colonne 
nAnmerkung" des l\Iannschaftsbuches eingetragen. 

§. 12. 

Verjährung der Strafe • 

Strafen, deren zu Grunde gelegene strafbare Handlung 
sich innerhalb zweier Jahre nicht wiederholt bat, werden als 
verjährt angesehen. 

§. 13. 

Mannschafts re v is io n. 

Alljährlich im Beginne des Jahres erfolgt eine Revision 
der Mannschaft, bei welcher Gelegenheit clas Mannschaftsbuch 
gepriift, die Uebertragungen von Arbeitern in höhere Lohns
kategorien, sowie die Annahme von Meldungen zur Einverlei
bung in das Provisions-Institut erfolgen. 

§. 14. 

Provisionsfondsansprüche bei Kündigungen. 

Bei einer, von welcher Seite immer erfolgten Kündigung 
des Dienstes werden die Ansprüche an den Provisionsfoml im 
Sinne der Statuten desselben auszutragen sein, welche überhaupt 
das Verh1iltniss der Diener und Arbeiter bei Erkrankungen, 
Verunglückungeu und Todesfällen zum Gegenstande haben, und 
seit Beginn des J ahrcs J 860 bereits in Kraft bestehen. 

2. Dienstordnung 
mr das Aufslchtspcl"SOUalc. 

§. 1. 

Feststellung der Bezeichnung "Diener". 

Unter der Bezeichnung Diener o<ler Aufsichtspersonale 
sollen, mit Ausnahme der dccretmiissig angestellten Beamten, 
alle jene Personen verstanden sein, denen die Aufsicht iibcr clie 
berg- und hüttenmiinnischen Arbeiten oder dazu gehörigen Bau
und Strassenarbeiten, Zufuhren, ferner die Annahme und Abgabe 
von 'Verks-Materialien, Producten und Inventar-Gegenst1inden, 
endlich deren Ueberwachung oder Verrechnung obliegt, gleich· 
viel ob sie im Monatslohn oder Taggelclc stehen, und ob diese 
ihre Eigenschaft definitiv oder nur zeitlich ist. 

§. 2. 

Systemisirung der Bezüge. 

Die Beziige des definitiven Aufsichtspersonales werden 
durch die General-Direction in 'Vien festgestellt, ·die cler provi
sorischen Diener dagegen systemisirt die Oberverwaltung aus 
eigener Machtvollkommenheit in jedem speciellon Falle. 

§. 3. 

K ün digun gsfris t. 

Die gegeim iirtige Aufkiindigungsfrist des Dienstes für 
definitive Diener wircl im Einklange mit §. 2Ul des a. B. G. 
auf drei Monate festgesetzt, dagegen die für provisorische Die
ner, welche, eigentlich dem Arbeiterstande angehörend, nur zur 
Probe für gewisso Vorrichtungen als ausgewählt betrachtet wer
den können, auf die Dauer von 14 Tagen gestellt wircl. 

§. 4. 

Verpflichtungen beim sogleichcn Austritte aus dem 
Dienstverb an de. 

Das Recht des sogleichen Austrittes aus dem Dienste nach 
§. 205 des a. B. G hebt die Verpflichtung nicht auf, dass der 
Austretende vorerst alle ihm anvertrauten Geschäfte, Requisiten, 
l\Iaterialion und alle von ihm geführten Vormerkungen und 
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dienstlich gesammelten Skizzen übergebe, und hat die diesbe_ 
zügliche Uebernahme binnen längstens acht Tagen zu geschehen. 

§. 5. 

Benehmen der Diener. 

Das Aufsichtspcrsonale soll dem Arbcitspersonale zum 
Muster dienen durch Achtung und Gehorsam gegen Vorgesetzte, 
Ruhe und freundschaftliches Einvemchmen unter sich, sowie 
anständigen Lebenswandel und Benehmen gegenüber den Ar
beitern und Privaten. So soll es auch den für einen disciplinir
ten Körper nnerliisslichen Gemeingeist und ehrliebenden berg
miinnischen Stolz an sich und der andern Mannschaft anregen, 
fördern und erhalten. 

§. ß. 

Grundzüge der Behan(llung der Mannschaft. 

Dasselbe darf sich auch mit den Untergebenen in keine 
solche Gemeinschaft einlassen, welche dem Dienstverhältnisse 
nachthcilig seiu kann, weil strenge Unparteilichkeit nur die 
Grundlage einer ordentlichen Mannszucht ist. Niemanden düifen 
Fehler nachgesehen, Niemanden die Arbeit ungebührlich er
schwert werden, und bei Vertheilung der Arbeit hat es auf die 
Leistungsfähigkeit der Arbeiter zur auszuführenden Arbeit strenge 
Bedacht zu nehmen. 

§. i. 

Allgemeine Dienstverpflichtnng. 

Die Pflicht des Aufsichtspersonales besteht daiin, dass es 
für das Beste der ihm zur Dnrchfiihrun"' anvertrauten Mani
pulation sorge, jeden Schaden nach Mögli~hkeit abwende, und 
den höheren Anor<lnungen in Bezug auf genaue, pünktliche und 
sparsame Ausführung gehorsam nachkomme, auch wenn seine 
Meinung von der des Betriebsdirigenten abweichen sollte. Jedoch 
ist es strenge Pflicht, dass in solchen Fällen der Diener seine 
Ansicht mit ihrer llegründung zur näheren Erwägung dem Vor
gesetzten eröffne. 

(Fortsetzung folgt.) 

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

Auszeichnung. 

Seine k. k. Apostolische Majestiit haben mit allerhöchster 
Entsehlicssung vom 10. October 1. J. dem Amtsdiener bei der 
llerghauptmannschaft zu Komotau, Georg Adam Seher ba um, in 
111~ldvoll?r Anerkennung seiner langen, treuen und erspriesslichen 
D1enstle1stung das silberne Verdienstkreuz allergnädigst zu ver
leihen geruht. 

Wien, den 13. Oetober 1865. 

Ernennung. 
V o m k. k. F i n a n z m i n i s t e r i u m. 

· Die Bergwesens-Exspectanten Rudolph S eh ö ff e l und Franz 
Ta 11 a t s c h e k zu Assistenten für den Faehcurs an der Leobner 
llcrgaka<lemie (Z. 4:1643, ddo. 5. Oetober 1865). 

Der Physicns des Kraszuaer Comitates Dr. Joseph Kopp 
znm Werksarzt in Kapnik (Z. 43659-20i0, ddo. 6. October 1865 ). 

Dienet Concurs. 

(Erhalten den 18. October 1865.) 
Die Hüttenmeisterstelle bei dem k. k. Kupferhammeramte 

zu Neusohl in der IX. Diäten-Classe mit dem Gehalte jährlicher 
840 fl. Oe. W., dem Natural-Deputate von 15 Wiener Klaftern 
dreischuhigen Brennholzes, dem Genusse einer freien \\'ohnung 
mit <ler Yerbindlichkeit zum Erlage einer Caution im Gehalts~ 
betrage, ist zu besetzen. 

~esuche um Verleihung dieser Stelle unter Nachweisung 
der mit gutem Erfolge zll!-ii.ckgelegten montanistischen Studien, 
der theoretischen und praktischen Ausbildung im Kupferhammer
und \Valzwerksbetriebe, der Kenntniss des montanistischen Ver
r~chnu.ngswes~ns und der deutschen und slavischen Sprache 
srnd bmnen vier Wochen bei der k. k. Ilerg-, Forst- und Güter
Direction in Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 10. Octobcr 1 SG5. 

K. k. llerg-, Forst- und Güter-Direction 

_4.llgemeiner Lehr11lnn rür die höheren lflontan•Lehran
atalten (Bergahndemien) 

im Ke.iserthume Oesterreich. 

(Nach der Revision im Jahre 1865.) 

(Fortsetzung.) 

§. 4. 

Der Facheurs. 
Im Fach c n r s e werden die eigentlichen Fachwissen

schaften gelehrt, namentlich die Bergbau- und Hiittcnkunde 
im weiteren Sinne des Wortes mit Inbegriff des einschlägigen 
l\Iaschinenwescns. Gleichzeitig werden darin den Zöoolin"'en noch 
jene Kenntnisse beigebracht, welche denselben als ';iaclunaligen 
Geschäftsmännern nothwendig sind, sie mögen in Staats- oder 
Privatdienste treten. 

§. 5. 
L e hrgcgeu stände im Vo rc u rse. 

Die im Vorcurse vorkommenden Lehrgegenstände sind im 
Nachstehenden iibersichtlich zusammengestellt: 

Vorcurs. 

(Vorstudien: Obergymnasium oder Oberrealschule). 

1. Jahrgang. 

a) Allgemeine l\lechanik. Grundlehren der Differen
zial- und Integralrechnung. Mass der Kräfte nnd ihrer 
\\.-irkungen. Bewegungs- und Gleichgewichtslehre fester 
und flüssiger Körper. Biegungs- nnd Festigkeitslehre, 
Anwendung auf Bauwerke . . . . . . . . . . . 

b) \V i e der hol n n gen aus (ler Algebra, Geometrie, 
Trigonometrie etc. Uebnngen im Zifferrechneu, Ex
perimente aus der allgemeinen Mechanik . . . . . 

c) Geometrisches Zeichnen in Verbindung mit Vor
trägen iiber darstellende Geometrie, belmfs der 
Aneignung einer Fertigkeit im selbstständigen Dar
stellen der beim Maschinenbau etc. gewöhnlich vor
kommenden Körperformen, und im Aufnehmen von 
einfachen Bauwerken und Maschinen . . . . . . . 

d) Pra k ti sehe Geometrie. Grundlehren der Optik und 
ihre Anwendung auf optische Instnunente. Feldmess
kunst. Aufnahme mit Kette, Kreuzdiopter, Messtisch, 
Bonssolen-Instrument. Theodolit. Nivelliren. Barometri
sches Höhenmessen. Uebungen im Situationszeich nen 

e) Physik und Chemie. Licht, Wärme, Elektrizität, 
Magnetismus. Allgemeine Chemie. Nicht- metallische 
Grundstoffe . . • . . . . • . . . . . . . . 

II. Jahrgang. 

a) Allgemeine Maschinenlehre. Principien. Kraft· 
maschinen (für thierische, Wasser-, Dampf- und \Vind
kraft). l\laschinenelemente . . . . . . . . . . . . 

b) Zeichnen üb u n gen im Entwerfen <ler l\Iaschinenele-
mente und Kraftmaschinen . . . . . . • . 

c) Chemie der metallischen Stoffe. Grundziigo <ler or
ganischen Chemie. Uebungen in der qualitativen Ana
lyse metallhältiger Substanzen anf trockenem und 
nassem \Vege . . . . . . . . . . . . 

d) l\Iineralogie, Geognosie nnd Petrefacten
kunde. Uebungen im Bestimmen 1lcr Mineralien etc. 
Excnrsioncn . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Aus der reinen Mathematik werden den Zöglingen 
vermöge ihrer mitgebrachten Vorbildung keint1 systematischen 
Vorträge gehalten. Das allenfalls Vergessene wird in besonderen, 
an die Vorträge über allgemeine Mechanik sich anschliessemlen 
Wiederholungsstunden nachgeholt. Die Zöglinge gewinnen iibri
gens beim Studium der allgemeinen Mechanik eine viel grösserc 
Fertigkeit in mathematischen Operationen und in der Anwen 
dung der allgemeinen Lehrsätze der reinen Mathematik, als <lies 
beim wiederholten selbstständigen Studium der letzteren Wissen
schaft erreichbar ist. Durch Berufung auf oin bestimmtes Lehr
buch der reinen Mathematik wircl den Zöglingen das Nachholen 
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cles Vergessenen wesrntlich erlcichteii. Die U ebungsstunden 
sollen ferner noch dazu dienen, den Zöglingen die Fertigkeit im 
Zifferrechnen beizubringen. 

Die Grundlehren der Differenzial- und lntcgral
r e c h n n n g werden den Vorträgen über allgemeine Mechanik 
blass in jenem Umfange vorausgeschickt, als dies der griind
liche L"nterricht in der technischen Mechanik gerade erfordert. 

Das Zeichnen im 1. Jahrgange hat die Aneignnng der 
Fertigkeit im Darstellen verschiedener praktischer Körperformen 
nnd im Anfnclimcn von ßangegenstiinden ete. znm Hauptzwecke. 
Jene Zöglinge, welche diese Fertigkeit bereits mitbringen, wirken 
beim Zcichncnnnterricht unterstützend mit. Seine wissenschaftli
che ßegründnng erhält der Zeichncnunterrieht durch gleichlau
fende Vortrii[!'<' Uber die Grundziige der dar s t e 11 enden Ge o
m c tri e. Im 11. Jahrgange ist das Zeichnen nicht mehr ein 
sclbststiindiger Unterrichtsgegenstand, sondern es dient hier 
schon in seiner Anwendung als Mittel zum Zwecke, nämlich 
zur Vervollstiindigung des Unterrichtes im Bane der Maschinen
elemente und Kraftmaschinen. 

Beim L" nterriehte in der Physik und Chemie ist :mf 
Vornahme zahlreicher instructi,·er 'Experimente ein besonderes 
Augenmerk zu richten. Bei der \Yahl der vorzutragenden Ge 
genstiinde muss stets der Zweck \'erfolgt werden, die Zöglinge 
für die Fachgegenstände gründlich vorzubereiten. Ein zn weites 
Eingehen ins Detail nnfruchtbarcr Darstcllnngsartcn, die ledig
lich ein wissenschaftliches Interesse darbieten, wird daher zu 
vermeiden sein. 

In den Vorträgen über Mineralogie, Geognosie nnd 
l' et r c fa c t e n kund c ist <las Bedü1fniss des praktischen Berg
und Hiittemnannes stets im Auge zu behalten. 

Die einzelnen \Visscnschaften sind in den beiden Jahr
giingen des Vorcurscs in der Art angeordnet, dass sich die 
111athcmatisch-111cchanischen, und ebenso die physika
lisch-chemischen Lehrgegenstände durch beide Jahrgiinge 
gleichmässig durchziehen, was ein ruhigeres Verarbeiten des 
umfassenden Stoffes gestattet, und ein Behalten desselbe11 fördert. 

Dasselbe gilt auch vom Zeichnen. 
(Fortsetzung folgt.) 

CoITespondenz der Redaotion. 

Herr Dr. H. Wedding in Berlin. Besten Dank für Ihren 
Artikel, der leider -- da er an unsere P c r so n, statt an die 
nHcdaction Kohlmarkt NI'. 7" adrcssirt war, etwas verspfüct 
in unsere Hände kam - wegen des nicht fertig gewordeucn Holz
schnittes auf die nächste Nummer verschoben werden musste. 

Herr B. in P. \Vir ersuchen jene geehrten Herren l\Iitar
beitcr, welche ihre Mittheilungen mit Zeichnungen begleiten, 
dieselben 11 ich t in dem Text des l\lanuscriptsatzes, sondern 
gesondert ausznführen, weil der Holzschneider oder Xylograph 
u ur die Zeichnung, die Druckerei nur den Text braucht; daher 
wir entweder Text oder Zeicbnnng copiren lassen miissen, 
wenn sie nicht getrennt eingesendet werden. Auch die Combi
nirung mehrerer Figuren auf einer Tafel ist dnrch die Tren-
mmg erleichtert. 0. H. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Verlag der Grosse'schen Buchhandlung in Clausthal. 

Leitfaden bei qualitativen und quantitativen Löthrohr
Untersuchungen. Zum Gebrauche beim Unterrichte un<l zum 
Selbststudium für Chemiker, Pharmacenten, Mineralogen, 
Berg- und Hüttenleute und sonstige Techniker. Von Bruno 
Kerl. Zweite, umgearbeitete Auflage. lllit 1 Figurcntafol. 

1 fl. 14 kr. 

Die Oberharzer Hüttenprocesse zur Gewinnung von 8ilber, 
Kupfer, ßlci uncl arseniger Siime, mit besonderer Beriick
sichtigung des V o rk o mmcn s und der Au fbere i tun g 
cler Erze. Von Bruno Kerl. Zweite, Yiillig umg·carbeitctc 
Auflage. Mit 7 Figmcntafcln und 11 Anlagen. S fl. 50 kr. 

Bodemann's Anleitung zur berg- und hüttenmännischen 
Probierkunst. Vervollständigt nnd griisstentheils umgear
beitet von Bruno Kerl. Zweite Auflage Mit 5 Figuren
tafeln. 5 fl. 1 O kr. 

Das Verhalten der wichtigsten Säuren und Basen in ihren 
löslichen Salzm zu den Heagentien, mit Angabe der Farbe 
und Zusammensetzung der Nicdcrschliige. Zwei Tabellen. 
Geordnet von Aug. Streng. (!il.J 1 fl. 14 kr. 

Kundmachung. 
Der \Viener Gemeinderath hat mit Beschluss vom 12. Sep

tember d. J. die Legung eines Hauptrohres der \Vasserleitnng 
in der Hingstrasse als Bestandthcil des projectirten neuen Höh
rennetzes znm Zwecke de1· einstweiligen Strassenbespritzung mit 
Donanwasser, sowie die Anlage eines provisorischen \Vasserheh
wcrkes zn diesem Behufe genehmigt. 

Znr Sicherstellung der hiezu erforderlichen Arbeiten wird 
vom Magistrate der k. k. Reichshaupt- nnd Residenzstadt \Vien 
am 3. November ll. J. um 10 Uhr im Bureau des Herrn l\Iagi
stratsrnthes G roh m a 1111 eine öffentliche Offertverhandlung abge
halten werden, und zwar für folgende Leistungen: 

Gegenstand 

Licfcmng v. gusseisernen Wasserleitungsröhren 
Liefcmng einer completen Pumpenanlage mit 2 

Locomobilcn, sowie der für die Röhrenleitung 
nöthige Schieber etc. etc. . . . . . . 

Sicherstellung der Brunnenmeisterarbeit für die 
Legung und Herstelluugen der Dichtungen 
der W asserleitnngsröhren . . . . . . . 

Sicherstellung der Erd- und Maurerarbeit fiir 
die Herstellung des Röhrengrabens der neuen 
Wasserleitung auf der Ringstrasse . . . . 

Sicherstellung der Erd- und 
MaurerarlJCiten . . . . 

Sicherstellung des Bedarfes 
an hydranlischcm Kalk . 

Sicherstellung von Zimmcr
mannsarbcit 

Sicherstcllnng von Schiefer
deckerarbeit . . . . . 

für die Herstellung 
des neuen Maschi

nengebäudes am 
rechten Ufer des 

Donaukanales beim 
sog. Schanz! 

Vcranschlngtcr 
Kosten-ßotrng 

128.014!1. fi7kr. 

lß. 178 fl. 40 kr. 

20.520 fl. 50 kr. 

8.07!1 fl. 45 kr. 

4.044 fl. 86 kr. 

4i2 fl. iO kr. 

1.401 fl. 06 kr. 

453 fl. 58 kr. 

Jeder Offerent hat seinem Offerte den Betrag von 5% der 
zu übernehmenden Lieferung als Vadium beizulegen, nnd zwar 
entweder im Baarcn orler in Staatspapieren nach dem Cursc des 
der Verhandlung vorhergehenden Tages berechnet. 

Die Zeichnungen, KostenübcrschHige, Ausmasse, Ausweise 
und Specialbedingnisse können im Bureau der II. Oberingcnicnrs
Abthcilung für die \Vasser-Vcrsorgung von \Vicn 1. Salzgries 
Nr. 33 eingesehen werden. · 

Der Gemcinderath hat sich jerloch die Genehmigung des 
Ergebnisses der Offorh·crhandlnng, sowie die uncingcschriinkto 
Wahl über sännntlichc Offercnten vorbehalten. 

Die Lieferung der gusseisernen Wasserleitungsröhren kann 
cntw/)de1· einem einzigen Erstcher, oder auch mehreren Erstc
hem theilweise übergeben werden. 

[58-60.J Von dem Magistrate der k. k. Rclt-hs
haupt- und Residenzstadt Wien. 

Wien, am 28. September 1S65. 

Diese Zeirschrift er,el1eint wöchentlich einen Bogeu stark mit den nöthigen a r t ist i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreia 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung S fl. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten tinen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischea Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als G ra ti s bei 1 a I!' e. lnMerate finden gegen S lu. ö. W. oder Jl/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme, 

Zuschriften jeder Art können nnr franco augeuommen wercieu. 

Druck v. Karl Wigteroitz Al. Co. ao W:en. 



N~ 44. 
XIII. Jahrgang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
30. Oetober. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Dr. Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrn.th, a. o. Professor an der Universität zu Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Die Versammlung der böhmischen Berg- und Hiittenmiinner am 29. und :rn. September. - Der Phosphor 
beim Bessemern. - Bemerkungen über Bewerthungs-Versuche reeller Ersparnisse im Staats-Eisenhütteuwesen. - Administra
tives. - Berichtigungen. 

Die Versammlung der böhmischen Berg- und 
Hü~enmäuner am 29. und 30. September. 

Wie unsern Lesern erinnerlich sein wird. bat die Ab
theilung des böhmischen Gcwerbe\'erl'ines „für ßerg- und 
Hüttenwesen" schon seit zwei Jahren ihre lllitglieder zu 
besonderen Versammlungen für ein Paar Tage vereinigt, 
deren eine in Pilsen, die andere in Joachimsthal, die dritte 
vor Kurzem (29. und 30. September) in Prag stattgefun· 
den hat. 

Neben dieser, einer Section des böhmischen Gewerbe
vereins angehörenden Versammlung der „böhmischen Berg· 
und Hüttenmänneru (wie sie in den Zeitungen kurzweg 
geuannt wird) hat sich in neuester Zeit (siehe Nr. 9 und 
33 von 1865 dieser Zeitschrift) ein „ Verein zur Förderung 
bergmännischer Zwecke im nördlichen Böhmen" gebildet, 
welcher am 12. Februar d. J. seine erste Hauptversamm
luug in Teplitz und seine zweite Zusammeukunft in Ko
motau am 29. August d. J. abgehalten hat. Von diesem 
haben wir aber ausser durch eine IS"otiz der „Bobemiau in 
Nr. 9 und einer Programms-Zusendung (abgedruckt in Nr. 33) 
keine weiteren directen Nachrichten erhalten, und sehen 
insbesondere dem Berichte über die zweite Hauptversamm
lung in Komotau noch erwartend entgegen. 

!\lehr in die Oeffentlichkeit scheint die bergmännische 
Abtheilung des Gewerbevereines zu streben. Schon ~on den 
früheren Zusammenkünften der berg- und hiittenmänuischen 
Abtheilung des böhmischen Gewerbevereins erhielten wir 
die Abdrücke der stenographischen Verhandlungs-Protocolle 
zugesendet, und wir haben die Pilsener Verhandlungen vom 
12. und 13. October 1863 in Nr. 19-23, die Joachims· 
thaler Versammlungsberichte vom 12. und 13. September 
1864 in Nr. 51 und 52 des Jahrganges 1 &64 fast im ganzen 
Umfange mitgetheilt. 

Von der letzten Prager Versammlung haben wir zwar 
die stenographischen Berichte noch nicht er11alten, und 
nach einer uns gemachten brieflichen l\Iittheilung dürfte 
sich deren Publication noch ziemlich lange verzögern. da
gegen aber erhielten wir von zwei Mitgliedern jener Ver-

sammlung die in zwei Prager Blättern*) enthaltenen ziem 
lieh ausführlichen Berichte zur Benützung zugesendet, neben 
de11en wir auch noch einen Bericht eines Wiener Blattes, 
welches sich eingehender damit befasst, zur Hand haben, 
und aus deren im \V es e n t 1 ich e n übereinstimmer.dcn In. 
halte wie einen vorläufigen Bericht für unser Blatt zusammen
stellen. An der Discussion der verhandelten Fragen mit 
zu vielen eigenen Bemerkungen Theil zu nehmen, dürfte, 
ehe uns nicht die stenographischen Aufzeichnungen vorlie
gen, noch nicht angezeigt sein, da man aus Zeitungsreports 
doch den eigentlichen Inhalt jeder einzelnen Rede nicht 
genügend sicher entnehmen kann und Gefahr läuft zu Miss
verständnissen Anlass zn geben. 

Die Sitzungen der V crsammlnng beganm•n am 2!l. Sep
tember Morgens im Saale des Gewerbevereins in Prag, die Z:thl 
<ler Anwesenden betrug am ersten Tage -1:3 u111l stieg am zwei
ten Tage auf 51, wobei allcnlings manche der Theilnehmer des 
ersten Tages fehlten. 

Der Verlauf der Verhandlungen war ungefähr folgender: 
Die erste Sitzung, zahlreich besucht, wunle um llalb 11 

Ghr Yormittags \'Dill Gener:tldirector des blihmischen Gcwerbc
Yereincs, Herrn Fabrikanten 0 liv a eriiffnet, \\·elcltcr 1lie ver
sammelten Herl'cn in einer kurzen böhmischen mul deutschen 
A11svradH' herzlich willkommen hiess mul ihren Bernthun"'en 
ein Gliick auf! zurief. " 

Nachdem Herr Oli\·a hierauf noch <lic End-l{esnltate der 
,._ J. zn .Joaehimsthal abgehaltenen Versammlung des l:\pecial
comites, des biihmischen Gcwcrlie,·ereines für Berg- nnil Hütten
wesen iu Böhmen und der \'om "Gewerbeverein au das Mini
sterium überreichten Eingabe mitgctheilt hatte, schritt man zur 
\\' ahl der Präsidenten. 

Herr Berghauptmann Korb schlug IfrrrnHector K o tist k ;i 
,·or, derselhe erkHirte jedoch die "'ahl uicht :mnehnwn zu klin
nen und wnrdc hierauf auf Herrn Hector Kofistka's Antrag p<'r 
acclamationem Herr Berghauptmann Korb zum Präsidenten 
erwählt. 

Gnter ilem Vorsitze des Herrn Berghauptmanns Korb wunh· 
nun znr Erledigung des ersten Prugrannnspunctes geschritten. 
Denselben bildete die Frage: ". e 1 c h e Ursachen h a b e 11 den 
ungünstigen Stand <ler böhmischen Eisenindnst.rie 
herbei g e führ U Es waren drei schriftliche Beantwortungen 

*) nExpressu un<l „Politik". Von "\Yicncr Bllittern hat. 
nnsers "'issens nur das r Vaterland« liingerc Berichte gebracht. 
Ilergmfümische und sonstige wissensehaft.liche Versammlungen 
werden \"Oll ilen herrschenden Tagesblättern selten sehr :rns
fiihrlich berücksichtigt. 
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dieser Frage eing~scndct worden. Die zunächst zur Vorlesung 
gelangte rührte von Herrn 1rm1 c r, Hüttenmeister zu Rozmital 
her. Herr Irmler fiuclct die fraglichen Ursachen vor allem in der 
U eberproduction, den tbeuren Frachtsätzen, eiern :Mangel an den 
nöthigen Capitalien, der Erzarmuth und Theuerung der Brenn· 
matcrialien, u. a. m.; - in der Möglichkeit billig zu produ
ciren, dem Zuzuge tüchtiger Hüttenarbeiter, Vereinfachung der 
Deckungsmethoden, Herabsetzung der Bahnfrachten, Herstellung 
guter Strassen u. s. w. wären die Heilmittel zu suchen. 

Eine zweite Beantwortung der vorliegenden Frage, von 
Herrn Hüttendirector Ba 11 in g herrührend, gelangt durch Herrn 
Bergcommissär D v o f :i k zur Vorlesung. Dieselbe lautet kurz 
und bündig: Ursache des ungiinstigen Standes der böhmischen 
Eisenindustrie ist der herrschende Geldmangel unter dem Ge
werbe und Landwirthschaft treibenden Publicum, und keines
wegs etwa zu hohe Eisenpreise, denn selbst die beinahe zum 
Huin der grössten Etablissements getriebene Mässigung der 
letzteren führte zu keinem giinstigen Resultate. 

Die dritte stammt vom Herrn Hüttendirector .Jet tel aus 
Fraueuthal, und wird in derselben auf die immer steigende Pro
duction ohne gleich grossc Vermehrung der Consnmtion das 
Hauptgewicht gelegt. Um dies mit Ziffern zu belegen, führt 
Herr Jette! an, dass die Eiscnprocluction, die noch vor 10 Jah· 
rcn bloss 3,%'>.215 Ctr. jährlich betrug, schon im Jahre 1863 
die Ziffer von i,132.000 Ctr. erreichte, so dass sich schon damals 
eine Ueberproduction von mehr als einer l\Iillion Centnem her
ausstellte. Daher rührte denn auch die ausserordentliche Ge
drücktheit der Preise. Er berührt auch die Einfuhr aus clem 
Auslande und führt an, dass schwedische Eisenhütten den Zoll
centner mit 5 fl. 75 kr. zu Markte brachtim, welchen Preis eine 
böhmische Hütte nicht stellen könne. 

Zu einem mündlichen Vortrage meldete sich Niemand von 
den Anwesenclen zum \Vortc, es wurden daher nur die schrift
lich eingebrachten Elaborate zur Kcnntniss genommen und sofort 
zur Besprechung des zweiten Programmspunctes geschritten. 
Derselbe lautet: Wird d ic b ö hm i sehe Eisen i nd ust rie 
bei dem neuen Zolltarife namentlich in der Gattung 
"gefrischtes und gestrecktes Eiscnu mit dem Auslancle 
zu concurriren im Stande sein'? 

Auch zu dieser Frage lag eine schriftlich eingebrachte 
Beantwortung des Herrn Direetors Ba 11 in g vor, und lautet die
selbe, trotz des gegenwärtigen Zollsatzes b ej ab end (bei einem 
Zollsatze von 2 fl. lU kr.). 

Anderer Ansieht schien Herr Bergwerksbesitzer Manger 
zu sein, denn derselbe versicherte, und belegte diese seine Ver
sicherung mit ziffermässigen Daten, dass es selbst für hiesige 
Consumenten vortheilhafter sei, ausländisches, namentlich schle
sisches Eisen zu beziehen, da sich der Preis desselben, trotz 
der bedeutenden Transportskosten und Verzollung, bei weitem 
billiger stelle als inländisches Fabricat. Dieser Ansicht tritt 
jedoch Herr Hüttenmeister Karl Merlct aus Rostok entschieden 
entgegen, indem er die von dem Herrn Vorredner angeführten 
Preissätze für inliindisches Fabricat als bedeutend zu hoch ge
griffen erklärt. Desshalb behauptet er geradezu das Gegentheil 
und bezeichnet eben diese Unkenntniss der eigentlichen 
Eisenpreise in Böhmen als Grund clcs Verfalles der 
böhmischen Eisenindustrie; auch Herr Vondracek, 
fürstlich Salm "scher Direetor aus lllansko, spricht für die An
schauung des Herrn Merlet und behauptet, dass die Eisenindu
strie Böhmens bei den gegenwiirtigen Preisen recht gut bestehen 
könnte, wenn nur mehr consumirt würde. 

Eine längere, vom lng(lnieur der Prager Eisenindustriege
sellschaft in Rapic, Herrn Sv es t k a angeregte Debatte ent
spinnt sich nun über clie Mittel, wie ein grösserer Absatz der 
im Inlande erzeugten Producte zu erzielen wäre. Als ein solches 
bezeichnet Herr Swestka selbst die An b ab nun g von Ha n
de l s bezieh u n gen, namentlich mit dem Südosten Eu
ropas und insbesondere mit Russland, der Türkei, 
Serbien und den Donaufürsten th ü m ern, worauf jedoch 
Herr Berg- und Hüttendirector Strippelmann aus Hofovic mit
theilt, dass ein derartiges Gesuch und zwar von Leoben aus 
bei der Regierung bereits eingebracht sei. Desshalb glaubt er, 
dass es angezeigt wäre, wenigstens einstweilen das Resultat des 
genannten Gesuches abzuwarten; ~err Rector K o fis tk a erklärt 
sich jedoch vollkommen für Herrn Sve stka's Antrag und spricht 
die Hoffnung aus, dass der Gewerbeverein gewiss ge
neigt sein werde, ein derartiges Ge such der Berg
und Hüttensection nachdrücklichst zu unterstützen. 

Herr Handclskammersecretär Dr. Se b e k ist jedoch gegen 
die Einbringung eines solchen Gesuches, da er sich von dem
selben so gut wie keinen Erfolg verspricht. Die Zollsiitze gegen 
die Türkei zu · erklärt der Redner - sind ohnedies bereits 
so gering (sie betragen nämlich nur 3 pCt. und nur bei gewissen 
Waaren 6 pCt. des Werthes der \Vaare), dass eine noch grös
sere Ermässigung derselben wohl schwerlich zu erwarten sein 
dürfte. Eher liesse sich etwas von einem Vertrage mit Russlancl 
erhoffen. U ebrigens sei in letzterer Beziehung bereits im vorigen 
Jahre etwas Achnliches von der Prager Handelskammer ange
strebt worden, und wercle hierüber soeben auch bei dem gegen
wärtig in Magdeburg tagenden deutschen Handelstage ver-
handcll . 

Nach dieser Aufklärung bleibt denn auch Herrn Svestka's 
Antrag wenn auch in nur geringer Minorität. 

Der \Vunsch nach einem Handelsvertrage mit 
Russlancl wircl jedoch mit. Stimmeneinhelligkeit zum 
Beschlusse erhoben. 

Ein zweites l\Iittcl zur Aubahnung einer leichten Concw·
renzfähigkeit der inliindischen Procluction mit jener des Aus
landes findet Herr Bergverwalter Rücker aus Mies in einer 
Reform der, der Industrie ungünstigen Frachtsätze auf den inlän
clischen Eisenbahnen, und desshalb hiilt er es für angezeigt, 
auch in dieser Beziehung betreffenden Orts Schritte zu machen, 
wenn auch kein günstiges Resultat zu erwarten ist; vielleicht 
könnte man doch etwas erreichen, z. B. "enigstens crmässigte 
Frachtensätze für ganze Waggon-Ladungen per 200 Ctr. '? 

Hen· Bergwerksbesitzer Mangcr fürchtet für den Erfolg 
derartiger Schritte, da die österreichischen Bahngesellschaften 
schwerlich von dem ihnen durch die österreichische Regierung 
garantirten Rechte, so hohe Frachtsätze zu verlangen, wie sie 
eben bestehen, abgehen würden, worauf jedoch Herr Bergin
genieur Seeb o 1 d meint, dies sei auch gar nicht nöthig; es 
wäre nur wünschenswerth, dass sich die betreffenclen Bahnver -
waltungen selbst überzeugten, wie ihnen der unnatürlich hohe 
Frachtensatz schiicllich sei, wie viel ihnen an Einnahme entgehe, 
wenn es noch Leute gäbe, die von Pilsen nach Prag O(ler von 
Kladno nach Prag grössere Transporte lieber per Achse spe
diren. Eine Agitation in dieser Richtung erscheint ihm jedenfalls 
als wünschenswerth. 

Auch Herr Dr. Sebek meint, dass mit den Bahngesell
schaften wohl noch zu verhandeln ist, wenn sie auch ihre Pri
vilegien besitzen. Ein Beweis dafür sei die eben in dieser An
gelegenheit von der Regierung selbst eingesetzte Enquete-Com
mission. *) 

Herr Director Strippe l man n hält jedoch dafür, das beste 
Mittel, eine rasche und ausgiebige Herabsetzung der Bahnfracht
siitze sei die Concurrcnz, die möglichste Beschlcuni gung 
des Baues der bereits concessionirten böhmischen 
Ba h 11 e n. (Beifall.) 

Nachdem hierauf eine im vorliegenden Sinne von der Ge
neraldirection des böhmischen Gewerbevereins an das Ministerium 
gerichtete Eingabe**) verlesen und mit allgemeinem Beifalle auf
genommen war, gelangt Herrn Riicker's Antrag zur Abstimmung. 

Derselbe wird von der Versammlung mit eminenter Stim
menmehrheit zum Beschlusse erhoben. 

Eine dritte Idee, wie eine Herabsetzung cles gegenwärtig 
bestchenclen, unverhältnissmässig hoben Frachtentarifes zu er
zielen wäre, bringt Ingenieur Herr Seebold vor, es solle näm
lich ein jeder Industrieller einen jeden einzelnen Fall, in dem 
ihn der zu hohe Tarifsatz verhindert, einen grösseren Transport 
per Bahn zu verfrachten, dem Comitc mittheilen, auf class das-

*) Dazu macht die Prager nPolitiku die Note, dass jene 
Enquete im Sande verlaufen sei und nur Schreibereien verur
sacht habe. - \Vir können nnr theilweise beistimmen. Als 
Enquete hat jene Commission allerdings den Erwartungen nicht 
entsprochen. Ganz umsonst dürften aber ihre Verhandlungen 
doch nicht gewesen sein, zumal dieselben durch Zeitschriften, 
zumal in den Alpenländern, vielfach besprochen wurden und 
doch zum Nachdenken in der Sache und zu weiterer Thätig-
keit Anlass gab. 0. H. 

**J Der Prager Gewerbeverein lehnte es nämlich ab, Ma
terial für die Eisenbahn-Enquetecommission des Handelsmini
steriums zu liefern, indem er diese Arbeit als rein überflüssig 
und fruchtlos bezeichnete, so lange die Concurrenzbahnen nicht 
ausgeführt seien. 
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selbe auf diese Art zu künftigen Schritten allmälig ein schätz
bares Material in die Hände bekomme. 

Der Antrag wird von Herrn Fabriksdirector An tho n warm 
unterstützt und ohne lange Debatte von der Versammlung sofort 
auch angenommen. 

Bevor man nun zum dritten Programmspuncte schreitet, 
ersucht noch Herr Director Strippelmann, der während der 
Besprechung des ersten Programmspunctes noch nicht im Saale 
anwesend war, Pinige eben diesen Punct betreffende Worte 
vortragen zu dürfen. Nach eingeholter Bewilligung der Ver
sammlung entwirft derselbe nun in längerem, wohldurchdachtem 
Vortrage ein ziemlich trauriges Bild des gegenwärtigen Standes 
der blihmischen Eisenindustrie, ja nicht nur der böhmischen, 
sondern der österreichischen überhaupt. Die Hauptursache ihres 
Verfalles findet er aber vorzugsweise in dem Mangel an Com
municationen, dem Mangel an Arbeit, dem Mangel an Vertrauen 
und den abnormal gedrückten Preisen, die kaum im Stande sind, 
die Productionskosten zu decken. Schuld an alledem sei aher 
wieder die Gesetzgebung im Königreiche Blihmen und vor Allem 
die gänzlich abnormale Besteuerung des llergbaues nach dem 
Bruttoertrage*) , und aus diesem Grunde hält er zunächst eine 
Reform der Besteuerung, d. h. Besteuerung nach dem Reiner
trage, dann eine Heform der Zollgesetze, die Herstellung der 
projectiiten Eisenbahnen, eine geregeltere Finanzverwaltung und 
fortschreitende Verbesserung der Producte mit Benützung der 
Erfahrungen des Auslandes für die Hebung dieses Zweiges der 
listerreichischen Industrie für unbedingt nothwendig. 

Die Versammlung folgte dem Vortrage mit ungetheilter 
Aufmerksamkeit und votirte dem Redner über Aufforderung des 
Vorsitzenden ihren Dank. 

Zugleich bat Herr Korb Herrn Strippelmann, sein Elaborat 
dem Gewerbevereine zur Verfügung zu stellen, was derselbe 
auch nach nochmaliger Durchsicht ilessellJen ver~prach. 

Unterdessen war die Zeit so weit vorgeschritten, dass sich 
Herr Bergcommissär Dvofak veranlasst fühlte, eine Vertagung 
der Sitzung zu beantragen, die denn auch von der Versammlung 
angenommen und ihre Fortsetzung auf 3 Uhr Nachmittags fest
gesetzt wurde. 

Auch Nachmittags war die Versammlung der böhmischen 
Berg- und Hiittcnmlinner ziemlich zahlreich besucht. 

Nach Eröffnung der Sitzung schritt man sofort zur Erle
digung des 3. Programmspunctes: Welche Begünstigungen 
sollten dem böhmischen Eisensteinbergbau mitRück
sicht auf die llegiinstigungen des Eisensteinbergbaues in Preus
sen und den neuen Zolltarif gesetzlich gewahrt werden? 

Eine äusserst langwierige, mehr als zweistündige Debatte, 
die bald mehr den Charakter einer familiären Besprechung an
nahm, folgte dieser Frage. 

Zunächst liefert Herr Bergeommissär D v o f :i k einen Ver
gleich zwischen der Besteuerung <les Bergbaues in Oesterreich 
und Preussen - doch kaum hatte er geendet, als man sich 
mitten in einer lebhaften Erörterung der Fehlgriffe und Mängel 
des österreichischen Besteuerungsmodus befand Namentlich 
unterzogen die Herren Hütt~nmeister M er! et, Direetor Strippe I
man n, Bergwerksbesitzer Zu p ans k )' und Berg.-erwalter 13 e u t-
1 er das Verfahren der Berginspectoren bei der Bemessung der 
Steuer ei1?er scharfen Kritik. Schliesslich einigte sich die Ver
sammlung über folgenden Antrag: . 

Es möge der Antrag, den die V crsammhmg bereits vor 
2 Jahren gefasst hatte, class nämlich die Einkommensteuer von 
Eisenbergbauen bloss mit 5 % ohne Hinzureclmung der Zu
schläge zu bemessen sei, erneuert werden**). 

Hiezu kam noch nach abermals längerer Debatte der 

*) So sehr wir auch die Ansicht theilen, dass der Berg
bau iibermässig besteuert sei, so müssen wir jedoch bemerken 
(was übrigens auch dem Vorsitzenden von Amtswegen bekannt 
sein musste), dass bei uns die eigentliche Bruttobesteuerung 
schon seit einigen Jahren nicht mehr besteht, sondern das 
Princip der Reinertragsbesteuerung gesetzlich geworden 
ist. Leider sind 7 % an Heinertrag zu hoch, und die Bemes
sung des Reinertrags könnte in vieler Hinsicht noch erleich
tert werden. 0. H. • 

**) \Vir e1innern an unsere gleichlautenden Vorschläge 
in den "B etrac h tun gen über Bergwerks-Abgaben", die 
wir im Juni 16öU und Jänner 1661 in dieser Zeitschrift pu-
blicirten. 0. H. 

Zusatz-Antrag des Herrn Zupansky dahingehend, dass bei 
Bemessung der Einkommensteuer genau festzustellen sei, dass 
die Amortisation des Anlagscapitales, die 5%tige Verinteressi
rung des Anlags- und Betriebscapitals, die Assecuranzen, die 
Steuern des Vorjahres, die Schurfarbeiten, als auch die Instand
haltungs- und Wiederherstellungsbauten zu den Betriebsaus
lagen gerechnet und von der Einnahme in Abzug gebracht 
werden möge - und die Annahme eines Antrages auf Aufhe
bw1g der Massengebühren überhaupt, worauf man zur llespre
chung des vierten Programmspunctes schritt. 

Derselbe lautet: \Vas ist die Ursache der hohen 
Steinkohlenpreise in Böhmen bei der Grube, gegen· 
über den niedrigen Preisen am Rhein, in \Yestphalen, 
in Oberschlesien und in Belgien, und ward von Herrn 
Hüttenmeister Merle t eingeleitet. 

Herr M er 1 et weist zunächst ziffermässig nach, erstens 
dass in Böhmen weder der Arbeitslohn noch die Anlagskosten 
höher, ja sogar bedeutend billiger sich gestalten und dass auch 
nicht die allerdings höhere Anschaffung des Betriebscapitals 
den beinahe doppelten Kohlenpreis an der Grube zu rechtfer
tigen im Stande sei. Denn es sei Thatsache, dass die zum Hüt
tenbetrieb verwendbare Kohle am Rhein 15, in Böhmen aber 
25-30 kr. koste. Wodurch ist dieser Preis zu erklären? Nur 
dailurch, dass die Bergwerksbesitzer immer zu hohen Gewinn 
für sich in Anspruch nehmen - und desshalb ist Concnrrenz 
unbedingt nothwendig. Mit vermehrten Aufschliissen muss der 
Kohlenpreis an der Grube sinken. 

Mit dieser seiner Ansicht findet Herr Merlet natürlich 
namentlich bei den anwesenden Bergwerksbesitzern lebhaften 
Widerspruch. 

In zusammenhängender \Veise liegen die Gründe dieses 
jedenfalls beklagenswerthen Umstandes in einem von einer Anzahl 
llergwerksbesitzer aus Rakonitz als Antwort auf die angeregte 
Frage eingesendeten Expose vor, das durch Herrn Bergcom
rnissär D v o f a k zur Verlesung gelangt. Dasselbe führt nament
lich die schwankenden Valutaverhältnisse, den hohen Zinsfuss, 
den Mangel an Communicatiommittelu und hiedurch verur
sachten Mangel an Absatz und endlich clie Nichtverwendbarkeit 
der sogenannten Staub- und Grieskohle als in dieser Beziehung 
entscheiden<l an. 

Auch die Herren S wes t k a u. Seeb o 1 d treten Herrn Merlet 
entgegen; ersterer sucht durch ziffennässige Daten nachzu
weisen, dass der Durchschnittspreis der Kohk in Blihmen sieh 
keineswegs bedeutend theurer stelle als anderswo. Herr See
b o 1 d wieder findet nur den Preis der Stiick- und \Vürfelkohle 
zu hoch, jenen der Kleinkohle aber verhältnissmässig ziemlich 
billig. 

Noch mehrere Herren sprachen iiber diese Frage - doch 
scheint uns keiner derselben etwas besonders \Vichtigcs bemerkt 
zu haben, bis der Herr Vorsitzende durch die llemerkung, dass 
wohl die Bahnverwaltungen den Schlüssel zu unsereu Kohlen
preisen in den Händen haben diirften, - die Debatte von 
Neuem belebte,da Herr l\lerlet dieser Ansicht eifrig widersprach 
und die Meinung aussprach, dass nur die Kohlenbcrgwerksbe
sitzcr mit Herabn:indcnmg des Preises den Anfang zu machen 
brauchten. 

Nach einigem \Viderstrebcn schritt man hierauf noch zur 
Erledigung des 5. Programmspunctes: \Velche Fortschritte 
lassen sich beim Hochofenbetriebe mit Holzkohlen 
und Coaks im Laufe der letzten 1U Jahre nach
weisen? 

Nach und nach verlor sich aber ein ::llitglied der Versamm
lung um das andere, so dass schliesslich gegen 3Ji auf i lfür 
Abends clie Sitzung doch aufgehoben werden musste. 

Die Sitzung am 30. September begann nach 10 Uhr 
Y ormittags. 

Es gelangte der bereits gestern eingeleitete Programms
punct 5: Welche Fortschritte lassen sich beim Hoch
ofenbetriebe mit Holzkohlen und Coaks im Laufe 
der letzten 10 Jahre nachweisen'? zur Erledigung. Ueber 
denselben war nur eine einzige schriftliche Antwort, die aber 
im negativen Sinne sich ausspricht, eingelaufen. 

An der hierauf sich entspinnenden, sehr eingehenden Dis
cussion betheiligte sich insbesondere Herr Director Strippelmann, 
Hiitt.enmeister .Merlet, Herr llergrath Mayer und Herr Schneider, 
Hüttenverwalter YOn Strasic 

Strippelmann bezeichnete (nach einem Berichte dPs 
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~Vaterland") als solche .Fortschritte: 1. Die Bearbeitung und 
Benetzung der Erze mit Wasser, womit eine gewisse Auslau
gung verbunden ist. :!. Die Aufstellung von Dampfmaschinen 
zur Sieherstelluug des Hochofenbetriebes bei Wassermangel, 
woran die meisten Holzkohlenhochöfen in Böhmen leiden. 3. 
Die Nutzbarmachung der Hochofengase zur Röstung und Be
heizung. 4. Die Verlegung des Windapparates von der Gicht 
auf die Flurlinie des Hochofens. 5. Die Anwendung von 3 
Formen beim Betriebe. 

Mit Bedauern wurde wahrgenommen, dass namentlich von 
den Kladnoer Herren, die in dieser Beziehung wohl die besten 
Aufschlüsse zu geben im Staude sein dürften, in der Versamm
lung Niemand mehr anwesend war. 

Der nächste Prograwmspunct lautet: \V eichen Aufschwung 
des Bergbaues im Rakonicer Bergreviere kann man nach Er
öffnung der Prag-Rakonic<>r Eisenhahn mit Grund erwarten, unrl 
welchen Einfluss wird diese auf die Herabsetzung der Kohlen
preise in Prag ausüben'? 

Auf diese Frage haben zunächst die Gewerken des Rako
nicer Gebietes eine schriftliche Eingabe eingebracht. Derselben 
entnehmen wir: Im Rakoniccr Hergrevier bestehen iiber 100 
Schachte auf abbauwürdige Kohle, deren Gestehungspreis, da 
grossc Teufen und Schwierigkeiten nicht zu überwältigen sind, 
ein geringer ist. Ist mit der Prag-Rakouicer Bahn Gelegenheit 
da, diese Kohle auf die grossen Verkehrsstrassen zu bringen 
und ihr damit den Absatz nur möglich zu machen, so ist der 
Absatz auch gewiss wegen der Vorzüglichkeit der Kohle, uncl 
eben so gewiss ist, dass dieser Absatz des Productes für den 
Bergbau des Hakonieer Reviers einen Erfolg haben muss, der 
einen Aufschwung und ein Illiihen desselben ebenso sicher vor
aussetzen lässt, als dies durch die ßustehrader Bahn für den 
Bergbaubetrieb bei Kladno der Fall war, und es ist Aussicht 
vorhanden, dass die gegenwärtig hohen Preise der Kohlen in 
Prag um 1/3 - 1/4 geworfen werden können. . 

An diese Aeusserung schloss sich Herr Zu p ans k y mit 
einer längeren, mit statistischen Daten reichlich ausgestatteten 
Rede an. Hiernach sind schon gegenwärtig im ganzen Rakonicer 
Becken 244 Masse freigefahren; ansserdem bestehen dort 234 
}'reischürfc, und sind im Ganzen 109 Schachte auf Kohle ab
geteuft. 

Schon die gegenwärtige Fönlerung beträgt nach dem Ilo
lettenbnch 483.000 Ctr., kann jedoch bei genügendem Absatz 
bei den bereits bestehenden Förderungsmitteln bis auf J,!!06.00U 
gesteigert werden. 

Dje mögliche Förderung überhaupt könnte jedoch nach 
Horrn Zupanskf s Antrag sogar bis auf 15 Millionen Centner 
getrieben werden. Und der Absatz derselben dürfte wohl kaum 
fraglich sein, da sowohl über die Tran~portabilität als auch iiber 
die Qualität der Kohle nach den bereits vor längerer Zeit so
wohl bei der geologischen Reichsan~talt zu Wien als auch in 
Prag vorgenommenen chemischen Analysen kein Zweifel sein 
kaw1. 

Herr Ingenieur Seeb o 1 d wiirde wünschen, dass ähnliche 
Berichte auch von Jemand A 11dere1111 der nicht auch G e
w er k e des Rakonicer Deckens, wie Herr Zupausky 
ist, vorgelegt wiirden. Herr Commissär D v o f:i k bestätigt je
doch als Mitglied der • General-Direction des Gewerbevereins 
sämmtliche von Herrn Zupansky vorgebrachte Daten. 

Noch andere Punctc werden von mehreren Rednern ange
griffen, die \\' ahrheit und Thatsäch[ichkeit der vorgebrachten 
Verhältnisse hingegen von Herrn Zupansky und Marcs ver
theidigt. Unter Anderm wurde von Herrn Zupansky angeführt, 
dass die Rakonicer Kohle sehr transportabel sei, dass eine 
Cub.-Klafter derselben 1 L0-122 Ctr. Kohle schütte, der Abbau 
günstig, der Holzverbrauch gering wid die Qualität der Kohle 
eine gute sei. Der Ctr. würde sich loco Smichow um 30 kr. 
noch mit Vortheil stellen lassen. 

Herr Marcs schätzt das Rakonicer Kohlenbecken auf 
f\ Quad.-Meilen Flächenmass und prognosticirt demselben eine 
schöne Zukunft. Der heftige Widerstand, welchen der nunmehr 
gesicherte Bau der Prag-Rakonicer Bahn von Seite der Inter
essenten des Kladno-llnstehrader Beckens erfahren habe, lasse 
darauf schliessen, dass durch die neue Bahn das Monopol und 
damit der hohe Preis der Kladno'er Kohle gebrochen sein werde. 
Die Rakonicer Kohle werde sich mit 24 kr. loco Prag stellen 
lassen. 

Bergrath Mayer ans Neu-Joachimsthal glaubt, dass diese 

352 

herrlichen Aussichten so iiber allen Zweifel erhaben doch nicht 
seien, und weist auf die ungünstigen Resultate der Bohrlöcher 
hin. Herr Mare s entgegnet , dass gerade an den Orten, wo 
die meisten Bohrlöcher gebohrt wurden, Zwige_n von hervorra
gendem silurischen Gebirge vorhanden waren. Z u p ans k y hält 
nicht viel von solchen Versuchen; diese hatten z. B. auch bei 
der Gf. Nostiz'schen Grube wenig versprochen, und doch fördern 
diese jetzt 70.000 Ctr. Bergrath Fri tsch glaubt auch, dass die 
bisherigen Anfschliisse zu so kiihnen Hoffnungen nicht berecl1-
tigen, und eine so auffallende Herabsetzung des Preises in 
Zweifel zu ziehen sei. Herr l\fanger: Auch wohl nicht zu 
wünschen (Heiterkeit). Bergrath Fr i t s c h: Mir als kais. Be
amter muss dies gleichgiltig sein. Ich bin bei der Sache keines
falls inte1·essirt. Herr D v o f a k glaubt, dass der Centner mit 
42 kr. loco Prag werde gestellt werden können. 

Da sich jedoch die Debatte abermals allzu sehr in's Detail 
zu verlieren begann, beantragte Herr Hüttenmeister l\ferlet den 
Schluss derselben, der denn auch von der Versammlung sofort 
angenommen wurde, worauf man, nachdem ein Antrag des 
Herrn Vorsitzenden auf Unterbrechung der Sitzung abgelehnt 
worden war, noch zur Erledigung d c s 1 et z t c n Programms
p u n c t es schritt. Derselbe lautet: In welcher \Veise könn
ten die dem Berg- und Hiittenwesen so dringend nö
thigen Hilfscassen ins Leben gerufen werden·~ 

Betrefü dieses Punctes lagen cler Versammlung drei 
schriftliche Eingaben vor u. z. die erste von Herrn Ministerial
ratli \Vei s. Derselbe geht in seinem Expose von cler Grundan
schauung aus, class sämmtliche Bergwerksbesitzer je eines Berg
revieres gewissermassen zu einer Geno~senschaft zusammen
treten und nach den Vorschriften des i. Hauptstiickes cler Ge
werbeordnung vom 20. December 1859 sich organisiren sollen. 
Dei dieser Organisation mögen sie sich von folgenden Grund
sätzen leiten lassen: 

1. Die in den bestehenden Bergvereinen wohnenden Berg
bauunternehmer mögen nach Art der Genossenschaften in einen 
gemeinschattlichen V er band zusammentreten. 

2. Die Einleitung derselben kommt den Bergbehörden zu, 
die ein jedes einzelne Revier mit eigenem Namen zu bezeich
nen haben. 

3. Durch die Bildung eines Bergreviers entsteht zwischen 
den ßergwerkshesitzem rlesselbcn eine Genossenschaft, auf wel
che das i. Hauptstück der bestchend1m Gewerbeordnung v. J. 
1&59 Anwendung findet. 

·t \Ver in einem Bergreviere Bergwcrkseigenthum besitzt, 
ist Mitglied cler Genossenschaft und hat die Pflichten eines sol
chen zu e1füllen. 

5. Die Geschäfte einer Genossenschaft werden besorgt: 
a) durch die Versammlung der Reviergenossen, b) durch den 
Hevierausschnss. 

6. Jedem Besitzer eines seit drei Jahren· in Betrieb be
findlichen Bergwerkes steht wenigstens eine Stimme zu. Grösse
ren Unternehmern kann eine entsprechend grössere Stimmen
zahl zuerkannt werden. 

i. Die Revierversammlwig wählt die Ausschüsse uud den 
Vorstand. 

~. Den Revierrnrsammlungen sind vorbehalten: a) die Ver
fügung über das Stammvermögen der Genossenschaften. b) Prii· 
fung und Genehmigung der Rechnungsabschlüsse und anderes mehr. 

9. Die Umlegung der Kosten auf die Revicrgenossen un
terliegt den ßerghehörden. 

LO. Nach ~Iassgabe der vorstehenden Bestimmungen sind 
für jede RcYiergenossenschaft besondere Statuten zu entwerfen 
und der Landesstelle zur Bestiitigung vorzulegen. 

Eine andere Aeusscnmg hatten die Rakouicer Bergwerks
besitzer eingesandt; dasselbe lautet folgcrmassen: 

Eine Bergrevierbank zur Unterstiitzung und Hebung des 
böhmischen Bergbaues und Hüttenwesens mit dem Rechte, Pfand
briefe oder \Verthzeichen auszugeben, würde vor Allen der 
Garantie des ::\taates oder des Landes oclcr besser beider be
dürfen. Es wiirde diese Garantie für die Zinsen uml Amortisa
tion der ausgegebenen W erthzeichen ähnlich der einer conces
sionirten Bahn sein, an Gemeinnützigkeit aber selbst die noth
wendigste Eisenbahn, der eine Garantie gesichert wird, über
treffen. Darlehen, Pfandbriefe, würde mau nur nach Gutheissnng 
des Bergrev:ierausschusses, zu dessen \Virkungskreise das be
treffende Bergproject gehört, nach Approbation an Ort und 
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Stelle durch einen k. k. Herggeschworen<'n , deren der Staat 
oder das Land als Girant der Bank einige beigibt , gewährt 
erhalten. 

Der Bank hätten zuzufiiessen : 
a) die auf 5 ll. herabgeminderte jährliche Freisehurfsteuer ; 
b) von jeder verliehenen oder zu verleihenden Gruben

mass ein für allemal 2 fi. und jährlich 25pCt. resp. 50 Neukreuzer; 
c) von jedem Centner Hüttenproduct, als da sind Eisen, 

Blei, Alaun etc. nach der Erzeugung des verflossenen Jahres 
ein für allemal einen gewissen Betrag und davon 25pCt. jährlich; 

d) sämmtliche Fonds der Hrudorladen zur Verwaltung ge-
gen 5pCt. Verzinsung an selbe. 

Aus diesem durch vorstehende Zufiiisse extra verstärk
ten Reservefonde wird das höhere Risico der Bank bei· Gewäh
rung von Darlehen auf Bergwerke iiberhaupt vollständig ge
deckt werden können , sowie in vorkommenden dringenden 
Fällen durch Intervention des Revierausschusses kleine Unter
stiitzungen gewährt werden könnten, davon die Umlagen durch 
die Rcvierausschiisse eingehoben werden. 

Das lhitte Gutachten endlich riihrt von Herrn Hiitten
clirector Ba II in g her; derselbe hält die Tage der österreichi
schen Eisenindustrie fiir gezählt, wenn nicht die Regierung selbst 
clurch unverzinsliche und in Raten rückzahlbare Darlehen den 
Industriellen hilfreich beizuspringen für gut finden sollte. 

Die Debatte über den vorliegenden Programmspunct eröff
net Herr B u h 1. DersellJc befürwortet, von Herrn Zu p ans k y 
warm unterstützt, die Errichtung der von den Rakonicer Ge
werken beantragten Rergwerksbank. 

Herr Hüttenmeister M er 1 et macht jedoch darauf aufmerk
sam, dass gegenwärtig von keiner Bergwerksbank die Rede 
sein könne, da man laut l'rogramm über Hilfscassen zu ver
handeln habe. Hilfscassen seien aber Anstalten, in denen Geld 
gesammelt wird, um Unternehmungen, die allen oder doch 
yielen Bergwerksbesitzern eines Revieres von Nutzen wären, auf 
gemeinschaftliche Kosten durchzuführen, z.B. Handwerkersclrnlen, 
Strasscnziigc etc., mit welcher Ansicht sich sowohl der Herr 
Vorsitzende, als auch Herr ßergrath Fritsch einverstanden 
crkliirt. 

Eine lange Debatte entwickelt sich nun darüber, was für 
ein \Y cg eingeschlagen werden solle, nm zn dem erwünschten 
Ziele zu gelangen. Endlich einigt man sich über Antrag des 
Herrn Directors Strip p elmann dahin, dass der vorliegende 
Entwmf des Herrn Ministerialraths Weis einstweilen den Revier
versammlungcn zur Begutachtung vorzulegen, diese Gutachten 
dann an die Generaldirection des Gewerbevereins einzusenden 
und von dieser ein Comitc\ zu wählen sei, dem dieselben zur 
Prüfung zu übergeben wären. Dasselbe hätte dann das defini· 
tive Urtheil der nächsten Generalversammlung vorzulegen. 

Hiemit war das eigentliche Programm erschöpft und bleibt 
nur noch die Verlesung mehrerer eingelaufenen Antwo1ien auf 
die von der Generaldirection des Gewerbevereins vorgelegten 
Fragen übrig. 

Die erste betraf den l\Iieser Bleibergbau nnd die :\litte!, 
durch die dessen Hebung etwa möglich werden könnte. Herr 
Riicker hatte die Frage beantwortet. Da jedoch die Aufmerk
samkeit der Versammlung wegen der bereits zu weit vorge
rückten Tagesstunde (es war inzwischen bereits 2 Uhr Nach
mittags geworden) schon allzu sehr getheilt war, so verschob er 
die Besprechung desselben bis zur nächsten Versammlung. 

Hierauf beantragte noch Herr Commissär D V 0 f a k, an
leimend an einen von Herrn Irmler gleich in der ersten Sit
zung ausgesprochenen ·wunsch, dass die böhmischen Berg- und 
Hüttenmänner sieh fortan statt einmal nunmehr zweimal im 
Jahre - etwa im April und October versammeln sollen, wozu 
Herr 1\1 er! et den weiteren 'Vunsch hinzufügte, dass auch ein 
in einer der vorigen Versammlungen gefasster Beschluss, dass 
die Generalversammlung immer abwechselnd einmal nach Prag 
und einmal nach einem andern Orte Böhmens einzuberufen sei, 
aufgehoben und immer der soeben tagenden Generalversamm 
Jung das Recht eingeräumt werde, ihren nächsten Versamm
lungsort zu bestimmen. 

Zugleich ward für den Ort der nächsten Generalversamm
lung Prag erwählt, worauf die Versauunlung mit einem herzlich 
ausgebrachten "Glück auf" auseinander ging. 

So gedrängt und daher auch unvollständig diese Be
richte sein mögen, geben sie doch ein Bild der regen An-

theilnahme der böhmischen Berg- und Hüttenmänner an der 
Erörterung ihrer Interessen. Erfreulich scheint uns dabei 
die offene Darlegung von oft ganz entgegengesetzten An
sichten, weil eben nur aus der allseitigen Beleuchtung 
die uöthige Klarheit erwachsen kann. Bei vielen dieser 
Fragen müssen sich naturgemäss die lntere~sen und Stand
puncte wesentlich unterscheiden, es ist daher auch die 
Verschiedenheit der Ansichten eine sehr erklärbare. Wir 
glauben, dass solche Versammlungen dem Wohle des gan
zen Bergbaues ungemein förderlich sein können, und wünsch
ten, dass man von deren Debatten auch in der Journali
stik mehr Notiz nähme. Stoff zur praktischen volkswirth· 
schaftlichen Erörterung liegt sehr viel in denselben! Wir 
werden auf Einzelnes zurückkommen. 0. H. 

Der Phosphor beim Bessemern. 
Von Dr. H. Wedding in Berlin. 

'Vährend die Einführung des Bessemer-Processes nir
gends mehr an der Schwierigkeit der Ausführung scheitert, 
seit die Werke , welche ihn zuerst annahmen, durch ihre 
Erfahrungen die Bahn gebrochen haben, bereitet die Be
schaffenheit des Material-Roheisens noch häufig mehr oder 
weniger grosse Hemmnisse. 

Der Bessemerprocess verlangt ein Roheisen von zwei 
selten mit einander verbundenen Eigenschaften, nämlich 
ein Eisen, welches erstens reich an Graphit und Sili
cium, und zweitens arm an Phosphor ist. Die erstere 
Eigenschaft ist erforderlich, um eine möglichst ausgedehnte 
Sehlackenperiode zu erhalten und hierbei die für den Pro
ccss nötbige Hitze zu gewinnen. Die Nothwendigkeit der 
Oxydation des Siliciums zur Bildung der Rohsehlacke, als 
zukünftiger Träger des entkohlenden Eisenoxydoxyduls, bei 
gleichzeitigem Uebergang des Graphits in chemisch ge
bundenen Kohlenstoff, ist hinlänglich bekannt, um näherer 
Begründung zu bedürfen, und Vorschläge, welche die hier
durch bedingte erste Periode des Processes zu umgehen 
strebten, haben unseres Wissens auch nirgends zu günstigen 
Resultaten geführt; ja man möchte aus diesen Vorschlägen, 
wonach sich z. B. durch grössere Flüssigkeit des Roheisens 
der l\Iangel an Silicium und Graphit ersetzen Hesse, bei
nahe auf ein gänzliches Verkennen der Grundzüge des 
Bessemerns schliessen. 

Die zweite Eigenschaft ist Ph o s p h o r armuth. Es 
scheinen die bisherigen Erfahrungen nur einen Maxima 1-
g eh alt von o·05-0·060fo Phosphor im Roheisen ZUZU· 

lassen*). Eisensorten, welche sich zur Darstellung von 
Puddelstahl und Herdfrisehstahl durch langjährige Praxis 
als hinreichend phosphorfrei bewiesen hatten , taugen oft 
nicht für den Bessemerprocess und erst hierdurch ist man 
zu genauerer Untersuchung des Phosphorgehaltes in Erzen 
und Roheisensorten gekommen, welche man früher für ganz 
oder nahezu phosphorfrei hielt, und hat dann auch meist 
eine die genannte Gränze übersteigende Menge gefunden. 
Woher rührt nun der Unterschied in dieser Beziehung beim 
Bessemern und beim Frischen im Herde und im Flammofen? 

In den beiden letzteren Fällen oxydirt sich iu der 
ersten (schlacken bildenden, Silicium-Oxydations ·) Periode 

*) Hiefiir sprechen besonders clie zu Hörde , dem ausser 
dem Kr u p p'schen am längsten in Norddeutschland bessemern
den Werke, gesammelten Erfahrungen. 
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der Phosphor zum grössten Theil zu Phosphorsäure*). 
Eine grosse Menge der phosphorsäurel1altigen Rohsch!:i.cke 
wird dann abgelassen und so deren Phosphot· entfernt. Der 
Phosphor der zurückbleihcuden Menge dagegen wird, ob
wohl die Hitze im Ofen oder Herde zur vollständigen Re
duction nicht genügt, in geringen Mengen wieder in das 
Eisen geführt oder bleibt, wie man zu sagen pflegt, darin. 
Die Reduction a~er wird wesentlich durch das metallische 
Eisen bewirkt, im Frischfeuer auch noch durch das Brenn· 
material, die Holzkohlen, befördert, daher es leichter ist, im 
Puddelofen ein phosphorhaltigcs Roheisen zu verwerthen, 
als im Frischfeuer. ßeim Bessemerprocess dagegen 
bleibt erstens die Rohsehlacke in der Birne oder im Ofen, 
und zweitens ist die Temperatur so hoch, dass das Eisen 
seine Reductionsfahigkeit in starkem Masse ausübt und 
schliesslich der erzeugte Stahl ebensoviel Phosphor ent
hält, als das angewendete Roheisen, d. h. relativ mehr; es 
sei denn, dass man durch Zusatz phosphorfreien oder phos
phorarmen Spiegeleisens wieder eine Verdünnung und mit· 
hin eine relative Verringerung der Phosphormenge bewirkt. 

Es wirft sich sehr natürlich die Frage auf, ob und wie 
man diesem Uebelstande abhelfen könne. Erstens kann man 
ein phosphorfrei~s Roheisen anwenden, aber das ist für viele 
Gegendeu nicht so leicht, als es scheinen dürfte. Neuere, 
genauere Untersuchuugeu haben für die meisten flötz- oder 
lagerförmig, besonders in jüngeren Formationen auftreten
den oder nahe der Erdoberfläche vorkommenden Erze einen 
viel zu hohen Phosphorgehalt für ein geeignetes Roheisen 
ergeben. Gangförm1g, besonders in älteren Formationen 
auftretende Erze (z. B. die Siegener Spatheisenstcine) sind 
wieder häufig zn mangameich, um sie mit Vortheil zur Er
zeugung \'On grauem Eisen zu verwenden, und oft wird 
ihre Beuützuug zu Spiegeleisen auch für jetzt noch weit 
rentabler sein. In Gegenden, die daher mit phosphorfreien 
und nicht allzu manganhaltigen Erzen nicht so gesegnet 
sind, wie etwa Cumbcrland, einige Provinzen Oesterreichs, 
Schweden u. s. w., wird daher eine strenge Auswahl der 
vorhandenen Erze nothwendig1 und eine solche oft zu kost
spielig werden. Das Auslaugen phosphorhältiger Erze**) 
kann nur in ganz speciellcn Fällen praktisch durchführbar 
sein und ist daher irn Allgemeinen kaum in Betracht zu 
ziehen. Der Phosphorgehalt der übrigen Bestandtheile einer 
Hochofenbeschickung fallt weniger in das Gewicht, da die 
Coksaschc bei eiuigermassen richtiger Auswahl der Kohlen 
davon zu wenig enthält, uud Kalksteine meist phosphorfrei 
oder sehr phospborarm zu erhalten sind; wo letzteres nicht 
der Fall ist (wie z.B. in Königshütte in Oberschlesien), hilft 
man sich durch Dolomit, einem wegen der Strengflüssigkeit 
der erzeugten Schlacke zwar weniger angeuehmen, aber 
doch sehr brauchbaren Zuschlag. 

Weit glücklicher schiene aber die Lösung der aufge
worfenen Frage, wenn es gelänge, ein p h o s p h o r h ä 1 t i
g es Roheisen, d. h. wenigstens ein solches , welches sich 
noch zu Puddel- und Herdstahl verarbeiten lässt, auch zu 
verbcssemeru. Ein dahin zielen der Vorschlag ist nun von dem 
Verfasser dieser Zeilen bereits vor einigen l\IonatP.n eini
gen Bessemerhüttenleuten , die mit der englischen Birne 

*) Vergl. z. Il. D ra ss d o, Preuss. ministr. Zeitschrift f. 
Berg-, Hütten- u. Salinenw., XI , S. 131 , nach welchem das 
Eisen von 0·261 % P nach der ersten Periode nur noch 0·06:J% 
P enthält. 

**) Vergl. nBerggeist", Nr. 62, 1865. 

arbeiten, gemacht, von jenen auch als nützlich anerkannt, 
aber als praktisch unausführbar hingestellt worden. Dieser 
Vorschlag war folgender: 

„Man bessemere bis die Schlackenperiode beinahe 
oder ganz vollendet, kippe, sobald die erste Eruption vor
über ist, die Birne ohne vollständige Absperrung des Win
des und blase die Schlacke aus, richte wieder auf und gehe 
weiter voran, nur setze man, falls die zurückbleibende 
Rohsehlacke nicht genügt, um hinlänglich viel Eisenoxydoxy
dul aufzunehmen, d. h. falls die Charge zu trocken verläuft, 
vorräthig geschmolzen gehaltene Gaarsehlacke hinzu. u -
l\Ian soll also ganz wie beim Herdfrisch- oder Puddelpro
eess verfahren. 

Die, wie wohl anerkannt werden muss, meist gegründeten 
Einwendungen waren folgende: nGrade beim Uebergang 
zur zweiten Periode muss die Hitze zusammengehalten, der 
Process darf dann am wenigsten gestört werden. Dies ge
schieht aber, wenn man kippt und den Wind abschwächt. 
Schwächt man den Wind aber nicht, so bläst er Schlacke 
sammt (jetzt gefeintem) Eisen ab.u 

Man muss also auf Mittel sinnen, dem Bessemerge
fässe eine solche Form zu geben, dass die Rohsehlacke 
ohne Störung des Processes abgeblasen werden kann. 
Das Hesse sich am besten dadurch en·eichen, dass man am 
Niveau der Schlackendecke eine schnabelförmige Ver
längerung anbringt 1 sowie die nachstehende Handskizze 
es mit wenigen Linien andeutet, und dieser gegenüber 

.E. __ 

zwei oder drei Formen einmünden lässt. Zur rechten Zeit 
öffnet man, ohne die Stellung der Birne zu verändern, den 
vorher und nachher geschlossenen Ansatz, lässt den Wind
strom durch die entgegengesetzten Düsen an und treibt 
die Schlacke, ähnlich wie die Glätte beim Treibofen, her
aus. Eine solche Einrichtung ist nun aber bei der eng
lis c h e n Birne sehr schwierig auszuführen, denn sowohl, 
wenn man die Schlacken - Oeffnung auf die Rückseite*) 

*) So nenne ich diejenige Seite, welche , wenn man sich 



legt, als wenn man die Abblaseformen hier anbringt, lässt 
sich die Bime nicht mehr ohne Gefahr weiter kippen, als 
bis diese Oeflnungen von den flüssigen Massen erreicht wer
den, und es ginge damit der Hauptvortheil der Birne beim 
Füllen und Entleeren verloren. Weit einfacher und mit weit 
geringeren Kosten w ü r de d i es e l b e V o r r i c h tun g 
beim schwedischen Ofen anzubringen sein. Der 
erwähnte schnabelartige Ansatz könnte sogar zweckmäs
sig zum Einlassen des Roheisens und zum Eintragen der 
Gaarschlacke benützt werden. 

Der Zweck dieser Zeilen ist nun, die Besitzer s c h w e
d i scher 0 e f e n zn einem derartigen Versuche zu veranlas
sen. Gelingt der Versuch, so ist ein wichtiger Schritt vorwärts 
gethan, und die Constructeure werden schon Mittel und 
Wege finden, auch die an sich vollkommenere Birne wit 
zweckentsprechenden Einrichtungen zu versehen; gelingt er 
nicht, nun so war es kein grosses Opfer in pecuniärer Be
ziehung, und ein Opfer wohl werth des Dankes der übri
gen bessemernden Hüttenleute. - Eine Schwierigkeit darf 
man sich nicht verhehlen, sie entsteht aus dem bereits star· 
ken Wallen der Massen zu der zum Abblasen geeigneten 
Zeit, doch nur ein Versuch kann zeigen, ob dies ein 
wirkliches Hindcrniss ist. 

:Bemerkungen 
zu dem in Nr. 38 der „österr. Zeitschrift. für Berg- und Hüttenwesen" 

von Herrn E. R es c h verölfentlichten 

Bewerthungs-Versuche reeler Ersparnisae im Staa.ts
Eisenhüttenwesen. 

1. Bezüglich der Herstellung von Gewölben am Eck
man n'scben Schweissofen in Reichenau und zu Rhonitz 
erlaubt sich der Herr Verfasser Vergleiche der Kostenbe
rechnungen anzustellen, ohne die Daten hiezu wahrheits
getreu gesammelt zu haben. Es wurden und werden noch 
gegenwärtig bei dem in Vergleich gezogenen Schweissofen 
wie bei den anderen die verbrauchten Ziegeln wochentlich 
von dem Werksmaurermeister vorgemerkt, und am Schlusse 
des Semesters summarisch per Ofen verrechnet, und es ist 
daher nur fingirt, \Venn Herr Res eh die seit 5 Jahren in 
220 Betriebswochen verbrauchten Gewölbziegeln mit 4076 
Stück angibt und woraus er die Kosten des Ziegelmateriales 
für eine Zustellung im Gewichte von 1092 Pfd. oder mit 
32 fl. 20 kr. berechnet. 

In der Voraussetzung, obiges Gewichtsquantum wäre 
das richtige, so werden in der That % des Gewölbes mit 
Kaisersberger Ziegeln zugestellt, die loco Hirschwang 2 fl. 
17kr.perCtr.kosten;diesgibt% X 10·92 X 2 fl. 17 kr. 
= 8 fl. 86 kr., und % desselben werden aus Ziegeln eige
ner Erzeugung, wovon der Ctr. auf 1 fl. 10 kr. zu stehen 
kommt, somit ''/8 X 10·92 X 1 fl. 10 kr. = 7 fl. 50 kr., 
und die Ziegeln einer Zustellung kosten daher 16 fl. 36 kr. 
und nicht, wie Herr Resch behauptet, 32 fi. 20 kr. 

Ferner wird der Verbrauch an feuerfestem Materiale 
zur Massezustellung in gleichem Gewichtsquantum ange
nommen. Da aber das Gewölbe in diesem Falle stärker ge
halten werden muss, wie dies aus den Zeichnungen 11 der 
berg- und hüttenmännischen Erfahrungen pro 1861, Taf. 

einen Durchschnitt der Birne denkt, eine einzige convexe Linie 
zeigt, während Bauchseite die entgegengesetzte ist wo durch 
den Halsansatz eine doppelt gekrümmte Linie gebildet wird. 
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XX und XXIu zu entnehmen ist, so berechnen sich darnach 
ungefähr 13 1/ 3 Cub.-Fuss feuerfester l\lasse , wovon der 
Cub.-Fuss 120 Pfd. wiegt, und das Massegewicht ist anzu
nehmen mit 16 Ctr. oder 12 Ctr. Quarz 

a 40 kr. = 
und 4 Ctr. feuerfestem Thon a 2 fi. iO kr. 

gibt für ein Gewölbe 

4 fi. 80 kr. 
10 n 80 n 

15 fi, 60 kr. 
dazu noch die Unkosten an verwendetem Band

eisen nach Resch's Angabe mit 1 n i9 n 

17 fl. 39 kr. 
12 fl. 4-1 kr. 

gibt 
und nicht wie Resch berechnet 

Berücksichtiget man hiebei noch den namhaft grösse
ren Kostenaufwand und die zu beobachtenden vielen Vor
sichten bei Herstellung des Massegewölbes und die leich
tere theilweise Reparatur eines Ziegelgewölbes , so wird 
man sieb bald in der Wahl der Zustellung entschieden ha
ben, besonders dann, wenn man nur einen Eckmann'schen 
Ofen zur Verfügung hat, an dem die Reparaturen schnell 
besorgt werden müssen. 

Was den Vergleich der lOwöchentlichen Dauer des 
l\lassengewölbes in Rhonitz zu jenem in Reichenau anbe
langt, die wie bei allen österreichischen Privat- und kai
serlichen Eisenwerken von Ziegeln zugestellt werden, und 
nur 4"91 Wochenper Zustellung dauern -weil % aus den 
besten Ziegeln erzeugt nur :3 Wochen, und ''/s aus eige· 
nen Ziegeln erzeugt nur 8 \Vochen aushalten, - so müsste 
vorerst die gleiche feuerfeste !\lasse als Ziegeln der hiesi
gen Verwendung unterzogen werden, da wohl jedem 
Hüttenmanne bekannt sein dürfte, dass die Haltbarkeit 
eines Schweissofens wesentlich auch davon abhängt, ob 
grosse oder kleine Packete darin gehitzt werden , denn es 
wird hier ausnahmweise der Eckmann'sche Schweissofen 
grösstentheils zu111 Ausschweissen von Eisen- und Stahl
packeten verwendet. 

2. Was den auf die Masse und Ziegelgewölbe-Zustel
lung folgenden Vergleich anbelangt, dass Grobeisen aus 
Luppen in einem Eckmann'schen Ofen mit 6 Cub.-Fuss ge
dörrtem Holz in Rhonitz erzeugt wird, während bei einem 
gewöhnlichen Holzschweissofen iu Reichenau (Oesterr. Zeit
schrift für Berg- und Hüttenwesen von 1864, Nr. 33) 0·088 
Wr.-Klftr. oder 9·95 Cub.-Fuss, also um 5S·3 % mehr ge· 
braucht werden, - so hat es wahrscheinlich nur der Zufall 
haben wollen, dass Herr E. Resch die ungünstigste Woche 
und zwar die 28. des Jahres 1862 aus dem Betriebsbuche 
gewählt hat, um sie der Oeffentlichkeit Preis zu geben. 
Hätte er für seinen Zweck z. B. die 11. Betriebswoche aus 
dem B~triebsbuche in Vergleich gezogen , so wäre der 
Verbrauch an Schweissbolz bei einer Erzeugung von 422 
Ctr. 87 Pfd. Grobeisen mit 25 Klftr. erschienen, und per 
Ctr. Erzeugung 0·0591 Klftr. oder 6·38 Cub.-Fuss. Ueber
haupt ist der Holzverbrauch per Ctr. Erzeugung bei dem 
gewöhnlichen Holzscbweissofen und der Erzeugung von 
Grob· und Streckeisen folgender gewesen: 

Erzeugung 

Im M. Jahre 1861 und Ofen Ctr. Pfd. Wr.-Klftr. 

Nr. II bei 16103 39 0 074 
Im M. Jahre 1862 und Ofen 

Nr. II bei 22799 07 0·053 
Im M. Jahre 1862 und Ofen 

Nr. III bei • 7514 i1 0·066 
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Erzeugur.g 

Im M. Jahre 1863 und Ofen Ctr. Pfd. Wr.-Klftr. 
Nr. II bei 19308 79 0·057 

Im M. Jahre 186:~ und Ofen 
Nr. III. bei 3637 12 0·059 

Im M. Jahre 1864 und Ofen 
Nr. II bei 11954 09 0·066 

November und December 1864 
und Ofen Nr. II bei 1413 80 0.073 

I. Semester 1865 und Nr. II bei 1165 48 0·066 
also durchschnittlich 0·062 Wr.-Klftr. oder 6·67 Cub.-FUBB 
und nicht, wie Heu 
Resch angibt . 0 088 II 9·95 n 

In Geld berechnet und die Preise - nach Resch - mit 
Rücksicht auf die grössere Zerkleinerung deR Holzes für 
den Eckmann'schcn Ofen angenommen, würde der Brenn
stoff in Reichenau im 

gewöhnlichen Ofen . 6·6i X 
920 = 56·81 kr 108 . 

und in Reichenau im 

Eckmann'11chen Ofen 
1100 

. 6X10"8= 61.08 • 

also um 4 27 kr. 

weniger betragen, und nicht, wie Herr Resch rechnet, 80 ·84 
kr. nnd 61 ·08 kr., was nm 19•76 kr. mehr wäre. 

3. Weiter folgt darauf Seite 303, Nr. 38 eine v o I l-
11 tli.n d i g unrichtige Rechnung. Nach derselben sollen bei 
einer Erzeugung vo11 31208 Ctr. 27 Pfd. Grobeisen im 
Schweissofen des combinirten Schweiss- und Puddlingsofens 
in Rhonitz iOG80 Ctr. 13 Pfd. Puddcleiscn gleichzeitig im 
Puddlingsofen aufgebracht werden, da aber nach den „Er
fahrungen vom Jahre 1 Sfi3, Seite 3iu in einer Chargen
zeit des Puddelofens 2 Chargen im Schweissofen gemacht 
werden , so wird jedenfalls der Schweissofen wenigstens 
ebensoviel, wenn nicht mehr als der Puddelofen erzeugen. 

Werden im Puddelofen i06SO Ctr. Puddeleisen dar
gestellt., so ist der Brennstoffaufwand dafür und für die 

1 1 
108 = gleiche Menge Grobeisen i06SO X i·99 > 

57519 ß. 10 kr., während in gctreuntcn Oefen und nach 
den Daten vou Resch 3830 Wr. Klftr. a 8 ß. 72 kr. im 
Puddelofen . il339i ß. 60 kr. 
und 70650 X 57 kr. im Holzkohlcn
schweissofen 

zusammen 

3i2Si n 60 n 

70685 fl. 20 kr. 

verausgabt werden. Es würden demnach 13166 ß. 10 kr., 
und nicht, wie Resch rechnet, 1 i7SS ß. 71 k1·. erspart wor
den sein. Da aber durch den Calo per Ctr. Grobeisen 2:5·18 
kr. mehr in Aufwand kommen, so geht anderseits dadurch 
die Summe von 70680 Ctr. >< 23·18 kr. = 16383 fl. 
62 kr. verloren, was mit der Ersparung nrglichcn einen 

Vortheil von 3217 ß. 25 kr. gibt 1 während Herr Resch 
einen Nachtheil von 10554 fl. 64 kr. herausrechnet ! ! 

Reichenau, im October 18'35. 
Schliwa, L. Marlet. 

k. k. Oberverweser. 

A d m i n i s t r a t v e s. 
Aufforderung. 

(Erhalten den 23. Octobcr 1865.) 
Laut anher gelangter Anzeige ist die in der Catastralge

meindc Straupitz, Saazer politischen llczirkes u11d Kreises ge 
legenc, aus einem einfachen Grubemnasse bestehende B11rbara
Braunkohlenzeche seit dem Monate April 1864 11usser Betrieb. 

Es wird demnach der, seinem Wohnorte nach unbekannte 
Besitzer Florian Fis eh er und dessen etwaiger Rechtsnachfol
ger hicmit m1fgefordert, binnen 90 Tagen, vom Tage der ersten 
Einschaltung in das Amtsblatt der Prager Zeitung gerechnet, 
diese Zeche nach Vorschrift des §. 17 4 allg. ß. G. in Betrieb 
zu setzen, die rückständigen Massengebiihren von 13 fl. 65 kr. 
bei dem k. k. Steucramie zu Saaz zu berichtigen und über die 
bisherige Unterlassung des steten Betriebes sich standhaft zu 
rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift der §§. 243 und 244 
allg. ll. G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes erkannt wer
den wird. 

Kornohm, am l 4. October 1 S65. 
Von der k. k. Bergh11nptmannschaft. 

1 

Allgemeiner l,ehr11ln1t r1ir die höhere11 1'1ontn11•Lehra11-
"'""e" (Bergnhndemle11) 

im Kaiserthume Oesterreioh. 
(Nach der Revision im Jahre 1865.) 

(Fortsetzung.) 

§. 6. 
P r11ctisch e U c b u n gen im Vo rcu rse. 

'Vas die prnctischcn U c b u n gc n und Anschauungen 
im Vorcurse anbelangt, so fiuclcn mehrere hicvon ausserhalb des 
Schullocalcs statt. 

Namentlich haben die Zöglinge der allgemeinen Ma
schine u I ehr c clie technischen \Verkstiitten und Anlagen der 
Nachbarschaft unter Leitung ihrer Profcssc>ren zeitweise zu 
besuchen. 

Die U clmngen in der Fe 1 dm es s k uns t werden an pas
senden Orten im Freien vorgenommen. 

Für gcognostische Excursionen bietet wohl clic 
nächste Umgehung der Lehranstalt nicht genug l\fa11nigfaltig
keit dar, es müssen daher einige gcognostische Excursioncn auf 
eine weitere Entfernung ausgedehnt werden. Bei Gelegenheit 
des practischcn Unterrichtes im Fachcursc werden die Zöglinge 
ihre Kenntnisse in <ler Geognosie durch Anschauungen noch 
wesentlich vervollständigen. 

(Fortsetzung folgt.) 

B e r i c h t i g u n g e n. 
Erste Spalte. Zeile 12 von ohcn soll es statt W =)l s T 

hcisscn w = p s T. Zeile :i von unten soll es statt "r = P S 
(A - T) hcisscn W' = P S (A - T). Zeile 3 von unten soll ~s 
statt W - "r c= P S T heisscn W - \V'= P S T. 

Zweite Spalte. Zeile 6 von oben soll es statt A=T 
hcissen A = T. Zeile 20 von unten soll es statt W - \V= P S 'l' 
hcisscn W - \V'=+ P ß T. Zeile 5 von unten soll es statt \V 
= l' ~ (A -- T) hcisscn "r' = P S (A - T). Zeile 2 von unten 
soll es statt 'V= p s T heissen w = p s T. Zeile 1 von unten 
soll es statt w heissen w•. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a rti s t i s eh c n Beigaben. Der Pränumerationepreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. 60 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrun""en im bera- und hiittenmännischen Maschinen-. Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden°gegen S kr. ö. W. oder l1/2 Ngr. Jie gespalt,ene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck V. Karl Winteroitz & Co. ln w:en. 
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Ein kaiserlicher Besuch in der Bessemer
Hütte zu Neuberg. 

Man berichtet uns aus Neuberg, dass Se. k. k. Apo 
stolische Majestät, unser allergnädigster Kaiser und ober
ster Bergherr am 25. October die Bessemer-Hütte in Neu· 
berg besucht hat. Von dem Werksdirector, dirigirenden Berg
rath E. Stokher und dem Hüttenverwalter Herrn S eh m i d
h a m m e r an der Hütte empfangen , verweilten Se. 
Majestät über eine Stunde daselbst, wohnten einer Charge 
des englischen Ofens bei und verfolgten diesen für die 
österreichische Monarchie und insbesondere Cür die Alpen
länder hochwichtigen Process bis in die einzelnsten De
tails mit dem grössten Interesse und einer Gründlichkeit, die 
die anwesenden Fachmänner mit freudiger Bewunderung 
erfüllte. Die verschiedensten aus Bessemcr-Metall angefer· 
tigten Grgenstände wurden Sr. Majestät vorgrlegt und von 
ihm genauer Prüfung unterzogen. Schliesslich geruhte 
Se. Majestät sowohl über die Anlage und l\lanipulation als 
über die bisher erzielten Erfolge die Allerhöchste Zufrieden
heit auszudrücken. 

Die Weltausstellung in Paris im Jahre 1867. 
Die Vorarbeit~n für die im Jahre 1867 bevorstehende 

'V eltausstellung haben nun auch in Oesterreieh begonnen. 
Wie die kais. Wiener-Zeitung vom 29. October in ihrem 
amtlichen Th eile meldet, hat Se. k. k. Apostolische Majestät 
mit Allerh. Entschliessung ddo. Schönbrunn, den 26. Octob. 
den durchlauchtigstcn Herrn Erzherzog C arl Ludwig zum 
Pro t e c t o r für die Betheiligung Oesterreichs an der bevor
stehenden Ausstellung iu Paris, an künftigen Ausstellungen 
von grosser Bedeutung, sowie für eine seinerzeit in 'Vien 
ahiuhultende Weltausstellung, ferner den k. k. geheimen 
Rath l\lathias Constantin Grafen Wickenburg zum Präsi
denten des Central-Comites für die Beschickung der Pariser 

Ausstellung allergnädigst zu ernennen geruht. 

l\Iit Beziehung auf diese Allerhöchsten Ernennungen 
sind auch in demselben Blatte der Wiener-Zeitung die 
weiteren Anordnungen des k. k. Minisreriums für Handel 

und Volkswirthschaft bekannt gegeben worden, wodurch 
die näheren Bestimmungen über das Central-ComitC auf
gestellt werden. 

Dasselbe hat seinen Sitz in \Vien, winl den Titel: nK. K. 
österreichisches Centraleomite für die Agricultur-, Kunst- uml 
In<lustrie.:rnsstellung zu Paris" führen und allein ermächtigt sein, 
in Sachen diesl'r Ausstellung mit der kaiserlichen Ausste\lungs
commission in Paris iu Verbindung zu treten. 

Diesem Centralcomite unterstehen die in den Angelegen
heiten dieser Ausstellung in den Kronliin<lern zu bestellenden 
Filialcomitcs. · 

Der Vorsitz bei dem k. k. Centralcomitc wird von dem 
gehoimen Rath Mathias Constantin Capello Reichsgrafen v. 
"·ick e n b u rg und in dessen Verhinderung durch den k. k. Hof
r.:ith Adam Ritter Y. ßurg geführt. 

Zu l\Iitgliedcrn des k. k. Centralcomites werden ernannt: 
Als Vertreter des k. k. lllinisteriums fiir IImulel und Volkswirth
schaft: der k. k. Ministerialrath Dr. Heinrich Wilhelm Pa b s t, 
und cler k. k. Sectionsrath Adolf Ritter v. Pannentier. Als 
V crtretcr des k. k. Staatsmini3teriums: der k. k. Professor Dr. 
Hudolf Eitelberger v. Edelberg und der Curator des öster
reichischen Museums für Kunst nnd Industrie Ferdinand F ri e d· 
land. Als Vertreter des k. k. Finanzministeriums: der k. k. 
l\Iinisterialrath Josl'ph Sommer. Als Vertreter der königl. un
garischen Hofkanzlei: der k. k. Hofrath Ernst v. ßujanovics. 
Als Vertreter der kgl. sicbcnbiirgischcn Hofkanzlei: derk.k. 
Hofrath Demeter v. l\loldova11. Als Vertretl'r der klinigl. croa
tisch· slavonische11 Hofkanzlei: der k. k. Hofsccreüir Kr es t i c. 
Feruer die Herren: Joh.:11111 Joseph ßaner, Mitglied der k. k. 
11. ö. Handels- und Gewl'rhckammcr; Anton Freiherr v. D ob 1-
h o ff- D ier, l\litglie<l der k. k. Lan<lwirthschaftsgesellschaft 
in Wien; Dr. Eduard Falb, k. k. Ministerialsccrctiir, zugleich 
Comitereferent; Dr. Ad.:1lbcrt F u eh s, Sccrctär der k. k. Laucl
wirthschaftsgcscllschaft in "-icn; Anton Ha r p k e, Mitglied 
der n. ö. Hamlels- und Gcwerbl'kammer; .Joseph Hieser, 
Mitglied des n. ö. Gcwerbcnrei.ns; Otto Freiherr v. Hingenau, 
k. k. Obcrbergrath und Professor; Dr. Emil Hornig, Mitglied 
des n. ö. Gewerbevereins; Joseph R c c k e n s c h u s s, Mitglied 
der n. ö. Handels- und Gewerhckammer; Dr. Anton Sehr ö t
t er, k. k. Professor und Gencralsecretiir der k. k. Akademie 
der \Vissenschaften in "·ien; Dr. Ferdinand Stamm; Franz 
Ritter v. \Vertheim, Vicepriisident der n. ö. Handels- uncl 
Gewerbekammer ; Moriz Freiherr v. \\' o d i an er , Gutsbe
sitzer und ßanquier; Rudolf Graf v. W r b n a, Mitglied der k. k. 
Landwirthschaftsgesellschaft in \Vien, und Carl Zimmermann, 
Vicepriisident des n. ö. Gewerbevereins. 

Wien, am 28. October 1865. 
Vom k. k. l\Iiuisterium für Handel und Volkswirthschaft 
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Dem Redacteur dieser Blätter ist somit neucnlings 
die Aufgabe zu Theil geworden, gleichwie es bei der letzten 
Ausstellung in London der Fall war, auch an den Vorar
beiten zur Pariser Ausstellung sich zu betheiligen, wobei 
selbstverstänrilieh der berg- und hüttenmännische Theil 
derselben zunächst seine Thätigkeit in Anspruch nehmen 
muss. Er findet in den Herren Dr. Ferdinand Stamm und 
Franz Ritter v. Wert h e i rn fach verwandte Collegen, deren 
Umsieht und Eifer schon bei früheren Ausstellungen sich 
im Interesse der l\loutan-lnclustrie mit glänzendem Er 
folge bethätigt hat. 

Es ist zu hoffen, dass die Fachgeuossen unseres weiten 
Vaterlandes sich vertrauensvoll an diese ihre natürlichen Ver
treter in Jieser wichtigen Angelegenheit wenden werden ; 
wir stellen demgemäss unser ßlatt diesen Interessen be
n!itwilligst zur Verfügung, und werden unter dem stehenden 
Titel: „Die Weltausstellung in Paris•• Alles dar
auf Bezügliche unseren Fachgenossen fortlaufend mit
tbeilen, deren \Vünsche, Ansichten und Vorschläge darin 
besprechen, uud laden zur eifrigen Theilnahme an diese1· 
8ache ein, welche für den \Vied1!rnufschwung unseres llerg-
liaues von hoher \Vichtigkcit ist. 0. H. 

Ueber Reserven beim Metallbergbau. 
Von E . .Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer in Nagy:ig. 

Wohl jede industrielle Unternehmung erleidet durch 
manche, theils gar nicht in der Voraussicht, theils aber 
wenigstens nicht in der Gewalt ihrer Leiter gelegene, mehr 
zufällige Vorkommnisse zeitweise sehr bedeutende Schwan
kungen im Ertrage, ja letzterer wird nicht selten in empfind
liche Verluste umschlagen. 

Wie schädlich solche Einwirkungen auf der Schwung
haftigkeit des Fortbetricbes, sowie der W citcrentwickelung 
und neuen Aufnahmen ähnlicher, gemeinnütziger Unterneh
mungen lasten, ist bereits zu allgemein erkannt worden, 
als dass darüber nähere Erörterungen nothfielen. 

Ist doch die bei solidem gesellschaftlichen Betrieb solcher 
Institute neuerer Zeit nahezu allgemein gewordene Anlage 
von Reservefonds eine Folge der gewonnenen und früher 
oft bitter bezahlten Einsicht: dass für geeignete Mittel ge-
8orgt werden müsse, welche jene Ertragsschwankungen 
auszugleichen und etwaige Verluste auf weniger empfind
lichf.l \Veise rasch zu decken vermögen. 

In erster Reihe ist es nun der, hier näher zu bespre
chende l\Ietallbergbau, welcher häufig sehr rapiden Schwan· 
kungcn im Ertrage ausgesetzt ist, und dies eben führte bei 
ihm, schon nach alter bergmännischer Regel, auch zu Re
serven, welche jedoch bisher weniger in nutzbringend an
gelegten Fonds, als vielmehr in Reservebauen oder Erz· 
vorräthen bestehen. 

So lobenswerth und von allgemeinen Vortheilen be
gleitet auch diese ältere Regel ist, eo frägt es sich dennoch, 
ob in Berücksichtigung der modernen Zeitverhältnisse, wel~ 
ehe bequeme, sichere und leicht wieder flüssig zu machende 
grössere Capitalsanlagen gestatten , nicht auch beim 
Metallbergbau als Reserven aussehliesslich nur entsprechend 
hohe Fonds verwendet werden sollen, dagegen die Reser
virung t o d t er Capitalien fallen zu lassen sei. 

Selbst beim Staatsbergbau könnte es kaum nützlich 
sein, bereits blossgelegte Schätze in der einzigen Absicht 

1 uugehoben zu lassen, dass für den Fall der Noth rasche 
H,lfc zur Hand geschafft werden könne; doch dürften hier 
manche Nebenrücksichten Platz greifen, die insgesilmmt 
richtig zu erfassen mir nicht möglich werden dürfte, und so 
überlasse ich die Lösung der Frage: ob auch beim Staats
Metallbergbau Fonde die übrigen bisher gebräuchlichen 
Reserven mit Vortheil verdrängen könnten, Männern von 
besserer Einsicht, und beschäftige mich in Nachfolgendem 
nur mit grösscren und gut verwalteten gewerkschaftli
chen llaueu. 

Vor Allc~m wird es hier gestattet sein, die Frage näher 
zu erörtern, welcher Art die bisher gebräuchlichen Berg
baureserven sind, unter welchen Verhiiltnissen dieselben 
bedeutende \Vcrthe erreichen müssen und also auch wann 
und wo ihre Capitalisirnug den meisten Nutzen in Aussieht 
stellt 

Bei mächtigen und in der Erzführung mehr rcgclmäs
sigen Lagerstätten sind Reserven von geringerer Wich
tigkeit. 

Es war dort bisher stets genügend, für entsprechenden 
Aufschluss zu sorgen, die Tiefbaue stärker in Abbau zu 
nehmen, hingegen die obercil, stets zngiinglichen l\Iittel zu 
schonen und höchstens weniger gegen Schwankung-en iu 
der l\Ictall-Production, als in Rücksicht etwaiger unvor
hergesehener, grösserer Auslagen auf einem besonder:; 
crzigen Mittel einen vollständig vorbereiteten Reservebau 
anzulegen, der hier auch am ehesten seinem Zwecke ge· 
nügen wird, da die betonte Regelmässigkcit. der Lagerstätte 
in Mächtigkeit und Erzführung eine ziemlich genaue Schä
tzung des l\Ietallinhaltcs im rcscrvirten Mittel gestattet. 

Viel wichtiger werden aber Reserven dort, wo auf 
schmalen Lagerstätten (Klüften) die Production nicht in der 
massenhaften Gewinnung ärmerer Erzgattungen besteht, 
sondern vielmehr in dem sporadischen Vorkommen aus
nehmend reicher Erzbutzen ihren Schwerpunct besitzt, und 
dies gilt namentlich von den allermeisten Goldbergbauen. 

Je wichtiger aber bei solchen \Verken die Reservfm 
überhaupt werden, d. i. je unregelmässigcr das Vorkommen 
der reichen Erze ist, desto schwieriger wird auch die An
lage von entsprechenden Reservebauen. 

Die hiefür sprechenden Gründe sind: 
1. Die Unregelmässigkeit des Erz- oder l\Ietallvor

kommens schliesst jede Möglichkeit aus, die in einCin zu 
rescrvirenden l\Iittel eingeschlossenen Erze auch nur einer 
annähernden Schätzung ihres Werthes zu unterziehen. 

Sehr häufige Erfahrung lehrt, dass in ähnlichen Bauen 
die anscheinend besten und sichersten Hoffnungen auf das 
Anhalten oder Einbrechen des Adels trügen, während ander· 
seits in weniger hoffnungsvoll erscheinenden .Mitteln öfter 
die reichsten Erzanbrüche aufgeschlossen werden. 

2. Der im Goldbergbau leider beinahe allgemein ver
breitete Erzdiebstahl kann es, wenigstens örtlich, unthun
lich machen, hochhältige Erze oder Gold überhaupt in der 
Grube anstehen zu la.ssen. 

Selbst thunliehes Verwahren des reichen Erzmittels 
könnte auf die Dauer keine Beruhigung gewähren, da in 
solche Gruben bereits wiederholt grossartige Diebsein
brüehe unternommen worden sind. 

3. Rechnet man hiezu, dass bei der geringen Ausdeh
nung ähnlicher reicher Anbrüche deren sogleiche Gewin
nung sehr geringe Kosten beansprucht und somit die An
lage von Erzvorräthen gegenüber den Reservebauen nicht 
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nennenswerth vertheuert wird, so muss man in Rücksicht 
der Bewerthung, als Verwahrung der Re~erve unter den 
erwähnten Verhältnissen Erzvorräthen unbedingt den 
Vorzug vor Reservebauen geben. 

Frägt man im W eitereu nach der Höhe des \Verthes, 
welchen die Reserve erreichen soll, so wird derselbe, ab
gesehen von etwa in der Gegenwart stark geänderten Be
triebsverhältnissen und voraussichtlich eintretenden ausser
gewöhnlicheu Auslagen, vorzüglich durch die erfahrungs
miissigeu Schwankungen in der Metall-Productiou bestimmt, 
da diese, unter normalen Verhältnissen, mit dem \Verkser
trage in innigster W eehselwirkung steht. 

In der Regel wird also die Reserve desto höher be
messen werden müssen, je grössere Schwankungen in der 
~Ietall-Productiou zu befürchten sind. 

Reservcbaue in mächtigen und ziemlich regelmässigen 
Lagerstätten werden demnach verhältuissmässig einen nur 
geringeren \Verth zu repräsentireu haben, und es spricht 
noch der weitere Umstand cinigcrmassen für dieselben: 
dass die Gewinnungskosten auf die reservirten Erze erst 
dann ausgegeben werden, wann die letzteren auch verwer
thet werden sollen. 

Unter denselben Verhältnissen dagegen, welche die 
Anlage von Erzvorräthen vor den Reservebauen anempfeh
len, wird auch zumeist ein hoher \\7 erth derselben erfordert, 
und es diirfte vorzüglich hier ungerechtfertigt sein, ein be
deutendes und auf die leichteste \\'eise realisirbares Ca
pitul in Erzen todt liegen zu lassen, da doch ausserhalb 
Lies Metallbergbaues allgemein unter ähnlichen Verhält
uisseu die Anlage von nutzbringenden Reservefonds 
beobachtet werden kann. 

Salinenbetrieb zu Hallein in chemischer 
Beziehung*). 

Von Herrn Anton Hofiuek, k. k. llergwesens-Ex~pcctm1t. 

Es dürfte gerechtfertig~t erscheinen, den Resultaten 
der anlytischen Untersuehun:; eine etwas eingehendere 
Darstellung der inneren Einrichtung dieses Sudwerkes voran· 
zusenden, da der Umbau desselben in die neueste Zeit 
füllt, die ganze Anlage der Saline ci.nc der grossartigsten 
ist und mit ßeniitzung aller 11cuercn Erfahrungen in diesem 
tcdmiHchcn Zweige errichtet wurde. 

An der Saline Hallein wird B 1 an k salz erzeugt, was 

~-) Yeranlass1111g- zu J.ieser Arhcit geben die auf Anonl
nu11g des k. k. Finanzministeriums dnrch das chemische Labo
ratoiimu der geologischen Hcichs-Anstalt J.nrchgcfiihrten Unter
suchw1gen der üstcrrcichischen Salzsoolcn J.cs Salzkammcr
g-utcs von Hallein und Hall in Tyrol. An J.cnselbcn nahm der 
damals der Reichs-Anstalt zug.ctheilte Exspectant Herr Horinek 
thiitigen Antheil und hat der Hcdaction auf deren Aufforderung 
eine sowohl dC'n Betrieb als die Analysen umfassenuc Arbeit 
übergeben, welche \\·ir hier mittheilen. Wenn prcussische, fran
zösische unu belgische Zeitschriften in ilen letzten Jahren es 
angemessen fande11, ihren Lesern Berichte über die österrei
chischen Salinen vorzuführen, so dürfte eine ähnliche Darstel
lung rnn einem einheimischen Verfasser, welche1· selbst an den 
Arbeiten betheiligt war und noch ist., in diesem lllattc kaum 
am unrechten Orte sein. Er bemerkt übrigens in seiner Ein
sendung, dass er bei der Besehreibung die Mittheilungen und 
Zeichnungen seines J<'reundes des Herrn Exspectanten L ü r z er von 
Ze hentthal mit dessen Zustimmung beniitzt hat und andere Auf
schlüsse und Mitthcilungcn dem Herrn Hüttenmeister Lorenz 
verdanke. Die He<l. 

eine etwas geänderte Einrichtung der Sudhütte gegenüber 
jener zu Ebensee, Ischl, Hallstatt und Aussee, in welcher 
Stöcklsalz fabricirt wird, bedingt. Es bestehen daselbst zum 
Sudbetriebe vier Pfannen grösster Dimension von recht
eckiger Form, deren jede eine Länge von nicht weniger als 
60, eine Breite von 30· 5 Fuss besitzt und aus 1/4 Zoll dick 
gewalzten schmiedeiserneu Blechen zusammengesetzt ist. 
Die einzelnen Bleche werden durch Nieten zusammenge
halten. An drei Seiten der Bodenfläche der Pfannen ist 
mittelst "'inkelschienen eine senkrechte Wand aus den 
glrichen Blechen angebracht, die eine Höhe von 20 Zoll 
erhält. Au der vierten Seite (einer Längsseite) ist diese 
Wand in ähnlicher Weise, jedoch in schiefer Richtung gegen 
den Pfannboden angebracht, um das Herausziehen des aus
krystallisirtcn Salzes zu erleichtern. 

Unter jeder dieser Pfannen befinden sicl1 an der Vor
derseite der Pfannen nebeneinander vier Pultöfen, die eine 
Länge gleich der Liinge des Brennholzes, d·.ts ist 40 Zoll, 
eine Einströmungsweite von 14 bis 15 Zoll und eine Eiu
strömung'shöhe von 10 bis 12 Zoll besitzen. 

l\Iit jeder Pfanne in Verbindung stehen die Blanksalz
dörren, die in der Verlän!!erung der Sudpfanucn angebracht 
sind, aus einer durch 1 1'.," dicke ßlt!chtafcln zusammen
gesetzten Fläche br5tche;1 und unter welcl1en die Verbren
nungsgase der Pultfeurr, nachdem sie zur Yerdampfung des 
\Vassers der Soole unter der Sudpfaune gedient haben, die 
ganze Länge der Dörrplattcn durchstreichen, an deren Ende 
umkehrend nochmals den \Veg der Dörre entlang machen 
und dann in den Schornstein ent\Ytichen. Die Dörrflächc 
besitzt eine Länge \'on 12 Klafter -1 Fuss1 und eine Breite 
von 5 Klafter. Der F!ächeninhalt derselben beträgt nach 
Abrechnung der aus ihr her\'orrngenden Camine und l\lauer
pfeiler 62·5 Quadrat-Klafter. 

Zur Regulirnng des Zuges sind an den Abzugscanälrn 
Schuber angebracht, um einerseits bei zu rascher Verbrea
nung durch allzu grossc Hitze ein Schadhaftwerden der Pfan
ncnbleche, anderseits ein zu friihes und schnelles Entwei
chen der noch hcissen Verbrennungsgase zu vermeiden, 
und überhaupt die Leitung des Sudprol'csses in der !\lacht 
zu habeu. 

Die sämmtlichcn vier Pfannrn mit di>n nebenstehenden 
Dörrplatten befinden sich in einem einzigen Raume im obe
ren Theilc dr.s einstöckig.•n Gebiiudes. Die Beleuchtung 
dieses ungeheuren Raumes ist von bewundernswerther Coa
struction. 

Der Sudprocess bc>ginut mit dem Anlassrn der Pfanne 
in der \Veise; dass, nachdem der ßo•len der Pfanne mit 
kalter Soole gewaschen und mit einer Kalkmilchtünche (un
gelöschter Kalk mit Soole angeriihrt) iiberstrichen ist, das 
Einlassen der Soole in die Pfanne durch Oelfnung der Inun
dationshähue bewerkstelliget wird. Hat die Soole die Höhe 
von 1 Zoll erreicht, so wird mit der Feuerung in den Pult
öfen begonnen und dieselbe zu Anfang der Sud-Campagne 
vorsichtig durchgeführt. Das Einlassen der Soole wird 
gleichzeitig fortgesetzt, bis die in der Pfanne befindliche 
Flüssigkeit eine Höhe von 1 O Zoll erreicht. Hierauf wird 
der Zufluss der Soole derart regulirt, dass die verdampfende 
Flüssigkeit durch die beständig znfliessende Soole ersetzt 
wird, um den Stand derselben in der Pfanne auf der nor
malen Höhe von 10 Zoll zu erhalten. Hat sich am Boden 
der Pfanne während des Verdampfungsprocesses genug Salz 
angesammelt, was gewöhnlich im Verlaufe der Zeit von 
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beiläufig zwei Stunden nach dem Anheizen der Pfanne der 
Fall ist, so wird mit dem Herausziehen (Ausbähren) des 
auskrystallisirten Salzes begonnen. Vor Beginn desselben 
wird der Soolenzufluss durch Oeffnen der Einlasspipen 
vergrössert, um die währeud des Herausziehens des Salzes 
verminderte Soolenstandhöhe in der Pfanne zu ersetzen. 

Das Ausbähren geschieht in der ·weise, dass zwei 
von den sechs bei einer Pfanne zur Verfügung stehenden 
Mann (Ueberzieber uud Zuzieher) mit laugen hölzernen 
Krücken (Vorziebkrückeu) das an dem Boden der Pfanne 
angehäufte Salz \'On der der Arbeitsseite (Bährgrand) ge
genüberliegenden Seite (Umstrichseitej in das erste Drittel 
der Pfannenbreite ziehen und das der ganzen Länge der 
Pfanne nach durchführen. Hierauf bringen zwei andere 
Mann (Helfer und Nachzieher) dasselbe mit kürzeren Krük
ken (Nachziebkrücken) in das zweite Drittel der Pfanne, 
dann fasst es der fünfte ~Iann (Vorbährer) mit der kurzen 
Zuziel1krücke und bringt es auf gleiche Weise bis zur schie
fen Wand der Ausbohrseite. Schliesslich zieht es der sechste 
(Aufrasper) mit einer noch kürzeren Krücke, der Ausmach
krücke, über die schiefe Wand der Pfanne auf den Bähr
grand und bringt es unter gleichzeitiger Beihilfe der Ueber
und Zuzieher an der Rückenwand des ßährgrandes auf 
einen geböschten Haufen zusammen. 

Am Schlusse der Ausbäbr wird die Einlasspipe so weit 
offen gelassen, dass die verdampfte \Vassermenge durch 
neue zufliessende Soole ersetzt und der Stand der Soole 
in der Pfanne (Laabhöhe) auf der normalen Höhe von 10 
Zoll erhalten wird. 

Das ausgebährte Salz bleibt nun bis zur nächsten Aus
bährzeit, die nach je zwei Stunden wieder beginnt, auf dem 
Ausbährgrand liegen um die an dem Salze anhängende Flüs
sigkeit abfliessen zu lassen, die über die schiefe Wand 
(Pranft) der Pfanne in dieselbe zurückrinnt. Vor Beginn 
des nächsten Ausbährens wird das bereits gewonnene Salz 
in Hohltrögen von 3 1h Cub.-Fuss Fassungsraum auf die 
Abtropfkästen getragen und daselbst ausgestürzt. Hier 
bleibt es durch 20 bis 30, auch 40 Stunden liegen, um es 
von dem grössten Theile der anhängenden Mutterlauge zu 
befreien, die durch eine an der Abtropfhähne angebrachte 
Rinne in ein hiezu bestimmtes Behältniss flieset und da 
einer ruhigen Krystallisation überlassen bleibt. Von da 
kommt das von einem Theile der anhängenden Flüssigkeit 
befreite Salz auf die Dörrplatte. Vor dem Abtragen des 
noch nassen Salzes aus den Abtropfkästen auf die Dörre 
wird mit der Wegschaffung des von einer früheren Aus
bähr herrührenden, bereits abgedörrten (trockenen) Salzes 
begonnen, was in der Art vor sieb geht, dass von den fünf 
zur Bedienung der Dörre bestimmten Mann, zwei davon 
das bereits trockene Salz mit hiezu bestimmter Sehaufäln 
umwenden. Ein Dritter zieht das umgewendete Salz ab, 
und zwei Andere (Abträger) tragen dasselbe in Hohlgefäs
sen in das anstossende Kühlmagazin. 

Die mit dem Umwenden des Salzes beschäftigt gewe
senen Arbeiter beginnen hierauf das auf den Abtraufkästen 
befindliche Salz wegzutragen und auf die bereits abge
räumte Fläche der Dörre mittelst hiezu bestimmter Krücken 
gleichmässig auszubreiten. 

Das Abtragen des Salzes sowohl von der Dörre als 
aus den Abtraufkästen und das Beschütten der Dörre ge
schieht innerhalb der Zeiträume von vier zu vier Stunden, 
um 12, 4 und 8 Uhr jeder Tageszeit. 
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Wie schon früher erwähnt, geschieht das Herausziehen 
des Salzes aus der Pfanne nach Verlauf einer Zeit von je 
zwei Stunden und ist hier die Einrichtung getroffen, dass 
mit Eintrittjeder gerad ausgebenden Stundenzahl das Weg
tragen des nassen Salzes aus dem Bährgrande auf die Ab
traufkästen beginnt, dem das Ausbähren folgt und die im 
Vorhergehenden geschilderten Arbeiten mit Ausnahme des 
Anlassens der Pfanne sich wiederholen. 

Den Schluss einer Sudeampagne, der alle 14 Tage 
erfolgt, bildet das Auslöschen der Pfanne. Sieben Stunden 
vor dem Ausgehenlassen des Feuers in den Pultöfen wird 
der Einfluss der Soole in die Pfanne allmälig verringert, um 
die darin befindliche Soolc einzusieden, und 5 Stunden nach 
dem gänzlichen Einstellen des Feuers wird das letzte Aus
bähren in ähnlicher Weise wie vorhin vorgenommen. Hier
auf wird die in der Pfanne befindliche Mutterl:rnge durch 
eine Rinne in ein Behältniss, den Laabtrog, abfliessen ge
lassen; die Pfanne von dem ihr am Boden anhaftenden 
Pfannensteine durch Ausstemmen mit dem Stemmeisen be
freit, und etwa vorkommende kleine Reparaturen an dem 
Pfannenboden oder dem Pultofen, sowie auch bei allfälliger 
Verstopfung der Abzugscanäle die Reinigung derselben 
vorgenommen. Gleichzeitig wird auch die Dörrplatte von 
dem an ihr haften gebliebenen Dörrstein durch Abschaben 
derselben befreit und mit einem Anstrich von Leinölfirniss 
versehen. 

Nach Beendigung der Reinigung der Pfanne und 
Dörre und der vorgenommenen Reparaturen beginnt wieder 
der Sudbetrieb durch das Anlassen der Pfanne, dem die 
im Vorhergehenden beschriebenen Manipulationen folgen. 
Zum besseren V erständniss des Gesagten ist im Anhange 
ein Längendurchschnitt und Grundriss der Pfanne und 
Dörre mit der hit!ZU nöthigen Erklärung beigegeben. 

Nach Verlauf einiger Sudeampagnen wird der Betrieb 
des Salzsiedens auf einige Zeit (5 bis 6 Tage) eingestellt, 
und alle sieh ergebenden grösseren Reparaturen der Pfanne 
und Dörrstätte, sowie auch die gänzliche Befreiung der 
Camine und Canäle unter der Dörre von dem an ihren Wän
den anhaftenden Flugstaube, der sich innerhalb einer Zeit
dauer eines Vierteljahres auch bis zu 11~ Zoll Dicke an den 
\Vänden der letzteren angehäuft hat, vorgenommen. Zu 
gleicher Zeit wird auch eine allgemeine Reinigung der Ma
nipulationswerkstätten veranlasst. Die Vornahme dieser 
Reparaturen und Reinigung wiederholt sich, wie schon an
gedeutet, alle Vierteljahre. 

Bei der Saline in Hallein, wo auf Darstellung von 
Blanksalz, das von den Consumenten gerne grosskrystalli
nisch gesehen wird, hingearbeitet wird, ist es nothwendig 
in der Pfanne eine Temperatur zu erhalten, die dieser Kry
stallbildung förderlich ist, und erfahrungsmässig in einer 
Temperatur von 76 bis 78° R. besteht. Eine höhere Tem
peratur würde einen unnötbigen Brennstoffaufwand und 
auch ein Wallen der Soole hervorbringen, das nothwen
digerweise ein schnelleres Sinken des an der Oberfläche 
der Soole gebildeten kleinen Salzkornes zur Folge haben 
würde, während bei einem ruhigen Verlaufe des Verdam
pfungsprocesses die gebildeten Salzkrystalle längere Zeit 
an der Oberfläche der Soole erhalten bleiben und ihnen 
Gelegenheit geboten wird, sich zu vergrössern und mit 
neu gebildeten Krystallen Krystallgruppen zu bilden, die 
erst dann zu Boden fallen, wenn das absolute Gewicht der 
Krystallgruppen hinreicht, die oberste Schicht der Flüssig-
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keit, an der die zuletzt gebildeten Krystallwürfel schwim
mend erhalten werden, zu durchbrechen. 

Es ist daher nothwendig, während dem Siedeprocesse 
die Temperatur in der Soole der Pfanne zu erhöhen oder 
zu vermindern. Dies geschieht nun durch Regulirung des 
Zuges mittelst Oeffnen und Schliesscn der Register, durch 
grösseres oder geringeres Auflegen des Brennstoffes in 
den Pultöfen oder auch durch Erhöhung oder Verminderung 
der Laabhöhe, indem nothwendigerweise einerseits ein grös· 
serer Soolenzufluss, eine Verminderung, andererseits ein 
geringerer Soolenzufluss bei sieb übrigens gleichbleibender 
Wärmeentwicklung in den Pultfeuern eine Erhöhung der 
Temperatur in der zu versiedenden Soole hervorbringen 
muss. 

Aber auch die grössere oder geringere Reinheit der 
Soole, das ist der Grad der Beimengung accessorischer 
Nebensalze in der Soole, ist nicht ohne wesentlichen Ein
fluss auf den Siedeprocess. Es ereignet sich, dass während 
dem Sieden an der ganzen Oberfläche der Soole sich eine 
dünne Krystallh11.ut bildet, die der weiteren Verdampfung 
des Wassers der Soole, somit auch der ferneren Krystall
bildung des Salzes hindernd entgegentritt und die Tempe
ratur der Soole bei fast gänzlich gestörter Dampfent
wicklung bis 80° R steigt. Dabei ist nothwendigerweise 
eine fühlbare Verminderung des Ausbringens des Salzes 
zu bemerken, sowie auch das am Boden der Pfanne befind
liche Salz eine kleinkrystallinische, breiartige, im Anfühlen 
talkige Beschaffenheit zeigt. 

Es soll im Späteren bei der Besprechung der analy
tischen Ergebnisse auf diese Erscheinung zurückgekommen 
und hier nur soviel erwähnt werden, dass in dem Falle, 
wenn eine zu wenig abgestandene, unreine, das heisst an 
Beimengungen gewisser Nebeosalze reichere Soole zum 
Versieden kommen soll, man eine Gattirung der Soole vor
nimmt und dabei achtet, die unreine Soole im geringen 
Masse der reineren zuzugeben und noch einige Zeit abste
hen zu lassen. 

Dass mit der Aenderung der Witterungsverhältnisse 
und der relativen Beschaffenheit des zum Sieden verwen
deten Holzes, sowie mit der Aenderung der Temperatur 

. der Soole, wie sie zum Versieden kommt, die Menge des 
ausgebrachten Salzes, bei sich sonst gleichbleibenden Um· 
ständen, im innigen Zusammenhange steht, darf wohl kaum 
erwähnt werden. 

Beim Betriebe jeder Pfanne sind 14 Arbeiter, in zwei 
Kühren getheilt, beschäftiget, die sich in 6stündigen Ar
beitsschichten abwechseln, und wovon Sechsen die Bedie
nung der Pfanne obliegt, der Siebente die Feuerung besorgt. 
Die Bedienung der Dörre besorgen 10 Arbeiter, ebenfalls 
in zwei Kühren getheilt und die Arbeitszeit von 6 zu 6 
Stunden wechselnd. 

Die Aufsicht, Materialabgabe und Kanzleigeschäfte 
besorgen: 

1 Pfanncnmeistcr, 
1 Pfannhausaufseher, 
1 Zeugverweser, 
1 Fuderwäger, 
1 Manipulationszögling, 
1 Zeugverwahrersgehilfe. 
Ausser der in Rede stehenden Sudmanipulationshütte 

befindet sieh in Oberalm ein Zeughammer, dem eine W 11.s
serkraft von 37·03 Pferden zu Gebote steht. Mit dieser 

werden 6 unterschlligige Räder zur Betreibung 3 grösserer 
und 3 kleinerer Hämmer, dem Gebläse und einem Schleif
werke in Bewegung gesetzt. Es befindet sich daselbst: 

1 Stemmhammer 
2 Streckhämmer 
1 Nagelhammer 
1 Breithammer 
1 Zeughammer und 
4 Feuer. 

Den Wind liefert ein Kastengebläse mit zwei Kästen 
von 3' 6 1/.," w·eite, 3' 5" Breite und 2' l" Hubhöhe. Die
selben liefern per Minute eine Windmenge von 295·68 
Cub.-Fuss. Daselbst werden alle grösseren \Verkzeuge und 
Eisenbestaudtheile zum Sudhüttenbetriebe, aussehliesslich 
der Pfannen- und Dörrplatten-Bleche, einzelne Mascbinenbe
standtheile zur Fass)- und Bodensäge, Viehsalzmühle etc. 
angefertiget, während zur Verrichtung der kleineren Re
paraturarbeiten im Werksgebäude eine Zeugsehmiede mit 
vier Feuern, die ihren Wind durch Betreibung eines Blas
balges erhalten, dient. 

Im Zeughammer ist ein Werkführer mit sechs Sch::nie
degesellen, in der Zeugschmiede ein Werkführer und fünf 
Zeugschmiedegesellen beschäftiget. 

Zur Verrichtung der Ti'schler- und Zimmermannsar
beiten dient eine Zimmerhütte, in welcher ein Zimmerpolier 
und zehn Zimmerer beschäftiget sind. 

Zur Ausführung der eurrenten l\Iaurerarbeiten steht 
ein stabiles Personale von einem Maurerpolier mit neun 
Maurern zur Verfügung. 

Die Aufsicht bei den einzelnen Hilfs-Manipulations
zweigen und die Vollführung der Kanzleigeschäfte be
sorgen: 

1 l\:laurermeister, 
1 Zimmermeister, 
1 Schichtschreiber, 
1 Zeugaufseher. 

Den Holzbedarf bezieht die Saline aus den Salz
burg'seben Gebirgen in Pongau und Pinzgau, und wird 
dasselbe von Seite des k. k. Forstamtes in Hallein durch 
Triftung auf der Salzach und dem Almflusse bis zum forst
ämtlichen Rechen in Hallein gebracht und hier auf dazu 
bestimmten Plätzen in Zaine von 1 1/. Klafter Höhe in einer 
\Veise aufgestockt, die es möglich- macht, die tropfbar 
flüssigen atmosphärischen Niederschläge schnell abfiiessen 
zu machen. 

Im Jahre 1862 wurden auf der Saline Hallein eine 
Soolenmenge von 1, 7 36.800 Cu b.-Fuss bei einem Brennstoff
aufwande von 4514·2 Cub.-Klafter (1 Cub.-Klafter = 2 
\Viener-Klafter 36zölligen) weichen Holzes versotten, und 
dadurch eine Quantität von 265599" l 5 Centner Salz ge
wonnen. Es resultirt demnach auf eine Cub.-Klafter Sud
holz eine Menge von 58·83 Centner 8alz. 

Im Jahre 1863 bezifferte sieh die gewonnene Salz
menge bei einem Soolenverbrauch von 1, 778.222 Cub.-Fuss 
und einem Breunstoffaufwande von 4953·8 Cub.-Klafter 
gleichen Holzes auf 2i8.80t · 1 Centner Salz, demnach 
kommt auf eine Cub.-Klafter Sudholz eine Salz1Denge von 
56·28 Ccntuer. 

Das Ausbringen des Salzes innerhalb der Zeit von 
24 Stunden war bei drei Pfannen 
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im 
„ 

Jahre 1862 
l >,ü3 

Auf einem Quadratfuss 
demnach 

im Jahre 1 S62 
„ „ !Sü3 

Salz ge\~onnen. 

907·13 Centner 
902•26 „ 

Pfannbodenfl!iche wurden 

16·52 Pfund 
16·43 „ 

(Fortsetzung folgt.) 

Einladung 
an alle Rergwerks-''erwandten im österreichischen 

Kniserstnate. 
Den ber:.;:11iinnisch·wissenschaftlichen Lesekreisen im öster

reichischen K:1iscrstaate wenlen für das Jahr l 1'6() wieder m eh
r cre Fachzeitschriften kurze Zeit nach ihrem Erscheinen 
angeboten, nfünlieh: 

1. Berg- uucl hiitteumiim:ische Zeitnng v. ß. Kerl und 
\Vimmer. 

:!. Zcits1·:irift für Berir-, Hiitten- und Salinenwesen im 
preussisehen ::Srn:\lc. · . 

:1. Die baulichen Anlagen auf den Berg-, Hütten- und Sa-
linenwcrken in Preusscn. 

..J. Der n llerggeist;.1. 
5. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 
6. Polytechnisches Journal von Dr. Dingler. 
'. Polytechnisches Centralblatt. 
S. ~cueste Erfindungen. 
!l. Zeitschrift des östcr!'. Ingenieur- und Architceten

VerP.ins. 
Fiir clcn Fall, als norh eine andere technische Zeitschrift 

zur Verfügung gestellt wcrclcn klinnte, wercleu clie Lesekreise 
eingeladen, Ld ihrer Anmclclm1g zugleich ihre cliesfülligen 
"-ünsche bekannt zn gehl'I!. 

Die Heniit:mng <ll'r Zeitschriften wird in folgencler \Veise 
vermittelt werdcil: 

Am 1. jeclf·n ~louatcs (,·om 1. .Jlinner 181\fi angefangen) 
wird YOll 'Yien im jeclen cler theilnehmentlcn Lesekreise eine 
Anzahl von Xnmmcrn u<l<'r Heften <lnrch die k. k. Fahrpost 
versendet. Diese Xu1111ncrn oder Hefte Lleihen bis zum letzten 
Tage clesselhcu ?.Ionates clcm Lesekreise znr Beuiitznng, und 
werden von demselben am 1. des nächstfolgenden Monates 
clurch diP k. k. Fahrpost an einen bestimmten andern Lese
kreis vcrSl'JlU<'t. 

.Jeder Scnclung wircl von hier aus eine Versendungslrnrte 
heigel1•gt, nuf welclwr die versendeten Nummern und Hefte, 
dann Zeit uncl Ordnung der weiteren Versenclungen verzeichnet 
sincl. Diese Karte hat die zugchlirige Sendung bis zur Rück
kunft uaeh \\-ieu zu Leg·lciten. 

Dmnit kein Lesekreis in der festgesetzten Zeitclauer der 
Beniitznnl!· beeintriichtiget wercle, miissen die Versendungen 
stets vollständig uncl p iinctlich an den festgesetzten 
Tagen bcwerkstdlig-ct wcnlcn. Aus diesem Gruncle muss man 
sich auch vorl 1ehalten, clic \-ersemlungen an einen Lesekreis, 
welcher in di<•scr Ilinsirht nicht gewissenhaft vorgehen würcle, 
ohne irgcncl cill<'ll Ersatz einzustellen. 

Die Anzahl der Lesekreise, welche an der Benützung 
uLiger Zeitschrit'ten thcilnchmeu können, ist vorläufig auf 6 
Leschriinkt. Cnt(•r mclireren sich bewcrbcnclen Lesekreisen er
halten in cler H('gcl jene d~n Vorzug, welche eine grössere 
Mitgliederzahl nnd eine zweckmiissigere Einrichtung bei der 
Benützung der Zeitschriften nachweisen 

Fiir clen Fall, als sich weniger als 4 Lesekreise, zusam
men mit ~O Theilnehmeru, melden würclcn, behält mau sich 
vor, die geg·en\\·füiige Eb1ladung zuriickzuziehen. 

Diejenigen bergmännischen Lesekreise, welche von dieser 
Einlaclung für clas Jahr l !'-6li Gebrauch zu machen wünschen, 
wollen dew gefertigten Secretariat: 

1. Das XamensvcrzeicLniss siimmtlicher Theilnehmer; 
2. den Betrag von 1 fl. öst. W. für jeden Theilnehmer 

(für das g-anze Jahr 1~61;1, endlich 
3. clie genaue Aclresse des Vertreters, an welc:hen die 

Sendungen zu richten wären, und welcher für die Einhaltung 
der obigen Bedingungen die Bürg~chaft übernimmt, spätestens 
bis zum 

15. De c e iu b er 1. J. 

einscn!len. Ueber 
entschieden , und 
clie eingesendeten 

die eingelaufenen Anmeldungen wird sofort 
clen etwa nie ht zugelasspnen Lrsekreisen 
Gelclbetriige unverzüglich zurückgesendet 

werden. 
Wien, 2. NoYcmber LSG5. 

Secretariat des österreichischen Ingenieur· und 
Architecten·Vereins. 

(Staclt, Tuchlauben 8.) 

Notizen. 
Ein Unglücksfall in Leoben. Mit tief<>m Lchlwesen be· 

richten wir von ciuC"m Ungliicksfall in Leoben, Yon dem schon 
clie Tagesblätter Kunde gei:-chen haben, nfünlid1 rnn dem Ver
luste von fünf Menschenleben in dem v. Maver'sehen Kohlen
bergbau im Tollinggraben bei Leoben. Ein H~uer, welcher sich, 
obwohl gewarnt uml ohne Yeranlassnug, wie angegeben wird, 
in ein thonlagiges Gesenk eines schon unter "'as~cr gesetzten 
Tiefbaues hinabliess und clort durch Erstickung in Kohlensanerstoff
gas verunglückte, war die Ursache der Catastrophc. Beim Ver
suche .den Verunglückten zu retten, verlor cler Vorsteher \V in d
e g g c r das Leben. \Veitere Rettungsanstrengungen waren nicht 
nur fruchtlos, sondern die Retter seihst, Be1yw•nv alter Se h w ai
gc r, Bergschreiber :'IIessner nnd Hauer Welzcr tielcn als 
Opfer derselben in jener ungliieklichen Xacht vom 26. auf 2i. 
October d. J. 

\\'ir wollen clcn amtlichen Bericht abwarten, ehe wir Ein
zelheiten iiber dicsen Trauerfall berichten, wdchc wir lieber 
etwas s p ii t er ans aut.hentischer Quelle bringen, da wir j c t z t 
den Erhebungen vorgreifend, uns auf clie Vorrespondenzen nieht
fachmännischer TagC'sblüttcr l.Jcschriiuken müssten! 

Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Fortsetzung.) 
§. ::;_ 

::ip e ci eile D iens tan fordern nge u. 
Im Dienste wird von dem Diener Tre1rn, :-Sorgfalt, Thätig

keit und bereitwillige Anwencluug des Gelernten und Erfahrenen 
geforclert, sowie, dass er fortgesetzt beobachte, alle gemachten 
besonderen llcmerkungen und ungewöhnlichen Vorfiillc nnmerke, 
zur A!lzeige bringe, und möglichst durch nachtriigliches Lernen 
seine Kenntnisse \·ervollkommue. Dem Diener, welcher der ei
gentlichen l\Janipulation zugewiesen ist, lieg·t oo: 

a. Die nnmittclhare Aufsicht iihcr clas arbeitende Perso
nale unrl d~ssen Leistungen. 

b. Die Detail-Ausführung- der von dem Betriebsleiter ei·

. flossencn Auorcluuug·en. 
c, Die U ebcrwachnng clcr Grnben und "-erksfätten, Ma

sdiinenräumc, sowie der Handgriffe liei der Arbeit 
in B<'zug anf die Sicherheit des Arheitenden oder 
des l\Janipulationsohjnctes überhaupt. 

d. Die rechtzeitige Vornahme des Verlesens der Arbeiter 
vor und nach cler Schicht. 

e. Die Znweisung der Arbeit an die einzelnen Arbeite1· 
genau im Geiste cler erhaltenen Betriebs-Disposition. 

f. Die Schlichtung uncl Einstellung von Streitigkeiten zwi
schen den Arbeitern wiihrcntl der Arbeitszeit und auch 
ausscr derselben, weun sie clie Arl.Jeit seihst zum Ge
genstande habeu. 

g. Die Belehnmg der Arbeiter iiber zweckmässigen Arbeits
angriff und cladurch erhöhbare Leistung. 

h. Die sogleiehe Einleitung alles dessen, was zur Vermei
dung l'iner wie immer gearteten Gefahr augenblick
lich nothwcndig erscheint_ 

Ueber die Gefahr und die eingeleiteten Gegen· 
massregeln hat er jedoch den Betriebsleiter schleu
nigst in Kenntniss zu eetzen. 

i. Die Abweisung von fremden, dem \Verke nicht zuge
hörigen Personen, welche keinen Erlaubnissschein 
von dem Betriebsleiter zur Besh:htigung des seiiler 
Obhut anvertrauten Manipulationszweiges vorweisen 
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können. Jenen, welche mit Erl:mlmissscheinen ver
sehen sind, hat er das Geleite zu geben und auf ihre 
Sicherheit ein aufmerksames Auge zu haben. 

k. Ihm obliegt die Fürsorge, dass die unter seine: ~nf
sicht genommenen Producte vollends tadclfrm sul!l, 
und zuglich die Procluctions-Quantitiit richtig ange
geben werde. 

l. Endlich hat er 11'e 1'rsten A ufschreibungen über die 
Schichtenzahl, l'ro1l11dionsziffer, Material-Bewegung 
und Kraukenstands·Anmclclungcn zu führen, wobei er 
auf clas gewissenhafteste zu "~ erke zu 7ehen ha~, 
und sich keine ObcnHchlichkeit oder I.;nwahrheit 
erlauben darf. Er hat clie geleisteten Arbeiten ,-orzu
merken, uncl die clafür vom Betriebsleiter bestimmten 
Geclinge dazu einzutragen. 

m. Die Gedingstnfen zu überwachen, dass dieselben nicht 
verrückt oder unkenntlich gemacht werden. 

Jene Diener welche die Aufsicht über die Producte seihst, 
die Inventarien, ;lie Handhal.nmg cler Hanclm~gazine, e.ndlich 
die allgemeine Verrechnung über sich haben, smd verpthchtet, 
zu überwachen: 

a. Dass das als fortio-e \Yaarc zu iiherne.hmende Product 
eine unbcanstii1~llrnrc \" erkaufswaarc sei, und im 
Gc"'cnfallc 1lic ljehcrnalnue zu verweigern. 

b. Dass" das in Empf:u1g komnH'lHlc Quantum zweifellos 
richtig sei. 

c. Dass nur au Parteien, welche bezugsberechtigt sind, 
die ihnen anvertrauten Artikel abgegeben werden. 

d. D11ss wo die Proclucte n11ch Grösse oder {luantitiit un
gleichwerthig sind, clie richtige Sortirung stat'. habe. 

e. Dass die Zn- und Abschreibung der ihnen anvertrauten 
Vorriithe ""lcichzcitio- mit der Yorrathshewegung selbst 
e1folge, d~mit der t~ctische llestand jeden Augenblick 
ermittelbar sei. 

f. Dass die Vorriithe auf eine \Yeise angehäuft wertlcn, 
dass sie den möglieh g·e1ingstcn Schaden e~lei<len 
klinncn dass sie leicht Zll~iiu~lich und, wenn ~JC ,-cr
schlcppbar und werthvoÜer ·-sind, unter Yerschluss 
g~~~nscim. . 

g. Dass die Gegenstände, welche Schaden zu leiden b~
""innen clem ßC'triPhslcitcr bczciehnct werden, danut 
tlicser 'das zur Vcnverthung clcs Gefährdeten Nöthige 
veranlasse. 

h. Dass die Arbeiter mit clcn erhaltenen Materialien wirth
schaftlich verfahren, dass keine V crschlcppungcn ocler 
V cruntrcuungen statt haben. 

Ilmcn obliegt: 
i. Die Fiihrmw der Materialien-Rechnung und Anfertigung 

der Lohnlisten, Evidenzhaltung der Special-Verzeich
nisse übor Mannschaftsrnrscliüsse etc., sowie clic An
fertin-ung von Krankenlisten und Provisions- und 
Unt;rstiitzungs Fonds-Abzugs-Avis; en~lieh die Zu
sammenstellung der Selbstkosten-Ausweise. 

k. Sie haben dem Arbeiterperson11lc Aufschluss iiber cr
foln-te Abziio-e zu crthcilen und dieselben über vorge
br;chte Bitte zu bestätigen. 

1. Sie h11ben sich von der richtigen Tarirnng der W11ggons, 
'Vagen, Hunde, der Decimal-\Yagen etc. Ueberzeu
gung zu verschliffen, Ordnung bei der Auf- und Ab
ladung der \Verksproducte und Materialien einzuhalten, 
dabei derlei Verlust durch Zerschlagen, Verstreuen, 
oder sonstiges Unbrauchbarwerden der ankommendeu 
und abgehenden Vorriithe möglichst zu verhüten. 

§. \). 

Selb s ts tän d ig e Entfernung vom Dienstposten. 

Ohne Beurlaubung durch den Betriebsleiter darf kein 
Diener von seinem Posten während seiner Dienstzeit fehlen, 
und hat ein solcher, welcher aus besondern Ursachen seinen 
Posten zu Yerlassen gezwungen, oder auf demselben sich . ein
zufinden verhindert ist, die ungesäumte .Anzeige an den Betriebs
leiter zu erstatten. 

(Fortsetzung folgt.) 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Kundmachung. 

(Erh11lten 3. ~o,·emher 1865.) 
Nachdem die Besitzer des im Zipser Comitate, Gemeinde 

Prakendorf, Gegend Relichova gelegenen, am 30. Juli 1852 Z. 
3i5/-l00 verliehenen .Joscphi-Abendfeldes, welche in der Hcim
sao-uncrs. Erklliruno- vom ".!. Jänner 18()5 nicht mitgcferügt w11ren, 
al;: A~ton Jaschmi'nszky, Georg Xyiznik, Joseph K~~uyak, Engcnill 
Ncmes, Löbliche Stadtgemeinde Göllnitz, \V. N. Porubszky, und 
deren etw11ige Rechtsnachfolger der hierämtlichen am i. Februar 
J<.65 Z. 145 ergangenen, auch in deu Ung. Nachrichten Xr. 41 
untl 4 :! 1. .J. veröffentlichten Aufforderung, clieses ßcrgwcrk in 
lletricii zu setzen, binnen cler festgesetzten Frist von !JO Tagen 
nicht l'nfR»rochen hauen, wird nach Y orschrift des §. 24 :i a. ll. 
G. auf dlc Entziehung dieses Bergwerkes mit dem lleisatw 
hiermit erkannt, dass nach lfochtskriiftigwenlcn dieses Erkmmt
nisses das weitere Amt irehandelt werden 'rird. 

Kaschan, am 25. Uctohcr 1 SG5. 
Yon der Zips-Iglocr k. k. Bergh:mptmannschaft. 

Allge.11einer l,eh1•11lnn frir die /1Öht'ren _lfontnn•l,ehrt111• 
stttlle11 CBergahnde1nie11) 

im Ke.iserthume Oesterre!ch. 
(Nach der Revision im Jahre !~G5.) 

(Fortsetzung.) 
§. i. 

Lehr g e g c n s t ä n de im Fa c h r ur s e. 
Aus der nachstehenden L'" ebcrsicht sind die im Fachcurse 

vorkommenden Gcgenstiinde zu entnehmen: 

Fachcurs. 

(Y orstuclien: Vor c ur s oder eine höhere technische 
Lehranstalt). 

1. Jahrgang. 
Praktischer Vorunterrichtauf den benachbarten 
Her"- nncl liiittcnwcrken. 

a) Be1~ghaukuudc. l.;eber Lagcrstiitten, Arbeit ~-m Ge
steine, Einbau (Stollen, Schlichte nud Bohrlocher), 
Aushau (Zimmenmg, Ausmauerung, Fütterung), \Vetter-
fiihrung, llelcuchtung, Grubenbrand . . . . .. . . 

h) llero-miinnische Maschinenlehre. Fönlenmg, 
\Vas~erhaltnng, Sehachtanlagen . . . . ..... . 

c) Hüttcnkuncle: a) Allgemeine (l'.:rzc, Hüttcuproccsse, 
Oefeu, llrenumaterialicn, Zuschliige, Abfälle); 

b) spccicllo (Salz, Q.uecksilber, Zink, Arsen, Anti
mon, \Visumth, Cobalt, Nikel, Zinn) 

d) Probirknnde in Verbindung mit quantitMirnr Ana
lyse metallhiiltiger Subst.·mzcn, .Münztechnik . . . . 

e) Baukunst. Land-, Strassen- und "Tasserban. Bau
ordnung, Bauanträge. Uebungen im Entwerfen von 
llauobjccten . . . . . . . . . . 
Praktischer Nachunterricht auf den benach
barten Berg- und Hiittenwcrken. 

II. Jahrgang. 

Praktischer Vorunterricht auf clcn benachbarten 
Eisen- und Metallhüttenwerken. 

a) Bergbau k u u de. l\Iarksche~d~rei. Schürfen. Aufbe-
reitnnn-. Grubenhaushalt. Statistische~ . . . . . . 

b) IIii tt~n k un de. Specielle: Eisen, Blei, Kupfer, Silber, 
Gold. Hiittenhaushalt. Statistisches. Uebungen im Ent
werfen hiittcnrnännischcr Baugegenstiinde . . . . . 

e) Hiittenmänni.sche Maschinenlehre. Gebliise, 
Ventilationsmascbinen, Schlagwerke, \Y alz- und Schnei
dewerke, Hüttenanlagen, :Miinzwesenmaschinen . . . 

d) Grunclriss der Forstkunde ........ . 
e) Berg- und hüttenmännische Geschäfts- und 

Re eh t s kund e. Rechnungswissenschaft. Dienstnormen 
und Formen. Organismus und Wirkungskreis der 
Staatsbehörden. Positive Rechtsbegriffe. Lehre von 
Verträgen und Dienstharkeiten. Wechselrechte, Berg-
recht . . . . . • . . . . · · · · · · · · · 
Praktischer Nachun terrich t auf den ·Hiitten
werken. 

:..;ruud. 
wücb. 

5-

2 8 

4 

3 4 
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Auch im Fachcurse sind die Vorträge iiber die Haupt
wissenschaften aus gleichem Grnnde wie im Vorcurse auf beide 
Jahrgänge glcichmässig vertheilt. Es muss jedoch bei der Lehr
stnnden-Eintheilung darauf gesehen werden, dass jeder Zögling 
alle b er gmän nisc b en oder alle h ii t tc um ä nnis eh en Lehr
gegenstände in einem einzigen Jahrgange zu hören in der 
Lage sei. 

Das Zeichnen bildet auch im Fachcurse keinen selbst
ständigen Unterrichtsgcgensta11d, sondern hat als Mittel zu cliencu, 
rlas Vorgetragene zu venollständigen und bes~er aufzufassen. 

Den Schluss der Vortriige über Bergbau- und Hiitten
k und e bildet Pine kurze Statistik iiber die vorzüglichsten Berg
werks- und Hiittcuanlagen in Europa überhaupt und in der 
österreichischen Monarchie insbesondere. Statistische X otizen 
werden übrigem schon im Verlaufe der Hauptvorträge an schick
lichen Orten eingeschaltet. 

Die Baukunst ist aus dem Grunde unter die Fachwissen
schaften aufgenommen, weil sie mehr zu deren Ergänzung als 
zur Vorbereitung fiir dieselben dient, und weil eine weitere Ver· 
mehruug der Y ortragsgegenstiinde im V orcurse füglich nicht zu-
lässig scheint. (Fortsetzung folgt.) 

Erledigungen. 

Die Bergra tli s- und Sali n en-Bergvcrw al tersstellc 
in B o c h n i a in der VIII. Diiitenclasse, mit dem Gehalte jährt. 
1 :rno tl., Naturalquartier und dem systemisirten Salzbezuge jährt. 
15 Pfund per Familienkopf. 

Gesuche sind unter Nachweisung der bergacademischen 
Studien, der Erfahrungen im Bergbaue, der Kenntniss der ver
schiedenen Manipulations-, Löhnungs- nud Verrecbnungsgeba
rungen, der Gewandtheit im Concepte, dann der Kenntniss cler 
polnischen oder einer andern Rlavischen Sprache, bin n c n drei 
'V o c h e n hei cler Berg- uncl Salinen-Direction in Wieliczka 
einzubringen. 

Die Hüttenmeistcrsstelle bei clem Kupferham
meramte in Xcusohl in der IX. Diiitenclasse, mit clem Ge
Gchalte jährl. 840 fl., einem Holzdeputate von 15 'Vr.-Klaftcm, 
:Katuralquartier und gegen Erlag einer Caution im Gehalts
hetrage. 

Gesuche sind unter Nachweisung der montanistischen Stu
dien, der Ausbildung im Kupferhammer- und \\ralzwcrksbetriebe, 
dann im montanistischen Verrcclmungswesen, sowie der Kennt
niss der deutschen und sla vischen Sprache, b i u n e n vier 
\V o c h e n bei cler Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schem
nitz einzubringen. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Kundmachung. 

Der 'Viener Gemeinclerath hat mit Beschluss vom 12. Sep
tember d. J. die Legung eines Hauptrohres der \Vasserleitung 
iu der Ringstrasse als Bestandtheil des projectirten neuen Röh
rennetzes zum Zwecke der einstweiligen Strassenbespritzung mit 
Donauwasser, sowie die Anlage eines provisorischen \Vasserheb
werkes zu diesem Behufe genehmigt. 

Zur Sicherstellung der hiezu erforderlichen Arbeiten wird 
vom Magistrate cler k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt \Vien 
am 3. November d. J. um 10 Uhr im Bureau des Herrn Magi
stratsrathes Gr oh man n eine öffentliche Offertverhandlung abge
halten werden, und zwar für folgende Leistungen: 

Gegenstand Veraaschlagter 
Kootea-Betrag 

Lieferung v. gusseisernen Wasserleitungsröhren 
Lieferung einer completen Pumpenanlage mit 2 

Locomobileu, sowie der für die Röhrenleitung 
nöthigen Schieber etc. etc. . . . . . 

128.014 fl. ßi kr. 

1ß.178 fl. 40 kr. I 

Sicherstellung der Brunnenmeisterarbeit für llie 
Legung und Herstellungen der Dichtungen 

Veranschlagter 
Kosten-Betrag 

der Wasserleitungsröhren . . . . . . . • 20.520 11. 50 kr, 
Sicherstellung der Erd- und llfaurerarbeit für 

die Herstellung des Röhrengrabens cler neuen 
\Vasserleitung auf der Hingstrasse . . . . S.079 fl. 45 kr. 

Sicherstellung der Ertl- und 
llfaurerarbeiten . . . . für die Herstellung 4.044 fl. 86 kr. 

Sicherstellung des Bedarfes des neuen lllaschi-
an hydraulischem Kalk . nengebäudes am 4i2 fl. iO kr. 

Sicherstellung von Zimmer- rechten Ufer des 
mannsarbeit . Donaucanales beim 1.401 B. 06 kr. 

Sicherstellung von Schiefer- sog. Schanz! 
deckerarbeit . . . . . 453 fl. 58 kr. 

.Jeder Offerent hat seinem Offerte den Betrag von 5°fo der 
zu iibernehmenden Lieferung als Vadium beizulegen, und zwar 
entweder im Baaren ocler in Staatspapieren nach dem Curse des 
der Verhandlung vorhergehenclen Tages berechnet. 

Die Zeichnungen, Kostenüberschläge, Ausmasse, Ausweise 
und Specialbedingnisse können im Bureau der II. Oberingenieurs
Abthoilung für die Wasser-Versorgung von \Vien I. Salzgries 
Nr. n eingesehen werden. 

Der Gemeinderath hat sich jedoch die Genehmigung des 
Ergebnisses der Offertvcrharnllung, sowie clie uneingeschränkte 
\\T ahl über sfüumtliche 0 lferenten vorbehalten. 

Die Lieferung der gusseisernen Wasserleitungsröhren kann 
entweder einem einzigen Ersteher, oder auch mehreren Erste
hern theilweise iibergeben werden. 

[58-liO.J Von dem Magistrate der k. k. Reichs
haupt- und Residenzstadt Wien. 

Wien, am 28. September 1865. 

Neue Auflage! 
In der Manz'schen Gesetzesausgabe ist neu 

erschienen: 
Das allgemeine 

vom 23. Mai 1854 

sammt der Vollzugsvorschrift 
und allen darauf Bezug nehmenden bis Ende August 1865 

erschienenen Verordnungen nnd Erläuterungen. 

1\1 i t e i u e 01 Anhange , enthaltend 

den Amtsunterricht für die k. k. Berghe.uptme.nnschaften vom 
8. Juli 1861. - Die Beschlüsse der Judex-Curie.1-Conferenz in 
Pest, bezüglich des Bergwesens in Ungarn. - Die Vorschriften 
über die Berggerichte. - Die Vorschriften über die Bergbücher. 
-· Die Vorschriften über die Aere.rie.1-Monte.n - Bee.mten und 

Arbeiter. 

Preis hroschirt l fl. 60 kr.. in engl. Leinwand gebunden 2 fl. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung F. Jll&DZ & 
Comp. in Wien, Kohlmarkt Nr. 7, gegenüber der Wall-
nerstrassc. (65-70) 

Diese Zeitschrift er~cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumere.tionspreia 
ist jährlich loco Wien 8 II. ö. W. oder 5 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bnicht über die Erfahrungen im berg- und büttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
samwt Atlas als Gratisb eilage. Inserate fiaden gegen 8 ltr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme •. 

Zuschriften jeder Art können nur fre.nco Rngenommen wercien. 

Dr11clt v. Karl Winternitz 4 Co, in W:en. 
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Die Ausstellung in Paris betreffend. 

\Vir machen unsere Fachgenossen aufmerksam, dass 
der von der französischen Commission für die Ausstellung 
in Paris im Jahre 1867 zur Anmeldung der Ausstellungs
gegenstände gegebene Termin ein sehr kurzer ist, und 
iiberhaupt unwiderruflich auf den 31. Jänner 1866 festge
stellt ist, an welchem Tai;:e di~ sämmtlic·hen Anmeldungen 
in Paris sein miiss<'n. Unser Ccntral-Comitc für die Be
schickung der Ausstellung, dessen Ernennung wir neulich 
bekannt gegehen, hat am 2. November d. J. seine erste 
Sitzung abgehalten, sich förmlich coustituirt und den Be
schluss gefasst, auf die Beschleunigung der Anmeldungen 
nach Thunlichkeit hinzuwirken, um den für die Länder 
unserer l\lonarcLie bestimmten Ausstellungsraum als erfüllt 
anmelden zu können, weil sonst ein Thcil desselben uns 
entzogen und einem audcm Staate zugewiesen W<'rdcn 
würde. "'ir halten daher es für dringend nothwen<lig, d:iss 
man sich möglichst b a 1 d entschliessP, ob man ausstellen 
wolle oder nicht. Coll cctiv-Anmeldnngen von Vereinen, 
ganzen Bergrevieren u. s. w. würden bei dem gestellten kurzen 
Termine den Vortheil gewähren, dass man einen grösseren 
Raum begehren und dabei für etwa doch noch später nach
folgende Anmelder dadurch sorgen könnte, dass man sie 
auch dann noch einschalten würde, während eine ver
s p ä t et e Anmeldung vielleicht in Paris Schwierigkeiten 
finden dürfte. Dabei würde von Seite unserer Commission 
Bedacht genommen werden müssen, auch bei der Collectiv
Ausstellung eines ganzen Bezirkes die einzelnen Aussteller 
gebiihrend hervortreten zu las~en. Durch die von der Grup
pirung, der Londoner Ausstellung ganz abweichende Grup
pirung, welche in Paris beliebt worden ist, werden die Gegen
stände aus gleichem Materiale, die meist bei uns einen Icdu. 
striezweig bilden, in Paris mitunter je nach ihrer Gebrauchs
bestimmung in verschird••ncn Abthcilungen erscheinen 
miissen, wodurch ein und derselbe Aussteller in verschie
denen Classen und selbst in verschiedenen Gruppen er
scheinen kann. Ob nun Einzeln- oder in Coliectiv-Anmel
dungen, wenn Ersteres zu langsam ginge - jedenfalls 
muss die Anm e 1 du n g so beschleunigt werden, dass bis 

längstens 20. Jäner 1 SG6 alle Anmeldungen in Wien sein kön
nen. Es ist aber wünschenswerth, dass sie nicht in Massen auf 
einmal, sondern einzeln, wie sie geschehen, von den Filialen 
dem Central-Comitc bekannt gegeben werden, damit dieses 
sie ordnen und dann nach dem 20. Jänner u n ver w e i 1 t nach 
Paris absenden könne. Eine Aufforderung dieser Art wird auch 
an das zu bildende ungarische Landcs-Comitc und an die 
bei den HandelskHmmern zu begründenden Filial-Comite's 
unverweilt nach der Constituirung abgehen; um aber keine 
Zeit zu verlieren, wachen wir jetzt schon die Industriellen 
unseres Faches aufmerksam, damit sie ihre Vorbereitungen 
zur Anmeldung treffen können, selbst ehe noch j1•ne Filialen 
ins Leben getreten sind. Es handelt sich um rasche Besitz
nahme des uns zugewiesenen Raumes und wir müssen her
vorheben, dass die Franzosen allem Ansclwinc nach sehr 
p ü n c tli c h sein wc·rden und die bei uns oft üblich gewesenen 
Fristerstreckungen unrl Tcrminsverl!ingerungen dort nicht 
zugelassen werden dürfren. 0. H. 

Hüttenmännische Mittheilungen. 

Vorwort der Redaction. 

Bei der in vielen unserer Filchgenossen immer noch 
herrschenden Scheu vor journalistischen Mittheilungen über 
die l\fontanvcrhältnisse ihrer Districte !!eschieht es, dass 
wir Berichte dnrüber oft auf Umwegen erhalten, von denen 
einer der weite~ten wohl jener sein mag, auf welchem uns die 
nachstehenden Bemerkungen iiberdie Nicke 1 gewinnung und 
deren abnorme Zollbehandlung zugekommen ist. Wir erhiel
ten nämlich vor wenigen Wochen ein Schreiben „An die Re
daction der östnreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüt
tenwesen" ddo. St. Louis im Staate l\Iissouri der nordame
rikanischen Uuion, vom 25. August d. J., welches nach
stehende Bemerk1mgen, und ausserdem einige Analysen 
oberungarischer Hüttenproducte enthielt. Weitere Berichte 
über die Methoden der gemachten Analysen, welche der 
Verfasser während eines 3jährigen Aufenthaltes auf der 
Stephans- und Phönixhütte bis zum April d. J. machte -
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ist derselbe später mitzuthcilcn bereit, iusoferne es die 
ob. ungar. Waldbürgerschaft gestattet. 

Wir glauben die erhaltenen transatlantischen Mitthei
lungen über heimische Verhältnisse, so wie sie uns gegeben 
wurden , hier niederlegen zu sollen. Sollten weitere Er
läuterungen oder Ergänzungen von hierorts nöthig befun
den werden, so steht solebeu selbsf\·erständlieh der Raum 
dieser Blätter offen. 0. H. 

Die erhaltenen Mittheilungen sind: 

L 

Ueber Nickel-Gewinnung und Handel in Oesterreich. 

Vor einiger Zeit. brachten Sie Mittheilungen über den 
nassauischen Nickelbcrghau; icb rrlauhe mir Einiges zu 
hemerkl)n, das, \Yenn es auch nicht in dies Pr Form zur Ver· 
öffentlichung gPcignet ist, Sie doch vielleicht bei Gelegen
heit benutzen könncu. 

Die ersten V ersuche, die Nickelerze in Dillenburg zu 
gute zu machen, wnrdcn vom Markscheider Daunenberg in 
Dillenburg auf der dem Oberbcrgrath Haeusler iu Siegen 
gehörenden Jsabellenhüttc (alte Kupferhütte) gemacht 
(1844). Später, da im Hessischen in der Nähe von Gladen
bach dureh Professor Klipstein in Giessrn eine bPdeutende 
Lagerstätte von Nickelerzcn gefuuden worden war, wurden 
die,;e auf der \Visscnbaehcr Hütte zu gute gemacht, und 
ich wurde, eben von Giessen und Freiberg zuriickgekom
mrn, unter der Dircetion von Dannenberg Chemiker auf 
derselben. 

Es gelang mir 1540 für die Zugutemachung der Nickel
erze aufhüttenmänni,;chcm \Vcl!c eine l\lcthodc aufzufinden, 
die heute uoch, nachdem während de1· Zeit mehrere andere 
versucht worden sind, als die praktiscbeste in Gladenbach und 
Kassel angewendet wird. Streitigkeiten, die innerhalb der 
Gewerkschaft entstanden, - es handelte sich darum, ob man 
die Erze mit oder ohne Arsenikzusatz zu gute machen solle-, 
veranlassten mich, durch Professor Plattner in Freiberg an 
Evans und Askin in Birmingham empfohlen, für dieselben 
nach Dobschau in Unirarn zu gehen. Es betrug die Menge 
des 1846 auf zwei Hütten in Dillenburg dargestellten 
Ni1·kcls in verschiedenen l'roducten ca. 200 Ctr., wovon 
der grösste Thcil von hPs~ische11 Erzen herrührte. \Verth ca. 
55.000 fl. In Dobschau 360 Ctr. Nickelerze, 180 Ctr. Cobalt
erze, Werth 110.000 fl. Als ich 1847 nach Dobsehau kam, 
wurden do!t ca. 6000 Ctr. Nickelerze u. Cobalterze erzeugt, 
mit durchsch11ittlich 6 11/ 0 Nickelerze u. 3 Ofo Cobalt.erze. Der 
grösstc Th eil dieser Erze ging nach England. Es waren schon 
vor dieser Zeit in Dobscl1au verschiedene Versuche gemacht 
worden, die Erze dort zu gute zu machen, aber alle waren 
wieder aufgegeben worden. Evans und Askin selbst hatten 
in Zipscn eine Hütte errichtet, um die Erze zu coneentriren, 
gaben sie aber wieder auf und zogen es vor, sie naeb Eng
land zu transportiren und sie dort zu gute zu machen. 
1846 hatte Evans von Professor Scheerer, damals in Chri
stiania, die Gruben von Lillehammer in Norwegen gekauft 
und fing an die Erze derselben nach der bereits von mir in 
J)illenburg erprobten Methode zu gute zu machen. Hier
durch fiel in Dobschau 1848 das% Nickelerze in 10% Erzen 
von 2 fl. auf 1 fl. Conv. Münze. Hierdurch wurden eine 
Menge von Gruben auf reine Nickelerze in Dobsehnu,Rosenau 
und der Bindt bei Jglo eingestellt, die bis jetzt noch nicht 

wieder in Betrieb gesetzt wurden. Diese Gänge haben alle 
nur eine Mächtigkeit von einigen Zollen, sind vielen V cr
werfungen ausgesetzt, enthalten die Nickelerze meist derb und 
die Erze waren früher ihrer Reiuhcit und leichten Zugute· 
m11chung wegen sehr gesucht. Als 1851 auf die Ausfuhr 
der Nickelerze aus Oestcrrcich ein Zoll von 3 fl. per Ctr. 
gelegt wurde, wurde ich von Evans beauftragt, Nickelerze u. 
Cobnlterze in Amerika zu kaufen. Der grösste Th eil der Erze, 
welche gegenwärtig in England zu gute gemacht wird, sind 
amerikanische, dennoch kauft Evans fortwährend Erze in 
Ungarn, weil er dieselben zur Zugutemachung der ameri
kanischen nothwendig hatte. 

1860 ging ich nuch Leogang in Salzburg. Es war da
selbst eine Fabrik zur Zugutemachung der Cobalt.erze u. Ni
ckelerze und Trennung derselben auf nassem \Vege ungelegt 
worden, aber sie konnte nicht bestehen, da die theuren 
Chemik11lien mehr als 20 Meilen zur Axe herbeigeführt 
werden mussten, Holz und Holzkohlen theuer und schwierig 
zu bekommen waren, und die Bevölkerung des Pinzgau's 
wenig geeignet zu diesen Arbeiten ist; die Compagnie ver
nachlässigte aber die Aufschliessung ihres sehr hoffnungs
vollen Bergbaues, indem sie ihre Erze selbst verarbeiten 
wolltP. Nachdem ich 1846 in Dillenburg Neusilber dar
gestellt hatte, kam ein Theil der Wissenbaeher Hütte in 
die Hände des Oberbergraths Schwarzenberg in Kassel, der 
die letzten Operationen dahin verlegte, wo er eine Soda
fabrik und die billigen Kohlen de3 Meissner hatte. Die 
Isabellenhütte stellte jahrelang Nickelerze auf nassem \Vegc 
dar, zieht es aber jetzt vor, ihre Rohproducte zu verkaufen; 
eine zweite scirdcm entstandene Hütte, die jedoch bereits 
wied<'r zu arbeiten aufgehört hat, verkaufte vor zwei Jahren 
ihre Rohprorlucte nach Losoncz in Ungarn, wo damals auch 
Leoganger Erze verarbeitet wurden. Seit April 1862 in 
Diensten der ob. ungar. Waldbürger8chaft, war ich, im Verein 
mit dem ersten Assessor derselben Herrn G. Gotthardt 
und dem Dircctor Ferientschik, bemiiht,dieiirmcrcnCo
balterzc u. Nickelerze von Dobschau auf der waldbürgerlichcn 
Georgshiitte zu verschmelzen, die Speise als Handelspro
duct einzuführen und die Waldbiirgersehaft gleichsam auf die 
Cobalterze-u. Nickelerzegruben auszudehnen. Aber obgleich 
die ob. ungar. W 11ldbürger~chaft in ßpzug auf System und Or
g:rnisation ihres Gleichen sueht und den Cobalterze-und Ki· 
ekelcrzegewerkcn die Georgshiitte gegen einen höchst gerin 
gen Hüttenzins zur Disposition stellte, so wollte die Sache bis 
zu meinem \Veggange in kein rechtes Geleis kommen. Im 
Februar 1865 waren zwar wieder Erze auf der Georgshütte 
verschmolzen worden, aber die Hauptgruben zeigten fort
während Separationsgelüste. Die Zugutcmachung der ärme
ren Erze zu einem ins Ausland verkäuflichen Produete ist 
ge;;enwärtig die Haupt11.ufgabe für den Dob;chaucr Bezirk, 
und die beste Vorbereitung zu einer weiteren Verarbeitung 
in Oesterreich selbst. 

Es wurde vor mehreren Jahren in Losoncz auf die Doh
schauer Erze eine Nickelerzefabrik gegriindet, der die billigen 
Kohlen der Matra zu Gebot stehen, aber sie verarbeitete 
nur sehr wenig Dobschauer Erze, sonderu meist Rohpro
ducte von Dillenburg und Leogang; so werden Nickel
erzeproducte nach Oestcrreich eingeführt, 
während ein Zoll auf die Ausfuhr besteht. 

J. L. Kleinschmidt. 
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Analysen von Phönixhütter Hüttenproducten. 
Rohlech. Februar 1864. 

ohne eingemengte Schlacke 
und Lehmsohle 

mit Schlacke unll 
Lehm. 

Sulf. . 25·49 Sulf . . 24"45 
Cu . 23 0:3 As Cu ... 22·25 
Fe . 50·00 Spur Fe . . . 48·32 
Stb . 1 ·04 Schlacke Stb . 4·00 

Summa 99·5ö 
Schwarzkupfer. Mai 1S64. 

Mittlere Qualität. 
Cu. 93·10 
Stb 2·56 
Fe 3·43 
Co und Ni O· lO 
Sulf . . l ·O-l 

Summa 100 23 
Roh s c h 1 a c k e. 

99·42 

Gefallen l Sli 1 b~i gTo•scm Zusatz 
Si 0 3 . 

von Schwarzknpferschlackc. 

Ca 0. 
~Ig 0 . 
Fe„ 0„ 
Cu-. -

Sulf 
Co. 

. 4i">"20 
6•2'! 
2·40 

42•69 
0·63 
2·6 L 
Spur 

Summa 99·81 
Schwarzkupferschlacke Februar 1864. 

Si 0:1 • • 25·36 
Fe2 0 2 i0·13 
Rtb O·IO 
Ars O· I 0 
CaO O·L5 
Cu . 1 ·013 
Suef l ·55 
~Ig 0 0 20 

Summa 98·65 
Die Schlacke enthält noch Spuren von NickelerZPn und 

Cobalterzen, welche jedoch nur durch Schmelzen derselben 
mit Antimon aufzufinden sind. 

0 b e rl e c h. Februar 1864. 
Sulf 22·25 
Cu 611·110 
Fe 1()"52 
Stb 0·10 
Schlacke 1 •50 

Summa 100·50 
Abzug s k u p f er. Juni 1862. 

a) 
Co . o·soo 
Xi 
Sulf 
Stb 
Cu . 

1 ·200 Fe nicht 
2•391 vorban-

22 ·5 00 den 
i3•053 

Summa 99·944 
b) Dasselbe Abzugskupfer gesplissen, nicht zur Gaare. Juli 16G2. 

Cu 94•4:-J9 Fe nicht 
Stb 4·300 vorhan-
Ni 1 ·433 den 

Summa 99·922 

Abzugskupfer. 

Erhalten durch Verschmelzen ller Abziige von a). August 1 SG2. 

Cu 69·41) 
Co o·s:; Fe nicht 
Ni l ·10 vorhan-
Stb 28•65 den 

Summa 100·00 
Hamrnergaares Kupfer, woriiber geklagt wurde, Jiess sich zu 

Formen schmieden. 
O·l 
()"4 

Xi 
Stb 
Cu 99·5 

Summa l 00·11 

Die hammergaaren Kupfer des ersten Halbjahres 1864 
enthalten alle geringe Mengen von Antimon 0 · L - O· 4 % , 
Nickel stets in Spuren vorhanden; steigt der Nickelhalt 
bis 1/ 10 °fo, so bekommt <las Kupfer unter dem Hammer leicht 
Risse, steigt er bis zu 3/ 10 °~P so zerfällt es kalt unter dem 
Hammer. 

m . 
Analysen von Stephanshütter Hüttenproducten. 

Rohlech. Februar 1864. 
Cu . 22·10 
Sulf 25·80 
Fe . 4i·62 
Stb 3·37 - 3·58 Durchschnitts-
Ag 0·08 probe (2 Lth.) v. l\Ionat 
Schlacke 1 ·40 October 18().l. 

Summa J OIJ•3i 

Rohspeise. Juni 1864. 
Cu . 26·!:13 
Stb ß2·4 J Co und Ni sind beide 
Fe . 9· 11 vorhanden, etwa 0·7% 
Su l ·3i zusammen. 
Ag . 0·20 (6 Lth.) 

Summa 100·02 

Rohsehlacke. Februar 186L 

Si 0 3 
Sulf 
Stb 
Cu 
.F„ 0„ 
c;; 0- . 
Mn 0 
Al2 0 3 

4fi·60 
2·24 
u·sn 
IHO 

42·2 I 
:Vi8 
2·()0 
o·~o 

Summa 99·43 

Rohsehlacke vom April 1863 49·9 % Si 0 3 • lJie 
Schlacke enthielt viele ungelöste Quarzstücke. 

S p eiserücks tan <lsv erl ec h u n gs-S c h w arz k upfer. 
!\Iärz 1864. 

Cu i2·64 
Stb 23·09 
Sulf 0 9fl 
Co 0·10 
Ni ()"10 

Fe 3•08 

Summa 100·00 

* 



Silberhaltendes Schwarzkupfer. 

Mai 1864. October 1864, 
Cu 83·to 86· 5 
Fe 2 80 3· 5 
Stb 13·35 8·46-8·03 
Sulf 1 ·05 1 ·05 
Ag 0·25 0·25 
Co und Ni Spuren Spuren 

Summa 100'55 99·76 

A mal g ama tio n srücks tan d s -S eh w arz k up f er. 
Mai 1864. 

Cu 85•90 Ni Spur. 
Fe 4·20 Co nicht 
Sulf 0 55 vorhan-
Stib 9·35 den 

Summa 1 OO·OO 

Schwarzkupfersehlacke. Juli 1863. 

Si 0 3 • 31 ·70 
Fe2 0

2 
62·3~~ 

Eiseu 3·00 
Cu 0·87 
Sulf . 1 ·23 
Ca 0 . 0-44 
Mn 0 . ()-10 

Summa 99·67 
Fe und Cu siud an S gebunden iu der Schlacke vor

handen. 
Rückstau ds schlacke. 

Schliesslich vom Verschmelzen der Ag freien Schwarzkupfer
rilckstände der Amalgamation. April 1864. 
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( Extractionsahzugsspeiseriickstands· V er lcc hn11gsspeise.) 
\\' eiss 1uit spiegelnden Fliieheu 
Fe 4·511 
Sulf 2·00 
Cu 6·80 
Stb 84·70 
Co 0·60 
Ni 1·40 

Summa 1 OO·OO 
Dasselbe Product erzeugt J u 1 i 1862. 

(Extractionsabzugsspeiserückstauds-V erlechungss peise.) 

Cu 
Fe 
Sulf 
Stb 
Co 
Ni 

Grau, feinkörnig 
13·20 
13·68 

3•33 
67·45 

1 ·00 
1 ·00 

Summa 99•66 
Rohautimou aus Amalgamationsspeiserück· 

ständen. 
(Amalgamationsrückstands-Verlechungsspeisc.) 

Weise mit spiegelnden Flächen 
Stb 85·00 
Cu 10·00 Fe nicht 
Sulf 2·00 vorhau-
Co und Ni 1 '50 deu 

Summa 98·50 
. Dasselbe Product erzeugt 17. Juni 1863. 

(Amalgamationsrückstands-V crlechungsspcise.) 
\Y eiss mit spiegelnden Flächen 

Cu 5'i3 Fe nicht 
Co und Ni 1 ·50 vorhan-
Stb 92·77 deu 

Summa 100·0() 
Hammergaares Rückstandskupfer. 

Si 0 3 • 

Fe2 0 2 
Sulf 
Cu 
Stb 

38·20 
57•60 

1·47 
0·50 
0·30 
t ·34 
0·38 

Aus Schwarzkupfcrrückständen der Amalgamation. März 1-,G~I. 

Ca 0 
MnO 

Summa 99·79 

Abzugsschwarzkupfer aus den Lechen. März 1864. 

Cu 84·52 
Sulf 1 ·06 
Fe t ·58 
Co 0 18 
Ni 0·27 
Stb , 11 ·30 

Summa 98·91 

Abzugsspeise vom 11. Abschnitt. 
Erste Partie, welche zum Extrahiren kam. 

Co 0·74 
Ni l·t 5 
Cu 37'60 
Fe 11~9 
Sulf 3·19 
Stb 45·73 

Summa 100·00 
Hieraus (aus der Abzugsspeise) erzeugtes Rohantimon, 
durch Verlechung der Extractionsrückstände. Februar 1863. 

Cu 9S·99 Gutes 
Stb 1 ·01 Kupfer 
Ni Spur 

Summa IOO·OU 
Hammergaares Abzugskupfer aus deu Lecheu, 

Cu 
Stb 
Ni 

März Hi63. 
98·33 Brauch-

1 ·67 bares 
Kupfer Spur 

Summa 1 oo·oo 
Hammergaares Kupfer. 

Extractionsku11fcr der zweiten Extraction der Abzugsspeisc. 
Jänner 1 Sti3. 

Stb 0·533 Hielt kalt 
Ni . 0·288 nicht unter 
Cu • 99· 1 79 dem Hammer 

Summa t OO·OOO 
Schwarzkupfer. 

Aus den Abzügen dieses Kupfers, Tutenprobe. Jäuuer 1 S63. 
Ni . 2'87 
Stb 4·10 
Cu . 93·03 

Summa 100·00 

J. L. Kleinschmidt. 
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Ueber Reserven beim Metallbergbau. 
Von E. Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer in Nagyag. 

(Schluss)*). 

Banken, welche bei eintretender Zahlungsunfähigkeit 
ausserihren Gründern, auch sonstigen zahlreichen Geschäfts
freunden, die ihnen das vollste Vertrauen entgegenführten, 
den empfindlichsten Schaden zufügen würden, so vorzüg· 
lieh die Versicherungs-Institute, sind durchwegs gehalten, 
Reservefonds in gesetzlich normirter Höhe anzulegen und 
mit Zunahme des Gesehäftsumfauges auch entsprechend zu 
verstärken. 

Nicht selten aber sieht mau die Actionärc ähnlicher 
Institute in wohlerwogenem eigenen Interesse die Reserve
fonds durch freies Uebereinkommen über die gesetzlich be
stimmte Höhe hinaus aus den grösseren Ueberschüssen 
günstiger Jahre in der Absicht vergrössern, um sich unter 
minder günstigen Verhältnissen wenigstens eine normale 
Verzinsung des Anlagecapitales zu sichern. 

Aber auch bei allen sonstigeu, starken Ertragsschwan
kungen ausgesetzten, gesellschaftlichen lndustrie-Untnneh
mungcn sieht wan neuerer Zeit Reservefonde entstehen 
und ihnen besondere Pflege weihen. 

Soll demnach der gesellschaftliche Betrieb des, die 
Reserven in so hohem Masse fordernden Metallbergbaues 
allein am alten Systeme festhalten und in der Reservirung 
eines t o d te n Capitales seine Ertragskräftigung und die 
Sicherung seines Fortbestandes, sowie seiner Entwickelung 
suchen? 

Ich glaube, dass, falls nur eine richtige Gebahrung mit 
den anzulegenden Reservefonds gesetzlich, d. i. unabän
derlich festgestellt wird, den letzteren wesentlicher Vorzug 
vor den Reservebauen sowohl, als insbesondere vor den 
Erzvorräthcn eingeräumt werden muss. 

Diese Fonds-Gebahrung, welche von den Gewerken 
urkundlich nnd unabänderlich**) für sieh und ihre Rechts· 
nachfolger festzustelle11 wäre, ist in naehfolgenden Puncten 
präcisirt: 

1. Die Höhe des Reservefondes wird durch die erfah
rungsmässigen Ertragsschwankungen mit Rücksicht auf den 
in Hinkunft vom Werke für alle Fälle erwarteten .Minimal
ertrag bestimmt. 

Dieser Minimalertrag wird entweder ans der erfah
rungsmässigen, durehschnittlirhcn Ertragsfähigkeit des 
Werkes mit Rücksicht der herrschenden Verhältnisse erho. 
ben, oder nach Umständen durch eingehende Schätzung 

") ln Nr. 45 ist die llcmerkung Schluss folgt" am 
Ende des Artikels durch Versehen ausgeblieben. D. Red. 

**) \\'as ist aber heut zu Tage unabänderlich und für 
alle Rechtsnachfolger feststellbar? wäre man versucht zu 
fragen; \Yas vor nMajoritätsbeschlüssen" sicher'? "' as vor Ge
walt und lintersdildf?, Derselbe ß er g bau, den der Verfasser 
vor Augen hat - Nagyag - besass 1848 eine Art Reservefond 
in den noch unvertheilten Ausbeuten; 1849 war er weg gen om
men, was doch mit Reservebauen nicht so rips-raps geschehen 
könnte. Wir theilen im Wesentlichen die ganz gesunden wirth
schaftlichen A~siehten des Verfassers, die auch viel ZeitgemäsRes 
haben, aber w1r verkennen anderseits nicht die Erfahrung, dass 
n.Fonde"' ganz eigenthiimliche Gefahren haben, sofern sie in 
nb e weg lieh ernu Vermögen bestehen. Ge s etzli ehe .Fixirung 
wird mit Recht verlangt. \Ver fix i rt aber heut zu Ta"'e die Ge
s etz e selbst?'?! - Doch trotz solchen pessimistische~ Anwand
lungen halten wir obiges Thema für sehr geeignet zu weiterem 
Nachdenken. 0. H. 

' des Werkes aus einer angemessenen Verzinsung des so 
bemessenen Aulagecapitales bestimmt. 

2. Der Reservefond besteht aus zwei Theilen: 
a) Der eine Theil desselben ist bis zum Erlöschendes 

Werkes un v e rth eil bar, d. h. er darf nie zur Ergänzung 
von Werkserträgen, sondern einzig und allein in Fällen 
der äusserstPn Noth zum Werksbetriebe verwendet werden. 

Auf diesen Fondtheil nimmt die Werksdirection keinen 
Einfluss, dem Gewerkentage allein steht es zu, iu der 
oben angeführten beschränkten \Veise über denselben zu 
disponiren. 

Seine Höhe muss im Minimum den erfahrungsmässig 
grössten, unmittelbar auf einander erfolgten Werksverlusten 
gleich kommen. 

b) Der zweite Th eil - der Rest - des Reservefon
des ist bestimmt, die etwa vorkomweudeu Ausfälle beim 
Betriebe sogleich zu decken. 

Ueber denselben disponirt unter festgesetzter Con
trole die \Ver k s dir e c t i o n , um momentane Geld verle
genheiten alsogleich beseitigen zu können. 

Ausserdem werden aus diesem zweiten Fondtheil die 
etwa nöthigen Ergänzungen des Werksertrages bis zu 
dessen normirtem Miuimalbetrage und unter der Beschrii.n
kung ad 3, c, entnommen. 

:~. Die B i l dun g des R es er v e f o n des findet 
folgenderweise statt: 

a) Die Capitalisirung der Reservevorräthe an Erz 
oder der Abbau von reservirteu Mitteln hat rein nur z 11 

Gunsten der Reservefonde zu geschehen. 
Es hat sonach im ersten Falle das ganze realisirte 

Capital, im zweiten Falle aber der ganze durch den Abbau 
der Reservemittel erzielte Gewinn ungeschmälert zur Bil
dung d1~s Reservefondes verwendet zu werden, falls bie
durch die Höhe des ganzen Fondes nicht überschritten 
wird, wo dann der Ueberscbuss als ausserordentlieher Er
trag zu vertheilen käme. 

b) Die etwa nothfalleude Weiterbildung oder Wie
derergän«ung des Reservefondes findet aus den Werks· 
überschüssen derart statt , dass im Falle der W erkser
trag den festgesetzten Minimalbetrag nur erreicht oder 
unter demselben verbleibt, au den Reservefond nichts ab
gegeben wird. 

Dagegen werden von dem Superplus des Ertrages in 
günstigeren Jahren entweder für alle Fälle gleich normirtc 
oder aber mit dem Ertrage steig ende Percentsätz ·~ 
an den Reservefond abgeliefert, insolange letzterer nicht 
zur vollen Höhe angewachsen ist. 

c) Bei der Neubildung eines ganz erschöpften Re· 
aervcfondes oder bei dessen erster Anlage, muss nothweu
digerweise der zweite Theil desselben dem ersten vor
angehen. 

Doch dürfen aus demselben insolange keine Ertrag,;
ergänzungen vorgenommen werden, bis er nicht wenigsteu:; 
die für den ersten Fondtheil bestimmte Summe erreicht hat. 

d) Zur Verhütung ä.hniicher Fälle, die den Ge
werken zwar noch vor den Zubussen schützen können, 1L. 
gegen durch das Ausbleiben auch des Minimalerh·ages den
noch hart betreffen, steht es diesen frei, bei voraussichtlich 
eintretenden bedeutenden, aussergewöhnliehen Auslagen, 
z. B. kostspieligen Bauten, Anlagen neuer Unterbaue u. 
dgl., den Reservefond vor üb e r gehend über die gesetz-

' lieb normirte Höhe zu verstärken. 
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Nach Vollendung der betreffenden Arbeiten, kann der 
etwa verbliebene Fonds-Ueberschuss vertheilt werden. 

4. Ist der Reservefond in beiden Theilen zur vollen 
Höhe angewachsen, so ist der Ertrag des Werkes, sei der
selbe auch noch so hoch, voll an die Theilhaber auszufolgen. 

5. Die Art der Nutzbarmachung des Fonds bestimmt 
der Gewerkentag. 

6. Die Fonds-Interessen fliessen dem Werksertrage zu. 

7. Die Gewalt der Werksdirection über den zweiten 
Foodtheil, von dem kleinere Summen auf eine in kürzester 
Frist flüssig zu machende Weise angelegt werden, machen 
die Haltung eines grösseren Baarvorrathcs beim \Verke 
überflüssig. 

Sollte also, wie dies beim Metallbergbau öfters vor
kommt, die Einnahme nicht ganz regelmiissig einfiiessen, 
so wären die augenblicklichen Uebersd1üsse, welche erst 
nach einiger Zeit benöthiget werden, alsogleich dem dispo
niblen Fondtheil einzuverleiben, so dass das haare Geld 
nur die mögl;chst kiirzeste Zeit unbenützt liegen bleibt. 

8. Der Werksbetrieb bleibt insofnne ein ganz unver· 
lindertcr, als nach wie vor jeder Raubbau, d. i. die Vernach
lässigung des Aufschlusses gegenüber dem Abbau, vor
zeitige Gewinnung reicher l\Iittel auf kostspielige Weise 
u. s. w., streng zu vermeiden sein wird. 

Dagegen bleibt aber die absichtliche Anlage von 
Reservebauen, Erzvorräthen oder sonstigen, gleiche Zwecke, 
mit den Reserve fo n den verfolgenden Mitteln untersagt. 

Der Nutzen der Reservefonde gegenüber den älteren 
Reserven beim Metallbergbau liegt klar auf der Hand: er 
erscheint in der Verzinsung eines sonst todt erlie
gende 11, oft sehr bedeutenden Ca pi t a l es. 

Denjenigen, die sich vielleicht vor einigen der vorge
setzten Fondsgebahrungs-Puncte als zu strengen scheuen 
sollten, oder denen die Gewalt der \Verksdirection, wenn 
auch unter selbst normirter Controle 11nstössig erscheinen 
würde*), möge nur noch schliesslich bemerkt werden, da,s 
die Werksdirection gegenwärtig iiber das, wenn auch todte 
Capital freier disponiren kann, und dass letzteres den Ge
werken bei weitem weniger vor den gefürchteten Zubussen 
zu schützPn vermng1 als ein gut verwnlteter Fond, der nicht 
nur dem Werke eine neue, beträchtliche Einnahmsqnelle 
zuführt, sondern auch jene Täuschungen vermeiden lässt, 
zn denen vorzüglich die Anlage von Reservebauen häufig 
Anlass gab, und die wanchem 'V crke bereits verderblich 
wurden. 

Auch der Metallbergbau gehört zujenen Unternehmun 
gen, die neuerer Zeit in Folge der hohen Arbeits- und Be
triebsmaterial-Preise bei gleichbleibender oder selbst sin
kender Verwerthung der gewonnenen Metalle schwere Käm
pfe zn bestehen hat; es ist somit zur Zeit, dass auch er in 
jeder Richtung jene Mittel energisch ergreift, die seine 
Zwecke zu fördern im Stande sind! 

*)Uns nicht; denn die Gefahren einer Abwcichnng von stren
geren Gebahren könnten weit eher von Generalversamm-
1 u n gen herrühren, in denen einzelne Gewerken, Actionäre und 
sonstige Theilhaber, welche nicht anch anfimmcr solche zu blei
ben gedenken, ein Interesse haben könnten, den Gewinn gleich 
und nicht erst in unbestimmter Zukunft zu theilen. Das ist wohl 
nicht in altbergmännischem Geiste, aber keineswegs im \Vider
spruch mit moderner Aetien-Speculation ! Wir werden darüber 
ein anderes l\Ial sprechen. 0. H. 

Notizen. 
Sicherheitsdach bei Förderkörben. Die im .Berggeist• 

1 O. J. 1 ~(\5, pag. :q 1 vorgeschlagene Einrichtung für Förder
körbe (Förclerschalen), um im Falle eines Seilbruches und der 
erfolgten Wirkung der Fangbremse, clie im Korbe Fnhrenclen 
vor jeder Beschädigung durch das spiralförmig uachfällende Brnch
stiick cles Drahtseiles zn schiitzc>n, (iibcr dem Förderkorbe 
einen conischcn Deckc>I anznbringeu) - fordert anf, den Fach
vcrwandten bekannt zu geben, dass bei den Förderkiirben in 
Pi'ilm1m, seit ihrer ersten Eintiihrung ( 185:1) mit Yortheil nach
stehende Vorrichtung in Anwendung steht: Zwei mit dem Korbe 
entsprecheml verbundene Fliigel, ans Bohlen gefertigt, bilden 
vom Schurze abwiirts gegen die SchachtsWsse geneigt , eine 
Art festes Dach, füllen denselben Querschnitt im Fördcrtrnmc 
aus, wie die Sohle des Fiirderkorbes, und sin<l enillich so con
struirt, dass sie nach Bedarf ein- oder ausirehiingt werden 
könucn. August Beer, 

k. k. Professor. 

Dienstordnung des Berg-und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Fortsetzung.) 

§. 10. 
Standeskleid. 

Es wird als wilnschenswerth bezeichnet, dass der Diener des 
llerg- und Hiittenwescns im Dienste, oder wenn er vor seim•n 
Vorgesetzten zu erscheinen hat, in clem in Oesterreich üblichen 
Bergmannskleide, respective im Hiittenrocke erscheine. 

§. 11. 

Recht <ler Bestrafung von Arbeitern. 
Das Aufsichtspersonale ist verpflichtet, alle im §. 3:-1 bis 

J(l aufgeführten Mängel und Ausserachtlassungen der )Iannschaft 
zur Kenntniss des vorgesetzten Betriebsleiters zu bringen, damit 
deren unverweilte Abstellung durch Rügen oder Anwendung· 
von Strafen veranlasst werden kann. 

§. 12. 
Ansehen des Dieners gegenüber den Arbeitern. 

Die Diener haben vollen Anspruch anf eine sokhc He 
handluncrsweise von Seite der Beamten, dass ihr Ansehen liPi 
der Mm~1schaft nie darunter leide, clemnach alle Zurcchtw0i
snncren etc. ohne Beisein von Arbeitern stattfinden sollen. Sie 
hab:n auch ebenso den vollen Ansprnch auf die Bestiitigunp; 
aller ihrer Anonlnnngcn gegeniiber tlcm Arbeiter, wenn dic>sc 
mit den ihnen zur Ausführung iibertragenen Betriebsdispositionen 
im Einklange sind. 

§. 13. 
Recht der Aecordsetzung. 

Dem Diener steht das Recht. der Gedinggabe nnd Gcding:
Abnahme nur über ansilriickliche Ermiichti~·trng, sowie nur unter 
Vorbehalt der nachtriiglichen Bestätigung clnrch den Betriebs-
leiter zu. 

§. 14. 
Verwancltschaftcn des Dieners. 

Jedem einzelnen Diener ist es zur Pflicht gemacht, dem 
\Verlts-Chef ein Verzeichniss alljiihrlich bei der )lannschaftsre
vision vorzulegen, worin die Namen Derjenigen aufgefiihrt siml, 
welche unter ihm stehen nnd in nahem Grade mit ihm verwandt 
sind, als Schwiegervater, Schwiegersöhne, Vater, Bruder, Kinder 
von Geschwistern des Diener9 oder seiner Frau, encllich )lümlel, 
nachdem ein solches Unterordmrngsverhiiltniss dem iihrigen P<'r
sonale anstössig erscheinen muss, nnd strenge zu vermeiden ist. 

(Fortsetznug folgt.) 

A d m. i n i s t r a t i v e s. 
Erkenntniaa. 

(Erhalten 6. No,•ember 1865. 
Nachdem em1ge Gewerken der Zavadkaer ßinclt- Unver

zagt-Gewerkschaft, namentlich pi. t. N. Stiller, Andreas Probst
ner, Peter Nozclroviczky, Guiclo , Hermine, :'.\Ialvine, Arthur, 



Osknr und Ernst, Pryhrnclny, Emma Schlosser geborne Prihraclny, 
Amnnda Rajner gob. Pozevicz, Lonise Mariassy geb. Knbinyi, 
Snmnel Mekzer, Marie Jendr;issik, Johann .Julius ,Juhoss, Franz 
l\latausch, Jacob l\Ielczer, Wilhelm Szoutagh uud Johann Gärt
ner der hieriimtlichen ad manus zugestellten und ausserdem in 
1lem Amtsblatte der Ungarischen Nachrichten, Nr. 147 vom 29. 
Juni 1. J. ver1ilfontlichten Aufforderung, in der vorgezeichneten 
Frist von 90 Tagen nicht nachgekommen sind , und ihre Er
klärung; clariiher, oh sie dem am Gewerkontage vom 29. No
vember \ 8(i~ gefassten Beschlusse , betreffend die Ausseracht
lassung cler heiclen Liingenmasse Hermenegild und ~usanncns
fclcl, beitreten oclcr nicht, nicht cingebrncht haben, werden 
sie als uicsem gewcrkcntiigig gefassten Beschlusse beitreteud 
angesehrn, und wird auf Löschung des unter dem Namen Un
verzagt-Hrrmcncgild am 20. Juni 1845, Z. 5i4/103 verliehenen 
Liingenmasscs und cles unter dem Namen Susanuensfeld am 11. 
August l 'i~5, Z. ~2 l/ß52 verliehenen Längenmasscs hiemit mit 
dem Bemerken erkannt, dass nach eingetretener Rechtskrnft 
rlieses Erkenntuisses. die Löschung dieser beiden Llingenmasse 
vollzogen werden Wll"d. 

Kaschan, am 17. October 1865. 
Von der Zips-lgloer k. k. Berghauptmannschaft_ 

.4Ugemei11e1• l.ehr11lnn r1ir die höheren Jllontn11-Lehrn11-
11tnlte11 CBerga1'ade111ie11) 

im Kaiserthume Oesterreioh. 

(Narh der Revision im Jahre I8G5.) 

(Fortsetzung.) 

§. s. 
Praktische Uebungen im Facheurse. 

Im Fachcurse ist der Uebungs- und Anschauungsunter
richt zweifacher Art, der eine wird in der Anstalt selbst \"or
genommen, und läuft parallel mit den Vorträgen; der andere 
dngcgen findet ansserhalb der Anstalt auf den Berg- und Hiitten
werken der Nachbarschaft statt. 

Letzterer Unterricht fällt in den ersten und letzten Monat 
des Jahrganges; hat aber beide Male eine wesentlich ver3chie
clcne Haltung. 

Der praktische Vorunterricht (im ersten Monate 
eines jeden Schuljahres) bezweckt, den Zöglingen über siimmt
liehe .'.\lanipulationcn, rlie im betreffenden Schuljahre zur Sprache 
kommen sollen, eine möglichst vollstiindige und anschauliche 
1; cbersicht zu verschaffen. Dieser Unten;cht ist vorzugsweise 
demonstrirencl, und wird wesentlic11 unterstiitzt durch Benütznn" 
einer „Encyklopiidie des Berg- und Hiitteuwesens". Mit diese~ 
praktischen Unterrichte werden allerlei kleinere Uebnngen in 
Ycrbinduug gebracht, wie z. B. in der Arbeit aw Gestein, im 
Schlämmen, im Ziehen von Markscheidungszügen, im Hand
anlegen bei hiittenmlinnischen Arbeiten etc. etc. 

Dieses Unterrichtes wegen beginnen die beiden Jahrgänge 
des Fachcurscs schon im .Monate October, und schlicssen mit 
dem Monate Juli. 

Der p rak t is c h e Nach un te rr i eh t (im letzten Monate 
eines jeden Schuljahres) bezweckt dagegen ein eindringliches 
nud ansd1auliches Studium derjenigen Einrichtungen um] Mani
pulationen, iiher welche die Zöglinge ausführliche Vorträge 
hereits gclüirt haben; seine Haltung ist insbesondere eiue ins 
Detail gehende nnd kritisirende. 

Er schliesst mit der Priifung der Zöglinge aus den be
treffenden Fachwissenschaften. 

Der prnktische Vorunterricht dauert 8, längstens 14 Tage; 
der praktische Nachnnterricht dagegen 3, längstens 4 \Vochen. 

Den praktischen Vor- und Nachunterricht leitet persön
lich im 1. Jahrgange der Professor der Bergbaukunde, im II. 
Jahrgange dagegen der Professor der Hüttenkunde. Beide wer
den dabei unterstützt durch ihre Assistenten, und durch den 
etwaigen Professor der speciellen Maschinenlehre sammt Assi
stenten 

U ebrigens werden an den ärarischen 'Verken auch die 
Localbeamten den beiden Professoren einige Aushilfe leisten, 
wenn dies als nothwendig sich herausstellen sollte. Mit den Zög
lingen des II. Jahrganges, welche die Forstkunde hören, werden 
einige Excursionen in die Forste der Umgegend vorgenommen. 
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§. 9. 
Zahl der Unterrichts- und U e b u n g s s tu u den. 
In den beiden übersichtlichen Darstellungen (§§. 5 und i) 

der Lehrgegenstände, welche in den zwei Lehrcursen \"Orkom
men, ist jedem Unterrichtsgegenstande die Zahl der Stunden 
beigefügt, welche darauf wöchentlich verwendet werden sollen. 

~,ür die eigentlichen Vorträge sind täglich in der Regel 
3 aufemander folgende Vormittagsstunden, fiir die U e b u u gen 
dagegen 2 aufeinander folgende Nachmitta.gsstuuden festzu
setzen. 

Eine Ausnahme mag an einem Tage der 'Voche stattfin
den, an dessen Vormittag 4 Uebungsstunden fallen, der Nach
mittag aber frei bleibt. 

Zu jeder Art Uebungen 
Stunden verwendet werden. 

sollen :l a~feinander folgende 
(Fortsetzung folgt.) 

Allgemein.es. 
Verthellung der Holzdeputat-Abgaben an die bei dem Berg-, 

Domii.nen-, Forst- und Salinenwasen bestellten Staatsdiener. 
Giltig filr alle Kronländer. 

Zahl 7.J.1.J.. 

Mit Rücksicht auf die eingeführte ßehandlung des Rech
nnngsschlneses nach dem Solarjahre werden für die Verthei
lung, Abgabe und Verrechnung der Holzdeputate ans den in 
der Verwaltuug des Staates stehenden Forsten an die beim lfrrg-, 
Domänen-, Forst- und Snlinenwcsen bestellten Staatsdiener fol
gende Bestimmungen festgesetzt, welche \" o m 1. Jänner 1 S66 
angefangen in Anwendung zu kommen haben: 

1. V>ie für die V errechnnng, so auch für tl.ie Eintheilung 
der Deputa.tholz-Abgabsperioden hat das So 1 a r ja h r als Basis 
zu gelten. 

2. Als \Vintermonate werden angenommen die .'.\fonat.e 
Jänner, Februar, Miirz, dann Octobcr, November, 
Decemher; als Sommermonate werden angenommen die 
Monate April bis einschliessig September. 

3. Die Sem c s t ra 1-Dcputatholz-Bczngstermine werden auf 
ueu 1. Jänner und 1. Juli gesetzt. 

4. l\lit Rücksicht auf diese Semestraltermine ist die Depu
tatholz-Jahresgebühr für die Abgabsbehandlnng in zwei gleiche 
Hiilften (allfällige Bruchtheile von Klaftern gehörig abgerundet) 
zu theilen. 

5. In allen übrigen Beziehungen bleiben sclb•l\·erständlich 
diP iiber Deputatholz-.A.bgabe bestehenden \' erschriften der V er
ordnung vom 2. Juni 1 %6, Z. 511 Zi (V. BI. Nr. 2\ Seite 159) 
in Kraft, was namentlich iu Betreff der grundsätzlichen Depu
tatholz-E in t h e i 1 u n g mit% für die Winter- und 'IJ fiir die 
Sommermonate in jenen Fällen zu beachten ist, wo etwa ob 
der Localverhältnisse kürzere Abgab s te r min e 1quartalig, mo
natlich) bestehen und auch fernerhin bestehen sollen, die dann 
auf den vorbezeichneten Gnmdlagcn entsprechend geregelt wer
den miissen. 

Im Uebergange von der bisherigen auf die obenbestimmte 
Deputatholz-Abgabe wird für 1 S65 nur noch die für No\•ember 
und Dccember entfallende Deputatquote mit % der Jahresge
bühr zn behandeln sein. 

Wie1:, den 25. October 1~65. 

Kundmachung. 
Erhalten den 6. No,•ember 1 SG5. 

In Folge Erlasses der hohen k. k. Statthalterci als Ober
bergbehörde zu Prag vom 26. October 1'-65, Zahl 53.J.S";, wird 
zur allgemeinen Berathung und Beschlussfassung der zwischen 
der gcgenwiirtigen Gewcrkschaftsdirectiou und dem Bergver
walter Adolf Hellmich bezüglich seiner Dienstentlassung ent
standenen Differenzen und zur griindlichen Untersuchung seiner 
Dienstesentlassungs-Angelegenheit eine Gewerkenversammlung 
bei der Mieser Heichensegen und Frischglück-llleizeche unter 
bergbehörcllicher Iute1Teution auf den 2i. November l'iii5 um 
10 L'hr Vormittags im Orte Schlaggcnwald, Bezirke Ellbogen, im 
Sitznr.gssaale des dortigen Ratlihauses angeordnet und hiezn 
sämmtliche im herghauptmannsehaftlichen Gewerkenbuche vor
geschriebenen Herren Gewerken als: Franz Krehs, Franz rmd 
Johanna Hübner, Karl L'llrieh, Frau .'.\largaretha Wohlrab, Anna 
Drtina geborne Kluekhenu, Anna ßartl, :\laximilian ßalling, 
Rosalia Bilek, Anna Dobrauer, Joscfa Denk, Pauline Herrmanu, 
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Anton Götzl, Josef Götzl, Josef Fischer sen., Josef Fischer j un., 
Anna Fischer, Eugen Kellner, Margaretha Kopp, Barbara \Veiser, 
Johann Körner, Franziska Leibelt, lgnaz Leibelt, Ferdinand 
I.iebscher, Theresia Leibclt, Mies] Anton von Zeileiscn, .Johann 
Loos, Maria ~faycr, Johann Neidhard, Michael Paskuty, Anna 
Putz gcbornc Mayer, Anna Paulus, Johann Peithner von Lich
tenfels, Barbara lfoif, Friederike Preidl, Josef und Magdalena 
Reif, Georg Helm, die Schlaggenwalder Stadtgemeinde, Josef 
Schindler, Anna Krans, Augustin Kraus, Magdalena Kraus, Maria 
Kraus, Ferdinand Funk, Franziska Gassauer, Anna Heif, Thc
resia Reitzncr gchorne }lertl, Franz Xav. Ullmann, Josef \Veiser, 
Helene Tusch von Thal, Franz Sabina, Karoline Tiiubcr, Georg 
Halm, Franziska Scl1iudlcr, Anna Brnucr, Hcrnnann llruner, 
Ossegcr Zcugfahrik, Anna Lutz gebornc 111crtl, Anton Loos, 
1',ranz Loos, Annn Lö\\„, ~lnria Anna Fürgang, Ignatz ~chmicg-er, 
Karl und Joscfa Braun, Karoline Denk, Hosalia Seiler, Aloisia 
Schaller, .Josefa Funk, Maria von Zcilciscn, \V cnzl von Zcilciscn, 
Josef l\1iirtl, Anclreas l\1iirtl, Anna Hiittl, Anna Hahn geborne 
Wirschnitzer, Franz Hiedl, Auua Leibelt, :Maria Schöffe!, An
dreas Mörtl, \Venzl Miirtl, Maria Russ, David Mörtl, Johann 
Karl Mörtel, .Josef Rnppert, Anna \Venzl, Franz \Venzl, Georg 
Wenzl, Anna Reichenbach, Augustin Haas, \Vilhchnine Ha:is, 
Barbara Kiistler, Maria Tiiubcr, Anton Paulus, Augustin Paulus, 
Karl Paulus, Anna Schö1ll, Katharina Kfiz, Theresia März, Franz 
Zaunbauer, .Josef ll:aunbaner, Auna Nciclhanl, Hcl-(ina Gösl, 
Klara Rüdler, Thr.kla Schreyer, Anna Stiiclmer, Anna Pitrof, 
Karl Htöckncr, Anton Pitrof, Theresia Hcif, ,Johann Pitrof, 
Franziska Hichtcr, .Josef Pitrof, Anton Riirller, Lucie Hoppner, 
Johanna Kulm, Viktoria Liischncr, .Josrfa Noiicka, Johann 
Pflanzer, Josrf untl Hosalia l{eif, Franz Putz, Schlaggenwalder 
8t. Anna-HoRpital, Josefa Steidel, Josef 8h'ugcl, Wilhelm Weilof, 
Katharina Weiser, Mathilde Wilhelm, Michael nnd Marg:i.rctha 
IJicrl, Anna Khz, .Josefa Künzler, Maria Neidhard, Josef Wcnzl, 
.Maria lJllri1·h, Franz Josef Strugel, \\'ebC'r Franz, Franz \Vebcr, 
Maria Anna Schmidt, Franz 8töckner, \V enzl lllek, Franz He
rold, Elisabeth \\'inzl, Emanuel \Vinzl, Ignaz \\'im:!, Johaun 
Winzl, Josef \Vinzl, Ludmilla \\'iuzl, Klara Schuh, Elisabeth 
Wekkedin, Franziska Hnhersbergcr, Anna Maier, Maria Heiu
hard, gehorue Sl'hiilfol, Karl Plass, Franz Hcif, Engenie Kellnl'r, 
Adolf Grimm, Maria Maier, Klara Bubrl, Franziska Hojovska 
geborue Fousek, .Josef Fousck, Franz Fousck, Georg Roth, 
.Maria Sd1iilföl vcrchel. Spoth, .Julie Schöffe) verchel. Mor:iwck, 
Fr:tnziska Schiiffcl Vffclwl. :Maier, .J ohanna Schiiffol verehcl 
lfoiter, Emanuel 8chöffel, Bertha 8chiiffel, Hugo Schöffe'!, .Josrf 
Schötfrl, )faria Anna Hiittner, Veronika Sehöffner, .Josef Schöff· 
ncr, Anna 8tcinfcld, Anna Ullrich, Leopold Hüttner, Franziska 
Schütz, Alois Neidharrlt, Anton Pleyer, Anna (fahriel, Eduard 
Plcyn, Anna Kraut, Franziska Müller, Franz Klistier, Georg 
Köstlcr, \Yenzl Stieglitz, Josef Rcichclt, Ignaz Schmiegcr, 'l'hc
rcsia 8cbmieger, Katharina Steinbach, Johann Georg Hchmie<lt, 
Johauu Hapt. I'iischl, Franziska Tiiuher, Anna Hiessler, Josef 
füessler, Elisabeth Riessler, .Josef Pokorny, l\IDr. Christian Ale
man urnl Arnalia Aleman, )fagrlalcna Kluckhenn, Leopnlrline 
Ullmmm, Amalia Cllmaun, Joscfa Adam, Antonia Crch, Oskar 
und K:irl Kiiller, Theresia Enl-(elmann, Andreas Nei<lhart, Johann 
Becher, Anna Martt>rrr, Alois Neidhart, \Vilhelm und Barbara 
Ncidhart, .Josef Heck, Anua Rchmieger vrrehcl. Hiessberger, 
Barbara Schmieger, Klara 8chmieger, Adolf Schmicger, Franz 
Schmieger, )laria Scluuicger, Hermine Schmicger, Auton Schmie-

ger, Alfred Schmieger, Heinrich Schmieger, Wilhelm Schmieger, 
Josef Mayer und Sohn cles Herrn Karl Mayer, Maria Kral, 
Karoline Täuber, Maria Philipp, Eduard Janota, Anna Paulus, 
Anna Stengel verehel. Zoclet, Magdalena Stengl, Maria Stengl, 
Josef Stengl junior, Josef Zaunbauer, Moritz und Barbara Agler, 
lgnaz Karl Ruppert, Barbara Halm verehel. Reinwart, Karoline 
Hahn, Andreas Hahn, Margaretha Hahn, Karl Heutcr, Anton 
Steinbach, Bertha und Anna Gröger, Adolf und Antonia Grtiger, 
Apolonia Grüger, Josefine Kuntzler, Elisc \\'ekkerlin, l\laria 
Neidhart, .Josef Schindler, zum Erscheinen in Person ocler durch 
einen rcchtsgiltig Bevollmächtigten gegen dem vorge!a1len, dass 
die nicht Vertretenen den gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
l\lchrheit cler Gegc>nwiirtigrn als bestimr.icncl hetrachtct werden. 

Als V erh;mdlungsgel-(cnstiinrle werrlen fern<'r uoch bezeichnet: 
:l. Die neue \Yahl rlcs Directors und der Vcrwaltungs

räthe. 
3. ßerntlnmg und Schlussfassung iibcr alle iihrigeu Ge

werksverhiiltnisse. 
Pilsen, 30. October 1S65. 

Von der k. k. B1'rghauptm:mnschaft. 

ANKÜNDIGUNG. 
Töbingen. Im Verlage der H. Laupp'schen ßneh

handlung (Laupp & Sicbcek) ist soeben erschienen: 

(il) Handbuclt 
der 

Petrefaetenkunde 
von 

Fr. Aug. Quenstedt, 
Professor in Tübingen. 

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Mit in Jen Text eingcdrucktcn Ilolz:-1chnilten und einem Atlas vou circa 

70 Tnfcln. 

Erste Lieferung. 
Bogen 1-20, Tafel 1-H nebst Erkliirung. - Lex. !;. brusch. 

Subscriptionspreis 2 Thlr. :W 8gr. = 4 fl. 5-! kr. 

Schon rlcr erste Einblick in diese 2. Auflage wird zei
gen, dass hier nicht blos eine neue Auflage im gewöhnlichen 
Sinne, sondern ein nach allen 81,iten neu erwogen<'s und mit 
den Entdcl'kungen miiglichst Schritt halteudes Handbuch ge
liefert winl. Auch <lie Ausstattung ist wesentlich verlJf'ssert, 
nnd nicht nur die Zahl der Tafeln vermehrt, sonclern auch die 
bequemere \Veise der Holzschnitte eingeführt worrlcn. 

Diese :!. Auflage wird in :l Ahtheilungcn erscheinen u111l 
bis Ostern niichstcn Jahres vollendet sein. 

Der Subscriptionspreis einr.r solchen LiPfernng ist 2 Thlr. 
20 Ngr = 4 fl. 5-! kr. ii. \\'. Nach Erscheinen rlcs Ganzen 
tritt ein erhöhter Ladenpreis ein. 

Mit der heutigen Nummer wird für die Jahres-Pränumeranten unserer Zeitschrift das rnn Seite des 
hohen k. k. Finanzministeriums bestimmte Beilageheft „Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen 
Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen" Jahrgang 18U (zusammen~estellt unter Leitung des Herrn 
linisterialrathes Ritter von Ritt in ge r) snmmt dem dazu gehörigen Atlas rnn Zeichnungen ausgegeben , wird 
Jedoch seines grossen tmfanges wegen den k. k. Behörden ämtlich, und jenen Abnehmern, die die Zeitschrift mit 
der Post erhalten, in einem separaten Packet verpackt zugestellt werden. 

Diese Zeitschrift er,ciieint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Priinumerationspreis 
i~tjährlieh loco Wien b ß. ö. W. oder 5 Tblr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die J11hresabonneuten 
nhalten einen offieiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-. Bau- uud Aufbereitungswesen 
samint Atlas als Gratisbeilage. Inoerate finden gegen b kr. ö. W. oder ]1/2 Ngr. <lie gespaltene .:-lonpareillezeile Anfmlhme, 

Zuschriften jeder Art können nur franco nugenommeu wer<len. 

Druck v. Karl Winternitz .\ Co. lB w:en. 
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Ein Wunsch in Betreff des Bessemerns, mit 
besonderer Rücksicht auf die in Oesterreich 

darüber gemachten Erfahrungen. 
Vom Redactcur. 

Die gediegene Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und 
Salinenwesen in dem preussischen Staate bringt XIII. Band 
2. Heft S. 9 der Literatur-Abtheilung auch eine kurze An
zeige meiner unter dem Titel:" Das Bes s em e rn in 0 es ter
r e ic hu im Juni d. J. bei F. Manz in Wien erschienenen 
Zusammenstellung der in dieser Zeitschrift bis Mai d. J. 
enthalteut>n wichtigeren Abhandlungen uud Berichte über 
das Bessemern. Der Referent erklärt die Nutzbarmachung 
der zerstreuten Artikel für einen grossen LPsekreis, welche 
durch obige Schrift bezweckt wurde, für dankcnswerth und 
hebt auch die Correctheit derselben anerkennend hervor. 
Er fügt aber hinzu: .Dagegen theilt sie einen f;rossen Man
gel mit jeder Zusammensetzung, die nicht von einem Fach
manne gemacht ist: sie übt nicht Kritik. Der Leser findet 
daher oft widersprechende Angaben in den sich folgenden 
Aufsätzen, ohne eine Erklärung für diese Abweichungen 
zu erhalten. Eine eiufache Anmerkung von fachkundiger 
Hand hätte aber diese Erläuterung geben können, und un
serer Ansicht nach wäre dadurch der Nutzen des Werkes 
ein unverhältnissmässig grösserer gewordeu. Die historische 
Einleitung ergänzt diese Lücke noch nicht, denn die tech
nische Entwicklung des Processes lässt sich daraus nur sehr 
oberflächlich erkennen - man denke z. B. nur an den un
beachtet gelassenen und doch so wichtigen Einfluss, den 
die Anwendung des Spiegeleisens als kohlenden Zusat~es für 
das Bessemern gehabt hatu. 

'Veit entfernt, dieser Besprechung eines empfundenen 
Mangels eine Antikritik entgegenzustellen, spreche ich im 
Gegentheil meine Zustimmung zu den von dem preus
sisrhen Berichterstatter gemachten ßemerkuugen hier un
umwunden aus. Ganz gewiss ist der Abgang von kriti-
8chen Zusätzen ein Mangel jener Broschüre, wenn auch 
vielleicht kein nFehleru derselben, da es eher als verfehlt 
anzusehen wäre, wenn jener von mir ausgegangenen 
Schrift eine Kritik von Einrichtungeu und metallurgischen 

Processen hätte beigefügt werden wollen, ehe selbst einem 
„ Fachmann'\') u noch ein festes U rtheil sich zu bilden mög
lich gewesen. Gerade um eine solche von verschie
denen Seiten hervorzurufen und zu erleichtern, 
habe ich jene Zusammenstellung der wichtigeren Publicatio
nen über das Bes~emern für Oesterreich und in Oesterreich 
unternommen, und hoffte von dersclbeu, dass sie den mit 
dem neuen Verfahren auch praktisch vertraut gewordenen 
Fachgenossen durch das bequeme Ne b e nein an der 
der wichtigeren Ansichten und Berichte Veranlassung zu 
kritischer Beleuchtung und Ergänzung geben werde. Nun 
ist nahezu ein halbes Jahr nach dem Erscheinen jener 
Broschüre verflossen, während welcher Zeit auch der prak· 
tische Betrieb auf den bis nun bestehenden Bessemerhütten 
neue Fortschritte und Erfahrungen aufzuweisen hat. Ich 
glaube daher, dass ein räsonnirender kritischer Abschluss -
mindestens der Anfangsperiode dieses Verfahrens in Ocster
reich, der S. 16 der Broschüre noch als verfrüht bezeichnet 
wurde, jetzt schon gemacht werden könnte, und schliesse 

·~) Eben weil ich mich als solchen, wenigstens für das 
Eiscnhiittcuwesen, welches ich praktisch nicht betrieben habe, 
keineswegs betrachten kann, habe ich gcrc<"htes Bedenken ge
tragen, jene vorbereitende Schrift schon mit kritischen Noten 
zu begleiten, die allerdings z. B. aus der Feder eines "Tunner" auch 
damals schon von Gewicht gewesen wiiren ! \Vas aber die Bezeich
nung als Fachmann im weiteren Sinne bPtrifft, so hin 
ich keineswegs gewillt, darauf für meine PPrson Verzicht zu 
leisten. Man hält mich mitunter in Deutschland, wo ich vor
wiegend als · ß er gj ur i s t bekannt bin, eben nur für einen 
Solchen, oder allenfalls für einen Bergmann von der F c der, 
weil dort minder als unter meinen Landsleuten bekannt ist, 
dass ich mich im praktischen Bergbau vielfach direct bethciligt, 
und die vollständige theoretische Ausbildung dazu mir au 
der Bergacademie erworben habe. Die Frage, ob ich Jurist 
oder ß er g man n sei, ist mir im letzten Sommer bei der V er· 
sammlnug zu \Vitteu in \Y c~tphalen Anfangs selbst gestellt 
worden. Ich ~chmcichle mir, dass nach drrselben meine ver
ehrten Fachgenossen vom Rhein und von der Ruhr meine Ver
sicherung, <lass ich Beides sei, nicht mehr bezweifelt haben 
dürften Zur Berichtigung einer mir bekannten Meinung über 
die Richtung meines Strebens scheint mir diese Bemerkung 
vielleicht nicht ganz iiberflüssig, und ich wiederhole aber, dass 
ich in Bezug auf das praktische Eisenhüttenwesen die Fach
mannschaft im engeren Sinne keineswegs beanspruche. 



mich dem Wunsche meines Recensenten nach kritischen 
Bemerkungen zum Inhalte jener Zusammenstellung nicht 
nur vollkommen an, sondern fordere hiemit direct 
da z u auf. Insbesondere scheinen folgende Fragen zu 
einer solchen Erörterung zunächst sich zu eignen: W e 1 c h e 
Gattirung von Erzen gibt ein für den Besse
rn e r p r o c e s s t a u g 1 i c h e s R o h e i s e n? Da bei uns 
nicht auf allen Bessemerhütten die gleichen Erzqualitäten 
für den Hochofen zur Verfügung stehen, würden Erfahrun· 
gen über diesen Punct schon einige Wichtigkeit haben. 
Man käme dadurch unfehlbar auf die nothwendige Analyse 
der Erze selbst und den dadurch bedingten Hochofengang; 
ja auch die in der preussischen Zeitschrift so sehr vermisste 
Auskunft über den Ei n fl u s s des Spie g e 1 eisen zu 
s atze s au f das B es s cm er n würde sich zum Theil 
aus dieser Vorfrage lösen lassen, weil je nach der Beschaf
fenheit des Hochofensproductcs ein solcher Zusatz nützlich 
oder sogar - überflüssig sein kann. 

Ebenso ist eine Erörterung zu wünschen, inwieferne 
sich der vorgeschlagene Zusatz von ß 1eig1 ä t t e bewährt 
hat'( - Die V e r g 1 e i c h u n g d e s s c h w e d i s c h e n 
mit dem englischen 0 fen,- die mechanischen 
Vorrichtungen des Gebläses, der Windfüh
rung, der Bewegung beim Heben der Guss~ 
k e s s e 1, D r e h e n d e r Re t orte, Ei n g i c s s e n, sind 
auf den Gang des Processes und auf das Ausbringen nicht 
ohne Einfluss. Auch da gäbe es ein Feld für kritische 
Erörterungen. Ueberhaupt ist es nöthig, alle jene Puncte, 
welche in den anfänglichen auswärtigen Berichten nicht 
ganz mit den eigenen Erfahrungen übereinstimmen, zu be
leuchten und die Ursachen dieser Differenz zu erforschen. 
Ebenso wäre ein V erglcich der eigenen E r fahr u n g e n im 
Beginne mit denen der späteren Perioden von ho
hem Interesse, weil der Weg der allmäligen Vervollkommnung 
in der Manipulation lehrreicher ist, als die präciseste theore· · 
tische Anleitung. Nicht Dlinder wichtig sind die Proben der 
Eigenschaften des gewonnenen Bessemermetalles, dessen 
Verarbeitung, und was man dabei erfahren hat u. s. w. 

Indern ich nur beispielsweise einige dieser wünschens· 
werthcn Themata aufführe, lade ich wiederholt zur Bespre
chung derselben ein, wozu eben die Zusammenstellung in 
meiner Broschüre das bequeme zurechtgelegte Material 
und den Leitfaden bat bieten wollen. 0. H. 

Salinenbetrieb zu Hallein in chemischer 
Beziehung. 

Von Herrn Anton Hofinek, k. k. Bergwesens-Exspectant. 

(Fortsetzung.) 

Die Soolen. 
Die Soolen, welche in der Nähe von Hallein am 

Dürrenberge auf gleiche Weise wie an den anderen Salinen 
des Salzkammergutes zu Ischl, Aussee und Hallstatt durch 
Auslaugung des Haselgebirges, deren praktische Ausfüh
rung und theoretische Beleuchtung in den Abhandlungen von 
Franz Ritt. v. S c h w in d, Albert Mille r und Marcus Vin· 
cenz Li pol d ausführlich behandeltist, gewonnen wird, wird 
durch längere Zeit in bereits ausgelaugten Kammern des 
Salzgebirges stehen gelassen. Es findet hiebei eine Aus
scheidung der allenfalls mechanisch beigemengten erdigen 
Theile statt, sowie sich auch manche chemisch gebunden 

vorhandene Stoffe durch wechselweise Umsetzung zu schwer 
löslichen Salzen absetzen. Die Soolen werden dann in 
hölzernen Rinnen zur Sudhütte geleitet und hier in hiezu 
bestimmten Reservoirs bis zur Versiedung aufbewahrt. 

Der Analyse wurden die folgenden Soolen, welche 
aus verschiedenen Werken des Bergbaues stammen, unter
zogen, und es finden sich die Resultate in den nachstehen· 
den Tabellen übersichtlich gruppirt: 

1. Soole aus dem Werke Johann Ernst, 9 Jahre 
39 Wochen alt. 

2. „ „ Mühlhauser, 1 Jahr 37 

3. n 

4. ~ Tl 

5. Tl Tl 

(.i. Tl 

i. Tl " 
!,. „ ,, 

" 

" 

n 

n 

„ 

Wochen alt. 
n Hinterscng , 8 Jahr 10 

Wochen alt. 
n Platz, 11 Jahr 35 Wo

chen alt. 
n Maximilian, S Jahr 19 

Wochen alt. 
Gremberger, 8 Jahr 9 
Vv ochen alt. 

„ Schneeweis, 2 Jahr 13 
Wochen alt, 

n Maria Empfängniss, 18 
Wochen alt. 

Die Soolcn 1 und 8 sind Sumpfsoolen, 3 bis incl. 6 
ebenfalls Sumpfsoolen, jedoch aus Werken, die gegenwärtig 
nicht in Wässerung und Abgabe stehen. 

Was das Verfahren anbelangt, welches bei der Zer
legung der Soolcn diente, so ist es in Kürze folgendes: 

Nach vorausgegangener qualitativer Bestimmung der 
einzelnen Bestandtheile, die ausser den in den betreffenden 
Rubriken angeführten Säuren und Basen noch in Kiesel
säure, Thonerde und Eisenoxyd und Brom, jedoch in un
wägbaren Mengen in jeder Soole bestehen, wurden zur 
Bestimmung von Chlor, Schwefelsäure, KRlk und Magnesia 
die entsprechenden Quantitäten Flüssigkeit einzeln gewo
gen. Nach vorausgegangener Verdünnung der Soole mit 
Wasser und Ansäuerung mit Salpetersäure wurde das Chlor 
mit einer Lösung von salpetereaurem Silberoxyd als Chlor
silber gefällt, die in den Soolen zugegen gewesene Schwe
felsäure nach Ansäuerung mit Salzsäure durch Chlor-Baryum 
als schwefelsaurer Baryt, der Kalk mit oxalsaurem Am
moniak aus der mit Salmiak versetzten Lösung präcipitirt 
und die Magnesia lils pyrophosphorsaure gewogen. Zur 
Bestimmung der Alkalien wurde das von der Schwefelsäure
Bestimmung herrührende Filtrat zur Fällung der darin 
enthaltenen alkalischen Erden und des überschüssig vor
handenen Baryts mit einem Ueberschusse von kohlensau
rem Ammoniak versetzt, die Flüssigkeit vom entstandenen 
Niederschlage abfiltrirt, das Filtrat unter den nöthigen Vor
sichtsmassregeln zur Trockene eingedampft, der erhaltene 
Rückstand im Platintiegel unter Zugabe von einem Stück
chen kohlensaurem Ammoniak geglüht, die geglühte Masse 
in Wasser aufgelöst, die Lösung abfiltrirt und wieder zur 
Trockene eingedampft. Zu Ende der Abdampfung wurde 
der Rückstand von Zeit zu Zeit mit etwas Salzsäure be
tropft und schliesslich bei 100 O C getrocknet. 

Die vollkommen trockene Masse wurde hierauf zur 
Bestimmung der Summe des Chlornatriums und Chlorkaliums 
abgewogen, die abgewogene Menge der Chlorkalien mit 
einer neutralen Lösung von Platinchlorid im Ueberschusse 
versetzt und bei einer 750 C. nicht übersteigenden Tempe-
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ratur zur Trockene eingedampft, der Rückstand mit einem 
Gemische von Weingeist und Wasser aufgelöst, der übrig 
gebliebene Niederschlag v. Kaliumplatinchlorid auf ein gewo
genes Filter gebracht, mit Weingeist ?'e"'..as~hen. heil O? 0 ge
trocknet, hieraufgewogeu u. daraus die Kahmeuge bestimmt. 

Aus der Differenz des Chlorkaliums und des Chlor
natriums ergab sich die in der Soole vorhandene Menge 
von Chloruatrium. 

Das specifische Gewicht wurde durch wiederholte 
directe Wägung gleicher Volumiua Soole uud Wasser im 
Pierometer bei einer Temperatur vou + 15 ° R bestimmt. 

11\2\3\4\5\6\7 ~ 
~~~~~='=~=':=~".===, 
Specifiscbes Ge- 1 

wicht .....•. 1·2127 1"2123 1·2205 1·2124 1·2000 1'2089 1·2125 1'2012 
Gewicht eines Cu-
bikfues Soole in 1 
Pfunden . . . . . 68'ö96 tl8"374 6S"836 68'379 68•188 68'182 •i8'385 67'748 

Gebalt an fixen 
Bcetandtbeilen in 1 

100 Tbcilen der 1
2
.,,„,

7 Soolc . . . . . . • 26'92 26·HI 27·59 26'1l5 2ti'-i:l 26·77 21;·,-,7 - o 

Ein Cubikf. Soole 1 
hat demnach fixe 
Bcetaudlheile in _ , __ 
Pfunden. . . . . . 1s·u2 1s·399 1s·99211s·360 1:;·022 1s·252 1w110111·~26 

Die empirischen Resultate der AnRlyse waren für 
100 Theile der Soole folgende: 

Bestandtheile : j 1 [ 2 [ 3 j 4 5 6 i 8 

Schwefelsäure 1 l '20 1 ·00 l ·H O·bo 0·;9 O·ti~ l ·09 0·59 
Chlor . 15·06 15"25 15·26 15·51 J5·J3 15·65 15·0i 15.JO 
Kalk . o·o7 o·o9 o 06 u·o9 0·10 0·10 0·01 0·13 
Magnesia. o·47 o·33 o·nu 0·53 0·48 0·32 0·41 0·18 
Kali 0·43 0·37 0·52 ü·24 0·36 0·15 0·37 0·16 
Natron 12·99 13·23 J3·11 13'07 12·i2113·43 13·u2 13·11 
Wassar .. 73·08 73·09 72.41 73•!5 73·57 73·23 i3·43 74·13 

Da es an festeu Anhaltspuncten zur Beurthcilung der 
W echselzersetzuug fehlt, welche beim Auflösen der verschie
denen Salze überhaupt stattfindet, und da die Bestandtbeile 
iu den Salzlösungeu bei verschiedenen Temperaturen auf 
verschiedene Weise sich ordnrn, so ist es einleuchtend, 
dass man nicht im Stande ist anzugeben, welche Salze wirk
lich iu den Soolen vorhanden sind. 

Die Berechnung der Zusammeusetzuug der einzelnen 
Salze wurde im Nachfolgenden derart durchgeführt, dass 
die stärkste Säure mit der stärksten Base unter weiterer 
Voraussetzung, dass der Kalk in den Soolen als schwefel
saurer vorhanden ist, verbuudeu gedacht wird. 

In 1 O O Theilen der Soole ist demnach: 

1 1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 1 5 
1 

6 1 j i 'l 
' 

1 1 1 

Schwefelsau- : 
rer Kalk 0·17 0·22 o·14 0·22 0•24 ll-24 0·171 0·31 

Schwefelsau-
u·6-s[ 0·30 re~ Kali. 0 79 0·68 0·96 o-.u 0•66 0·27 

Schwefelsau-
res Natron J ·31 0·99 1 63 0·83 0·62 O·c;; 1·191 0•48 

Chlonnagne-
1-42 1'27 l ·15 0·;9 0·991 0•43 sium 1·11 0·79 

Chlomatrium 23·45 24·16 23·40 23'99 23·51 24·s1 23·61 24•35 
Summe (fixer 

Rückstand) 26•83 26·84 27-55 26·75 26·18 26'78 26·64 25-s; 
Durch Ab-

dampfen ge-
fundener 
Rückstand 26·92 26•91 27'59 26·85 26·43 26-77 26-5i 25•fij 

Summe der 
schwefel-

!•4911·52 1•09 sauren Salze 2·27 l ·89 2·i3 1·18 2·04 
Swume der 

25·60 24•60 24•78 Haloide. 24•56 24•95 24•82 25·26124·66 
Summe der 

1 ·97 3·03 1·52 Nebensalze 3·3s 2·68 4-15 2•i61 2·6i 

Es enthalten somit 100 Th eile des fixen Rückstandes: 

! 1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 1 ti 1 7 
1 

8 

Schwefolsanren 
Kalk .•...••• 0'63 o·s2 0·51 0•82 0·92 0•90 0'64 1·20 

Scb.wefeleaures 
Kali .••... •. 2·94 2·53 HS 1'64 2•52 1 ·01 2·55 1'16 

Schwefelsanres 
Natron 4·88 3·G9 5·92 3·10 2•37 2·50 4•47 1·85 

Chlormngnesium 4•14 2·94 5•15 4·75 4•39 2·95 3'72 1°66 
Chlornatrinm ... 87·41 90·02 84•94 s9·cm 89'80 \12·64 88°62 94·13 

8nmme . ...•.. 100·00

1

100·00j10u·oo1100·00) 100·001100·00l1oo·ooroo·oo 
Summe der Neben-

12·59 9·98 1s·oG 10·31 10·20 7·35 n·:lb 5·87 salze ....... 
\Verdeu nun aus den beiden erst vorausgegangenen 

Tabellen die erhaltenen Resultate derart gruppirt, dass sie 
iu aufsteigender Reihe nach ihrem specifisehen Gewichte 
aufgeführt erscheinen, so erhalten wir folgendes Bild der 
Zusammensetzung in 100 Tb eilen der Soolen: 

~" 1 
c" / "" Summe der 

~15 " Spec. 5 „ „ 00 "'- och•••· 1 " 1 Ne-Soole aus deDI Werte: Ge- c „ z "~ c 
1 

·-.>: fel- d::-;:: hen-wicht :z: z ~ ... " Huren. = ·o Hl-
:;.) ' "' <.: Salee - zc 

~laria-Ewpfäng-
niss, lS ,V. alt. 1'2012 0·31 0•3t• 0·48 0·43 24·35 25·87 1"09 24'78 1'52 

Gremhcrger, 8 J. 
0·24 0·27 0'67 0•7'J 24'81 26·78 1 ·18 25•60 1•97 !l Wochen alt. 1·2089 

Maximilian, b J. 
l!l Wochen all . 1.2090 0·24 0·6tl 0'62 1"15 23'51 26'18 !•52 24"liß 2'67 

Mühlllauser, 1 J. 
:i7 Wochen alt 1·212:i 0·22 U·68 0·99 

Flatz, 11 Jahre 35 
11·7~ 24•16 26"84 l ·89 2t'9.'i 2°68 

Woobcn alt. l '2124 0·22 0·44 0•83 
Schnceweis, 2 J. 

1·27 23•!)!l 2G·75 1°49 25"26 2•7G 

0·11 ~-68 1·19 0•99 23·61 26'64 2·04 24·Gu 3°03 13 W, alt. 1 ·2125 
Jobann - Ernst, !) 

Jahre 3!1 W. alt 1 ·2127 0·17 0·79 l '31 1•11 23't5 26·83 2·27 2t·5G 3•38 
Hinterseng, 8 J. 

10 W. alt ... l '2205 0·14 0•96 l 'G3 ! •42 23°40 27•55 2·73 24'82 4'15 

Es ist darnus zu ersehen, dass die Soolen einen Ge
halt au fixem Rückstand besitzen, der dem Gehalte an Chlor
uatrium einer gesättigten reinen Kochsalzlösung, welche in 
100 Theileu 26·4 78 Theile Kochsalz enthält und ein spe
cifisches Gewicht von 1 ·2000 besitzt, nahezu gleichkommt, 
iu den meisten Fällen sogar überschreitet. Die Grösse des 
specifischen Gewichtes ist auch durchgehends eine höhere 
als die einer gesättigten reinen Kochsalzlauge, da ja das 
Vorhandenseiu von verschiedeuen Nebensalzen in den ihre 
Löslichkeitscapacität für Chlornatrium nahe erreichenden 
Soolen nothweodiger Weise eine Influenz ausüben muss. 
Und in der Tbat siebt man auch bei dem nicht sehr vari
irenden Gehalte an Chlornatrium die Summe der Neben
salze mit der Grösse des speeifischen Gewichtes im Allge
meinen zunehmen. Es ist dies eine Thatsache, die es mög
lich macht, aus einer genau durchgeführten Bestimmung 
des specifiscben Gewichtes neben der Siedewürdigkeit der 
Soole auch auf die grössere oder geringere Menge von Ne
bensalzen einigermasseu schliessen zu können. 

Wir sehen aber auch, dass die junge Soole aus dem 
Werke nMariaEmpfängnissu im Vergleiche zu den übrigen 
längere Zeit abgestandenen Soolen die geringste Menge 
accessoriscber Salze besitzt und dass in dieser jungen 
Soole die Menge des schwefelsauren Kalkes die grösste ist, 
während dagegen die übrigen Nebensalze in geringerem 
Masse vorhanden sind. Es ist daher die Verschiedenheit 
der chemischen Zusammensetzung der jungen Soolen ge
genüber jener der älteren, nebst der Ausscheidung gewisser 
Salze auch in einer chemischen Umsetzung der Bestand
theile, welche mit der Zeit und bei verschiedenen Tempe
raturen stattfindet, zu suchen, da ja bei einer einfachen, 
durch blosse Verdunstung des Wassers herbeigeführten 
Absetzung gewisser Salze weder der Chlornatriumgehalt 
der Soole verringert, noch der der Nebensalze vergrössert 

* 
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werden könnte. Zudem kommt noch zu berücksichtigen, 
dass ausser dem Chlormagnesium, Chlornatrium das leicht
löslichste Salz der Soole ist. 

Es lässt sich aber auch annehmen, dass diese Verbin· 
dungen als verschiedene Doppelsalze in den Soolen vor
handen sind und dass durch Zerlegung, Wechselzersetzung 
und Bildung neuer Salze das Löslichkeitsverhältniss der Be· 
standtheile der Soolen und somit auch der Gehalt derselben 
mannigfach geändert wird. 

Während der Zeit des Winters und der Zeit der Auf
bewahrung der Soole in den Soolenreservoirs der Sud
hütte finden Ausscheidungen \"OD Salzen statt*), die auf der 
verschiedenen Löslichkeit verschiedener Salze bei verschie
denen Temperaturen und die Bildung schwer löslicher 
Doppelsalze beruhen. 

Die empirischen Resultate der Analyse einer solchen 
Ausscheidung, welche im Winter 1864- bei einer Tempe-
1·atur von - 15 ° R. in den Soolenleitungsrinnen statt hatte, 
sind folgende : 
für l 00 Theile des Salzes 

Schwefelsäure 33·27 
Chlor 24·32 
Kalk 0·33 
Magnesia 0·15 
Kali . 1 99 
Natron . 45•12 
Wasser . 0·30 

Daraus berechnet sich das relative Verhältniss der 
einzelnen Salze mit: 

Schwefelsaurer Kalk 
Schwefelsaures Kali 
Schwefelsaures Natron 
Chlormagnesium 
Chlornatrium 
Wasser . 

()-80 

3·68 
55·22 

0·36 
39·64 

0·30 

100·00 

*) Dieselbe Thatsache wird z. B. in Frankreich und in 
neuester Zeit auch zu Stassfurt in Preussen zur Darstellung von 
Glaubersalz benützt; zu Frankreich sogar durch Erzeugung 
künstlicher Kälte. Vergl. in Preuss. Minist. Zeitschrift, XIII. 
1. Heft. B. S. 1, eine Abhandlung des Berghauptmannes, Prinzen 
Carolath über diesen Gegenstand, auf welchen wir zurückkom-
men wollen. Die Red. 

s 0 0 l e 

Es krystallisirt also bei der oben angeführten Tempe
ratur neben einer ziemlich bedeutenden Menge von Chlor
natrium eine noch bedeutendere von schwefelsaurem Natron 
heraus. Es ist dies dieselbe Erscheinung, worauf die Dar
stellung des Glaubersalzes (Na 0 S 03 + 10 a g2 ) bei 
sehr niederer Temperatur aus den Mutterlaugen anderer 
Salinen, die es mit Schwefelsäure und Magnesia reichen 
Soolen zu thun haben, sowie auch aus der Mutterlauge des 
Meerwassers bei weniger niederer Temperatur beruht. 

Das am Boden des Soolenreservoirs sich ansammelnde 
Salz enthält in 100 Th eilen: 

Schwefelsäure 
Chlor 
Kalk 

21 ·05 
34·32 

6•02 
Magnesia Spuren 
Kali . 1 ·21 
Natron . 38·83 
Eisenoxyd 1 •27 
Unlöslich (Thon) t ·49 
Wasser . 3·55 

Daraus berechnet sich folgende Zusammensetzung: 

Schwefelsaurer Kalk . 14·62 
Sch wefelsaures Kali . 2 · 24 
Schwefelsaures Natron 20·27 
Chlornatrium 56·56 
Eisenoxyd 1 ·27 
Unlöslich t ·49 
Wasser . 3·55 

100·00 
Aus den Ergebnissen dieser Analyse lässt sich neben 

der Ausscheidung des schwer löslichen schwefelsauren Kal
kes (Gyps) während der Zeit der Aufbewahrung der Soole 
im Soolenreservoir, auch auf die Bildung und Ablagerung 
des noch schwerer löslichen Doppelsalzes von schwefelsau
rem Kalknatron (Na 0 S 03 + Ca 0 S 03 = Glauberit) 
schliessen und die Folgerung ziehen, dass Soolen durch 
das Ablagern in Räumen, wo sie nicht in Berührung mit 
Schichten des Salzgebirges kommen, eine nicht unbedeu
tende Menge accessorischer Salze verlieren, und somit in 
chemischer Beziehung reiner werden. 

In der folgenden Tabelle sind die Bestandtheile sämmt
licher untersuchten Soolen für je ein Cubikfuss derselben 

Ein Cubikfuss S ool e enthält Pfunde 

Schwefelsaure Salze 
1 Chlor 1 Summe 1 dirccte 

von 1 aus dem Werke 1 Kalk 1 Kali 1 Natron 1 lagnesium 1 Natrium gefunden 

Maria-Empfängniss, 18 Wochen alt o·:no U·2U3 u·325 o·:rn1 16·497 17 526 lN:W 
Gremberger, 8 Jahre 9 \Vochen alt 0•164. 0·184 0•457 0·539 1 G·911i 18·260 18·252 

i:: Maximilian, 8 Jahre 19 Wochen alt 0.164 0•450 0 423 o·7B4 16•031 17·852 18·022 
·;;; Mühlliauser, 1 Jahr 37 Wochen alt . 0·150 0·465 0.677 0"540 16·519 18<l5 l 18·399 :;; ~ Flatz, 11 Jahre 35 Wochen alt . 0·150 0·300 tJ•567 0·868 16·404 lb·:!b!l 18·:rno 
:i::: Schneeweis, 2 Jahre 13 Wochen alt 0·116 0·465 0·814 o·<i77 lti•J.1(j 18·218 lS·l 70 

Johann Ernst, 9 Jahre 39 Wochen alt 0.116 0·540 0·896 0·759 1ß•03!l 18·350 HN 12 
Hinterseng, 8 Jahre 10 Wochen alt . 0·0% 0·661 1·122 0·977 16·108 1S·9li4 18·9\12 

=~ 
Frisch erzeugt 0·211 0·102 0·347 0·~19 16•867 1 i·S4li 1S·Oß4 

ol"' 4 112 Jahre alt 0·163 0·197 0•3lil 0·456 lß·633 lHllO 18•0!18 
i:i::-:;; aus der Soolenstube in Ischl entlehnt 0·245 0·122 0·204 0·265 17-054 17-790 17-849 

::3 

f 
aus den1 Werke Lebenau 0·210 0·135 0·2S5 0·237 lß·723 17·S90 17'4S2 

<) 3 Jahre alt 0·096 0•336 0·980 0·349 1(i·931 18·692 1!<·562 
"' ...... aus der Soolenstube von Ebensee 0·183 0·108 0·:153 6·2\ll 16·809 17-750 17"595 „ 

1 Eustach·Herrisch, 4 Jahre alt 0•130 0·7i8 1 ·831 0·599 lß·270 19•608 19•154 
~ 
"' ~ 

Mannsberg, 4 Jahre alt 0•116 0·437 0·861 0·402 1(i·527 18·34:3 18•257 
::1 Flenzner . 0·116 0'631 0·665 0·514 16'i80 1 S·7U6 li!·888 < lo 
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in Pfunden berechnet zusammengestellt, und zugleich zum 
weiteren Vergleiche derselben mit denen, der in Hallstatt, 
Ischl und Aussee erzeugten, eine gleiche Tabelle, wie sie in 
der vom Vorstande des Laboratoriums der k. k. geologi
schen Reichsanstalt Herrn Carl Ritter von Hauer vel'öffent
lichten Abhandlung über den Salinenbetrieb (Jahrbuch der 
geologischen Reicbsaustalt B. XIV. 186 v. Seite 283) mit
getheilt wird, beigegeben. 

(Schluss folgt.) 

Die Kronprinz Rudolfsbahn und die Montan
industrie Obersteiers. 

Der Aufsatz in Nr. 42 (186fi) Ihres geschätzten Blat
tes, betitelt: „Die Kronprinz Rudolfsbahn und die 
obcrsteierischen Bergbau-Interessenu, und insbe
sondere die Eingangs derselben enthaltene Aufforderung 
zu ähnlichen Kundgebungen veranlassen mich, nach
stehende Zeilen an Sie einzusenden, mit der Bitte, dieselben 
mögen in Ihrem geschätzten, in Montan- und anderen Krei
sen vielgelesenen Blatte Aufnahme finden. 

Wie aus dem in dem genannten Aufsatze abgedruckten 
Protokolle über die am 18. September 1865 zu Leoben ab
gehaltene Sitzung der Herren obersteirischen Subscribenten 
zu den Traciruugskosten der Kronprinz Rudolfsbahn her
vorgeht, bevorwortete das k. k. Bergamt Fohnsdorf die 
Führung der Bahn von Knittelfeld nach Judenburg statt 
am rcehten, am linken .\Iurufer. 

Leider konnte diese Bevorwortung nicht durch per
sönliche Vertretung, sondern nur durch Einsendung eines 
Promemoria's geschehen, in welchem die durch die Um
änderung der Trace im Sinne des genannten Bergamtes zu 
gewinnenden Vortheile ausführlich geschildert werden. 

Nach von zwei 8eiten erfolgten Einwendungen gegen 
das bergämtliche Promemoria bevorworteten alle anwesen
den 8ubscribenten die dermalen projectirte Eisenbahntrace 
von Kuittelfeld bis Zeltweg am linken und von Zeltweg bis 
Judenburg um rechten Murufer. Dies der einfache Sach
verhalt. 

Während alle übrigen in dt'r Sitzung eingebrachten 
Anträge Berücksichtigung erhielten, und getrachtet wurde, 
eine Vereinbarung der verschiedenen sich gegenüberste
henden Interessen zu erzielen, blieb der Antrag Fohnsdorf's 
unberücksichtigt. Hat dieser so Unbilliges enthalten, waren 
die darin ersichtlich gemachten Vortbeile für die Bahn selbst 
zu wenig massgebend; welcher Art waren endlich die da
gegen gemachten Einwendungen und Bemerkungen, so dass 
Grund genug dazu vorhanden war, den Antrag Fohnsdorf's 
so schnell fallen zu lassen? 

Um diese Fragen ihrer Beantwortung näher zu brin
gen, erlaube ich mir hiemit, näher in die Sache einzugehen. 

Die dermalen projectirte und ausgf>steckte Trace in 
d.er Strecke Knittelfeld - Frauenburg (Unzmarkt) führt 
von Knittelfeld längs des linken Murufers bis Zeltweg, über
setzt daselbst die Mur und führt an deren rechtem Ufer bis 
Murdorf - östlich von Jucienburg -, wo sie in Folge einer 
zweiten U eberbrückung auf's linke Ufer rückkehrt und längs 
diesem in westlicher Richtung über Thalheim gegen Unz
markt fortsetzt. 

Die von dem Bergamte Fohnsdorf in Vorschlag ge
brachte Trace sollte hingegen von Knittelfeld an in der 
Höhe des Aichfeldes bleiben, auf diesem durch's Pölstbal 

und iiber Pölshals führen, von wo sie mit einem Gefälle 
von 1/~ 00 ungefähr in der Gegend von Frauenburg das Ni
veau der dermalen ausgesteckten Trace erreichen würde. 

Jedenfalls ist die dermalen projectirte Trace für Zelt
weg (das Graf Henkel von Donnersmark'sche Eisenwerk) und 
Judenburg die vortheilhafteste, da dadurch erstgenannter 
Ort unmittelbar und letzterer so nahe als überhaupt mög
lich mit der Kronprinz Rudolfsbahn in Verbindung gebracht 
wird, und es ist nicht zu läugnen, dass beide Orte durch die 
Umänderung der Trace in der oben angedeuteten \Veise in 
ihren Interessen benachtheiliget würden. Dafür würde aber 
die Bahn in einem Terrain sich bewegen, was für die An
lage einer Flügelbahn von Fohnsdorf her besonders günstig 
ist, ein Vortheil, welcher Bergbau und Bahn mit gleicher 
Stärke trifft; letztere umsomehr, als Fohnsdorf der letzte 
der bedeutenderen Kohlenbergba ue ist, welche in der süd
licheren Hälfte der ganzen Bahnstreckung zu liegen kom
men und es daher angezeigt erscheinen dürfte, eine Haupt
Kohlenstation in möglichster Nähe von Fohnsdorf zu er
richten. 

Eine solche Flügelbahn ist aber bei Beibehaltung der 
ausgesteckten Trace wegen des bedeutenden Höhenunter
schiedes zwischen dem Aichfelde (Fohnsdorf) und der 
Thalsohle der Mur (Zeltweg) und der terrassenförmigen 
Configuration des Terrains, nalso wegen des nothwen
digen starken Einschnittes und der bedeuten
den Steigerung (resp. Gefälle) ebenso kaum ausführ
bar, u als die Kronprinz Rudolfs bahn, wenn dieselbe 
von Zeltweg über Fohnsdorf geführt werden sollte, wie dies 
letztere in der Sitzung vom 18. September ganz richtig 
bemerkt wurde. 

Wenn die Bahn über Pölshals geführt würde, so käme 
sie an der Weissblechfäbrik Johann Adolfhütte in Aller
heiligen und nahe beim Markte Pöls vorüber, von welcher 
Seite eine bedeutende Verstärkung des Frachtenverkehrs / 

zu erwarten wäre. Dabei könnte die Bahn noch immer in 
solcher Weise geführt werden, dass Zeltweg in möglichster 
Nähe zur Bahn zu liegen käme und der Stationsplatz für 
Judenburg um nur eine halbe Stunde weiter gerückt würde. 

Was den Bau der Bahn betrifft, so gewährt die Trace 
über den Pölshals gegenüber der dermalen ausgesteckten 
folgende Vortheile: 1. Wird die Strecke Knittelfeld, Pöls
hals, Unzmarkt um circa % Meilen kürzer als die Strecke 
Knittelfeld, Zeltweg, Murdorf, Thalheim, Unzmarkt. 2. Blei
ben bei der Wahl der Trace über den Pölshals zwei Ueber
brückungen über den Murßuss, jene bei Zeltweg und Mur
dorf weg, und treten an deren Stelle zwei Ueberbrückungen 
kleinerer Bäche und eine Ueberbrückung über den Pöls
ßuss, welche wohl mit weit geringeren Kosten herzustellen 
sind, als jene. 3. Ein Umstand, welcher gewiss auch Be
achtung verdient, ist der, dass mit Beibehaltung der aus
gestPckten Trace die Bahn sich oft in unmittelbarer Nähe 
der Mur und in einem Gebiete befinden wird, welches schon 
mehrmals durch im Frühjahre erfolgte Eisstösse und Ueber
schwemmungen grossen Verwüstungen ausgesetzt war 
(mu.n erinn„re sieb auf das Jahr 1862) und welchen nur 
durch sehr kostspielige Schutzbauten vorgebeugt werden 
kann. Die hohe Lage des Aichfeldes über der Mur und 
der tiefe Lauf der Pöls hingegen setzen das Terrain, in 
welchem sich die Bahn bei der Annahme der Trace über 
Pölshals bewegen würde, ausser den Bereich ähnlicher 
Gefahr. 
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Für die Trace über den Pölshals ergeben sich folgende 
Steigungs- resp. Fallverhältnisse: von Knittelfeld bis Aller
heiligen 1/2to• von Allerheiligen bis Pölshals 1/ 140 , von 
Pölshals bis Unzmarkt 1/ 200 , also Resultate, welche den 
normalen Verhältnissen einer Locomotiv-Eisenbahn voll
kommen entsprechen. 

W RB endlich die gegen das bergämtliche Promemoria 
gerichteten Bemerkungen betrifft, so kann vor allem Ande
ren von einem thcilweisen Entsprechen des von 
Seite des k. k. Bergamtes Fohnsdorf gestellqen 
Begehrens durch die dermalen fixirte Tracefüh
r u u g wohl nicht die Rede sein. Jedermann, der die Situa
tion der drei Puncte Knittelfeld, Zeltweg und Fohnsdorf 
kennt, wird auch wissen, dass es für den Fohnsdorfer 
Braunkohlen-llergbau höchst einerlei ist, ob die Bahn 
zwischen Knittelfeld und Zeltweg rechts oder links vom 
Murflusse geht. 

Thatsache aber ist, dass die Kronprinz Rudolfsbahn 
gerade an dem Puucte, ,-on welchem aus dieselbe am linken 
Murufer geführt, für den Fohusdorfer Bergbau nutzbringend 
wird, auf's rechte übersetzt. 

Es war weiters auch durchaus nicht in der Absicht 
des Fohnsdorfer Bergamtes gelegen, verlangen zu wollen, 
die Trace möge Hich nach der Situation der Hauptförder
puncte, noch viel weniger nach der naller Abbau
orte der Kohleu richten; wohl aber war und ist es sein 
sehnlichster \Vunsch1 in einer entsprechenden Aenderung 
der Trace die Möglichkeit zu erblicken, seinen Bergbau 
durch eine billig herzustellende Flügelbahn mit der Kron
prinz Rudolfsbahn verbinden zu können. 

Literatur. 
Der Kurort Wildbad-Gastein.' Mit besonderer Rück

sicht auf die Thennal-Qucllcn. Mit vier Tabellen und einer 
Karte. Von Carl Reis s ach er, k. k. Hergverwalter etc. Salz
burg. Yerlag der Mayr'schen Buchhandlung. 

\V enn wir dieses \Verk in den Kreis unserer Literatur
Anzeigen einbeziehen, geschieht es nicht wegen des im Titel 
ersichtlichen Inhaltes, sondern wegen jener Hestandtheile des 
letzteren , welche aus dem Titelblatte nicht zu erkennen sind. 

Es enthält nämlich auch auf Seite 19-28 eine Geschichte 
der Bliithe und des Verfalls der Bergbauthätigkeit im Gasteiner 
Thale, wo der Verfasser noch vor wenigen Jahren als letzter 
Hergverwalter gewirkt hat! Nicht minder interessant für unser 
Fach ist die im zweiten Theile enthaltene Darstellung der geo
gnostischen und \Vasserlieferungs-Verhältnisse und der Beschrei
bung der zur ~Fassung" der Quelle unternommenen Arbeiten, 
deren eine, st{)llenmässig unter Leitung des Verfassers in jüng
ster Zeit und unter schwierig-en Verhältnissen durchgeführt, ihm 
dne öffentliche Auszeichnung verschafft, dem bergmännischen 
Publicum aber durch den Vortrag des Verfassers in der zweiten 
Versammlung der Berg- u. Hüttenmänner in Wien (1861)bekannt 
geworden ist. 

Solchergestalt gehört obige Schrift nicht bloss, wie man 
glauben könnte, lediglich der Heilquellen-Literatur an, sondern 
eben so gut auch der bergmännischen, und verdient daher in 
unserem Fachorgane eine ehrenvolle Erwähnung und Anem-
pfehlung. 0. H. 

Notizen. 
(Ein Denkmal für Friedrich Mobs.) Am 23. October 

d. J. hatte sich eine Anzahl in Wien lebender ehemaliger 
Schüler und Verehrer von Mobs als Mohs-Grabdenkrnalcomite 
constituirt und beschlossen, eine Subscription einzuleiten, um 
dem berühmten Gründer der naturhistorischen Methode der 
Mineralogie eine würdige Grabstätte mit einem Gedächtuissmale 
zu verschaffen, da Mohs als Protestant nur ausserhalb des Kirch-

hofos zu Agordo, wo er am 29. September 1S:l9 starh, provi
sorisch beigesetzt wurde. Schon vor 25 Jahren hatten Verehrer 
von Mobs zu diesem Zwecke Beiträge gesammelt und Pläne 
entworfen, welche leider zu keinem Resultate geführt, und nach
dem nun im vorigen ,Jahre das letzte Mitglied jenes Grünclungs
comites gestorben und keine Hoffnung vorhanden war, dass 
irgendetwas in dieser Angelegenheit geschehen würde, unter
nahmen die Herren: Ritter v. Haidinger, Dr. Moriz Hörnes, 
Johann v. Steiger-Amstein und Ludwig Ritter v. Köche! erneu
erte Schritte, um endlich diese Ehrenschuld Ocstcrreichs an dem 
grossen Verstorbenen abzutragen. Die Subscription wird Ende 
December d. J. geschlossen. Subscriptionscrklärungcn werden 
von Herrn Dr. Moriz Hörncs, Vorstand des k. k. Hof-Mineralien
cabinettes - k. k. Hofburg-angenommen. Bis 26. October waren 
bereits 520 fl. gezeichnet. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Allgemeiner Lehrplan r1ir die höheren lflonta11-Lehran• 

Mlalten (Bergnhndemie11J 
im Kaiserthume Oesterreich. 

(Nach der Revision im Jahre 1865.) 

(Schluss.) 
§. 10. 

Ausserordcntliche Vorträge. 
Um den Zöglingen die Gelegenheit darzubieten, in einige 

Hilfswissenschaften tiefer einzudringen, als dies der die allge
meine Ausbildung bezweckende Unterricht in den bC'iclen Lehr
cursen gestattet, werden noch über einige Gegenstände aus s er
o r d c n tl ich e Vorträge gehalten. Als solche mögen beispiels
weise bezeichnet werden: 

a) Höhere Mathematik in weiterer Ausdehnung un<l deren 
Anwendung auf einzelne Gegenstände der praktischen Me· 
chanik; 

b) Theorie und Anwendung des Rechenschiebers; 
c) Analytische Chemie in weiterer Ausdehnung; 
d) Krystallographie; 
e) Uebersicht des geognostischen Baues von Europa iiber. 

haupt, und von Ocsterrcich insbesondere; 
f) Geologische Monographien; 
g) Bergrecht; 
h) Grundzüge der Nationalökonomie u. s. w. 

Die Gattung und Zahl der ausserordentlichen Vorträge 
richtet sich stets nach den jedesmaligen Umständen und verfüg
baren Lehrkräften. 

§. 11. 
Untcrrieh ts-Mctho de. 

Die Vorträge sollen g e m c in fass 1 ich gehalten werden, 
so dass die Zöglinge schon durch dieselben allein über den be
treffenden Gegenstand vollständig aufgeklärt werden, und daher 
nicht erst nothwendig haben, nachträglich auf mühsame Weise 
zum Verständniss des Vorgetragenen zu gelangen. Die Vor
träge sollen stets eine p r a kt i s c h e Richtung behalten, dabei 
jedoch immer auf wissenschaftlicher Basis sich bewegen. 

Jeder Professor ist verbunden, seinen Vorträgen irgend 
ein passendes Lehr b u eh zu Grunde zu legen. Es steht ihm 
jedoch natürlich frei, hievon in Einzelnheiten abzuweichen, ein
zelne Partien auszulassen und neue einzuschalten; nur müssen 
die Motive solcher Aenderungen den Schülern bekannt gegeben 
werden, und bei Zusätzen ganzer Abschnitte ist auch die Quelle 
zu bezeichnen, welcher diese Zusätze entnommen sind. 

Bei der vorgeschriebenen Zugrundelegung bestimmter Lehr
bücher ist es zulässig und wünschenswerth, nach dem Ermessen 
des Professors leichtere Partien sogleich examinatorisch zu 
behandeln. 

Die Vorträge über einen jeden Gegenstand sind mit einer 
kurzen Geschichte desselben und seiner Literatur abzu
schliessen. 

Die vorgeschriebenen Uebungen setzen übrigens die Zög
linge in vielfache und sehr nützliche Berührung mit den Pro
fessoren, und geben ihnen eine willkommene Gelegenheit, sich 
von denselben Belehrungen und Aufklärungen zu erbitten. 

Vor dem Beginne eines jeden Schuljahres hat der Professor 
ein Vortrags· Programm für das nächste Schuljahr vorzu· 
legen, welches vom Professoren-Collegium gemeinschaftlich be
rathen und sodann mit den protokollarisch darüber aufgenom-
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menen Ansicht11n der übriooen Professoren vom Director gut
ächtlich dem Ministerium z~r Genehmigung vorgelegt wird. -
Eine solche Vorlage findet dann natürlich nicht statt, wenn das 
vorjäh1·ige Programm ungeändert beibehalten werden soll. 

In gleicher Weise sind auch Anträge auf Aenderungen im 
Lehrplane zu behandeln. 

§. 12. 
Examinatorien. Prüfungen. 

Auf Examina toric n (Besprechungen) während des Curses, 
n. z. nach Vollendung eines selbstständigen Abschnittes, ist ein 
besonderer W erth zu legen, theils weil hiedurch die Zögling.e 
gezwungen sind, in ihren Studien mit den Vorträgen stets glei
chen Schritt zu halten, theils weil dabei der Professor die Ueber
zeugung gewinnt, dass er von den Schülern richtig verstanden 
wurde, und in die Lage kommt, die noch etwa bemerkten 
Lilcken während der Besprechungen nachzuholen oder aus
zufüllen. 

Znr Vermeidung eines zu grossen Zeitverlustes, welcher 
bei halbjährigen Prüfungen auf das Vorbereiten und Prüfen 
aufgeht, sollen aus allen Gegenständen, welche einen ganzen 
Jahrgang umfassen, bloss ganzjährige Prüfungen abge
halten werden. 

Diese Einrichtung verschafft den Zöglingen eine grössere 
U ebersicht über das im ganzen Jahre Erlernte, und erleichtert 
die Einsicht in den gegenseitigen Zusammenhang. 

§. 13. 
Classification. 

Die Studien und Prüfungserfolge werden in den Zeug-
nissen sowie im Absolutorium wie folgt bezeichnet: 

Ausgezeichnet. 
Sehr gut. 
Gut. 
Ungenügend. 
Schlecht. 
lleim ungenügenden Erfolge ist es dem Z.öglinge gestattet, 

eich einer einmaligen 'Viederholungsprüfung, Jedoch erst nach 
den Ferien des betreffenden Jahrganges, zu unterziehen. 

Hat der Zögling die Wiederholungsprüfung nicht gut be
standen, so kann er den Lehrgegenstand wiederholen, oder er 
wird nur zur Anhörung jener Lchrgcgensüindc zugelassen, wel
che den mit ungenügendem Erfolg gehörten nicht vo;aussetzen. 

Die Wiederholung eines Lehrgegenst11ndes wird Jedoch nur 
einn1al gestattet. 

Zum Uebertritt aus dem Vorcurse in den Fachcurs werden 
wenigstens lauter gute Fortgangsclassen erfordert. 

Im Fachcurse clarf jedoch ein Zögling auch mit ungenü
genden Classen aus clem ersten Jahrgange in den zweiten über
treten, wenn derselbe wenigstens überhaupt fleissig und sein 
sittliches Verhalten den academischen Vorschriften gemäss war. 

Selbstständige Vortrags gegen s tä nd e von grös
Aerem Umfange werden besonders klassificirt, wie z. B. Min~
ralogie, Geognosie, Petrefaetenkunde, Bergbaukunde, Marksche1-
derei, Aufbereitung etc. 

J cdc in den U cbungsstundcn vollendete Z eich nun g wird 
vom Professor mit Beisetzung des Datums vidirt, und es sind 
sämmtliche während eines J ahrgauges vollendeten gleichartigen 
Zeichnungen zur betreffenden Prüfung mitzubringen. 

Nach den Ausfällen der laufenden Examinatorien und nach 
den Wahrnehmungen bei den Uebungen und beim praktischen 
Unterrichte verfasst jeder Professor eine Classificationstabelle, 
die er bei der Prüfung vorlegt. 

Der Zweck der Prüfung geht vorzüglich dahin, die Rich
tigkeit des Classificationsentwurfes zu controliren. Wenn durch 
den Erfolg der gewöhnlichen Prüfung die in der vorliegenden 
Tabelle enthaltene Classification in Frage gestellt wird, mnss 
mit dem betreffenden Zöglinge eine strengere Prüfung vorge
nommen werden, nllch deren Resultat der Classificationsentwurf 
berichtiget wird. 

Der auf den Besuch der Vorträge und auf die praktischen 
Uebungen verwendete Fleiss wird nach folgenden drei Abstu
fungen classificirt: 

Sehr fleissig. 
Fleissig. 
Nicht fleissig. 
Fürdie Classification des sittlichen Betragens dienen 

mit Rücksicht auf die aca.demischen Vorschriften die Bezeichnungen: 

Vollkommen gemäss. 
Gemäss. 
Nicht gemäss. 
Alle drei Classificationsschemate werden des allgemeinen 

Verständnisses wegen auf den gedruckten Blanquetten ersicht
lich gemacht. Zwei schlechte, wegen Unfieiss in demselben Jahre 
erhaltene Fortgangsclassen, sowie eine nicht entsprechende Sit
tenclasse ziehen die sogleiche Entfernung des Zöglings von der 
Bergacademie nach sich, und es kann derselbe auch auf einer 
andern Bergacademie nicht mehr aufgenommen werden. 

§. 14. 
Aufnahme und Unterscheidung der Zöglinge. 

U aber die Aufnahme der sich Meidenden entscheiden zu
nächst ihre Prüfungszeugnisse, indem nach diesen beurtheilt wird, 
ob sie die erforderliche Vorbildung besitzen. 

Alle Zöglinge ohne Unterschied müssen aber jene a II g e
m eine Bi 1 dun g besitzen, welche durch das vollständige und 
gute Absolviren einer Oberrealschule oder eines Obergym
nasiums erlangt wird. Die Nachweisw1gerfolgt entweder durch 
öffentliche Priifungszeugnisse oder durch eine Aufnahmspriifung. 

Dem eintretenden Zöglingen ist es freigestellt, entweder als 
ordentliche Hörer alle Gegenstände der Bergacademie nach dem 
vorgeschriebenen allgemeinen Lehrplane zu hören , oder als 
ausserordentliche Hörer sich nur fö.1· eine gewisse Reihe dersel
ben einschreiben zu lassen. 

Im letztem Falle muss der Zögling seinen speciellen Stu
dienplan der Direction vorlegen, darf jedoch denselben nach erfolg 
ter Bestätigung im Verlaufe des Studienjahres nicht mehrändem. 

Bei Feststellung eines solchen speciellen Studienplanes 
für den Fachcurs muss insbesondere darauf gesehen werden, 
dass der Zögling alle einschlagenden Vorkenntnisse wenigstens 
in jenem Umfange besitze, wie solche im Vorcurse gewonnen 
werden können. 

Nur die ordentlichen Zöglinge, welche nämlich alle 
Gegenstände einer vollständigen Bergacademie mit gutem Er
folge gehört haben, besitzen einen Anspruch auf ein Abs o 1 u
t o ri um; die ausserordentlichen erhalten bloss öffentliche 
Prüfungszeugnisse. 

Juristen können zum Behufe des bergbehördlichen Dienstes 
nach dem für sie im Jahre 1S63 besonders vorgeschriebenen 
Studienplane ihre Studien in drei Jahren vollenden. 

Alle Zö.,.linooe ohne Unterschied haben sonst gleiche Rechte 
und Pflichten" " 

Jeder Zögling hat bei seinem ersten Eintritte auf eine 
Bergacademie eine Immatriculationsgebühr von fünf Gulden 
österr. Währ. und zwar, wenn er die Studien nicht unterbricht, 
ein- für allemal zu entrichten. 

§. 15. 
Gäste, Ausländer. 

Als Gäste werden über vorhergegangene Meldung bei der 
Direction nur Personen von selbstständiger Stellung zugelassen, 
welche zu ihrer weiteren Ausbildung oder als Freunde der Wis
senschaft einen oder mehrere Gegenstände hören wollen. Sie 
können an den Uebungen nur insoweit theilnehmen, als die 
U ebungen der übrigen Zöglinge darunter nicht leiden. 

Gäste erscheinen nicht im Cataloge und sincl auch nicht 
zum Ablegen von Prüfungen verpflichtet. Es ist jedoch ihnen, 
sowie jedem Anderen, welcher anf was immer für einem Wege 
sich die erforderlichen Kenntnisse angeeignet hat, gestattet, aus 
einem bergacademischen Gegenstande gegen Erlag einer T11xe 
von 20 fl. österr. Währ. eine öffentliche Prüfung abzulegen. Von 
dieser Taxe geb'iihren % dem Prüfenden und je Y~ den beiden 
Beisitzern. 

Die Gäste müssen sich übrigens den bergacademischeu 
Vorschriften fügen, widrigenfalls denselben sogleich der Zutritt 
zu den Vorträgen und U ebungen verweigert wird. 

Die Aufnahme von Aus 1 ändern an die k. k. Bergaca
demie ist denselben Bedingungen wie jene der Inländer unter
worfen; sie erfolgt jedoch nur mit Genehmigung des k. k. Finanz
ministeriums über Antrag der Bergacademie-Direction. 

Ausländer zahlen bei jedem Eintritte in einen Jahrgang 
ein Collegiengeld von jährlichen 50 fl. österr. Währ. 

§. 16. 
Der Director und das Professoren-Collegium. 

Der Director, welchem die Leitung und Verwaltung der 



380 

llergacademie zusteht, hat durch seine öftere Anwesenheit bei 
den Vorträgen und Ucbungen sich davon persönlich zu über
zeugen, und ist dafür verantwortlich, dass dabei stets im Geiste 
der darüber aufgestellten Vorschriften vorgegangen werde. 

Dem Director steht in Studien- und Disciplinar-Angelegen
heiten das Professoren-Collegium zur Seite. Die bezügli
chen Berathungen finden in der Regel jede Woche einmal statt. 
Jeder Professor referirt dabei über jenen Gegenstand, den ihm 
der Director zur Bearbeitung zugewiesen hat, oder über An
träge, die er selbst zu stellen für nützlich erachtet. 

Vom Director allein werden nur jene Gegenstände erledigt, 
für welche bestimmte Normen vorliegen, oder bei denen Gefahr 
am Verzuge ist; er setzt jedoch das Professoren· Collegium von 
dem Verfügten nachträglich in Kenntniss. 

Die Geschäftsprotokolle der k. k. Bergacademie werden 
monatlich dem k. k. Ministerium vorgelegt. 

In dem am Schlusse eines jeden Schuljahres über die Lei
stungen der Anstalt an das Ministerium zu erstattenden Haupt
b eri eh tc sind die in der Zwischenzeit gemachten Wahrnehmungen 
und Erfahrungen einzubeziehen, auf welche gestützt sofort An
träge zu Verbesserungen und Acndcrungen in den bestehenden 
Einrichtungen gestellt werden kiinnen. 

Erledigung. 
Die controlircnde Amtsofficialsstelle bei dem 

Hütt enam te zu K ab o 1apoj1i n a in der XI. Diätenclasse, 
mit dem Gehalte jährl. 600 fl., Naturalwohnung oder einem 
Quarticrgelde jährl. 60 fl., einem Deputate von 12 n. ö. Klaftern 
harten Brennholzes nebst 100 Pfund Steinsalz. der Bewilligung 
zum Bezug von 15 n. ö. Metzen Weizen aus dem Acrar-Schütt
kastcn gegen Vergiitung des vollen Gestehuugspreises und gegen 
Erlag einer Caution von fiOO fl. 

Gesuche sind unter N achwcisung der bergacadcmischen 
Studien, praktischer Erfahrungen im J;~isenhütten- und Hammer
betriebe, der Kenntniss de1· Landessprachen, namentlich der 
deutschen und ungarischen, und wo möglich auch der ruthe
nischen Sprache, dann der Gewandtheit im Rechnungswesen, 
binnen sechs 'Vochen bei der Berg-, Salinen-, Forst- und 
Güter-Dircetion in Marmarosch-Szigeth einzubringen. 

Kundmachung. 
(Erhalten 17. November 1865. 

Die in Folge des hohen k. k. oberbergbehördlichen Er
lasses vom 26. Octobcr 151i5, Z. ~3,48i, mit der hierämtliehen 
Kundmachung vom :rn. October 1865 Z. 1i58 auf den 2i. No
vember 1865 im Orte Schlaggenwald, Bezirke Elbogen unter 
bergbehördlicher Intervention angeordnete Yersammlung aller 
Gewerken 1ler ~fieser Reichensegen- und Frischglüekzeche, wird 
auf Grund des ,·om Gewerkendirector sub. praes: 14 Novem
ber 1 Sfi5 Z. 1 b51 dagegen angemeldeten Recurses bis zur er
folgten höchsten Entscheidung sistirt, 

wovon sämmtliche in der früheren Kundmachung genannten 
Herren Kuxbesitzer bei dieser Zeche verständiget werden. 

Pilsen, den 15. November 18115. 
Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

Erkenntniss. 
(Erhalten den 16. November 1865.) 

Von der k. k. Berghauptmaunschaft für die Kronländer 
Oesterreich ob und unter der Enns zu St Pölten wird in Folge 
der durch die Gemeindevorstehung zu Mauthausen gepflogenen 
Erhebung, dass der dem Frauz Wiesner verliehene und aus 
einem einfachen Grubenmasse, genannt: nPlesser-Lehen• beste
hende Braunkohlenbergbau zu Urfahr-Mauthausen, eingetragen 
im Verleihungsbuche Band IY, pag. 31, und im Bergbuche der 

Bergwerke 0. Oe. Tom. 1. Fol. 356, schon seit dem Herbste 
1 ~63 unbelegt stehe, und dessen Sehachteinbau eingestiirzt sei, 
und nachdem die an den fliiehtig gewordenen Besitzer Franz 
"WieHner mit Ediet vom 5. Mai 1865, Z. 274, eingeschaltet in 
die Amtsblätter 113, 116 und 119 der Linzer Zeitung von 1865 
erlassene Auffordemng zur Bekauntgabe seines IAufonthaltes, 
zur allfälligen Bestellung eines Bevollmächtigten, zur Rechtfer
tigung der Unterlassung der Bauhafthaltung seines genannten 
Bergwerkes und zur Wiedereinleitung eines ordnungsmässigen 
Betriebes ohne Erfolg geblieben ist, wegen lange fortgesetzter 
Vernachlässigung der in den §§. liO, 174 und 182 des allg. 
Berggesetzes gegebenen Vorschriften nach den Bestimmungen 
der §§. 240, 243 und 244 a. B. G. auf die Entziehung· der ge
nannten Bergbauberechtigung mit dem Bemerken erkannt, 1lass 
nach Eintritt der Rechtskräftigkeit dieses Erkenntnisses gemäss 
§. 253 a. B. G. weiter vorgegangen werden wird. 

St. Pölten, am 10. November 181l5. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Eisenwerks-Verweser. 

Bei der Pesendorfer'sehen Werks- und Giiter-Direction 
zu Rottenmann ist die Stelle eines Verwesers zu besetzen, mit 
welcher ein Jahresgehalt von 800 fl. nebst freier "' ohnung, 
Gartenantheil und Holzdeputat verbunden ist. 

Bewerber, welche als theoretisch gebildet nnd gepriift und 
besonders als praktisch wohlerfahren in den verschiedenen Fä
chern der Eisenindustrie sich hiezu befähigt fühlen, wollen ihre 
gehörig belegten, an Josef Pesendorfer's Erben stylisirten 
Gesuche längstens bis 15. December d. J. unter der genau ersicht
lichen Adresse: .An Herrn Carl Pcscndorfer, Gewerk in 
Rottenmann• franco übermitteln. 

Rottenmann, am 10. November 1865. 

Neue Auflage! 
In der Manz'schen Gesetzesausgabe ist neu 

erschienen : 

Das allgemeine 

vom 23. Mai 1854 

sammt der Vollzugsvorschrift 
und allen darauf Bezug nehmenden bis Ende August 1 S65 

erschienenen Verordnungen und Erliinternngen. 

Mit einem Anhange, entbaltend 

den Amtannterricht für die k. k. Berghauptmannschaften vom 
8. Juli 1861. - Die Beschlüsse der Judex-Curial-Conferenz in 
Pest, bezüglich des Bergwesens in Ungarn. - Die Vorschriften 
über die Berggerichte. - Die Vorschriften über die Bergbücher. 
-- Die Vorschriften über die Aerarial - Montan ·Beamten und 

Arbeiter. 
Preis broschirt l fl. 60 kr .. in engl. Leinwand gebunden 2 fl. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung F. Manz &: 
Comp. in Wien, Kohlmarkt Kr. 7, gegenüber der Wall-

uerstrasse. flj5-70/ 

Mit dieser Nummer wird ein Prospectns von Rziha, Lehrbuch der gesammten Tunnelbaukunst, ausgegeben. 

Diese Zeitschrift er,cheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prö.numerationspreie 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Tblr. lU Ngr. Mit franco Postversendnng 8 fl. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännisehen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisb eila~e. Inserate fiuden gegen 8 kr. ö. W. oder 1'/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillez~ile Anfo1d1me. 

Zu8chriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. Karl Wiolernitz 4. Co. io W:en. 
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Die Ausstellung im Jahre 1867 betreffend. 
Nachstehender Aufruf an die Landwirthe, Industriel

len und Künstler ist vom k. k. Centralcomite für die 
Pariser Ausstellung in hinreichender Anzahl an sämmt
liche Filialcomites versendet worden. 

Landwirthe, Industrielle und Künstler 

aller in der österreicliischen jfonarchie vereinigten König
reiche uud Länder!*) 

Der Kaiser der Franzosen hat die Landwirthe, Indu
striellen und Kiinstier aller Nationen der Erde für dns Jahr 
1867 zu einem friedlichen Wettkampfe iu seine Haupt
stadt geladen. 

Se. k. k. Apostolische Majestät, unser allergnädigster 
Herr, bat gestattet, dass wir dieser Einladung Folge geben. 

Demgemäss ist ein eigenes Centralcomite für die Agri
cultur-, Iudustrie- und Kunstausstellung ernannt worden, 
welches sich in Folge Allerhöchster Bestimmung des be
sonderen Protectorates Se. k. Hoheit des durcblauchtigsten 
Herrn Erzherzogs Ca rl Ludwig zu erfreuen hat. 

Das Comite kommt seiner Pflicht nach, indem es 
sämmtliche Landwirthe, Industrielle und Künstler der Mo
narchie auffordert, sieb an der bevorstehenden Ausstellung 
iu umfassernler Weise zu betheiligen. 

Der ehrenvolle Ruf, welchen sieb unsere geistigen und 
materiellen Leistungen bereits auf den früheren Ausstel
lungen errungen haben, so wie das wohlverstandene Inter
esse der Landwirtbe, Industriellen und Künstler, fordern 

*) Unter obiger Aufschrift sind selbstverständlich auch 
die Interessen der nM on tau- Industrie" inbegriffen, welche im 
Comite, welches obigen Aufruf redigirte, durch Dr. Stamm und 
durch den Redacteur dieser Zeitschrift vertreten war. Eine be
sondere Hervorhebung dieses Zweiges wurde nicht für nothwendig 
gehalten, da der Bergbau bei uns fast überall mit dem Hütten
wesen und andern Industriezweigen so enge verbunden ist, 
dass er ganz den Charakter der Industrie trägt. Die gewählte 
dreifache Gliederung entspricht auch dem Artikel 1 des Regle
ments der Pariser-Ausstellung, welche ausdriicklich nur ouevres 
d'art, produits de l'agriculture et de rindustrie unterscheidet, 
den montanistischen Producten aber in den Classen 8, 12, 13, 20, 
22, 24, 36, 37, 40, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 63, 65, und 95 
Gelegenheit genug zur Ausstellung öffnet. 

zu einer lebhaften Betbeiligung an einer Ausstellung auf, 
bei welcher unsere Erzeugnisse den Augen aller Welt vor
gelegt werden. 

Nur dann, wenn Nieruand, der sieb in der Lage be
findet, Ausstellungswürdiges zur Anschauung zu bringen, 
zurückbleibt, wird es möglich sein, ein vollständiges Bild 
der industriellen und geistigen Thä.tigkeit Oesterreicbs dar
zustellen, - nur auf solche Weise können wir die ehren
volle Stufe unter den Cnltur\'ölkern auch fernerhin behaup· 
ten, welche wir bereits eingenommen haben. 

Wo eine selbstständige Ausstellung eigener Erzeug
nisse die wünschenswerthe Vollständigkeit nicht zu gewäh
ren verspricht, bietet sieb dem Einzelnen Gelegenbeir, seine 
Erzeugnisse in Collectivausstellungen zur Geltung zu 
bringen. 

Das Centralcomite wird die bei den früheren Ausstel
lungen gesammelten Erfahrungen gewissenhaft benützen 
und es an wirksamer Unterstützung der Aussteller, so wie 
an einer kräftigen Vertretung ihrer Rechte und an thätiger 
Obsorge für die an vertrauten Gegenstände nicht fehlen 
lassen. 

Wien, am 14. November 1865. 

Von dem k. k. österreichischen Centralcomte für die Agri
cultur-, Kunst- und Industrie-Ausstellung zu Paris. 

Wickenburg. 

Die continuirlich wirkende Strom-Setz
maschine und das Setzrad. 

Vorwort der Redaction. 

Mit Bezug auf unsere Notiz in Nr. 43 bringen wir 
heute beide Artikel über den strittigen Gegenstand, und 
zwar unter I. die der (Claustbaler) berg- und hüttenmän
nischen Zeitung (Nr. 34 und 35 von 1865) und unter II. die 
uns aus Anlass der Ersten eingesendete Beschreibung des 
inPi'ibram bereits eingeführten Setzrades. Ausserdem müssen 
wir aber aufmerksam machen, dass bereits in dem b er g
u nd h ütte nmännische n J ahrbu ehe der k. k. Berg
ak ade m ien Band XIV.S.211-215dieVersuche,diein 



Pfibram mit dem Rittinger'schen Setzrad abgeführt wurden, 
veröffentlicbt sind, welches Jahrbuch im Maid. J. erschienen, 
jedenfalls den Fachgenossen schon früher Kunde von dieser 
Einrichtung nebst der Abbildung derselben gebracht hat. 
Die dieser Nummer beiliegende Tafel macht es möglich, 
beide Apparate mit einander zu vergleichen. 

L 

Die continuirlich wirkende Strom-Setzmaschine. 
Von Bergmeister Th. Hund t in Siegen. 

(Aus der Berg· und hilttenm, Zeitung Nr. 34 und 35, Jahrgang 1865). 

Das P rincip dieser patentirten continuirlich wirken
den Setzmaschine besteht darin, dass das in einen rotiren· 
den Wasserstrom fallende Setzgut von gleicher Korngrössc 
in Folge der Einwirkung der spcc. Schwere sich nach der 
Dichte der einzelnen Körner am Boden des Gefässes ab· 
sondert und scparirt. 

Die Construction dieses Strom-Apparates ist aus 
den Fig. 1, 2 und 3, der beiliegenden Tafel ersichtlich. 

Von der sich drehenden Spindel P werden die drei 
continuirlichcn ßlechcyliuder a1 b a, welche mittelst der 
Arme q an derselben befestigt sind, in rotirende Bewegung 
versetzt. Der äussere Cylinder a1 schliesst sich unten mit
telst der schiefen Fläche f an den mittleren Cylinder b an, 
während c..ier innere Cylinder a am untern Ende mit einem 
schiefen nach aussen umgebogenen Rande versehen ist, 
und mit der untern Begrenzungskante des mittlern Cylin
ders b, eine ringförmige Austragespalte e bildet, deren 
Weite durch den Stellring h von 1/ 3 -15mm regulirt werden 
kann. 

Die durch diese drei Blechcylinder a1 b und a gebil
deten beiden ringförmigen Räume c1 und c, wo\•on der er
stere zur Aufnahme des Setzgutes, der letztere zur Zufüh
rung des Setzwassers dient, communiciren durch mehrere in 
der Scheidewand b vorhandene Oeffnungen d, welche mit 
Sieben von 1/ 2 bis 1 mm Maschen weite versehen sind. 

Das Eintragen de& Setzvorrathes erfolgt durch die 
:fixe Röhre n, und die Zuleitung des Setzwassers durch den 

• fixen Canal w in den Ilaum c11 von wo es durch die Oeff
nungen d nach c tritt und endlich durch die Austragespalte 
c oder nach Umständen auch über die obere Kante des et
was niedriger gehaltenen innern Cylinders a zum Abflusse 
gelangt. 

Behufs der Aufnahme des durch die Spalte e ausge
tragenen separirten Setzgutes und des gleichzeitig mit ab
fliessenden Setzwassers, b,•findet sich unterhalb des be
schriebenen Cylinder-Apparates ein festliegendes Kreisge
rinne, welches, wie aus Fig. 3 zu entnehmen, durch eine 
innere und äussere Abtheilung z1 und z geschieden ist, wovon 
erstere z1 zur Ableituug des über den oberu Rand des Cylinders 
abfliessenden \Vassers oder Trübe, die letztere z zur Auf
nahme des separirteu Setzgutes dient, und zu diesem Zwecke 
durch die eingesetzten und verstellbaren Scheidewände l in 
Ansammlungskästen 1, 2, 3-18 abgetheilt ist, aus welchen 
das Setzgut entweder continuirlieh abgeführt, oder vou Zeit 
zu Zeit ausgehoben werden kann. Die Anzahl sowie die 
Grösse dieser Ansammlungsräume variirt nach der Beschaf
fenheit des Setzvorrathes, und wird dieser eutspreehend 
durch Verschieben oder Herausnehmen einzelner Scheide
wände 1 regulirt. 

Die \V i r k u n g s weise des Apparates besteht darin, 
dass die einzelnen Erzkörner des Setzgntes, welches bei n 

contiuuirlich iu den rotirenden \Vasserstrom eingetn1gen 
wird, entspre~hend ihren verschiedenen spec. Gewichten, 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu Boden fallen, so 
dass sich dieselben in Folge der rotirenden Bewegung des 
Apparates um so weiter von der Projection der Eintrag
stelle .n entfernt, im fixen Kreisgerinne z ansammeln, je 
geringer das spec. Gewicht derselben ist. 

Der gute Gang der beschriebenen Setzmaschine ist 
abhängig: 

a. von der Höhe des Cyliuderapparates resp. der Was-
sersäule; 

b. von der Weite desselben; 
c. von der Rotationsgeschwindigkeit des Apparates; 
d. von der Anzahl der Gerinneabtheilungen; 
e. von der Wassermenge und deren Zuführung; 
f. schliesslich von der Aufstellung des Apparates, ob 

im Freien oder in einem Wasserbehälter. 
Der W asserzußuss kann so regulirt werden, dass das 

zufliessende Wasser durch die Austragespalte e abfliess t, 
oder es wird gezwungen im Separationsraume c nach auf
wärts zu steigen und über den Rand des innern Cylinders n 
abzufliessen. Durch den aufsteigenden Wasserstrom wird 
die Fallgeschwindigkeit des Setzgutes verringert und da
durch die Separation begiinstigt. Die Rotationsgeschwindig
keit, welche von der Höhe und Weite des Apparates, sowie 
von der Beschaffenheit der Setzerze abhängig ist, ist so zu 
wählen, dass bei einem Umgange des Cyliuder-Apparates 
der Niederschlag sämmtlicher, beim Beginn desselben ein· 
getragenen Massen vollendet ist. Dem entsprechend ergibt 
sich die Zahl der Umgänge 2 bis 5. 

Der Wasserverbrauch soll beim feinsten Korne bei 
freier Aufstellung 3'5 Cub.' pro Min. betragen, Dieser \V as
serverbrauch kann jedoch verringert werden, wenn man 
den Cylinder-Apparat nicht frei aufgestellt, sondern zum 
Theil oder ganz im Wasser rotiren lässt, indem mau die 
äussere Wandung des Gerinnes z entsprechend erhöht. 

Die ersteu Versuche, welche auf der Grube Landskron 
am 29. Juli 1. J. mit einer unter Wasser rotirenden Strom
SetzmascLine vorgenommen wurden, gaben günstige Resul
tate. Bei derselben beträgt die Höhe der Was~ersänle im 
Separationsraume 5', der Durchmesser 4' und die nöthigc 
Betriebskraft etwa 1/ 30 Pferdekraft. Bei vier Umgängen 
per Minute und 3mm Korngrösse des Setzgutes sammelten 
sich die dichtesten Bleiglanzkörner etwa 3', die blättrigeu 
Berge und Spathe als die leichtesten Theilchen etwa 6' vom 
Einfallspuuete entfernt in der Kreisrinne. 

IL 

Das Setzrad. 
Von Job. v. Bellusich, k. k. Pochwerks-Iospeetorin Piibram 

Die in der (Claustha!Pr) berg- und hüttenmännischen 
Zeitung am 21. April 1. J. Nr. 34 erschienene Bekanntma
chung eines, unter· dem Namen: ,,Continuirlich wirkende 
Strom-Setzmaschineu, von Herrn Bergmeister Th. Hund t, 
patentirten, zur Separation röscher Erz- und Kohlenvor
räthe dienenden, auf das Princip des freien Falles im \V asser 
basirten, urid nach der in Nr. 35 desselben Blattes veröf· 
fentlichten Mittheilung am 29. Juli l. J. auf der Grube 
Landeskrone bei Wilusdorf zum ersten Versuche gelaugten 
Apparates, und die, zwischen diesem und dem in Pribram 
bereits im September 1863 versuchten, auf dasselbe Princip 
gegründeten, hierorts jedoch nSetzradu benannten Appa· 
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rate in der Ausführung bestehende principielle Aehnlich
keit, geben mir, um die Priorität der praktischen Ausfüh. 
rung für hierorts zu wahren, die Vere.nlassung, über die 
Entwicklung und c\.en Erfolg der mit diesem Setzre.de hier
orts bisher abgeführten VersuchP, Nachstehendes ·zur öf
fentlichen Kenntniss zu bringen. 

Abgesehen davon, 'dnss der Gedanke: den freien Fall 
im strömenden Wasser mit Hilfe einer sieh selbst rückkeh
renden sogenannten nSetzrinneu zur Separation nach dem 
Halte anzuwenden, vom Herrn Ministerialrathe Ritter von 
Rittinger schon im Jahre 1860 durch eine mir zur gelegent
lichen Benützung zugestellten Detail-Zeichnung angeregt 
wurde, von der praktischen Ausführung derselben jedoch, 
da es hiezu an der erforderlichen theoretischen Grundlage 
zu jener Zeit noch fehlte, Umgang genommen wurde, sind 
sodann, um durch die Bestimmung der Gesetze des Falles 
fester Körper in Flüssigkeiten eine Theorie der nassen 
Aufbereitung überhaupt begründen zu können, die diesbe
züglichen Versuche mit der Intention, diese Gesetze zu
nächst durch ein rotirendes Fächerrad praktisch ausnützen · 
zu können, im September 1862 unter der unmittelbaren 
Leitung desselben in Wien vorgenommen, und die Resul
tate, beziehungsweise die theoretisch-praktisch entwickel
ten Gesetze durch eine, in die der österr. Zeitschrift für 
Berg- und Hüttenwesen, Jahrgang 1862 als Beilage dienen
den, das l\faschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen betref
fenden nErf ah r u ngenuaufgenommeue Abhandlung, sowie 
auch durch einen, unter speciell skizzirter Angabe der diesfalls 
zur praktischen Ausnützung dienen sollenden, Stromrinne 
und Fächerrad benannten Apparate, vom Verfasser selbst 
in der am 25. Februar 1863 stattgehabten Versammlung 
des österr. Ingenieur- und Architectenvereins llhgehaltenen 
und in die Zeitschrift dieses Vereins ( Jahrg. 1863 Seite 85) 
i.ufgenommenen Vortrag zur öffentlichen Kenntniss ge
bracht worden. 

Auf Grundlage dieser hiedurch erhaltenen Anhalts
puncte ist sodann in Pi'ibram zur Abführung weiterer Vor
versuche ein Handapparat nach der Skizze Fig. 4, 5 und 6 
beiliegender Tafel aufgestellt, und die ersten Versuche 
selbst im September 1863 begonnen worden. 

Dieser Apparat besteht aus einem Bottich a, in dessen 
Boden acht spitzkastenartige, auf denU mfanggleich vertheilte 
Räume b ausgeschnitten sind, welche durch in der Bottich
wand ausgesporte Löcher seitwärts ausmünden, und mit 
grösseren Spunten c, in welchen behufs des zu regulirenden 
Wasserausflusses Mundstücke d von beliebiger Liebte pas
sen, versehen sind. In den Bottich selbst ist eine durch 
Krümmlinge e und Bretter f aufgebauchte Spindel !! ein
gesetzt, an deren Umfange radiale Bleche h aufgenagelt, 
und am äussern Ende von einem an die Bleche h e.ufge
nieteten Blechcylinder i umgeben sind, und eine Art von 12 
Stück oben und unten offenen Fächern bilden. Zur Bewe
gung dieses Fächerrades dienen die Kegelräder k, so dass 
durch die Kurbel m dem Rade n die rotirende Bewegung 
ertheilt werden kann. Au der Kurbeispindel n ist eine Anf
tragwalze o angebracht, auf welche das Vorrathskästchen 
p aufgesetzt ist, und der Apparat hiedurch mit dem zu ee
parirenden Erzvorrathe beschickt wird. Nachdem der Bot
tich mit Wasser gefüllt und die Auftragwalze in Wirksam
keit ist, werden die im Wasser sinkenden nach dem Korne 
klassirt aufgegebenen Erze von den, mit einer der Korn· 
grösse und der Gangart entsprechend adjustirten Geschwin· 

digkcit umlaufenden Fächern mitgenommen, so dass diesel
ben in den dem specifüchen Gewichte entsprechenden Zeit
räumen zu Boden sinken und nach der specifischen Schwere 
auf die Bodenkästchen vertheilt1 continuirlich aus den der 
jeweiligen Korngrösse angepassten Mundstücken oder Spun
ten ausgetragen und in vorgestellte Gefässe aufgefangen 
werden. 

Diese Apparats· Construction hatte natürlich bloss den 
Zweck, zu Vorversuchen zu dienen, und dabei die Bedin
gungen, unter welchen es mit demselben am entsprechend
sten zu arbeiten möglich wäre, kennen zu lernen. Die Er
folge, welche auch die theoretisch entwickelten Gesetze 
bestätigen, berechtigen zu den besten Erwartungen, da je
doch derselbe, um bei der vorgeschriebenen Anordnung 
continuirliche Leistungen zu geben, viel zu viel Wasser 
verbrauchte, so handelte es sich nun darum, bei Vermei
dung von complicirteu Mechanismen demselben eine derart 
einfache Einrichtung zu geben, bei welcher unter geringstem 
Kraftaufwande, ohne Wasserverbrauch continuirlich gear
beitet werden könne. 

Unter anderen, diesfalls vom Ministerialrathe von 
Rittinger projectirten Anordnungen entschied sich derselbe 
für die an f der Tafel skizzirte Einrichtung Fig. 7, und 
auch für die bezeichnendere Benennung nSetzrad11. 

Unter einigen an demselben im Laufe der fortgesetz -
ten Versuche grösstentheils die Transmission betreffenden 
Abänderungen, erhielt derselbe schliesslich nachstehende 
Anordnung: 

Die Einrichtung des Bottiches a, der Kästchen b, des 
Rades c und der Auftragwalze i, ist dieselbe wie bei dem 
früher skizzirten Apparate geblieben. Die Bewegung des 
Rades c ist durch die auf die verlängerte Spindel g lose 
aufgesteckte vertical verschiebbare Frictionsscheibe h, wel
che von der auf der Spindel i mittelst einer Stellsc!1:·aube 
beliebig stellbaren Frictionsrolle k in Bewegung gesetzt 
wird, von einer Hauptwelle aus durch die Riemenscheiben 
1 bewerkstelligt. Die acht Kästchen b münden jedes für 
sich in aufsteigende 1" lichte Röhren d aus, welche behufs 
der leichten und schnellen Behebung von zufälligen, durch 
allfällige Verunreinigung des Vorrathes verursachten Ver
setzungen, zu unterst eine mit Gewichtklappen e verschliess
bano Oeffnung besitzen. Jedes Austragrohr mündet in ein 
separates Gefäss m. in welchem sich die durch das Rohr 
mit dem Wasser ausgetragenen Erzvorräthe absetzen, das 
überfliessende Wasser dagegen mittelst der am Oberrande 
der Gefässe m angcbfachten Blechschnauze n in eine am 
Umfange des Bottiches angebrachte Kreisrinne o abgeleitet 
wird. An diese letztere schliesst sich ein Schöpftrog p an, 
in welchen ein am Mittelpuncte beiderseits ausgiessendes, 
von der Hauptwelle aus durch Riemen bewegtes Schnecken· 
schöpfrad g eingehängt ist, und das gehobene Wasser an 
zwei seitwärts desselben angebrachte Rinnen r abgibt, von 
welchen dasselbe der am obern Umfange des Bottiches 
wasserdicht angesetzten Kreisrinne s und von dieser wieder 
zurück dem Bottiche selbst zußiesst, der Apparat hiernach 
ohne \Vasserverbrauch arbeitet, vermöge der in den Aus
tragröhren statthabenden, durch den Höhenunterschied der 
im Bottiche und in den Röhren wirksamen Wassersäulen 
erzeugten Wasserströmung unter praktischer Bestätigung 
der diesfalls zu Grunde gelegten, im Versuchswege er· 
mittelten Gesetze, nach dem specifischen Gewichte separirt, 
continuirlich ausgetragen werden. 

• 
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Bei den mit diesem Setzrade im Juni 1864 begon
nenen, und bisher fortgesetzten Versuchen, ergab es sich 
nun, dass bei einer 15 Zoll betragenden Wassersäulen
Druckhöhe factisch noch einer Sieblichte von 10 Millimeter 
entsprechende Bleiglanzkörner bei einer in diesen 1 Zoll 
lichten Röhren statthabenden, 3·6 Fuss betragenden Was
sergeschwindigkeit unbehindert ausgetragen werden, und 
Rohrversetzungen bei unter 1 omm grobem Korne nicht von 
der Korngrössc, sondern bloss von der Menge des Auszu
tragenden bedingt seien. Da nun zur Vermeidung von 
Rohrversetzungen unter Anwendung dieser 1 Zoll lichten 
Röhren 

bei Korn von 1 ·4mm blos 15 Cub.-Fuss 
n n n 4'0 n n 10 n 
n n n 9·0 n n 4 n 

Erzvorräthe per Stunde aufgetragen werden könnten, und 
hiebei die Mengenleistung als zu gering nicht befriedigte, 
so wurde behufä möglicher Erhöhung des Ausbringens zur 
Anwendung von 1 ·8" lichten Austragröhren geschritten, 

' ' 

um jedoch die Menge des ausfliessenden und wieder rück
zuhebenden Wassers möglichst zu vermindern, diese wei
teren Röhren bloss an jenen Stellen, wo der grösste Antheil 
des Erzvorrathes ausgetragen wird, u. z. bloss an drei ein
ander zunächst gelegenen Stellen angebracht, für die an
deren schon viel weniger beschickten fünf Röhren dagegen 
der 1" lichte Durchmesser beibehalten. Zu Folge dieser 
Abänderung lässt sich nun bis zu einer' Korngrösse von 
1omm die stündliche Mengenleistung ohne zu befürchtender 
Austragrohr-Versetzungen auf25 bis 30 Cub.-Fuss steigern. 

Der unter der beibehaltenen 15zölligen Druckhöhe 
aus den drei Stück 1 ·8" lichten, und den fünf Stück l" 
lichten Austragröhren statthabende gesammte Wasseraus
fluss beträgt nach directer Messung 0·38 Cub.-Fuss per 
Sekµnde, welchen das Schöpfrad dem Setzrade rückzu
heben hat. 

Zur Uebersicht df'\s bei den mit diesem Setzrade bis
her erschöpft abgeführten V ersuchen erhaltenen Separa
tionsgrndes dienen die im Nachstehenden tabellarisch zu
sammengestellten Resultate. 

'<..!. „"' Korn-1 Blei- ' 
„ Ausgetragene = Ci .... 

;~ 
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„ "O C) = "' „ ' c...., "' "° .... "O = C) "O "'::> ·- .: bll == ~ § Bleiinhalt im ...... ~ 1;:: -~ "C .g - .... "' ~ 't bL des aufgcgc- ~ ~.= "O .... .:: ~ C)U 
"' .... bll ~,~;::;: ::: "' 

Ge-1 .: "" benen Setz- = \,) C) '3 ..;j "' % ·- bll Ausgetragenen bll - "'"' .... ::::: ~ 5 iil bll Jj bi) ::::: il:i :::>"' .: ,.. gutes w < wicht < c.. C!) „ "' 
mm 1 Pfd. 1 % 1 

z. jCubfäs.j Nr. 
1 

Pfd. 1 1 Pfd. 1 Pfd. 1 % 1 

V e r 8 u c h I. 
4·0 2"0 85 51/& 20 1 1"50 0·3 Taub - - Mit dem Classirungseffecte wird 

bll 
2 34·00 40 31 ·0 10·53 91·1 die Menge des betreffenden ::: zur 

"' 3 326·00 45•0 0·3 (i !J7 8•4 Classe gehörenden Kornes (die bll 

ö 4 21:1·00 3B·O Spur 0 05 o·4 Menge des nicht hiezu gehörigen „ 
5 ii·OO 10·0 Spur Spur O·i aber im Setzgnte wegen unvoll-„ 

::.: li 15·00 1·5 
} Taub 

- - ständiger Classirung enthaltenen 
7 4-31 1·0 - - feineren Kornes abgerechnet) in 
B 1·50 0·2 - - Proccnten bezeichnet. 

1 i32•3! \ 100 1 - 1 11·55 1 1UO 

V e r 9 u c h II. 

1·4 4'4 60 31/s 15 1 1•30 O·S 10·~ 0·14 1 ·s Die Grösse des verwendeten 
bll 2 28·00 16·2 20 2 5·67 i5·2 Kornes liegt bei: ::: n·s1 „ 3 42-i 2·0 1 ·5G 20·8 

Versuch I zwischen 2·7 und 4 ~ 4 39·00 22·5 0·4 0·17 2'2 
mm 

ö II 5 l ViO 10·2 n " 0·7 
" 

1·4 mm „ - -.: 

1 
}Taub 

6 6-iO ;:: 
7 3-93 

1 

s 2·3() 

\ 172•i4\ 

Je sorgfältiger das -Setzgut classirt ist, eine desto 
schärfere Metallhalts-Separation ist erzielbar, so dass wäh
rentl bei 4mm Korn sich 91 % des gesammten im aufgege
benen Setzgute enthaltenen Bleiinhaltes auf ein einziges 
u. z. das Nr. 2 Kästchen concentriren, und auf das Nr, 3 
Kästchen bloss 8 % des Inhaltes entfallen; bei 1 ·4 Korn 
(da bei solchem schwieriger vollständigere Classirung er
zielbar ist) auf das Nr. 2 Kästchen bloss 75 % und auf 
Nr. 3 Kästchen 20 % des gesammten Bleiinhaltes sich 
dilatiren. 

Was nun die Anzahl der erforderlichen und entspre
chenden Radumgänge betrifft, so richtet sich solche nach 
dem specifüchen Gewichte, nach der Korngrösse des zu 
separirenden Setzgutes, sowie auch nach dem gewünschten 
Grade der zu erreichenden Separation. Bei den hierortigen, 
von Blende, Sehwerspath, Spatheisenstein etc. begleiteten 

3·9 - -
2-3 - -
1·4 - -

100 1 - 1 7·54 1 luO 

Bleigängen bewegt sich nun diese erforderliche Umgangs
zahl unter Anwendung von 1 ·4 bis 1omm Korn bei den ge
wählten Dimensionen des Setzrades in den zwischen 3-7 
Umgängen per Minute liegenden Grenzen. 

Endlich ist es in Anbetracht dessen, dass die gute 
Wirkung des Apparates betreffs der gleichmässigen Um
gangszahl ,des Setzrades empfindlich ist, solchen von einem 
gleichmässig arbeitenden Motor bewegen zu lassen unbe
dingt nothwendig, unter welchen Bedingungen sodann die 
praktische Brauchbarkeit desselben nicht nur zur beträcht
lich hohen Anreicherung, sondern bei sorgfältiger, von 
Millimeter zu Millimeter fortschreitender Kornclassirung 
auch selbst betreffs des allfällig erforderlichen Reinsetzens 
ausser Frage gestellt ist. 
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Salinenbetrieb zu Hallein in chemischer 
Beziehung. 

Von Herrn Anton Hofinek, k. k. Bergwesens-Exspectant. 

(Schluss.) 

Die Salinen-Producte. 

Der chemischen Analyse wurden unterzogen: 
a) Feines Speisesalz. 
b) Pfannenstein vom Feuerstück. 
c) Mutterlauge, von einer 14tägigen Siedeeampagne her

rührend. 
d) Labstubensalz (durch freiwillige Krystallisation aus 

der Mutterlauge erhalten). 
Die Resultate der Analyse des Speisesalzes waren 

in 1 CO Theilen folgende: 
Schwefelsäure 
Chlor 
Kalk 
Magnesia 
Kali 
Natron . 

1 ·28 
58•66 

0·55 
o·:rn 
t ·58 

50 07 
Wasser . 0·75 

Die Berechnung zu binären Verbindungen nach dem-
s elbcn Priucipe wie bei den Soolen durchgeführt, erhält man: 

Schwefelsauren Kalk . 1 ·33 
Schwefelsaures Kali 1 ·09 
Chlormagnesium 0·79 
Chlorkalium 1 "56 
Chlornatrium 94•48 
Wasser . 0 75 

100·00 
Und 100 Theile des wasserfreien Salzes enthalten: 

Schwefelsauren Kalk 1 ·34 
Schwefelsaures Kali 1 ·10 
Cblormagnesium 0•79 
Chlorkalium 1·57 
Chlornatrium . 95•20 

Summe der Nebensalze 4 ·80 

Dass in dem hier dargestellten Salze nicht so viel 
Schwefelsäure zugegen ist, um mit sämmtlicli vorhandenem 
Kali verbunden gedacht zu werden, wie sich dies aus der 
Zusammenstellung der Bestandtheile des fixen Riickstnndes 
der Soolen vermuthen lassen sollte, ist .('ben Folge eines
theils der schon vor dem Siedeprocesse stattgehabten ver
schiedenen Gruppirung der BestaudtheilP- und anderutbeils 
der während dem Siedeprocesse stattfindenden U mwanJ
lung und Zersetzung derselben. 

Ein V l'fgleich der Summe der Nebensalze des Ver
scbleisssalzes, und derjenigen des fixen Rückstandes der 
an Nebensalzen reichsten und der daran ärmsten Soole 
zeigt, dass, da dieselbe im Verkaufssalze für 100 Theile des 
Salzes 4·80 und die im fixen Rückstande der Soolen 5·87 
bis 15·u6 beträgt, durch den Siedeprocess 1 ·07 bis 10 ·26 
an Nebcnsalzcn in die Abfallproducte des Pfannensteines 
und der Mutterlauge gebracht werden, oder mit anderen 
Worten durch den Siedcprocess werden 18 23 bis 68·13 
Procent der Nebensalze aus dem Soolenrückstande ausge
schieden. Es enthält nämlich: 

Soole Nr, 3 
Chlornatrium 8-1·94 
Nebensalze t 5·u6 

Soolo Nr. 9 
94•13 

5•87 

Kochsalz 
95·20 

4·80 

Der Vergleich der in den Salinen zu Ebensee, Ischl, 
Hallstatt, Aussee und Hallein dargestellten Salze ergibt 
folgende Verhältnisse: 

Ebensee Ischl Hallstatt Aussee Hallein 
Chlornatrium 96·87 97·47 96·~5 96·03 95·20 
Nebensalze 3·12 2·52 3·03 3·96 4·80 

Es nähert sich demnach die .Menge d~r Nebensalze 
des in Hallein dargestellten Salzes der Menge des an der 
Saline in Aussee gewonnenen Productes, was um so erklär
licher ist, als man es hier und dort mit an Nebensalzen fast 
gleich reichen Soolen im Gegensatze der Ischl' er und Hall
stätt'er Soolen, die viel weniger Nebensalze enthalten, zu thun 
bat, und zudem an der Saline in Hallein, die Blanksalze 
fabricirt, der Stöckl-Dörrprocess, der, wie Carl Ritter von 
Hauer in seiner früher erwähnten Abhandlung na.chwies, 
4·5 Procent der Nebensalze zu entfernen vermag, wegfällt. 

Der Pfannen s t ein. Die Analyse gab für 100 Th eile 
dieses Nebenproductes folgende Resultate: 

Schwefelsäure t 6· 17 
Chlor 42·03 
Kalk 5 ifi 
.Magnesia o·o 1 7 
Kali . 1 ·42 
Natron . 41 ·90 
Eisenoxyd und Thonerde 1 ·60 
Vl'asser . 0·57 

Die Berechnung nach demselben Principe wie bei den 
Soolen und dem Verschleisssalze mit dem Unterschiede 
durchgeführt, dass, da im Pfannenstein die Gegenwart des 
überaus leicht lö;lichen Chlormagnesiums als solches nicht 
vorausgesetzt werden kann, alle Magnesia au Schwefelsäure 
gebunden gedacht wird, gibt folgende Zusammensetzung: 

Schwefelsaurer Kalk . 13•99 
Schwefelsaures Kali . 2·62 
Schwefelsaure Magnesia 0·05 
Schwefelsanres Natron 11 ·91 
Eisenoxy.l und Thonerde 1 ·60 
Chlor1.atrium 69·26 
Wasser . 1)·57 

100·00 
In 100 Theilen des wasserfreien Salzes ist enthalten: 

Cblornatrium . 69·66 
Nebensalze . 30•34 

Der Pfannenstein besteht demnach aus einem Gemenge 
von Kochsalz, das nothwendigerweise mit an die Pfanne 
anbrennen muss, und Jeu schwerer löslichen Salzen von 
schwefelsaurem Kalk und schwefelsaurem Kalk-Natron. 

Die l\lutterlauge (Labsoole) von einer 14tägigen 
Siedecampagne hatte ein specifisches Gewicht = 1 ·2334. 
Ein Cubikfuss derselben wiegt demnach 69'564 Pfunde. 
Der Gehalt au fixen Rückständen betrug 28·76 Procent, 
daher in einem Cubikfuss dieser Lauge :W·006 Pfunde 
Salze enthalten sind. 

100 Th eile dieser Lauge enthalten: 
Schwefelsäure 
Chlor 
Kalk 
Magnesia 
Kali . 
Natron . 
Eisenoxyd 
Wasser . 

2·75 
14·60 
0·05 
1 ·10 
1 ·55 

11 ·17 
Spuren 

71 "24 



woraus sich folgende Zusammensetzung berechnet: 
Schwefelsaurcr Kalk . 0·12 
Schwefelsaures Kali . 2 86 

9 45 Schwefelsaures Natron 2·43 
Chlormagnesium 4·04 
Chlornatrium 19·08 
Eisenoxyd 
Wasser . 

Spuren 
71 '24 

1 OO·OO 
100 Theile des (berechneten) fixen Rückstandes ent

halten demnach: 
Schwefelsaurer Kalk . 
Schwefelsaures Kali . 
Schwefelsaures Natron 
Chlormagnesium • 
Chlornatrium 

0•42 
10·02 

8"52 
14·16 
66·88 

33·12 Nebensalze. 

Man ersieht hieraus, dass unter den Nehensalzen das 
leichtest lösliche Chlormagnesium, das in grösster Menge 
vorhanden ist, dem dann in absteigender Reibe das schwefel
saure Kali uud schwcfelsaure Natron folgen, und der 
schwefelsaure Kalk nur mehr in geringer Menge sich vor
findet. 

Der Vergleich des wasserfreien Rückstandes der an 
Nehensalzen ärmsten und daran reichsteu Soole mit dem 
der Mutterlauge gibt für 100 Theile folgendes Verhältniss: 

Soole aus dem Soole aus dem 
Werke Werke Mutterlauge 

Maria Ernpfängniss Hinterseng 
Chlornatrium 94· J 3 84·94 66·88 
Nebensalze 5·87 15·06 33·12 

Die Resultate der Analyse des aus der Mutterlauge 
freiwillig krystallisirenden Salzes (Labstubensalz) waren 
folgende: 

Schwefelsäure 
Chlor 
Kalk. 
Magnesia 
Kali • 
Natron 
Wasser 

J ·61 
58•44 

0•70 
0·22 
1·54 

50•16 
0·50 

Daraus berechnen sich folgende Salzcomhinationen; 
Schwefelsaurer Kalk 1 ·70 
Schwefelsaures Kali 1 ·33 
Cblormagnesium 0·51 
Chlorkalium 1 ·30 
Chlornatrium 94 ·66 
Wasser • 0·50 

100 Theile des wasserfreien 

Schwefelsauren Kalk 
Schwefelsaures Kali 
Chlormagnesium 
Chlorkalium 
Chlornatrium 

100·00 

Salzes geben: 

1 ·71 
1 ·34 

4•87 
0·51 
t ·31 

. 95·13 
100·00 

Der Vergleich der Zusammensetzung des in der Pfanne 
durch den Abdampfungsprocess gewonnenen Salzes und 
der des aus der Mutterlauge, durch Einwirkung der vor 
dem Ablassen der Mutterlauge aus der Pfanne erhaltenen 
Wärme zeigt, dass beide Salze iu chemischer Beziehung 

sehr nahe stehen, ja sich sogar gleichen. Es enthält in 100 
Th eilen des Salzes: 

Chlornatrium 
Nebensalze 

Kochsalz 
95·20 

4•80 

Labstubensalz 
95·13 

4·87 
Eine eigenthümliche Erscheinung zeigt sich zuweilen 

bei dem Siedeprocesse in Hallein. Es ist dies das Entstehen 
einer krystallinisehen Haut auf der Oberfläche der Soole 
in den Pfannen. Diese Haut verhindert die Verdampfung 
des Wassers und ist daher der Versiedung im hohen Grade 
hinderlich. Man beugt der Ilildung dieser Haut durch Ein
lassen frischer Soole vor, was indessen dieselbe nicht immer 
beseitiget. 

Im Folgenden sind die Resultate der Untersuchung 
dieser Salzausscheidung angeführt, aus denen sich indessen 
keine genügende Erklärung des Phänomens ableiten lässt. 

Das Concentrationshäutchen enthält in 100 Theilen : 
Schwefelsäure 2·12 
Chlor 48·13 
Kalk • 0·15 
Magnesia 1 ·48 
Kali . 1 •99 
Natron 39·9 L 
Wasser 17·07 

Daraus berechnen sich folgende Verbindungen: 
Schwcfelsaurer Kalk . 0•36 
Schwefelsaures Kali 3·68 
Schwefelsaures Natron 0·39 
Chlormagnesium 3·52 
Chlornatrium 7 4 98 
Wasser • 17•07 

100·00 
Und 100 Theile des wasserfreien Salzes enthalten 

demnach: • 
Schwefelsauren Kalk • 
Schwefelsaures Kali 
Schwefeso.ures Natron 
Chlorrnagnesium 
Chlornutrium 

Die Soole, an deren Oberfläche sich während dem 
Versieden dieses Krystallhäutchen bildete, enthielt bei einem 
specifischen Gewichte von 1 '2090 in 100 Theilen folgende 
Bestandtheile: 

Schwefelsäure 
Chlor 
Kalk . 
Magnesia 
Kali . 
Natron 
Wasser 

Daraus berechnet sich : 

Schwefelsaurer Kalk 
Schwefelsaures Kali 
Schwefelsaures Natron 
Chlormag11 esium 
Chlornatrium 
Wasser . 

0•65 
15·63 
0·11 
0·25 
o·rn 

13·26 
73'16 

g:~~i 1·~9 
0·58 I 

0•59 
25•03 
73'16 

99·98 

Und 100 Th eile des wasserfreien fixen Rückstandes 
der Soolen enthalten somit: 



Schwefelsauren Kalk • 
Schwefelsaul'eB Kali 
Schwefelsaures Natl'on 
Chlormagnesium 
Chlornatrium 

1 ·01 
1·30 
2·16 
2·20 

93·33 

Literatur. 

6•67 

Beiträge zur geognostischen Kenntniss des Erzgebirges. 
Auf Anordnung des k. sächs. Oberbergamtes aus dem Gang
untersuchungsarchiv herausgegeben durch die hiezu bestellte 
Commission. I. Heft. Freiberg. In Commission bei Craz & 
Gerlach 1865. Auch mit dem zweiten Titel: 

Die Granite von Geyer und Ehrenfriedersdorf, so wie 
die Zinnerzlagerstätten von Geyer, von Alfred Wilh. 
St e 1 z n er. Mit 3 Tafeln und 2 Holzschnitten. 

Das Vorwort berichtet , dass schon seit einer Reihe von 
Jahreu auf Anordnung des Freiberger Oberbergamts unter Lei
tung eiuer z. Z. aus Oberbergrath Reich, Oberbergrath 
Breithaupt, Bergrath v. Co t ta, Bergrath Sehe er er und 
Obereinfahrer M ii 11 er zusammengesetzten Commission durch 
geeignete Beamt~, Caudidaten und Akademisten des Bergfachs, 
geognostische Special· Untersuchungen iiber Erzlagerstätten und 
iiber Bergreviere ausgeführt werden, um die Gesetze, nach wel
chen die Vertheilung der Erze, insonderheit der bauwiirdigen 
Erzmittel auf verschiedene Lagerstätten stattgefunden hat, zu 
erforschen. Die Herausgabe des durch solche Arbeiten angesam
melten reichen Materials - bisher zum Theil in den "Gangstu
dien" begonnen, soll nun in zwanglosen Heften nach und nach 
erfolgen, und das el'Ste dieser Hefte ist es, welches wir als 
eine dankenswerthe Frucht dieser Anordnung begrüssen. 

Der Inhalt des Heftes zerfällt in vier Abschnitte, von de
nen 1. die allgemeinen geognost.ischen Verhältnisse der Umge
gend der erzgebirgischen Bergstädte Geyer und Ehrenfrieders
dorf eingehend schildert und durch eine geognostische Karte 
erläutert Der II. Abschnitt behandelt das interessante in drei 
Stöcken auftretende Granitvorkommcn im Schiefergebirge (eben
falle durch die schon erwähnte Karte erHintert), und bespricht 
das Gebilde des sogenannten nGreissenu, den der Verfasser nals 
ein aus urspriinglich vorhandenem Granit entstandenes Umwand
lungsproduet• zu betrachten, insbesondere durch die geognosti
schen Verhältnisse von Zinn w a 1 d veranlasst wird. In die sehr 
detaillirten Erörterungen können wir bei dieser Anzeige nicht 
weiter eingehen, glauben aber deren Specialstudium üherhanpt 
und ganz besonders für das nachbarliche böhmische Erzgebirge 
empfehlen zu sollen. 

Der Abschnitt III behandelt "das Stockwerk zu Geyer als 
Erzlagerstätteu vom bergmännischen Standpuncte, und wir kön
nen uns mit nachstehender an den Eingang dieses Abschnittes 
gestellter Betrachtung nur vollkommen einverstanden erklären. 
Sie lautet: "Diti erste und nächstliegende Aufgabe eines Berg
baues muss es sein, sich klare Rechenschaft zu geben iiber die 
vorhandene und abzubauende Lagerstätte, über deren Form und 
Ausdehnung, iiber die Grösse und die speeielle Vertheilung des 
Erzgehaltes. Nicht minder wichtig ist es aber auch, den Grund 
der gegenwärtig vorliegenden Verhältnisse, die Ursachen der 
Erzvertheilung, iiberhaupt die gesammte Entwicklungsgeschichte 
der Erzlagerstätte zu erforschen. Es ist wahr, dass man bei 
derartigen Untersuchungen rein theoretischer Natur zuweilen 
iiber die Grenzen hinauszuschweifen scheint, an denen das 
Interesse der Praxis erlischt, dennoch aber wird es stets von 
unschätzbarem Werthe sein, mit der genauen Kenntniss auch tlin 
richtiges Verständniss der Erzlagersfätte zu verbinden. Nur dann 
können richtige Principien für den technischen Betrieb aufge
stellt werden.• 

Wir glauben, mancher Erzbergbau befände sich heute in 
besserer Lage, wenn man überall die oben au~gesproehenen An· 
siebten getheilt und befolgt haben wiirde, welche leider gegen
wärtig noch manchen "Praktikern" ein gelindes Kopf- und Zopf
schütteln verursachen dürften! 

Den Schluss (IV) bilden einige Bemerkungen iiber die 
nParagenesis auf Zinnerzgängen." 

'Vir glauben, dass diese gewissermassen als neue Folge 
der Gangstudien auftretenden zwanglosen Hefte durch die vor
liegende Abhandlung wiirdig eingeleitet seien, und wünschen dem 
Unternehmen gedeihlichen Fortgang. 0. H. 

Notizen. 

Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Fortsetzung.) 

§. 15. 

Belohnung der Diener. 

Als Belohnung für geleistete vorziigliche Dienste ertheilt 
der Werks-Chef Gratificatiouen bis zur Höhe von 1/ 4 Monats
lohn, und steht dem definitiven Diener die Vorrückung in die 
höhere Gehaltsstufe, den provisorischen jedoch die Aufnahme 
als definitive Diener bevor, deren Classificationstabelle hier folgt: 

Classüication des Aufsichtspersonals. 

Bei den Gruben 
1 

Bei der Hütte 

Obersteiger 
Schmelzmeister, Giessereimeister, 
Maschinenmeister , Walzmeister, 

'Verktührer und 'Verkmeister 
Bergsehreiher und Gru- 'Vaschmeister 

benmagazinär 

Steiger 1. Kategorie 
Manipulations-Aufseher 

1. Kategorie 

Steiger 2. Kategorie 
Manipulations-Aufseher 

:!.. Kategorie 

Ausser dem Gehalte wird ein Holzdeputat bewilligt. 
Im Falle der Verwendung ausserhalb des Dienstbezirkes 

wird dem Diener Personale, wenn der Dienst ein Ausbleiben 
über Nacht erfordert, an Diäten bewilliget: 

für die erste Kategorie . . 
n zweite n 

W ohnnng und Kleidung 
einbegriffen. 

t fl. 50 kr. 
1 fl. - kr. 

der Bediensteten in dem Gehalte 

1 

Allgemein 
1 

Kat?-1 Classe 1 Monatslohn 
gone fl. 1 kr. 

1 1-3 54 bis 72 -

} bis Wagmeister 1 1-4 45 72 -

Bauaufseher 
1 

1 3-5 36 bis 54 -v.· egaufseher 
Magazinsgehilfe 

1 
1 4-5 36 bis 45 -

1. Kategorie 

Kanzleidiener 2 1-2 24 bis 30 -

Magazinsgehilfe \ 2. Kategorie 2 1-3 IS bis 30 -
und Magaziusdiencr J 

Die Abtretung des zugewiesenen Deputatholzes an andere 
Personen ist unstatthaft. 

Den provisorischen Dienern werden ihre Bezüge beim 
Antritte ihres Dienstpostens speciell zugewiesen. 

§. 16. 
Bestrafung der Diener. 

Gegen das Aufsichtspersonale können folgende Strafen in 
Anwendung kommen: 



1. Die Rüge durch den Vorgesetzten ohne Zeugen. 
2. Die Rüge vor den Cameraden. 
3. Bei Wiederholung von bereits gerügten Fehlern oder grös

seren Vergehen gegen die Dienstordnung die Geldstrafe, 
welche von 1 ft. aufwärts bis zum Abzuge von 1/3 des 
Gehaltes oder Taggeldes, je nach der Art des Verge
hens, bemessen werden kann, und deren Festsetzung bei 
provisorischen Dienern dem Betriebsleiter, bei definitiven 
jedoch nur dem W crks-Chef zusteht, und es wird aus· 
drücklich bemerkt, dass das Anfsichtspersonalc nicht nur 
wegen selbst begangener dienstwidriger Handlungen, son
dern auch wegen Verheimlichung von strafbaren Handlun
gen seitens der Arbeiter der Strafe verfällt. 

Die Geldstrafen fliessen in das Provisions- und Unterstütz
zungsinstitut. 

4. Ersatz des durch Nachlässigkeit oder Eigenmächtigkeit, 
oder absichtliche Unterlassung der Abwehr einer Gefahr 
verursachten Schadens, wenn diese Ersatzsumme nicht 
~/3 des Gehaltes oder Taggeldes dreier aufeinander folgen
der Monate übersteigt, im \Yege des Abzuges auf Grund
lage eines mit dem Schuldigen aufgenommenen Thatbe
standsprotokolles; sollte der anzusprechende Ersatz sich 
höher beziffern, auf Grundlage eines richterlichen Erkennt
nisses, zu dessen Schöpfung die gegenwärtige Dienstord
nung bei der Tagsatzung vorzuliegen hat. 

5. Die Degradation; bei definitiven Dienern auf die Dauer 
von drei Monaten, bei provisorischen auf unbestimmte Zeit, 
welche bei fortgesetzten Vergehen gegen die Dienstord
nung von dem \Verks-Chef verhängt wird, wenn der be
treffende Diener sich sonst keines V crgchcns schuldig ge· 
macht hat, das seine Entlassung im Sinne der allgemeinen 
Bestimmung §. 10 bedingen würde. 

6. Die Entlassung, welche bei definitiven Dienern im Wege 
der Gcncral-Direetion, bei provisorischen von dem Werks
Chcf selbst erfolgt. 

3. Dienstordnung 

litr das l!laschlueu-Persouale lusbesondere. 

§. 1. 

Begriff: Maschincnpcrsonalc (Kunatpersonale). 

Hieher gehören alle jene Personen, welche zur Herstel
lung, Führung und Instandhaltung von was immer für Maschi
nen aufgestellt sind, oder die dazu nöthige Hilfe zu leisten 
haben. 

§. 2. 

Systemisirung derselben. 

Sie sind in nachstehende Kategorien cingctpeilt, welche 
zugleich die Basis zur Systcmisirung ihrer Bezüge bilden: 

Bezeichnung des Dienstes 1 Kate-
1 ClaBBe \ 

Taglohn 
gorie fl. 1 kr. 

1 1 -
Maschinenwärter 3 1-2 und darüber 

- 1 ao 
Kunstwärter 3 1-3 und darüber 

- 1 80 
Kesselwärter 3 1-3 und darüber 

- 1 40 
Heizer . 3 2-5 

1 

und darüber 

1 

§. 3. 

Instruction der Lehrlinge. 

Jeder beim Kunstwesen Bedienstete hat zu jeder Zeit 
Lehrlinge zur Instruction zu übernehmen, und ihnen den Dienst 
mit allen seinen Handgriffen und Eigenthümlichkeiten nach bestem 
Wissen und Gewissen zu lehren, iiber deren Fortschreiten dem 
Betriebschef der Wahrheit gcmäss zu berichten, und diesen Be
richt durch Erprobung des Lehrlinges vor dem Betriebschef unter 
eigener Verantwortung zu bestätigen. 

§. 4. 
Kündigungsfrist. 

Die gegenseitige Kündigungsfrist wird aur die im §. 201 
des a. B. angesetzten 14 Tage festgestellt. 

(Fortsetzung folgt.) 

A d ni i n i s t r a t i v e s. 

Dienst Concurs. 
Die Kastncrstelle bei dem Fruchtprovisorate zu Wind

schacht, in der X. Diäteu-Classe, mit dem Gehalte jährl. 630 fl., 
dem Natural-Deputate von 10 Klaftern dreischuhigen Brenn
holzes und einem Natural-Quartier, dann mit der Verpflichtung 
zmn Cautious-Erlage im Gehaltsbctrage, ist zu besetzen. 

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Kennt
nisse in der Schiittboden-1\Ianipulation, im Recl.mungswescu, 
dann der deutschen und slavischcn Sprache, binnen vier Wochen 
bei der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemnitz 
einzubringen. 

Schemnitz, am 11. November 1865. 

Correspondenz der Redaotion. 
Der aus Leoben uns zugekommene Bericht über die am 

4. d. M. dort abgehaltene Feier des 25. Jahres der Grün
dung dieser Montan-Lehranstalt war für dieses ßlatt 
bestimmt, musste aber wegen Mangel an Raum auf die nächste 
Nummer verschoben werden. Wir bitten besonders jetzt gegen 
Ende des Jahres um Nachsicht tür ähnliche V crspiitungen, 
denn wir haben jetzt die Aufgabe, das vorhandene Material 
derart in die wenigen noch übrigen Nummern dieses Jahres 
zu vertheilen, dass keine 11Fortsetzungcn" für den nächsten 
Jahrgang zurückbleiben. 

ANKÜNDIGUNG. 

Eisenwerks-Verweser. 
Bei der Pesendorfer'schen Werks- und Güter-Direction 

zu Rottenmann ist die Stelle eines V crwesers zu besetzen, mit 
welcher ein Jahresgehalt von 800 fl. nebst freier \Vohnung, 
Gartenantheil und Holzdeputat verbunden ist. 

Bewerber, welche als theoretisch gebildet und geprüft und 
besonders als praktisch wohlerfahren in den verschiedenen Fä
chern der Eisenindustrie sich hiczu befähigt fühlen, wollen ihre 
gehörig belegten, an Josef Pescndorfer's Erben stylisirten 
Gesuche längstens bis 15. Dccember d. J. unter der genau ersicht
lichen Adresse: nAn Herrn Carl Pesendorfer, Gewerk in 
Rottenmann" franco übermitteln. 

Rottenmann, am 10. November 1865. 

~Dieser Nummer liegt eine Tafel mit Zeichnungen bei . ..._ 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r List i s c h en Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die JaLrese.bonnenten 
erhalten einen offieiellen Bericht über die Erfahrungen im benr- und hüttenmännischeo Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als G ra ti s beilag e. Inserate finden gegen 8 In. ö. W. oder P/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druclr. v . .Karl W~temitz °'Co. ln W!en. 
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Resultate über abgehaltene Vergleichsproben 
von Schienen aus Bessemer-Metall gegen 
Schienen aus Eisen gewöhnlicher Er-

zeugung*). 
Die Probeschienen waren jede genau 6 Fuss lang, an 

den Enden rechtwinkelig abgeschnitten, adjustirt und alle 
von vollkommen gleichem Profile. 

Erzeugt wurden die Schienen in Pr e v a 1 i, das ver· 
wendete Bessemer-Mctall war aus der Hüttenberger 
Hohöfnerei der Compagnie Rauscher zu Heft in Kärn
ten. - Bekanntlich wird in dem Hijttenberger Erzrevier 
bei den Hohöfncreien Heft, Lölling und Eberstein das Roh
eisen mittelst Holzkohle erblasen. 

Prob e n auf E 1 a s t i c i t ä t und r e 1 a t i v e Fes t i g· 

keit. 
Als Vorrichtung für einen auf die Mitte der auf beiden 

Enden aufliegenden Schiene auszuübenden Druck diente 
ein einarmiger Hebel, von welchem dn ganze 168" lange 
Hebelarm ein Gewicht von 260 Pfund, die an seinem Ende 
befestigte Wagscbale sammt Aufhängeketten ein Gewicht 
von 92 Pfund hatten. 

Der vom Hebel allein ausgeübte Druck auf die Schiene 
betrug 322:> Pfund. 
Eisenschiene: 7348 Pfund ausgeübter Druck oder Be
lastung: 

Ein Einbug geblieben mit 10'" Abstand auf die gauze 
Länge von 6 Fuss. 

Bes sem e r-1\Ietall schiene: 
a) 6890 Pfund iiusgeübter Druck oder Belastung: 

Die Schiene vollkommen gerade geblieben. 
b) 7806 Pfund ausgeübter Druck oder Belastung: 

Ein Einbug geblieben mit l '" Abstand auf die ganze 
Länge von 6 Fuss. 

*) Wir bringen auszugsweise aus dem steier~iirk!scb~n 
Industrie· und Gewerbeblatt obigen Bericht, wobei wir die 
Bruchproben, deren Detail durch mehrere Holzsch1.~itte illustrirt 
war, nur dem Hauptresultate nach aufführen, da es fur _den Zweck 
dies c r Mittheilung genügen dürfte, überhaupt auf dies~s Zcug
niss eines so bewährten praktischen Fachmannes, wie Herr 
J. Schlegel es ist, hingewiesen zu haben. 

Sonacb erhielt 
die Eisenschiene einen bleibenden Hug von 10'" bei 734R 

Pfund ßelastung, 
die ßessemer-Metallschiene einen bleibenden Bug von 1 "' 

bei 7806 Pfund Belastung. 
Aus diesem Ergebnisse zeigt eich, dass die Bessemer

i\Ietallschiene in Bezug anf die Schiene aus gutem, aber ge
wöhnlichem Eisen das Zehnfache in Hinsicht auf Elasticität 
leistet. 

In Bezug auf die relative Festigkeit oder das Trag
vermögen erwies sich weiter noch näher, dass die Besse
mer-i\Ietallschiene mit mehr als dem zweifachen Gewichte 
gegen die gewöhnliche Eisenschiene belastet werden kann, 
erstere sonach mit Verlässlichkeit ein doppeltes Tragver
mögen hat. - Noch mehr bethätigten dies die folgenden 
Bruchproben; sie erwiesen eine ausserordcntlichc Wider
standsfähigkeit der Bessemer-1\Ietallschiene, was bei deren 
Dichtigkeit, die nahe dem Gussstahle gleichkommt, noch 
von besonderem "\V erthe ist. 

Erwägt man nun, dass dieses ßessemer-Matcrial drei 
der vorzüglichsten Eigenschaften in sich fasst, nämlich: 
grosse Dichtigkeit oder Härte, die grösste Zähigkeit oder 
relative Festigkeit und eine zehnmal so grosse Elasticität 
als das gewöhnliche gute Eisen; ferner 1 dass auch die 
Eigenschaft der Schweissbarkeit diesem Producte nicht 
fehlt und sich selbes ebenfalls auch härten lli.sst; so be
rechtiget dies zu der Annahme allgemeiner Verbrei
tung desselben. Jedes grosse aufzuführende Object wird 
bei Anwendung des llessemer-Mctalls, nw e n n c s von so 1-
c her Qualität wie das vorliegende ist,u eine bedeu
tende Ersparung an Geld erzielen, da das F11brikat nur um 
weniges theurer als Eisen zu haben ist, dagegen aber an 
Gewicht nur 5 statt 8 gebraucht wird, nach vorgenannten 
Proben aber 4 statt 8 genügen müsste. 

Ein noch weiterer Factor des Vortheiles ist 
die geringere Abnützung des Bessemer-Metalles gegen ge
wöhnliches Eisen, nselbst wenn dieses von bester Qualität 
ist," denn die Dichtigkeit und Reinheit des ersteren kann 
man mit den gewöhnlichen uns bekannten Eisenfrischme
thoden nicht erreichen. 



Nach dem eben Gesagten wird also der Consument im 
Allgemeinen bei Benützung des Bessemer-Metalles nicht 
nur allein weniger Materiale brauchen, sondern auch den 
Vortbcil der längeren Dauer des angefertigten Gegenstandes 
geniessen, und wenn selbst in einzelnen Gebrauchswerk
zeugen ein bestimmtes Gewicht erforderlich sein sollte, so 
bleibt doch noch immer der Nutzen längerer Verwendung 
und Dauer. 

Im Baufache wird seiner Zeit das Bessemer· Metall 
eine hervorragendste Rolle spielen, so nicht minder im 
Schiffbau, Maschinenbau, bei Dampfkesseln, und endlich 
im grössten Verbrauch bei den Eisenbahnen, bei welch' 
letzteren die Vortheile besonders den Oberbau betreffend 
hervortreten werden; dazu liefert England die Beweise, das 
Alles sogleich energisch und im grossen Massstabe ergreift 
und betreibt, sobald zu Grunde liegende Zahlen die sichere 
Aussicht auf einen Vortheil eröffnet haben. 

Das Bessemcr-Metall als dichtes, feinkörniges Eisen 
oder selbst als Stahl dargestellt, wird allerdings in seiner 
Qualitäts-Beschaffenheit variiren, d. i. je nach der Beschaf
fenheit des dazu verwendeten Roheisens; dieser, jedem 
Fachmanne, besonders dem Chemiker im Vorhinein ein
leuehtende Umstand bedarf hier keiner weiteren Erör
terung. 

Als letzter, aber gewiss wesentlicher Vortheil ist end
lich noch zu nennen, dass man abgenutzte oder sonst wie 
immer unbrauchbar gewordene Gegenstände aus Bessemer
Metall leichter und billiger wieder zu Gute machen kann, 
denn je nach Dimension oder Formbeschaffenheit bedient 
man sich entweder nur des Ausschmiedens oder Walzens, 
sonst aber des Einschmelzens mit den erforderlichen llei
gaben, um als Product wieder gleich das fertige Bessemer· 
Metall zu erhalten. 

Vor Allem aber wird es im Interesse der Industrie, 
der Landwirthschaft und der Gewerbe zur dringenden Noth
wendigkeit, dass die hohe Regierung veranlasse, „dass eine 
behördliche, gesetzliche Norm gegeben werde in Bezug auf 
Stärke für Druck und Tragvermögen des Bessemer-Metal
les, u denn die dermalen bestehenden Vorschrifcen (die, 
nebenbei gesagt, für viele unsere besten Eisenqualitäten 
nicht passen) können unmöglich Anwendung auf das Fa
brikat aus Bessemer-Mete.11 finden; das hiesse die Consu
menten verkürzen oder besser gesagt, der Volkswirtbschaft 
Sehe.den beifügen. 

Die vorne angedeuteten Proben wurden am 29. De
cember 1864 i.m Gre.zer Südbahnhofe von mir im Bei
sein des Schienenwalzwerks-Directors Herrn Ha.II vorge
nommen. - Graz, den 12. October 1865. 

Joseph Schlegel, pens. Eisenwerks-Director. 

Die Feier des 25jährigen Bestandes der Berg
akademie Vordernberg-Leoben am 4. und 5. 

November 1865 *). 

Wenn auch 25 Jahre für das Bestehen einer Lehran
stalt ein verhältnissmässig kurzer ZE:litabschnitt sind, so 

. . *) Da der Reda.cteur dieser Zeitschrift durch die gerade 
m die erste Novemberwoche fallende Constituirung der Cen
tral-Commission für die Pariser Ausstellung verhindert war 
persönlieh als Theilnehmer und Berichterstatter bei diesem Fest~ 
zu erscheinen, verspätete sich dieser Bericht etwas für desson 
Einsendung er freundlichst dankt. ' 0. H. 

ist doch nicht zu leugneu, dass ein solcher für eine junge Lehr
anstalt nicht unbedeutend erscheint, wenn an der Spitze der 
Lehranstalt seit ihrer Gründung noch immer derselbe Mann 
als Leiter in rüstiger Thätigkeit steht, der in dem verflossenen 
\ Jahrhundert nicht bloss einen unermüdlichen Eifer in 
der unmittelbaren Erfüllung seiner lehrämtlichen Pflichten 
bewies, sondern auch einen wesentlichen practischen Ein
fluss auf die Entwicklung der Eisenindustrie unserer Alpen
länder, ja! selbst über die Gränzen der Monarchie hinaus 
ausübte. 

Schon bei der im Monate Mai v. J. in Leoben abge
haltenen montanistischen Versammlung wurde von den da
mals anwesenden Schülern Tunner's beschlossen, das 25jäh
rige Bestehen der Bergakademie Vordernberg-Leoben zu 
feiern, und zu gleicher Zeit auch eine Art Tunnerfeier 
damit zu verbinden, da der Name der Bergakademie Leoben 
nicht leicht ohne den Namen Tun n er gedacht werden konnte. 

80 wie vor 25 Jahren am 4. November Vormittags 
in Vordernberg die Eröffnung der damaligen Bergschule 
(höhere Montan-Lehranstalt) mit einem solennen Gottes
dienste gefeiert wurde, so begannen auch diesmal die Fest
lichkeiten um 9 Uhr Morgens mit einem feierlichen Hoch
amte, zu welchem sich ausser den gegenwärtigen Mitgliedern 
der Bergakademie, und sehr vielen aus der Ferne herbeigeeil
ten ehemaligen Schülern der Akademie, auch sämmtliche k. k. 
Behörden, die Gemeinde-Repräsentanz der Stadt Leoben, die 
Vertreter des bürgerlichen Wirthschaftsamtes, sowie viele 
einheimische und fremde Gäste eingefunden hatten. Zur 
Verherrlichung des Festes übernahm der akademische Ge
sangsverein die Musik, und es wurde Haslinger's Vocal 
messe mit grosser Präcision ausgeführt. 

Na.eh beendigtem Gottesdienste begaben sich alle An
wesenden durch die festlich geschmückte Stadt, in den 
sinnreich gezierten Saal auf der Post, welcher zur Abhal
tung der Versammlungen bestimmt war, 

Um 10 Uhr wurde die Festversammlung eröffnet und 
die Anwesenden von Hr. Franz Sprung, Eisenwerksdirector, 
auf das freundlichste willkommen geheissen, wobei er die 
Bedeutung des Festes besonders hervorhob. Hierauf folgte 
Lachner's Bergmannsgebet als Festgesang, ebenfalls vom 
akademischen Gesangsvereine zur Ausführung gebracht. 

Nach Beendigung desselben begann die eigentlichel<'est
rede, in welcher Herr Franz Kupelwieser, k. k. Ober
hüttenmeister und Docent der Hüttenkunde, auf die grosse 
Aufgabe des Bergmannsstandes und die Wichtigkeit einer 
wissenschaftlichen Bildung desselben hinweisend, die Ge
schichte der gegenwärtigen Bergakademie Leoben in kur
zem Abrisse gab. Die wichtigsten Momente aus derselben 
mögen hier folgen: Um das wissenschaftliche Gebäude der 
bereits im Jahre 1828 in Graz gegründeten technischen 
Lehranstalt (Joa.nneum) zu vollenden, haben die Stände 
Steiermarks, welchen das Wohl ihres Landes am Herzen 
lag, über Antrag weiland Sr. k. k. Hoheit de~ Erzherzogs 
J o ha.n n, die Gründung der Bergschule in Vordernberg 
beschlossen, um die Heranbildung von tauglichen Ober
beamten für die für Steiermark und die Alpenländer so 
wichtige Montanindustrie möglich zu machen, Es war die
selbe in ihrer Einrichtung sowie in der Methode des Unter· 
richtes wesentlich verschieden von dem, was damals allge
mein eingeführt war, denn es wurde das Princip der Fach
schulen, welches gegenwärtig als für den technischen Unter· 
riebt allein brauchbar hingestellt wird, im strengsten Sinne 
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des Wortes durchgeführt, indem auf die wissenschaftliche 
Bildung, Wt'lche an technischen Lehranstalten erworben 
werden konnte, fortgebaut wurde. Aber auch die Methode 
des Unterriches war eine wesentlich andere, indem mit dem 
theoretischen Unterrichtes im Hörsaale diP eigene Anschau
ung, eelb~t die Handanlegung bei Berg und Hütte Hand in 
Hand gehen sollte , da gerade beim Berg· und Hütten
wesen eine theoretisch-praktische Ausbildung wichtiger als 
bei den meisten anderen Wissenschaften ist, weil man vie
les sehen und mitmachen muss, um es richtig verstehen, be
urtheilen zu können. 

Ein Professor, der abwechselnd Bergbaukunde und 
Hüttenkunde vortrug, zu gleicher Zeit Director der Anstalt 
war, wurde in der Person des gegenwärtigen Herrn l\Iini
sterialrathes Peter Ritter v. Tun n er berufen. Unermüdet 
wirkte er allein zur Heranbildung thatkräftiger junger Leute, 
zur Hebung der Industrie, bis in dem verhängnissvollen 
Jahre 1848 das Bedürfniss, eine öffentliche höhere mon
tanistische Lehranstalt in den deutsch-österreichischen Pro 
vinzen zu haben, immer fühlbarer wurde, wesshalb im Jahre 
1848 die Voreiern berger Bergschule provisorisch, im darauf 
folgenden Jahre aber dc•finitiv in die Hände des Staates 
überging. 

Die Stände Steiermarks überliessen dem Staate die 
Gebäude und Lehrmittel·Sammlungen unentgeltlich unter 
den Bedingungen, dass in Steiermark eine wenigstens gleich 
organisirte Lehranstalt verbleiben müsse, und dass im Vor
trage sowie bei den Verwendungen auf die Bedürfnisse des 
Landes besonders Rücksicht genommen werden müsse. 

Dadurch, dass die LPhranstalt in die Hände des Staates 
überging, wurden die Anforderungen an dieselbe grösser1 
es mussten die Lehrkräfte vermehrt, die Lehrmittel erwei
tert werden, es musste dieselbe im Studienjahre 1850 nach 
Leoben übertragen werden, da die Localitäten in Vordern
berg nicht entsprachen, und die Stadt Leoben ein geräu
miges Gebäude unentgeltlich zur Verfügung stellte. Um 
den fortwährend wachsenden Bedürfnissen zu entsprechen, 
wurde im Jahre 1852 der provisorische einjährige Vorcurs 
eingerichtet, dessen Erweiterung auf einen zweijährigen 
Curs im Jahre 1860 folgte. Zur k. k. Bergakademie wurde 
die Anstalt in Folge allerhöchster Entschliessung vom 
21. September 1861 erhoben. 

Wenn auch der Unterricht mit verhältnissrnässig gerin
gen Lehrmitteln mit einem kaum entsprechenden Status 
der Lehrkräfte betrieben werden musste, so wurde doch 
Alles aufgeboten, um den Anforderungen zu entsprechen, 
wobei, ungeachtet der Einrichtung der Vorcurse, das Princip 
der Fachstudien in den berg- und hüttenmännischen Wis
senschaften aufrecht erhalten, und gleichzeitig wo möglich 
darauf gesehen wurde, dass die Methode des Unterrichtes, 
welche sich während einer langen Reihe von Jahren be
währte, das Hand in Hand gehen des theoretischen Unter
richtes mit der Anschauung der Handanlegung bei Berg 
und Hütte beibehalten wurde. 

Um nachzuweisen, dass die Methode des Unterrichtes 
sich als entsprechend erwies, folgte eine Statistik über den 
Besuch der Akademie, demzufolge im Laufe von 25 Jahren 
666 Zuhörer immatriculirt wurden, von welchen 536 der 
österreichischen Monarchie angehörten und zwar befinden 
sich darunter aus Steiermark 114, Kärnten 80, Krain 12, 
Niederösterreich 66, Oberösterreich 27, Salzburg 20, Tirol 9, 
Venetien 2, Küstenland 3, Dalmatien 2, Mähren 67, Böh-

men 75, Schlesien 21, Ungarn 20, Siebenbürgen 4, Croa
tien 1, Galizien 12, Bukowina 1. - Von den 130 Ausländern, 
welche die Akademie besuchten, waren aus Baiem 31, 
Baden 5, Württemberg 1 O, Preussen 35, darunter 24 Rbein
preussen, Nassau 6, Sachsen 4, Hessen 8, Hohenzollern 4, 
Hannover 1, aus dem übrigen Deutschland 2, Schweiz 1, 
Italien 1 , Frankreich 2, Belgien 1, England 1, Norwegen i, 
Schwedeo 4, Russland 8, Aegypteo 5, Ostindien 1. Soweit 
es möglich war, über den gegenwärtigen Aufenthaltsort 
und Charakter genaue Daten zusammenzustellen, ergab 
sich, dass dieselben weithin zerstreut sind, denn es befin
den sich von denselben gegenwärtig in Steiermark 124, 
Kärnten 52, Krain 10, Niederösterreich 4 6, Oberösterreich 
11, Salzburg 10, Tirol 8, Venetien 2, Küstenland 5, Dal
matien 1, Mähren 30, Böhmen 24, Schlesien 7, Ungarn 31, 
Siebenbürgen 2, Croatien 3, Galizien 8, Bukowina 1, Baiern 
12, Baden 1, Württemberg 3, Preussen 24, darunter 21 in 
Rheinpreussen, Nassau 2, Sachsen 1, Hessen 2, übrigen 
Deutschland 1, Schweiz 1, Italien 2, Frankreich 2, Spa
nien 1, England 1, Schweden und Norwegen 3, Russland 6, 
Aegypten 3, Ostindien 1, Nord11merika 2, l\Iexiko 1, Chili 1, 
Brasilien 1. Zu den eben angeführten 444 sind uoch zu 
zählen 75, welche noch studireu, und 46, welche bereits 
starben; der Aufenthaltsort von 101 Zuhörern konnte nicht 
ermittelt werden. 

Nach der gegenwärtigen Berufsstellung sind aufzu
zählen: Gewerken 51, Werksdirectoreu 19, Berg· und Hüt
tenverwalter 54, andere Bergbeamte 6 7, Hüttenbeamte 123, 
somit 314 beim t e c h n i s c h e n Betriebe. Ferner sind noch zu 
erwähnen: Ministerialbeamte 2, Rechnungsbeamte 37, bei 
Bergbehörden 11, Münzwesen 2, Lehrfach 6, Werkspäch
ter 1, Ingenieure 21, Fabriksbtsitzer 8, Fabriksleiter 5, 
Bahnbeamte 5, Realitätenbesitzer 19, Militärs 4, Agenten 
2, Verschiedene 6. 

Von den 314, welche sich beim technischen Betriebe 
befinden, sind beschäftigt beim Eisenhüttenwesen und Koh
lenbergbau zugleich 12, beim Eisenwesen allein 212, beim 
Kohlenbergbau allein 44, bei Erzeugung 11nderer Metalle 44, 
beim Salinenwesen 10, bei der Naphtha-Gewinnung 2. 

Hierauf wurde Allen, welche zur Gründung und Er
weiterung der Anstalt beitrugen, öffentlicher Dank aus
gesprochen, und ein Hoch auf Se. Majestät den allergnä
digsten Landesfürsten, weiland Se. k. k. Hoheit Erzherzog 
Johann, die Stände Steiermarks, Se. Excellenz Freiherrn 
v. Thinfeld und Se. Excellenz Freiherrn v. Scheuchen
stue 1 ausgebracht. 

Eines Mannes, des Herrn Ministerialrathes Peter R. 
v. Tun n er, Verdienste wurden dann besonders hervorge
hoben, der die Seele des Ganzen war, der 1j4 Jahrhundert 
das Beste der Anstalt, der Schüler zu fördern bemüht war, 
der durch seine weithin gehende Thätigkeit in der Litera
tur, in der Industrie, den Ruf der Akademie vermehrte; die
sem Manne wurde nun im Namen seiner Schüler für seinen 
unermüdlichen Eifer, für seine eiserne Auedauer der Dank 
ausgesprochen und ihm bei dieser Gelegenheit ein pracht
volles Album mit den Photographien beinahe aller seiner 
Schüler zum Andenken an diesen Tag überreicht. Die De
putation, welche dasselbe überreichte, bestand aus dem 
W erksdirector Herrn Ed. C z e g k a, Tunner's erstem Assi. 
stenten in Vordernberg, Bergverwalter Herr Seeland und 
zwei Akademikern. Die Rede schloss mit einem nimmer 
enden wollenden nGlück auf." 
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Sichtlich gerührt betrat nun Tun n er die Rednerbühne, 
u01 seinen Schülern dafür zu danken, dass sie zu diesem Feste 
so zahlreich erschienen sind, auf dessen Wiederholung er in 
seinem Leben nicht leicht mehr denken könne. Tun n er 
nahm nun den dem Album beiliegenden Hauptkatalog, ver
las alle seine Schüler und grüsste die Anwesenden mit 
herzlich treffenden Worten. 

Hierauf nahm Herr Bürgermeister Wilhelm Fni lha uer 
das Wort, um Ministerialrath Tunner, der Elircnbürger der 
Stadt Leoben ist, im Namen der Gemeinde Glück zu wün
schen. 

Ebenso ergriff der Bergakademiker Herr Eugen Ritter 
v. Wurzian das Wort, um im Namen seiner Collegen, der 
noch jetzt studirenden Akademiker, Glück zu wünschen 
und zu danken. 

Schliesslich wurden noch die eingelaufenen Tele
gramme und Zuschriften verlesen, deren eine grosse Zahl 
von allen Orten einlief. 

Während des gemeinsamen Mittagsmahls spielte die 
städtische Capelle und trug viel zur allgemeinen Heiter
keit bei. 

Abends wurde von den Akademikern unter Mitwirkung 
der Seegrabner Bergmusik ein Fackelzug veranstaltet, wei
cher durch die Stadt zum Akademiegebäude zog, um da
selbst Tunner ein Ständchen zu bringen und ihn zur Fest
kneipe abzuholen; demselben schlossen sich alle Gäste un
geachtet des schlechten Wetters an. Mit Acclamation wurde 
Herr lnspector Nuchten zum Präsidenten des Abends ge
wählt, der durch seinen sprühenden Humor, durch seine 
treffenden Reden viel zur Heiterkeit des Abends beitrug; 
dass im Verlaufe des Abends unzählige Toaste ausgebracht 
wurden, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. 

Der zweite Festtag vereinigte die Gäste und Einhei
mischen um 10 Uhr zu fachmännischen Besprechungen. 
Nach Eröffnung der Versammlung wurde über Antrag des 
Comites Herr Ministerialr. Peter R. v. Tun n c r einstimmig 
zum Präsidenten gewählt, welcher jedoch Halsschmerzen 
vorschützend dieselbe ablehnte und die Wahl auf den an
wesenden Herrn Obersten Libert de Paradies hiu
lenkte, welcher Antrag ebenso einstimmig zum Beschluss 
erhoben wurde. 

Herr Kr ö 1 l, Werksleiter aus Bleiberg, besprach zuerst 
durch grosse mitgebrachte Zeichnungen erläutert eine neue 
patentirte continuirliche Siebsetzvorrichtung1 welche nicht 
bloss für Bleierze, sondern ebenso gut auch für andere 
Erze und Steinkohlen angewendet werden kann, und wel
che vor ähnlichen Vorrichtungen, deren schon mehrere 
existiren, sehr geringe Anlagskosten und bedeutende Lei
stung voraus habe. 

Herr Höfer, k. k. Bergwesens-Praktikant, besprach 
hierauf das Vorkommen und Alter der Goldgänge Sieben
bürgens, sowie das Niedersetzen derselben in die Teufe; 
an diesen Vortrag anknüpfend fügte Herr Albert Mi II er 
Ritter von Hauenfels, k. k. Professor, noch einige Bemer
kungen bei. 

Herr Fr e y, Eisenwerksdirector von Store, besprach 
nun die Erfahrungen, welche er bezüglich der Verarbeitung 
des Bessemer-Metalles gemacht habe. Nachdem er auf.den 
wesentlichen Unterschied der verschiedenen Blasen in den 
Gussblöcken aufmerksam machte, sprach er seine Ansicht 
über die bei der Verarbeitung gemachten Erfahrungen dahin 
aus, dass das Bessemer-Metall bis jetzt vorzüglich dort Aus· 

gezeichnetes leiste, wo es sich um Erzeugung von grossen 
Stücken (Massengussstahl) handle, dass er aber bis jetzt 
noch nicht sich eigne den feineren Gussstahl, d. h. den 
Werkzeugstahl, zu ersetzen, da derselbe ausser den Bla8en, 
welche Anlauffarben zeigen, mitunter wenn auch sehr fein 
vertheilte Schlackenpartien enthalte, welche bei kleineren 
Artikeln Ungä.nzen herbeiführen. 

Schliesslich führte Herr Fr e y noch an, dass Herr 
Friedrich Lang sich gegenwärtig damit beschäftige, einen 
Weg ausfindig zu machen, diesen Uebelständen abzuhelfen, 
und dass er gegründete Hoffnung habe, dass Herr Lang 
entsprechende Resultate erreichen werde. 

U eher Aufforderung des Herrn Ministerialratlies Tuuner 
theilte nun Herr Lang seine Ansicht mit, derzufolge die 
Veranlassung der oben gerügten U ebelstände vorzüglich 
die sei, dass der Stahl, oder richtiger gesagt, das ßesse
mer-Metall nicht die uöthige Ruhe habe, um die Unreinig
keiten abscheiden zu können, und es sei desshalb nothwen
dig, dasselbe längere Zeit hindurch flüssig und in Ruhe zu 
erhalten, ohne dass eine weitere chemische Einwirkung 
erfolge. Um dies durchführen zu können, habe er einen 
Gasgefässeofeu coustruirt, in welchen das flüssige Metall 
aus dem Bcssemer-Ofen gelangen könne nnd daselbst be
liebig lange im flüssigen Zustande erhalten werden könne. 

Die Qualität des erzeugten Productes rief eine längere 
Debatte über Eisen - Export und Import und über die ver
schiedenen Zollverträge hervor, an welcher sich vorzüglich 
der Präsident de Par adis sowie Miniscerialrath Tun n erbe
theiligten. Letzterer betonte vorzüglich die U n wahrschein • 
lichkeit, dass Oesterreich der besseren Qualität seiner Pro
ducte halber einen bedeutenden Absatz ins Ausland zu 
erreichen im Stande wäre, und dass es zufrieden sein müsse, 
wenn der eigene Bedarf vollkommen im Inlande gedeckt 
würde. Er führt unter anderem auch au, dass es eine sehr 
unrichtige Ansicht sei, wenn man nur fortwährend von der 
schlechten Qualität des englischen Eisens spreche und 
auf die vorzügliche Qualität des inländischen Productes 
allzu sehr poche, denn England habe auch gute Eisenerze 
und habe in der Darstellung des Eisens sehr grosse Fort
schritte gemacht, so dass auch jetzt schon groase Mengen 
von Qualität-Eisen daselbst erzeugt werden, wodurch die 
.Möglichkeit einer Ausfuhr nach England viel geringer ge
worden sei; dass sogar bereits durchgeführte Versuche be
wiesen haben, dass österreichisches Holzkohlenroheisen um 
gar keinen Preis in England abzusetzen war, Zur Begrün
dung dieser Ansicht führte Tunner auch noch einen Artikel 
an, welchen Director Grill (derselbe Mann, dem wir die er
sten Nachrichten über die Fortschritte des Bessemer-Pro
cesses in Schweden verdanken) in lern Cortoret-Analyer 
veröffentlicht und damit seine Landsleute warnt, dass sie 
nicht zu sehr auf ihr Qualitätseisen bauen sollten, da die 
Ausfuhr bereits in den letzten Jahren nicht unbeträchtlich 
abgenommen habe, und lieber dafür Sorge tragen mögen, 
dass nicht noch fremdes Eisen in grösserer Menge einge
führt werde. In ähnlicher Lage befinden auch wir uns. 

Schliesslich brachte Director Sprung noch eine U eber
sichtskarte der projectirten Rudolfsbahn, welche nach dem 
Schlusse der Sitzung noch zu verschiedenen Debatten in 
kleineren Zirkeln Veranlassung gab. 

Der Abend war den Damen und der Jugend gewidmet, 
und erst der herannahende Morgen mahnte die uuermüd
lichen Tänzer an die Beendigung des Festes. 
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Es waren zwei Tage, an welche sieb gewiss Alle, wel
che daran Theil nalimen, mit Freude erinnern und wel
che in den Annalen Leobens unvergesslich bleiben werden, 
indem durch gemeines Zusammenwirken des Comites mit 
der Gemeinde auch für äussere Ausstattung der Stadt Sorge 
getragen war. 

Vergleich zwischen kleinen und grossen 
Sprenglöchern, dann Sprengminen. 

Von Eduard Windakiewicz, k. k. Schicht.meister. 
Man liest oft in den bergmännischen Zeitschriften über 

die günstigen Resultate grosser Sprenglöcher und auch der 
Sprengminen; es fragt sich nun, ob überhaupt grös
sere Bohrlöcher den kleineren vorzuziehen sind? 

Die Beantwortung dieser Frage dürfte für das berg
männische Publicum von Interesse sein, ich will desshalb 
versuchen, in den Vergleich vom theoretischen und prakti
schen Standpunct näher einzugehen. 

Jede S p r c n g u n g ist in den Erfolgen abhängig: 
a) von der BP.grenzung des zu sprengenden Gesteins ; 
b) von der Beschaffenheit de~selben, und 
c) von der Ladung des Bohrloches. 

a) Begrenzung des zu sprengenden Gesteins. 
Jeder Körper kann durch sechs rechtwinkelig zu 

einander sich verhaltende Ebenen begrenzt werden. 
Je mehr die Friabilitätssphäre *) von diesen Flächen 

schneidet, desto wirksamer wird die Sprengung. Nimmt man 
den Inhalt jener Sprengung, wobei dieFriabilitätssphäre alle 
sechs Seiten der Begrenzung schneidet, also der Körper 
innerhalb derselben liegt, mit 100 an, so ist derselbe, wie 
sich theoretisch berechnen lässt, 

bei 5 freien Flächen = 8~ /p 
n 4 n n = 61 '/0 

11 3 11 ,, = 500/o 
n 2 11 11 = 33 °/0 

„ 1 „ 11 = 14 °/0 
Nehmr.n wir nur eine ganz freie Seite im Gestein an 

und darin zwei ungleich grosse Sprenglöcher unter 45 
Grade angebracht, Fig. 1. 

Fig. 1. 

Das Kleine mit 1 Fuss und das Grössere mit 2 Fuss 
Vorgriff, so werden sich die Cubikinhaltc ihrer Sprengkör
per ABC und abc verhalten wie A R ~: A r ~ = 3·14 s s 

X 9 X %=3·14 X 2·25 X 1
/ 3 = 8:1. 

Der französische General Marescot hat aus vielen an
gestellten V ersuchen gefolgert, dass sich unter sonst glei
chen Umständen und in denselben Medien die Ladungen 
zu einander verhalten müssen, wie sich die Cuben ähnlicher 
Linien, hier also die Cuben der Vorgriffe verhalten. 

Nehmen wir au, die Vorgriffe zweier Bohrlöcher wie 
im gegebenen Falle verhalten sich wie 2: 1 oder 36: 18, 
so verhalten sich nach der Marescot'schen Regel die ent
sprechenden Ladungen, die wir für das grosse mit L und das 
kleine Bohrloch mit 1 bezeichnen, wie die Cuben der Vor
griffe, die wir ebenso mit V und v bezeichnen, also 

L: l = V3: v3 = 36 3 : 18 3
, dann ist L = 4 ~~: -

32, d. i. das Bohrloch mit dem doppelt so gros~en Vor
griffe erfordert in dem nämlichen Gestein eine achtmal grös -
sere Pulverladung. 

Gibt man in das kleine 4 Loth, so wird man in da! 
grosse Sprengloch 32 Lth. = 1 Pfd. Pulver geben müssen, 
was in runden Zahlen und nach dem Erfahrungssatze, dass 
1/ 3 der Bohrlochstiefe die Ladung einnehmen kann, einem 
Bohrloche von 1 S" Tiefe nnd fast 2" Durchmesser ent
spricht, wenn 1 Cubikzoll Pulver mit t ·15 Loth oder 1 
Cubikfuss mit 62 Pfd. angenommen wird. 

An cubischem Inhalt enthält das kleine Bohrloch im 
Ganzen 14 Cubikzolle, das grössere 112 Cubikzolle, oder 
es ist letzteres dem Rliuminhalte nach achtmal grösser. 

Verhältuissmässig sollte die Arbeit der 2zölligen und 
36 Zoll tiefen Bohrlöcher auch achtmal mehr kosten, indes
sen stellt sich die Sache in der Praxis ganz anders heraus. 

Bei grossen Bohrlöchern greifen die Bohrer besser an, 
weil auch der Schlag mit grossen Schlägeln, den ein Mann 
eigens dazu bestimmt, führt, viel ausgiebiger wird, dcsshalb 
auch grössere Stücke vom Gestein im Bohrloche abgelöst 
werden, zu deren vollständiger Zermalmung, wie bei klei
nen Bohrlöchern, ein entsprechendes Kraftmoment sonst 
erforderlich wäre. 

Auf dieser Erscheinung beruht auch der Vortheil des 
Leschot'schen Bohrers mit einem inneren Kern im Bohr
loche. 

Man wird in der Praxis für ein zweizölliges Bohrloch 
in dem nämlichen Gestein auch nicht mehr zahlen, als das 
Doppelte des Arbeitspreises von einem eiuzölligen. 

Kostet der Zoll Ausbohren bei einem Einzölligen 2 
Nkr. oder das Ganze zusammen 18 X 2 = 36 Nkr., so 
wird dieselbe Arbeit beim zweizölligen und 36 Zoll tiefen 
Bohrloche bei 4 Nkr. oder das Ganze 36 X 4 = 1 fl. 
44 kr. kosten, dafür aber das Bohrloch annähernd achtmal 
mehr leisten. 

Dieses Verhältuiss stellt sich noch günstiger bei 2, 3, 
4, 5 und 6 freien Seiten_ 

Vergleicht mim die gesammten Unkosten bei den zwei 
Bohrlöchern, so stellen sich dieselben folgender Art heraus: 

jenige Kugelraum bei einer Sprengung genannt, worin der vom 
Pulversack fortgepflanzte Druck des Pulvers noch so stark ist, um 

*) F ria b ili t ä ts s p häre wird in der Mineursprache der- die Cohäsion des Gesteins zu überwinden. 
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Kleines Bohrloch. 

1. Arbeit • 
2. Material, Pulver = 4 Lotb a 1 1/ 4 kr. / 

Zünder = 1 1/ 2 Fuss a 0·75 n 1 

36 kr. 

-----~ 

Groesee Bohrloch. 

1. Arbeit. 
2. Material, Pulver = 32 Lotb :\ 1 1/ 4 kr.1 

Zünder= 3 Fuss a 0·75 n \ 

42.125 kr. 

1.44 kr. 

1.86.25 kr. 
eomit werden sich die Kosten fast wie 1 : 4 1/2 verhalten. 

b) Beschaffenheit des Gesteins. 

Bezüglich der Structur dee Gesteins eind die kleinen 
Bohrlöcher insofern im Vortheil, als man dae Vorkommen 
von Klüften, Ablässen etc. leichter übersehen und sich dar
nach richten kann, weil eie nicht so tief ins Gestein eindrin
gen, was bei den grossen Löchern nicht der Fall ist, indem 
eie tiefer dringen in das Gestein, auf dessen innere Be· 
ecbaffenheit zu sehliessen unsere änsseren Anhaltspuncte 
oft nicht ausreichen. 

Bei grossen Bohrlöchern kann die Festigkeit des Ge
steins mehr zum Nutzen derselben ausgebeutet werden, weil 
die vom Sprengen abfallenden Stücke bedeutend grösser 
sein können als bei den kleinen Sprenglöchern, wozu auch 
eine geringere Kraft nöthig ist; eo fand Mary bei seinen 
Versuchen z. B. mit einem Sandetein von Nemoure, dae;; 
er bei 181 ·58 Kilogramm Belastung per 1 O Centimeter 
sich spaltete, während er erst bei 349·58 Kilogramm völlig 
zersprengt we.rd. 

Dieser Erfolg ist nur beim Betrieb in taubem Gestein, 
wo man grosse Blöcke braucht, von W erth, da beim Berg
bau ohnehin allee Nutzbare mehr oder weniger zerkleinert 
werden muss. 

Die Elastieität dee Gesteine ist insoferne für grosse 
Bohrlöcher vortheilhaft, weil sie die Gewinnung grosser 
Stücke verursacht, also den bei Gewinnung im festen Ge
stein erwähnten Fall noch mehr unterstützt. 

Die Temperatur und Wärmeleitungsfähigkeit ist für 
kleine Bohrlöcher bedeutend ungünstiger, weil sie verhält
nissmässig mehr Oberfläche haben als die groseen. Im 
Ganzen ist der dadurch entstandene Verlust nur unbe
deutend. 

Die Spannung des Gebirges können die grossen Bohr
löcher, besonders wo sie mehrere freie Seiten haben, in aus· 
gedehnter Art benützen. 

c) Ladung der Bohrlöcher. 

Die Pulverkraft wird, theoretisch betrachtet, bei den 
kleinen Bohrlöchern besser ausgenützt, als bei grossen, 
denn sie bieten ihr gröseere Oberfläche dar. 

So hat ein Bohrloch von 1" Durchmeeeer und 36" 
Tiefe bei '! Füllung 18·850", das andere von 2" Durcb-

3 0 . messer und 36" Tiefe bei 1/ 3 Füllung 7 5 · 40 '' wirksame 
Oberfläche oder per Loth Pulverladung das Kleine 3·480" 
und das Groese 2·000". 

Die wirksame Fläche ist also bei grosse Löchern klei
ner, dafür fallen bei der Sprengung grössere Stücke ab und 
es zeigt sicL die Leistung doch im Verhältnisse zur aufge
wendeten Pulvermenge. 

Die grössere Ladung verbrennt verhältnissmässig zum 

Quantum viel schneller als eine kleinere; so verbrennen 
z. B. 2 Pfund Pulver in einer Ladung schneller als in zwei 
Ladungen von 1 Pfund nach einander, da aber zur Uebcr
windung der Cohäsion eine bestimmte Zeit nothwendig ist
so wirkt das Pulver in den kleineren Bohrlöchern verhält, 
nissmässig viel besser, daher auch für grössere Löcher ein 
gröberes Pulver wirksamer ist. 

Nach Piobert ist die Verbrennungsgeschwindigkeit 
beim französischen Kriegspulver von 1 ·53 spec. Gewicht 
O·O 1233 Meter, beim französischen Sprengpulver aber nur 
O·O 10 Meter pro Secunde. 

Hieher gehören auch die an einigen Orten und in ge
wissen Gesteinen erreichten guten Erfolge durch die Mi
schung des Pulvers mit Sägespänen und die dadurch erreichte 
Verlangsamung der Verbrennung ete. Für grössere Wirk
samkeit des Besatzes ist vortheilhnfter das kleine Bohrloch, 
d. h. wenn beim kleinen Bohrloch in dem nämlichen Me
dium z, B. 2fa der Tiefe nur gerade hinreichend wäre für 
den Besatz, so müsste man bei grössereu etwas mehr neh
men, weil die Reibung des Besatzes an den Bohrlochswän · 
den wächst, je kleiner der Querschnitt wird; dafür ist bei 
den grossen Bohrlöchern die Fläche rauher, also widerstands
fähiger. 

Folgerungen. 
Bei drusigem, kurzklüftigem, von vielen Ablässen 

durchzogenem Gestein, dann bei einer freien Fläche, wie 
in Feldörtern und Abteufen, ferner bei billigen Arbeits
preisen und wo das abfallende Gestein ohnehin noch zer
kleinert werden muss, werden kleine, sonst aber und ins
besondere bei Tagbauen besser grosse Bohrlöcher entspre
chen. Die Herstellung grosser Bohrlöcher wäre vielleicht 
noch einer Vervollkommnung auch dadurch fähig, dass man 
in der Mitte beim Bohren einen Kern lässt, was sich durch 
solche, entweder ganz nach der Peripherie des Loches ge
krümmte oder einen aliquoten Theil vielleicht davon betra
gende Meisselbohrer, ähnlich jenen, deren sich die Zimmer
leute ete. bedienen, erreichen liesse. 

Vergleich mit Minen. 
Die grösste Auslage bei einer Sprengung mac4t die 

Ausarbeitung des Bohrloches aus, da aber bei der Spreng
mine diese schon mit Zuhilfenahme des Pulvers geschieht, 
so ist sie noch verhältnissmässig bedeutend billiger, als jene 
der grossen Bohrlöcher. 

Eine zweckmässig angelegte Mine z.B. von 10 Centner 
oder 32 000 Lotb Pulverladung repräsentirt 8000 kleine 
4löthige Bohrlöcher, abgesehen davon, dass bei der Mine 
viel leichter ist, mehrere, gewöhnlich 3-4 freie Seiten zu 
gewinnen. 

Kostet die Ausarbeitung eines einzölligen und 18" 
tiefen Bohrloches nur 36 kr., so werden 8000 Löcher = 
2S80 fl. kosten, während es sehr leicht möglich ist, eine 
Mine mit 40 Fuss Länge und 15 Fuss Auslenken und bei 
12 Quadratfuss Querschnitt, also im Ganzen von 55 Fuss 
Länge, den Fuss mit höchstens 6 fl„ oder die ganze Länge 
mit 330 fl. auszuarbeiten. 

Somit wird sieb die Mine, ohne auf die sieh hier sehr 
2880 

leicht darbietenden freien Flächen zu refleetiren, 
300 

= 

8%mal billiger an Arbeit für den annähernd gleichen Ef
fcct herausstellen. - Windschacht, den 8. November 1865. 



Literatur. 
Das allgemeine Berggesetz vom 23. l\Iai sammt d~r Voll

zugs-Vorschrift und allen darauf bezugnehmenden, bis Ende 
August 1865 crschieneuen Verordnungen und Erläuterungen, 
mit einem Anhange etc. Wien 1565 Verlag von F. Manz. 

Diese Taschenausgabe des Berggesetzes, welche den 
VII. Band der bekannten Manz'schen Taschenausgabe der öster
reichischen Gesetze bildet, musste, da sie fast vergriffen war, 
in einer neuen Auflage wieder erscheinen. Der Verleger hat 
dieselbe von fachkundiger Hand neu umarbeiten und bis auf 
die neueste Zeit fortsetzen lassen und es liegt somit eine we
sentlich vermehrte und verbesserte Auflage vor. 

Die Anordnung des Stoffes hat in der vorliegenden Auflage 
nur die Aenderung erfahren, dass die Vorschriften über die Berg
gerichte, dann über die Aerarial-Montan-Beamtcn und Arbeiter in 
den Anhan"' verwiesen wurden. Die Vorschriften über die Berg
gerichte wa;en in de~ ersten Auflage bei dem VII-tA.rtikel des ~und
machungspatentes emg~sch~ltet, welcl~er von de_n Berg~eho~den 
spricht. Da nun einerseits drn Berggenchte, wemgstens im Smne 
des allgemeinen Berggesetzes,. nicht zu den Be_rgbehör~en ge
hören anderseits aber doch mit dem Bergbaue m manmgfacher 
V crbi;1dnng stehen, so halten wir die Einreihung der Vorschriften 
über dieselben in den Anhang für ganz gerechtfertigt. Die Vor
schriften über die Aerarial-Montan-Beamten und Arbeiter waren 
in der ersten Auflage dem IX. Hauptstücke: „ U eher die Verhältnisse 
der Bergwerksbesitzer zu ihren Beamten und Arbeitern" ange
hän"'t. Dass sie von hier in den Anhang verlegt wurden, mag 
dar~ seinen Gmnd haben, weil diese Vorschriften nicht eigent
lich aus der Anwendung des Berggesetzes ßiessen, dabei aber 
doch wegen ihrer Geltung für einen grossen Theil unserer Berg
bau-Interessenten nicht gauz ohne allgemeinem Interesse sind. 
Da es auf dem Gebiete der Gesetzgebung keinen Stillstand gibt, 
so musste die neue Auflage einer Gesetzes-Sammlung auch eine 
Bereicherung der älteren Sammlung sein. 

\Vir finden darin über 70 neue Bestimmungen, welche sich 
theils als Gesetze und Verordnungen, theils als Entscheidungen 
der obersten Bergbehörde über wichtigere Principienfragen, theils 
als Gebührenbestimmungen herausstellen. 

Dass nichtsdestoweniger der Umfang des Buches um nicht 
mehr als 1 O Seiten grösser wurde, hat darin seinen Grund, weil 
manches aus der ersten Auflage weggelassen wurde, was nur vor
übergehende Wirksamkeit hatte und jetzt nicht mehr in Geltung 
ist. Eine totale Umwandlung hat die neue Gesetzesausgabe auf 
dem Gebiete der Bergwerksabgaben erfahren. Die Aufhebung 
der Frohne, die durch diese Aufhebung hervorgerufene Pflicht 
zur Zahlung der Einkommensteuer, die Einführung der Frei
schurfo-ebühr, die A nfhebung der Berghauptmannschaftscassen 
und Uebcrtragung ihrer Geschäfte an die Steuerä~te~, haben 
zahlreiche Bestimmungen ins Leben gerufen, welche hier m bester 
Ucbersicht neben einander gefunden werden. 

Eine wesentliche und sehr erwünschte Bereicherung wird fer
ner in den zahlreichen Gebührenbestimmungen geboten. Wer 
einmal genöthigt war, aus dem Labyrinthe der Gcs~tze über 
di<' Gebühren von Recht.'lgeschäfien und Urkunden eme Norm 
über die Gebührenbehandlung eines speciellen Falle~ herauszu
suchen, wird gewiss mit hoher Befriedigung nach emem Buche 
greifen, in welchem diese Norm auch wirklich zu fi n ~ e n i~t. 

Diesem Zwecke wird die neue Gesetzesausgabe dienen, ID 

welche, wie wir glauben, alle Gebührenbestimmungen aufgenom
men wurden, die gegenwä1iig in Bezug auf das Bergwesen Gel
tung haben. Eine wesentliche Verbesserung liegt endlich darin, 
dass die so mangelhafte erste Uebersetzung der für Ungarn gil
tigen Judex-Curial-Conferenz-B~schlüsse über das ~~rg:irnsen 
nunmehr beseitigt wurde. Wer die Elemente der bergmanmsc~en 
Terminologie glücklich in sich aufgenommen hatte, ~onnte s~ch 
beim Einblicke in diese sogenannte Uebersetzung emes genn
gen Schauers nicht erwehren. Beispielsweise wollen wir anfüh
ren dass dort statt Raubbau der Ausdruck • Verwiistung der 
Er~mineral-Etablissementsu, statt Streichen die Ausdrücke• Ver
ziehenu oder nStrieh" gebraucht, dass Grubenkarten consequent 
Landkartenu genannt werden. Derartigen zahlreichen Versündi

gungen gegen die deutsche BergmannRsprache ist durch die in 
die neue Auflage aufgenommene am t 1 ich e U ebersetzung der 
erwähnten Beschlüsse abgeholfen. 

Notizen. 
Das Haloxylin, ein neues Sprengmittel Unter den 

verschiedenen neuen Sprengmitteln, deren Erfindung gegenwärtig 
sich zu vervielfältigen scheint, ist auch ein von zwei Herren, 
,V.Feh! eisen, Ingenieur, und E. Feh 1 eisen, Techniker, durch 
ein gedrucktes Circularddo. Cilli (Steiermark), März 1865, bekannt 
gemachtes Material obigen Namens. Wir haben das Cireular 
schon vor eini"'er Zeit erhalten, hofften aber auch Berichte über 
damit angestellte praktische Versuche zu bekommen, was jedoch 
bis heute nicht geschehen ist. Da wir nun keineswegs gesonnen 
sind, der Verbreitung einer solchen neuen Erfindung entgegen
zutreten auch wenn uns noch keine Proben vorliegen, so pu
bliciren 'wir hier das Circular der Herren Feh 1 c i s e n und 
bitten jene Herren Fachgenossen, welche dasselbe schon ange
wendet haben uns Mittheilungen über die Erfolge zu senden. 

' Die Red. 
'Vir erlauben uns, auf das neuerfundene, in den k. k. öster

reichischen Staaten und in den Königreichen Württemberg und 
Sachsen*) ausschliesslich privilegirte Sprengmateriale „Dalo1yllo" 
aufmerksam zu machen. 

Dieses zu Felsensprengungen zu verwendende Präparat wird 
nach der Methode des gewöhnlichen Sprengpulvers m ähnlicher 
Körnerform erzeugt. Die Behandlung desselben beim Sprengen 
der Felsen unterscheidet sich von derjenigen des gewöhnlichen 
Sprengpulvers nur dadurch, dass der Besatz voo u11ten bis obe11 
ein durrhaus fester sein muss. 

Mit Hohlladun""en oder einem lockeren Besatz mit Sand 
etc. kann keine Wlrkuog erzielt werden. Die Entzündung ge
schieht in derselben Weise wie beim Sprengpulver durch alle 
bisher beim Pulver iibllrhen Zünder. Da das Haloxylin die dop
pelte Kraft des gleichen Gewichte? Spren~_ulv~r ze~gt, so ist 
nur die Hälfte des Gewichtes zu emer vollständigen ;:iprengung 
nöthig, welches bei Pulversprengung genommen worden wäre. 
Da ein Centner Haloxylin zwei Centner Sprengpulver = 90 fl. 
öslerr. Währ. repriisentirt, so erwächst bei einem allfälligen Ver 
kaufspreis von 45 fl. für den Consumentcn eine offenbare Er
spanliss von 45 fl. per Centner Haloxylin. 

Das Haloxylin eignet eich für alle Arten Sp:engunge~, 
jedorh ffir Bergwerke und Tunnelarbelte11 desshalb ~orzugllch, weil 
es beim Sprengen keine Schwärzung des Gestems verursacht 
und keinen Rauch oder sonstige schidllche oder unange_nehme G~
arten entwickelt. Sollte sich dennoch etwas Rauch zeigen, so ist 
dies ein Beweis, dass das Bohrloch zu stark geladen, resp. zu 
viel Haloxylin genommen wurde. 

Das Haloxylin enthält keinen Schwefel, sondern nur solche 
Stoffe welche iiberall In geniigender Menge zu beschaß'en sind. 

'oas Haloxylin hat die Eigenschaft, nur im fest umschlos
senen Raume, z. B. in einem stark besetzten Bohrloch ange
zündet, seine Sprengkraft auszuüben, während es an freier Luft 
angezündet, langsam und unvollst.ändi~ verbrennt, wesshalh E1-
ploslonen, wie sie beim Pulver nur zu hau6g vorkowwen, gar olcht 
eutstoehen künne11. 

Das Haloxylin kann sieh unter keinen U:mständen. durch 
Stoss Schlag oder Reibung entziiode11, selbst bei den heftigsten 
SchlÄ"'en von Eisen auf Eisen nicht, wobei das Pulver bekannt
lich e~plodirt. Es entzündet sieb einzig un~ allein ~urch.>de~ 
Funken (auch elektrischen) oder durch Erhitzung uber _50 
Celsius. h"" 

Das Haloxylin widersteht den Einflüssen der Atmosp are 
in demselben Grade, wie das gewöhnliche Pulver, ha~. ab.er v~r 
letzterem den Vorzug, dass es wegen seiner Ungefahrhcbke1t 
an jedem trockenen Orte ohne weitere Vorslcbtsmassregelo aufbe
wahrt werden kann. 

Das Haloxylin wird seit der kurzen Zeit seines Bestehens
ohne alle Reclame - bereits bei einer bedeutenden Anzahl von 
Gewerken bei Eisenbahnbauten, bei Kalk- und Steinbrüchen etc. 
mit günstigem Erfolge in Anwendung gebrac~t und bei ~er 
jüngsten Gewerbe- und Industrie-Ausstellung m Marburg lBt 
dasselbe, von Fachmännern einer genauen Prüfung unterzogen, 
mit der grossen Medallle bedacht worden. 

Der Centner Haloxylin kostet loco den Fabriksorten .bad 
(Ungarn), Cllll (Steiermark) und Winterberg (Böhmen) 42 fl.; ~ei 
Baarzahlung, bei grösserer oder constanter Abnahme finden Je
doch Preisermässigungen statt. 

C illi, im März 1865. W. Fehleisen. E. Fehleisen. 

*) Seit 16. ~fai auch in Oesterreich. 
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Ueber den rotirenden continuirlichen Setzapparat 
erhalten wir soeben noch eine Prioritäts-Reclamation von Herrn 
Rudolf Z cm 1 ins k y, llcrg- und Hütten-Ingenieur, welcher in einem 
Schreiben an die Redaction ddo. Ofen 29. November d. J. auf 
seinen, in dem nBerichte über die erste allgemeine Versamm
lung von llerg- und Hüttenmännern in Wien im Mai 1858, Seite 
134-136 abgcdmckten nnd in Fig. :J und 4 der Tafel IX jenes 
Berichtes abgebildeten ncontinuirlich wirkenden Separations-Ap
parata hinweist, der in überraschend ähnlicher 'Veise nach den
selben Principien construirt sei, wie die Siegen'sche continuirlich 
wirkende Stromsetzmaschine. 

'Vir geben. diesem Schreiben hier Oeffentlichkeit und ver
weisen die Leser auf jenen Bericht der Versammlung von 1859, 
welcher sich in den Händen aller Theilnehmer an jener Ver
sammlung befindet und auch allen in- und ausländischen Ober
behörden und Lehranstalten unseres Faches, sowie anderen wis
senschaftlichen lnRtituten und Zeitschriften zugesendet worden 
ist, w1d daher leicht mit unserer letzten verglichen werden kann. 

Die Redaction. 

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

Concure. 
Im Districte der k. k. Berg-, Forst- und Giiter-Direction 

in Schemnitz ist die Stelle des k. k. Bergvenvalters in Wind
schacht definitiv zu besetzen. 

Mit dieser in die VIII. Diätenclasse eingereichten Stelle 
sind nach dem prov. festgestellten Status folgende Genüsse ver
bunden: 

Ein Gehalt mit jährlichen 1260 fl. Oe. W., ein Natural- 1 

deputat mit 20 Wiener Klafter 3schuhigen Brennholzes, in pen
sionsruässiger Bewerthung a 2 II. 62 lj2 kr., ein Naturalquartier 
oder 10 % des Gehaltes als Quartiergcld und das Deputat sowie 
die normalmässigen Bezüge zur Erhaltung zweier Pferde. 

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche unter Nach
weisung der absolvirten bergakademischen Studien, der erlangten 
praktischen Kenntnisse im Gangbergbaue, einer kräftigen Kör
pcrconstitution und der erforderlichen administrativen Routine 
längstens binnc1! vier \Vochen an die k. k. Berg-, Forst- und Güter~ 
Direction in Schemnitz einzureichen. 

Schemnitz, am 20. November 1865. 

ErkenntniBS. 

(Erhalten den 28. November 1865.) 
Nachdem der bürgerliche Besitzer des, in der Catastral

gemeinde Pochwalov, Launer politischen Bezirkes, Saazer Kreises 
gelegenen, nnd aus drei Doppelmassen bestehenden Isidori Stein
kohlengrubenfcldes, John Peacock aus London und dessen et
waige Rechtsnachfolger, der hierämtlichen, am 2. Juli 1865 
Z. 2591 ergangenen, durch das Amtsblatt der Prager Zeitung 
verlautbarten Aufforderung, dieses Bergwerk in Betrieb zu 
setzen, sich über bisherige Unterlassung des steten Betriebes 
standhaft zu rechtfertigen, einen im h. ä. Bezirke wohnhaften 
Bevollmächtigten zu bestellen und die rückständige Massenge
bühr pr. 100 II. 80 kr. öst. \V. zu berichtigen, binnen der fest
gesetzten Frist von 90 Tagen nicht entsprochen haben, so wird 
nach Vorschrift der §§. 2-13, 2-14 allg. B_ G. auf die Entziehung 
dieses Bergwerkes, mit dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach 
Rechtskraft dieses Erkenntnisses das weitere Amt gehandelt 
werden wird. 

Komotau, am 19. November 1865. 
Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 
(Erhalten den 28. November 1865.) 

Nachdem die ihrem ·w olmorte nach unbekannten Erben 

des verstorbenen Gewerken Popovics Gavrilla aus Korbest, als; 
dessen Wittwe Anna Csaki, dann die Kinder Anna, Gabor, 
Julia, Maria und Miklos, der diesämtlichen unterm 4. April d. J. 
Z. 642 erlassenen, und im Amtsblatte "Surgönyu Nr. 120 am 
25. Mai erschienenen Aufforderung, wegen Inbetriebnahme der 
Korbcster Bernhard-Gabriel-Grube und Rechtfertigung der unter
lassenen steten ßetriebspfticht, in der anberaumten Zeitfrist von 
60 Tagen nicht entsprochen haben, so wird im Grunde der ob
angezogenen rechtskräftig gewordenen Anffordenmg im Sinne 
des §. 244 a. B. G. wegen lange fortgesetzter und ausgedehnter 
Betriebsvernachlässigung hiemit auf die Entziehung der Bern
hard-Gabriel-Grube mit dem erkannt, dass nach Rechtskräftig
werdung dieses Erkenntnisses die weiters erforderlichen gesetz
lichen Schritte werden eingeleitet werden. 

Nagybanya, den 11. November 1865. 
Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

Dienstordnung des Berg und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Fortsetzung.) 

§. 5. 
Vorgang heim Dienstaustritt. 

Im l•'allc des Austrittes aus diesem Dienste aus was immer 
für einer Ursache, hat der Kunstdiener die ihm anvertraute 
Maschine im reinen, besterhaltenen Zustande, sowie alles Zugc
hör und Materiale in genauester Uebereinstimmung mit dem In
ventar- und Material-Aufsatze :in seinen Nachfolger zu überge
beu, unter Intervention des Betriebs-Chefs, welcher den Bestand 
bei der Uebergabe in Form eines Protokolles feststellt. 

§. li. 
Uebergabs- und Uebernahms-Protokoll. 

Dieses Protokoll vertritt zugleich die Stelle eines Ueber
gabsprotokolles an den neu Antretenden, und ist die Basis zur 
'Veiterführnng des Inventars und der l\faterial-Rechnung, sowie 
zur Beurtheilung der Dienstleistung des nenangetretenen Ma
schinen- oder Kunstwärters. 

§. 7. 
Arbeitsdauer. 

Die Arbeitszeit des Maschinenpersonales ist 12stiindig. 

§. 8. 
0 b liogenh eiten. 

Das Maschinenpersonale unterliegt im Allgemeinen der 
Dienstordnung für Arbeiter, hat aber ausser den aus dieser für 
dasselbe hervorgehenden Pflichten noch n:ichstehende Vorschriften 
zu beobachten : 

a) Es hat lj2 Stunde vor Schichtaufang auf seinem Posten 
zu erscheinen und von dem Vormanne den Dienst und 
dessen in der Vorschicht gemachte Beobachtungen über 
allfällige Mängel oder nahende Heparaturen zu übernehmen. 

b) Das von der Schicht abgehende Maschinenpersonale hat 
den Nachfolgern alle für den Maschinendienst nöthigen 
Brennstoffe, Schmier, Liederungsstoffe etc. für wenigstens 
•12 Schicht vorräthig zu übergeben, ebenso hat es diesel
ben vom guten Stande des Sicherheits\•entils, l\Ianomc
ters etc. zu überzeugen. 

c) Während der 8chicht hat das l\Iaschinenpersonale die ihm 
anvertraute Maschine oder den Kessel im augeordneten 
normalen Gange zu halten und genau zu beobachten, 
alle Veränderungen, Bauchungen, Schwcissen oder Nässen, 
alle abgeniitzten oder verschliffenen Stellen, V crstopfun
gen, Verunreinigungen, endlich alle Verschiebungen von 
Lagern, Rädern etc. schleunigst walu·z1111ehmen. 

(Fortsetzung folgt.) 

~Mit dieser Nummer wird eine Anzeige von CarlMäcken in Stuttgart ausgegeben . .._ 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationapreie 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmänni~chen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis beilag- e. Inserate finden gegen 8 h:r. ö. W. oder P/2 Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Dru.ck ". Karl WiDternitz & Co. iD W:.en. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Dr. Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberl.Jergrath, a. o. Professor an der Universität zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Die Expedition erlaubt sich, um baldgefällige Erneuerung der Pränumeration für 
1866 unter Uebermittlung einer Adressschleife zu ersuchen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbrechung eintritt. 

Inhalt: Die Pariser Weltausstellung im Jahr<' JS6i. - Ein Ungliicksfall im Tollinggraben bL•i Leoben. - Ueber 
die Formatisirung des Yichlecksalzes und des Minutien- als Speisesalzes. - Literatur. - Notizen. - Administratives. - An
kündigungen. 

Die Pariser Weltausstellung im Jahre 1867. 
Wie das die Ausstellungs-Angelegenheiten stetig ver

folgende \Vochenblatt des niederösterreichischen Gewerbe
\'ereins ganz richtig in seiner Nr. 48 vom 26. November 
bemerkt, concentrirt sich gegenwärtig der Schwerpunct des 
Ausstellungsgeschäftes in der Thätigkeit der einzelnen Fi
lial-Comites, deren Erfolge nach und nach dem Central-Co
mite zur Kenntniss gebracht werden. 

Inzwischen haben sich die Transportunternebmungen 
über Anfragen des Central-Comitc& in Betreff der Fracht
begünstigungen zu äussern begonnen. Die k. k. priv. Donau
dampfsehiffahrts-Gesellsebaft sicherte jenen Gütern, die als 
Ansstellnngsgegenstände für Paris legitimirt werden, einen 
Nachlass von 50 % an den bestehenden Tarifsätzen zu. 

Die verschiedenen Eisenbahnverwaltungen beeilen sich, 
dem ·wunsche des CPntral-Comite's nach Bewilligung von 
Frachtnachlässen für Ausstellungsgegenstände zu entspre
chen. So haben die Südbahngesellschaft, rlie Staatseisen
bahngesellschaft und die Direction der Gratz-Köflacher
Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft die Fracht Yon einem 
Kreuzer per Centner und Meile einschliesslich der Neben
gebühren für ordinäre~ Frachtgut sowohl für den Hinweg, 
als auch für unverkauft zurückkPhrende Ausstellungsgüter 
zugestanden. Für Eilgut wird jedoch keine Begünstigung 
gewährt. 

Die kais. französische Ausstellungscommission hat 
über Befragen erklärt, dass auch Modelle von Kanonen, 
sowie Kanonen selbst und alle Gattungen YOD Projectilen 
ausgestellt werden dürfen. 

Dieselbe hat weitere Reglements und lnstructionen 
über einzelne Classen von Ausstellungsgegenständen anher 
mitgetheilt; so über die Ausstellung von Waldsamen und 
Setzlingen, von lebenden Thieren und Pflanzen. 

Ein fernerer Wunsch der französischen Ausstellungs
commission wäre es, die verMchiedenen Volbtrachten, Ar
beiterwohnungen 1 dann einzelne Verfahrungsweisen, 

wie: Glasschleifereien, Schnellpressen, Gravirungen u. dgl. 
m. zur Anschauung zu bringen. 

Die Frage, ob und inwieweit diesen Wünschen ent· 
sprochen werden könne, wurde dem Localcomitc der Indu
striellen, bestehend aus den Herren Abgeordneten der Han
delskammer ~nd des n. ö. Gewerbe-Vereines, zur Begutach
tung übergeben. 

Ein anderes Subcomite, bestehencl aus den Herren 
Hofrath Ritter v. ßu r g, Freiherrn v. Hin gen au und Prof. 
Sc h r ö t t er, wurde zur Begutachtung des Antrages auf Be
rufung eines wissenschaftlichen Areopages niedergesetzt. 

Ein Unglücksfall im Tollinggraben bei Leoben. 
Wir haben von einem traurigen Unglücksfalle zu be

richten, der sich in der :Nacht vom 26. auf 27. Octobtr d. J. 
in dem Franz v. l\Iayr'schen Kohlenbergbau im Tollinggra
bc>n bei Leoben ereignet und fünf Menschenleben als Opfer 
einer höchst beklagenswerthen Unvorsichtigkeit gefordert 
hat! Wie die ämtlichen Erhebungen entnommene Erzählung 
des traurigen Ereignissl'S zeigen wird, ist die Veranlassung 
dieses Unfalls eine muthwillige Nichtbeachtung der von der 
Werksleitung getroffenen Sicherheitsmassregeln durch einen 
Arbeiter gewesen, bei dessen Rettung vier brave Bergmän
ner, welche, leider! den edlen Gefühlen ihres Herzens und 
dem Ungestüme ihres l\luthes mehr, als der in solchen Fäl
len doppelt nöthigen ruhigen Ueberlegung folgten, das 
Schicksal des Urhebers der Catastrophe theilcen. 

Wir lassen zuerst den Sachverhalt nach dem vom k. k. 
Oberbergcommissär Herrn Kirn baue r an Ort und Stelle 
aufgenommenen Protokolle abdrucken, welcher auf die erste 
Nachricht von der Verunglückung des Häuers B 1 aha und 
des Vorstehers Windegge r sogleich vom Herrn Berg
hauptmann an den Ort des Unglücks abgeordnet worden war. 

Gegen 3 Uhr Morgens beim Franz v. Mayr'schen ßerg
baue im Tollinggraben angekommen , ist dem Commissions-



398 

leiter die erschütternde Trauerpost gemeldet worden , dass 
ausser den beiden Vorgenannten auch der Franz von Mayr'sche 
Bergverwalter Max S eh w a i ge r, dann der Heinrich Drasche'sche 
Bergschreiber Ferdinand M es s u er und der Häuer Carl W e 1-
z er verunglückt seien, und deren Leichen noeh nicht zu Tag 
gebracht werden konnten, worauf der bcrgbehördliche Abgeord
nete in Begleitung der Herren Anton 'V i 1he1 m, Franz v. 
Mayr'schen Rechnungsführers, dann des Heinrich Drasehe'schen 
Bergbeamten August R o thl ei tue r und Volontairs Theodor 
Z 1 o eh allsogleich in die Grube eilte, woselbst erhoben wurde 
nachstehender Befund. Der Ort des heklagcnswerthen Unglücks
falles ist das thonlä[!"ige Gesenke, welches nach 10 Klaftern der 
südlichen Auslängung vom Kreuzgestänge des bis dahin 17 4 
Klaftern in nordiistlicher und dann mehr östlicher Richtung ein
getriebenen Franz-Xaver-Stollens, 34 Klafter flacher Teufe unter 
einem durchschnittlichen \Vinkel von circa 38-40 Graden nach 
1 jhora bis zur querschlägigen Verbindungsstrecke mit dem Tief
baue abgeteuft wurde, welcher letztere, wie sehon in dem Pro
tokolle vom i. August 1865, Z. 5il, pcto. Umlagerung und Er
gänzung des Franz v. ~fayr'schen Franz-Xaver-Grubenfeldes 
aufgeführt erscheint, zu dem Zwecke, um die Erhaltungskosten 
des Tiefbaues herabzuminderu, die Entwässerung der Kohle zu 
verhiiten und die oberen Mittel früher abzubauen, vorläufig 
u. z. für so lange ersäuft wurde, bis der über 200 Klafter west· 
lieh hievon bereits begonnene 31 Klaftern tiefere Unterbimstol
len unter den sogenannten Blind- oder 'l'agreitschacht gebracht 
sein wird. Das Gesenke ist ll Schuh hoch und 9 Schuh breit 
und durch Mittelstempel in 2 Abtheilungen getheilt, in deren 
östlicher sich die treppcnartige Fahrvorrichtung befindet. Das 
Gesenke ist sehr solid gezimmert, und lässt hinsichtlich der 
Sicherheit nichts zu wiinschen übrig, war auch seit der vorbe
merkten, in der ersten Hälfte des August d. J. vorgenommenen 
bergbehördlichen Erhebungs-Commission vom Füllorte aus mit 
starken Läden verschalt, welche zum Theile von dem gefertig
ten Commissionsleiter noch vorgefunden wurden, und den Zweck 
hatten, anzudeuten, dass dieses Gesenke nicht mehr befahren 
werden dürfe, weil die Wässer unten bereits zu steigen began
nen. Aus den später folgenden Vernehmungen geht nun hervor, 
dass der Häuer Josef ll l aha ohne irgend eine Weisung hiezu 
erhalten zu haben, aus reinem Vorwitze, und ohne auf die 
Warnungen seines Mitcameradeu zu achten, iiber die Ver
schalung, von welcher er das oberste Brett abriss, in das Ge
senke gestiegen und beim tieferen Hinabsteigen in den kohlen
säurehältigeu Gasen erstickt ist, welches Loos auch der zu seiner 
Rettung herbeigerufene und eiligst gekommene Vorsteher Simon 
\V in de g ge r thcilte, welcher auch unvorsichtiger \V eise, ohne 
weitere Sicherheitsvorkehrungen sich zu tief hinab wagte, wor
auf die Meldung über diesen Unglücksfall an die Franz v. 
Mayr'sche Bergverwaltung im Seegraben erstattet wurde. 

Aus den übereinstimmenden Aussagen der hiebei betheiligt 
Gewesenen ist ferner Nachstehendes erhoben: 

Gleich nach erfolgter Meldung eilten der Franz v. Mayr'ache 
llergverwalter Ma.x Schwaiger, der Obersteiger Franz Kweton, 
der Rechnungsführer Anton Wilhelm und der Bergschreiber 
Franz Harzer um 9 Uhr Abends aus dem Seegraben in den 
Tollinggraben; etwas später folgten der Heinrich Drasche'sche 
Bergbeamte August Rothleitner, der Bergschreiber Ferdinand 
Messner, der Volontair Theodor Zloch, der Lehrer Heinrich 
Rosenberg und der Schreiber Josef Scybald. Im Tollinggraben 
angekommen, wurde zuerst Rettungsmannschaft requirirt, ein 
Haspel mit einem starken Seile aufgestellt und ein Wetterfocher 
in Betrieb gesetzt, an welchen Lutten circa 25 Klaftern lang 
angesetzt wurden. Gegeu 15 Klaftern gelangte man ohne Hin· 
derniss in das Gesenke, von da aber nur mit Hilfe der Lutten. 
Die Rettungsarbeiten wurden vom Bergverwalter Schwaiger und 
Obersteiger Kweton abwechselnd, einmal oben beim Haspel, 
einmal unten geleitet, wo jeder, der sich tiefer ins Gesenke 
wagte, am Seile angebunden wurde, um ihn sogleich wieder 
aufziehen zu können, falls er zusammenbrach oder besinnungs
los wurde, auf welche Umstände bestimmt aufgestellte Personen 
Acht hatten. Bald nach 11 Uhr Naehts gelang es, der Leiche 
des Blaha habhaft zu werden, und sie bis zum Fiillplatze för
dern zu können. Nach der ersten Untersuchung der Leiche noch 
in der Grube, vermeinte man noch Leben in dem Vemnglück
ten zu verspiiren, und dieser Umstand eiferte Alle an, so schnell 
als möglich auch den Vorsteher Windegger aufzusuchen, um 
ihn zu retten. Insbesondere äusserte der Bergverwalter Schwaiger 

"\Venn Der noch lebt, so muss der Andere unten auch noch 
leben, darum nur schnell wieder hinabu. Der ßergschreiber 
Messner meinte: Ach! es ist nicht gar so schlecht, man kann 
schon auch so hinunter, ich bin ja schon dreimal unten gewe 
sen". Er giug auch voran, hinter ihm der BP-rgverwalter, uud 
hinter demselben 3 Häuer. Der Obersteiger Kweton, welcher 
folgte, rief ihnen jedoch noch nach, dass sie nicht ohne Seil 
sich hinabwagen sollten, worauf Bergverwalter Schwaiger er
widerte, .nur mir nachu. Dr.r Obersteiger Kweton wollte jedoch 
sich noch überzeugen, ob wirklich Keiner am Seile sei, nud 
prüfte daher Letzteres, fand es aber lose und durch keinen Ge
genstand unten beschwert. In demselben Momente jedoch hörte 
er tiefer unten Jemanden fallen. Er sprang gleich hinab, und 
brachte mit Hilfe noch zweier nnchgefolgten Leute einen Häuer 
auf einige Klafter zurück, und desgleichen einen zweiten Häuer, 
den man unten zappeln hörte. Zugleich vernahm man ein Stöh
nen und Aechzen, ans welchem man den noch tiefer liegenden 
Bergverwalter Schwaiger zu erkenmm glaubte. Anf den Ruf, 
dass auch dieser unten liege, eilten mehrere herbei, um sich 
hinab zu wagen, was aber um so gefährlicher wurde, als die 
durch das Hinabgehen so vieler Leute in Bewegung gesetzten 
Kohlensäure-Gase nach aufwärts zurückdriingten. 

Ee erfolgte nun eiu förmlicher \V cttstreit unter den Anwe
senden; Jeder, ob Beamte oder Knappe, eilte zum Seile und 
drang nach abwärts, aber jeder musste nach kurzer Strecke 
besinnungslos bald wieder heraufgezogen werden, ohne den noch 
stöhnenden ßergverwalter erreichen zu können. ~achdem letz
terer ruhig geworden, und daher wahrscheinlich schon todt war, 
und man das Fru~.htlose aller Bemühungen eingesehen hatte, 
liess man endlich ab. Insbe~ondere haben sich jedoch hiebei 
aus ser dem Obersteiger Franz Kweton und dem Bergprakti
kanten Caspar Breitfuss auch der Rechnungsführer Anton Wil
he Im und der Heinrich Drasche'sche Schreiber Josef Seybald 
verdient gemacht und ausgezeichnet, von denen jeder zweimal 
nach einander den gefährlichen Gang machte, uud von welchen 
namentlich letzterer bis zum Bergverwalter Schwaiger vordrang, 
diesen bereits bei den Haaren erfasste, dann aber dort zusam
menstürzte, so dass er, der nebenbei mit dem Kopfe auch zwi
schen 2 Stempel eingeklemmt war, in dem erbärmlichsten Zu
stande und am Oberkörper ganz entblösst heraufgezogen oben 
ankam. 

Nun wurden frische Bergleute aus dem Seegraben requirirt 
die frischen Wetter aus dem )fathias-Stollcn aufgefangen und 
durch Röhren in das Gesenk geleitet. Mittlerweile machte man 
auch noch einen Versuch, zuerst mit einem blossen Kautschuck
schlauch vor dem Munde und später mit einer förmlichen Larve, 
an welche der Kautschuckschlauch angeschraubt wurde, tiefer 
hinabzudringen; allein umsonst. Bei diesem Versuche war der 
gefertigte Commissionsleiter bereits gegenwärtig. Es erübrigte 
nunmehr nichts mehr, als wiederholt zu fochern, wobei man je
doch nach und nach irlücklichere Resultate erzielte, weil es 
gelang, einen grösseren Wetterfocher vom stiidtischen Bergbaue 
in Anwendwig bringen zu können. Im Verhältnisse der grös
seren 'Virkung des Fochers konnten die Lutten immer weiter 
tiefer angesetzt werden. Inzwischen kam auch der Herr \Verks
director Franz Sprung in die Grube, welchen der Med. Dr. Herr 
M. Homann begleitete, der sowie der bereits friiher anwesende 
Arzt aus St. Peter bei dem verunglückten Hiiuer Blaha alle 
Wiederbelebuugsversuche, jedoch umsonst, anwendete. Endlich 
um 6 '/i Uhr gelang es, zu dem erstickten Häuer Carl Welzer 
hinabzudringen und denselben heraufznförclem. Um 1/ 2 i Uhr 
Früh war es möglich, die Leiche des Bergverwalters Schwaiger, 
und um % auf i Uhr jene des Bergsehreihers Ferd. Messner 
zu Tao-e zu brino-en, so dass nur mehr der Vorsteher Windeg
ger no

0

ch unten l~g. ·wiederholte fruchtlose Giinge bestätigten 
endlich die Vermuthung, dass Windegger auf der v„rquerung 
zur Grundstrecke des Tiefbaues in dem bereits angesammelten 
\Vasser liege. )fan versuchte daher noch einmal hinabzudringen, 
wobei man mit einem langen eisernen Haken die Leiche des 
\Vindegger im Wasser suchte, und endlich glücklich auch fand. 
Es war y2 10 Uhr Morgens, als dieselbe am Füllorte anlangte. 
Sonach wurden die Lutten wieder herausgenommen und das 
Gesenke am Füllorte in Gegenwart des gefertigten Commis
sionsleiters, zum Theile mit denselben Laden, welehe früher hier be
festiget waren, von der Sohle bis zur First verschallt, um jedes 
Eindrin"en in dasselbe zu verhindern. Alle Wiederbelebungs
versuch~ waren vergebens. 
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Der mit dem Protokoll an die Oberbergbehörde erstat
tete Bericht des k. k. Berghauptmanns in Leoben E. Bau
m ayer hebt besonders hervor, dass die Verunglückung des 
Häuers Blaha nur ihm selbst zuzuschreiben sei, und fügt 
bezüglich der Opfer der vergeblichen Rettungsversuche bei: 

„ \Väre es nicht ohnehin jedem Fachmanne bekannt, und 
eine durch die häufigen Verunglückungen bei Arbeiten in tieferen 
alten ßrunneu so oft constatirte Thatsache, dass iu einem mit 
Kohlensäure erfüllten Raume sog 1 e i c h Betäubung und Be
wusstlosigkeit und in kürzester Zeit der Tod eintritt, so hätte 
im gegebenen Falle die Art der Verunglückung des ßlaha und 
sofort auch des Wiudegger für Alle, die von dem lobenswerthcn 
Eifer, Einen oder den Andern zu retten, beseelt waren, ein 
lauter und deutlicher Mahnruf sein sollen, sich nicht eher in die 
Tiefe des Gesenkes, wo sie iiber das Vorhandensein des das 
Leben ausschliessenden Kohlensäuregases nicht im Zweifel sein 
konnten, zu begeben, als bis letzteres dUicb geeignete Vor
kehrungen beseitigt war*)". 

Vi'ir müssen diesem Ausspruch des Herrn Berghaupt
mannes uubedingt beistimmen, und haben uns aus der Zeu
genaussage der einzelnen Arbeiter, welche dem ämtlichen 
Protokoll beiliegen, überzeugt, dass das Verbot des Be· 
tretens jenes Gesenkes, ~owie die gefährliche :Natur der 
GaseJa selbst die an der Flamme des Grubenlichtes erkennba
ren Anzeichen derselben dem Cameraden des Blaha bekannt 
waren, und dieser auch auf die Vorsicht, die Rettung nur mit 
dem S e i 1 e zu unternehmen, aufmerksam gemacht wurde. 
Wir wissen das edle Gefühl jener ohne Zaudern und Rück
sichten zur That drängenden Nächstenliebe, welche den Berg
verwalter Schwaiger und seine Gefährten beseelte, gewiss zu 
würdigen, aber wir beklagen es tief, dass so edle Empfindungen 
des Herzens mit solcher Tollkühnheit des Handelns gepaart 
auftraten, bei welcher der Rettungszweck von vorneherein 
unsicher gemacht, und das Unglück schliesslich vervielfacht 
worden ist! Es ist einerseits eine erhebeude Thatsache, 
welche sich bei allen in unserem Berufsstande vorgekom
menen Unglücksfällen wiederholt hat, dass die Vorsteher, 
Beamten und Werksleiter nicht nur mit den Caweraden der 
Verunglückten an Eifer und Kühnheit bei der Rettung 
wetteiferten, sondern denselben auf das glänzendste vor· 
anleuchten, wie es die Officiere unseres tapferu Heeres 
auf dem Schlachtfelde gewohnt sind; allein andererseits 
möchten wir doch Prnstlich mahnen, solchen edlen Eifer 
nicht bis zur Vernachlässigung der nöthigsten Vorsichtsmass
regeln zu steigern. Blinder Muth ist - Tollkühnheit, die 
oft mehr Schaden stiftet, als das erste Unglück, dem geholfen 
werdcu will! Und insbesondere ziemt es deu Vorgesetz
t e n jeder Stufe, mit B es o u n e n h e i t und Vorsicht zu 
handeln, da ihnen vor Allen die Kenntuisse der Gefahr 
und ihrer Abwehrmittel bekannt sein müssen, und ruhige 
Ueberlegung umsomehr ihre Pflicht ist, als sich bei der 
Mannschaft - in der Regel eine Unterschätzung der Gefahr, 
mit der sie durch Gewohnheit mehr vertraut sind, und eine 
Ueberschätzuug ihrer Kräfte vorfindet, welche, angefeuert 
von dem engen Band der Cameradschaft, zu übermässigen 
Wagnissen treibt und das Unglück vergrössert. 

Wir möchten aber bei diesem Anlasse noch auf eine 
Einrichtung aufmerksam machen , welche bei grösseren 
Werken, zumal wenn sie nicht unmittelbar in der Nähe 
ihres obersten Leiters liegen, von grossem Nutzen sein 
könnte ; wir meinen die Verbindung der Grubenbaue oder 

*) Der Herr Berghauptmann weist im weitem Verlauf 
seines Berichtes besonders auf die Einspritzung von Kalkmilch 
nnd sogleiches Einsetzen kräftiger Ventilatoren hin. 

doch ihrer Mundlöcher mit der Werksdirection durch Te-
1 e grap h en l eitu ng en. \Vo eine solche ausführbar er
scheint, sollte darauf Bedacht genommen werdeu. 

Manche im ersten Augenblicke des Unglücks sehr 
erklärliche und natürliche Verwirrung, manche entschuld
bare Unschlüssigkeit des einer bestimmten Leitung ent
behrenden subalternen Personals - künnte vermieden 
werden, wenn der oberste Leiter des Werkes, telegraphisch 
benachrichtigt, sich in kürzester Frist an Ort und Stelle 
einfiuden und die Leitung der Massregeln zur Rettung 
übernehmen könute ! Wir werden auf diesen Vorschlag 
zurückkommen. 

Wir haben als Epilog zur Geschichte dieses Unglücks 
noch nachzutragen, dass die k. k. Steiermärkische Statthal
terei als Oberbergbehörde über den ämtlichen Bericht, wel
cher den Eifer, die Hingebung, mit der sich Alles an den 
Rettungsversuchen betheiligte, hervorgehoben, nicht unter
lassen konnte, im Wege der betreffenden Werksleitungen 
nachstehenden Personen für ihre bereitwilligen, eifrigen und 
aufopfernden Leistungen znr Auffindung der Verunglückten 
und zu ihrer allfälligen Rettung die 1 oben de An er k e n u u n g 
auszudrücken befunden hat, nämlich: 

Dem Obersteiger Franz K w et o n, dem Rechnungs
führer .Anton W i 1helm 1 dem Bergpraktikanten Casper 
Breitfuss, dem Bergschreiber Josef Seybald, den Vor
stehern Franz K o 1 i t s c h und Sigmund He i n ri c h, den 
Häuern Anton Ko kai 1, AndreasB arsc hil, Joseph Krain z, 
Georg Repenetz, Anton Stängel, Joseph Sabary, 
Georg Hasch, Franz Gabera, Bernhard Seufter, Ma
thias Draxler, Silvester Forthuber, Johanu Wes
niczek, Oswald Schwarz und N. Kroisleitner. -
Gleichzeitig wurde die Bereitwilligkeit der Herren Beamten 
des Drasche' sehen Werkes August Roth 1 e i t n er und 
Theodor Z 1 o c h zur schnellen Hilfeleistung und thätigen 
Mitwirkung lobend zu erwähnen angeordnet, und diese 
Belobungen öffentlich in Gegenwart des Werkspersonales 
aller Kohlenwerke, denen die Vorgenannten angehören, be· 
kannt gegeben. 

Ueber die Formatisirung des Viehlecksalzes 
und des Minutien- als Speisesalzes. 

Bereits in der am 12. Juli 1864 abgehaltenen Sitzung 
der k. k. geologischen Reichsanstalt wies Herr Carl Ritter 
von Hauer gelegentlich der Mittheilung einiger Analysen 
von Steinsalzsorten aus der Marmaros und des durch Herrn 
S z a t o ri ersonnenen Verfahrens, um sowohl das Viehleck
salz als auch das i\finutieusalz für den Speisegebrauch in feste 
Formatstücke überzuführen, darauf hin, wie wichtig die 
Einführung der Viehlecksalzformatisirung im Interesse der 
Landwirthschaft wäre, und welche bedeutende Kostener
sparung bei der Ueberführung des Minutiensalzes in For· 
matstücke im Gegenhalte zu der bis jetzt üblichen Verpak
kung in Tonnen oder Fässer erzielt würde. 

Im Verlaufe der letzten zwei Jahre sind über Anord
nung des hohen k. k. Finanz-Ministeriums in Wieliczka, 
Siebenbürgen und in der Marmaros diesbezüglich zahlreiche 
Versuche, die meisten unter der persönlichen Leitung des 
jetzigen Herrn Sectionsrathes Schmidt abgeführt worden, 
dessen rastlosem Bemühen es hauptsächlich zu danken ist, 

1 dass Resultate erzielt wurden, welche an der Möglichkeit 

* 
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der Einführung im curl'euten Betriebe durchaus keiueu 
Zweifel aufkommen lassen. 

Bevor zur Schilderuug des einfachen V erfahrene ge
schritten wird, wie es sich für die Formatisirung des Vieh
leck- und Minutiensalzes als zweckeutsprechend erwiesen 
hat, soll auf die Eigeuschafteu hingewiesen werden, welche 
einem guten formatisirten Salze zukommeu, und die man 
sich bei der Einführung der Manipulation nebst äen localen 
Verhältnissen vor Augen haltcu muss. 

Diese sind: 
Festigk cit, welche das Salz nicht bloss zum Trans

porte, sonderu auch zur Lagerung geeiguet macht; 
Form, bei der die geriugstc Sehwendung stattfindet, 

und bei dem l\Iinutiensalze für deu Speisegebrauch je nach 
den Anforderungen des kaufenden Publicums: 

Reinheit, selbst an deu li.ussereu Flächen. 
Auf die Bedingung, dass das formatisirtc Salz keiue 

Einbusse au Chlornatrium und das Viehlecksalz besondei·s 
an den zur Den11turalisirung beigemengten ßestandtheilen, 
Kohle und Eisenoxyd, erleiden dürfe, wird keine Rücksicht 
genommen, indem dies, wie schon von Herrn Carl Ritter 
von Hauer auf analytischem Wege uud bei den verschie
denen Versuchen durch vorgenommeue Proben dargethan 
wurde, bei dem unteu erörterten Verfahren ohnehin nicht 
der Fall sein kann. 

Das bei der Formatisirung des Viehleck- uud Minu
tiensalzes zu befolgende V Prfahreu zergliedert sich uach 
der Aufeinanderfolge in nachst~hende Arbeiten: 

a) Mengung mit süssem Wasser. 
b) Festmachung in Formen. 
c) Trocknung. 

a.) Mengung mit süssem Wasser. 

Das Salz wird mit kaltem süssen Wasser in dem Grade 
angefeuchtet, als letzteres vom Salze angezogen wird, und 
die angefeuchtete Masse möglichst gleichförmig gemengt. 

Die Wassermenge ist nach dem Reinheitsgrade des 
Salzes und der Formatisirungsart verschieden, indem das 
unreine Salz mehr Wasser anzieht als das reine, und ebenso 
bei derselben Beschaffenheit des Salzes zur nachfolgenden 
Pressung mehr \Vasser beigemengt werden muss, als zur 
Stampfung. 

Die Anfeuchtung mit warmem Wasser würde schon 
aus pecuuiären Rücksichten nicht anzuwenden sein, ohne 
Rücksicht auf die Eigenschaft des Salzes, in einer höheren 
Temperatur nicht in bedeutendem Grade auflöslicher im 
Wasser zn sein, als in der gewöhnlichen Temperatur. 

b) Festme.chung in Formen. 
Die Festmachung kann auf zweierlei Art erfolgen, 

entweder mittelst Stampfung oder durch Pressung, und 
werden bei der ersten Stöcke!-, bei der zweiten Ziegelfor
men angewendet. 

Die Stöckelformen sind am geeignetesten vou Holz
taufeln verfertiget und stellen einen abgestumpften Kegel 
vor, dessen breitere Basis - beim Eiufülleu des Salzes nach 
oben gerichtet, offen ist. Die inneren Flächen sind vollkom
men glatt und ist der Boden zum ungehinderten Abflusse 
des durch die Stampfung etwa frei werdenden Wassers 
durchlöchert. 

Sobald das Salz gehörig mit Wasser angefeuchtet uud 
gemengt ist, wird es in die festgestellten Formen lagen
weise unter zwei- oder dreimal eingefüllt, und mittelst höl-

' zerner mit Blei ausgefütterter Staucher, der oberste Theil 
jedoch schliesslich mit starken höizernen Schaufeln so fest 
eingestampft, dass das Salz keineu Eindruck vom Daumen 
mehr annimmt und obeu eine glatte, horizontale Fläche bil
det. Hierauf werden die Formen auf Unterlagen (beim Mi
nutieosalze zum Speisegebrauche am besten wohl von stark 
verzinktem Eisenblech) vorsichtig umgestürzt, und da die 
Formen stark verjüngt sind, mit Leichtigkeit abgezogen. 
Die Salzstöckeln werden dann durch geübte Träger iu die 
Trockenkammern getragen. 

Diese Art der Festmachung, da sie einfach ist und bei 
einiger Uebung der Arbeiter rasch von Statten geht, dürfte 
der zweiten A!'t mittelst Compression vorzuziehen sein, und 
wird vorzüglich bei den deutschösterreichischen SuJsalinen. 
wo das nur wenig verschiedene Verfahren der Stöckeler
zeugung aus Sudsalz seit langer Zeit in Anw•·ndung steht, 
leicht Eingang finden. 

Die Festmachung mittelst Compression kann je nach 
der Constrnction der an~ewendeteu Cornpressionsmaschine, 
wenu auch nicht weseutlich, verschieden erfolgen. Nach dem 
bei der Stampfung Gesagten genügt es, hier auf Folgendes 
aufmerksam zu machen: Der mittelst der Maschine ausge
übte Drnck soll ein bedeutender sein, - d,1 sonst ·das for
matisirte Salz nicht die zur Uebertraguug in die Trocken
kammern erforderliche Consisten7. erhält, - uud mit mög
lichst geriugem Kraftaufwande erfolgen*). Die Formen sind, 
so weit als es angeht, zu verjüngen, um das formatisirte 
Salz ohne Schwierigkeit herausnehmen zu könuen, und die 
inneren Formenkanten und Ecken abzurunden und vollkom
men glatt zu halten. Da die Maschine und Form wegen des 
auszuübenden grossen Druckes von Eisen zu coustruiren 
ist, so wären dort, wo auch auf die äussere Reinheit des 
comprimirten Salzes gesehen wird, die eisernen Formen 
mit Holz auszufüttern. 

Bei der Wahl der einen oder der anderen Formati
sirungsart dürfte das Verlangen des Puhlicums massgebcnd 
sein, denn bekanntlich ist die Stöckelform in den deutsch -
österreichischen Provinzen bereits so eingebürgert, dass 
hier die Einführung der Ziegelform schwerlich durchgreifen 
würde, während anderseits in den Ländern, welche von 
den Salinen in Siebenbürgen und in der Marmaro~ mit 
Salz versehen werden, der Einführung der Stöckelform die 
ererbte Gewohnheit an die parallelopipedischeu Salzformen 
ein grosses Hinderniss entgegensetzen würde. 

c) Troclmung. 

Das nach einer oder der anderen Art forcnatisirte Salz 
muss, um transports- und für längere Dauer lagerungsfähig 
zu werden, bei einer hoben Temperatur getrocknet oder 
besser scharf gebrannt werden. Hiezu sind die bei den 
Sudsalinen zur Dörrung der Salzstöckeln gebräuchlichen 
Pfieseln oder Dörrkammern mit Pultfeuerung und directer 
Einwirkung der Flamme vorzüglich zu empfehlen, weil in 
denselben dem Salze eine so starke Hitze ertheilt wird, 
dass es zusammensintert oder beinahe zusammenschmilzt 
und nach erfolgter Dörrung beim Anschlagen klingt. Ueber
dies sprechen für sie ein bequemes Ein- und Austragen des 
Salzes uud geringer Brennstoffaufwand. 

Wo man bei dem Minutien- als Speisesalze dem Ver-

*) Eine zweckmässige, vom Oberkunstmeister Herrn Franz 
Jucho construirte Compressionsmaschine wurde bei den Ver
suchen in Maros Ujvar erprobt. 
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langen nach Formatsalz mit reiner Oberfläche Rechnung 
zu tragen hat, ist die Construction dE'r Trockenkammern so 
zu treffen, dass keine directe Einwirkung der Flamme auf 
das Salz stattfindet. Diesen Zweck erreichen die in Aussee 
zur Dörrung der Sudsalzstöcke angewendeten Pfieseldörren 
mit über dt:r massiven Sohle gebildeten und mit Eisenblech 
oder gusseisernen Platten belegten Leitungen für die 
Flamme, wo also nur durch die erhitzte Luft getrocknet 
wird, obwohl dabei je•fonfalls der Nutzeffect des Brennma
terials vermindert wird**). Das im Vorhergehenden geschil
derte Verfahren ist jedenfalls manchen Verbesserungen fähig, 
die sich bei currentem Betriebe von selbst ergeben. Dio Ko
sten, welche sich nach den abgeführten Versuchen auf 7 bis 
1 O kr. per Ctr. formatisirten Salzes belaufen, könnten unbe
zweifelt in der Praxis noch herabgesetzt werden. 

Der Zweck dieser Abhandlung war, das Iuteresoe der 
Fachgenossen für die Einführung der beschriebenen :itani-
pulation anzuregen. Eduard Preisig. 

Literatur. 
Die Formen der Walzkunst und das Fac;ioneisen, seine 

Geschichte, Benützung und Fabrication, für die Praxis der 
gesamrnten Eisenbranche dargestellt von Eduard M ä ur er, 
Ingenieur. Zweite Lieferung. Nebst Atlas. Stuttgart. Carl 
Mäcken. 1865. 

\Vir signalisircn hier nnr das Erscheinen der z w e i
t e n Lieferung, deren Inhalt wir schon in Nr. :n dieser 
Zeitschrift. S. 283 , bei Angabe des Programmes dieses schö
nen "' erkes angeführt haben. Eine das Ganze umfassende Be
sprechung behalten wir uns bis zum Schlusse der Pnblieation 
vor. Nur machen wir jetzt schon aufmerksam, dass der grosse 
Massstab der Zeichnungen (meist natürliche Grösse) das Werk 
für ausführende Fachgenossen besonders empfiehlt. 

Notizen. 
Hofrath Ritter v. Haidinger ist seit Ende November 

erkrankt. Leider hat sein U ebel sich in den letzten Tagen 
derart verschlimmert, dass ernste ßesorgnisse seine Umgebung 
erfüllen. 

Oberbergrath Gust. Mannlicher, der schon seit län
gerer Zeit an seiner Gesundheit angegriffen in Graz wohnte, ist 
am 21. November d. J. einem Schlagflusse im Alter von -16 Jahren 
erlegen. Er war bis au sein Ende mit der Herausgabe seines 
"~erkes über das montanistische Rechnungswesen beschäftigt, 
welches er bis auf 1 oder 2 Bogen im Drucke vollendet hinter
lassen hat. - "' enige Tage nach Empfang dieser Todesnach
richt, kam die von einem zweiten fachgenossenschaftlichen Ver
luste, nämlich des Herrn 

Joseph Niederist, welcher als k. k. Bergrath und Berg
verwalter in Bleiberg am 2. December Abends im 59. Lebens
jahre verschieden ist. Ein unmittelbarer Schüler und Anhänger 
von Friedrich Mohs, lehrte er vor etwa 20 Jahren einige Zeit 
an der Schemnitzer ßergakademie Mineralogie und Geo
gnosie, und wirkte als praktischer Werksleiter in Raibl und 
Bleiberg in Kärnten, wo er eine Bergschule für das Auf
sichtspersonale begründete und durch gemeinfassliche \Verke 
über Gesteins- und Bergbaukunde auch literarisch thätig blieb. 

Mittel gegen den Kesselstein. Herr Hofrath Ritter v. 
Burg machte folgende interessante technische Mittheilung. 

**) Bei den in Ronaszek abgeführten Versuchen benützte 
man zur Trocknung des Formatsalzes einen einfachen kleinen 
Flao:mofen, in dem die vollständige Trocknung nach erfolgter 
Vorvärmung des Salzes in 2 bis 3 Stunden bewirkt wurde. Bei 
einer currenten Manipulation könnten jedoch solche Oefen kaum 
An"endung finden, da - den Kostenpunct unberücksichtigt -
besrnders das Eintragen des Salzes durch die wegen des Ef
fec1es des Ofens kleinen Oeffnungen bei der leicht zerstörbaren 
Co1sistenz der Formate im ungedörrten Zustande, mit vielen 
Sclwicrigkeiten verbunden wäre. 

Fast eben so viel Recepte wie gegen Zahnschmerz gebe 
es für den Kesselstein; Keinem sei es gelungen, den Kessel
stein vollkommen zu entfernen. - Ein Amerikaner nun habe 
in Amerika ein Patent auf ein ähnliches Mittel genommen, das 
den unheimlichen Gast wenigstens in einer Richtung beseitige. 
- Das patentirte !llittel kündige sich nicht als c:was Neues 
au, sondern als ein längst bekanntes, zu diesem Zwecke jedoch 
noch nicht angewendetes Verfahren. 

Das Verhältniss des kohlensauren Kalkes in unseren so
genannten ~harten Wässernu sei den Wenigsten bekannt. -
\Venu sich 1 Aequi'l'alent Kohlensäure mit 1 Aequiv. Kalk ver
bindet, so sei dieser kohlensaure Kalk im Wasser nicht löslich 
und falle zu ßoden; nur dann sei er löslich, wenn sich Was
ser mit Kohlensäure versetzt, und so als doppelt kohlensaurer 
Kalk auftritt. - In allen unseren 'Vässern , namentlich der 
Donau, sei solcher doppelt kohlensaurer Kalk enthalten; kom
men sie in unsere Dampfkessel, so werde dnrch das Sieden 1 
Atom Kohlensäure weggetri~ben und der einfach kohlensaure 
Kalk sinke zu Boden und gäbe Veranlassung zu Explosionen. 
- W eun nun Kalkmilch in Anwendung komme, d. h. wenn ge
brannter Kalk in 'Vasser aufgelöst wird, wobei zu 1 Th. Kalk 
1000 Theile Wasser treten, so verbinde sich der Kalk, welcher 
eine grosse Verwandtschaft zu Kohlensäure hat , mit einem 
Theile der Kohlensäure und der andere Theil falle zu Boden. 

Auf der Südbahn bestehe ein~ solche Einrichtung seit 11h 
Monaten und mit dem besten Erfolge; zwei grosse Reservoirs 
dienen, um den Kessel zu speisen; auf !Oll Cubikfuss 'Vasser 
werde 1 Pfd. lebendiger Kalk genommen, mit Wasser begossen, 
in den Kessel geworfen, gut verriihrt und in diesem Znstan de 
10-12 Stunden belassen; während dieser Zeit habe sich der 
kohlensaure Kalk abgesondert und in dem Dampfkessel sei auf 
die Weise kein kohlensmuer Kalk, wohl aber Magnesium, Thon
erde und schwefelsaurer Kalk enthalten. Redner habe gesehen, 
wie der Rückstand wie Pulver aus dem Kessel herausgezogen 
worden sei, was allerdings gegenüber dem jetzigen Verfahren 
einen grossen Vortheil bilde , da bisher der Ke$selstein mit 
einem !lleissel weggeschlagen werden musste. 

Dienstordnung des Berg-und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. osterr. Staats-Eisenbahn- Gesellschaft 

(Fortsetzung.) 

d) Ausser der Führung cler Maschine und deren Beobachtung 
obliegt dem Maschinenpersonale deren Reinhaltung und 
die kleineren Reparaturen. Ferner hat es die l\Iaterialien
Empfangs · und Verbrauchstabelle zu führen, und bei 
Fördermaschinen die geförderten Körbe am Zählbrett zu 
stecken, und hiedurch eine Fördercontrolle abzugeben. 

e) In Bezug auf Signale hat das Maschinenpersonale bloss 
rlie Anordnung des Betriebs-Chefs zu befolgen. und, damit 
diese Zeichen richtig verstanden, zugleich jede Gefahr 
beseitigt und die Aufmerksamkeit des Kunstdieners nicht 
gestört werde, hat der Kunst- oder Maschinenraum für 
Arbeiter und Fremde abgeschlossen zu sein. 

f) Bei zeitlicher Einstellung der Maschine ist dieselbe in Be
zug auf ihren Stand genau zu prüfen, und sind die Kes
selfeuer 'l'Ollständig zu löschen. 

§. 9. 

ßenehmen des Kunstpersonales. 

Von dem Maschinenpersonale wird ein nüchternes und 
ordentliches Benehmen insbesondere gefordert, und ist ihm jedes 
den Dienst beeinträchtigende Nebengeschäft verboten. 

§. tu. 

Bestrafung. 

In Bezug auf Bestrafung unterliegt das Maschinenperso
nale vollständig der Dienstordnung für Arbeiter, betreffs dessen 
Benehmens, und den Landesgesetzen in Bezug auf Führung 
der Maschine und deren etwaige Folgen, und werden hier zur 
Vermeidung von Gefahr nur nachstehende Puncte besonders 
bestimmt: 

a) Schmieren von Zahnrädern oder walzenförmigen Körpern 
an der convergirenden Seite ihrer Bewegung. 

b) .iulassen der !llaschine ohne ßefehl oder Signal. 



c) Dem Signal unentsprechende Bewegung der Maschine. 
Weiche drei Fälle zum ersten Male mit 2 fl., im zweiten 

Falle mit 5 ß., im dritten Falle mit Entfernung vom Dienste 
bestraft werden. 

4. Dienstordnung 
f ii r das Ar h e lt er per so n a 1 e 1 n s h es o u der e. 

§. 1. 

Begriff .Arbeiter". 

Unter Arbeiter werden alle jene Personen verstanden, 
welche durch Anwendung ihrer Körperkraft oder erlernte Hand
griffe irgend eine nützliche Leistung abgeben, mithin die sämmt
lichen Berg- und Hüttenleute, sammt den dazu gehörigen Werks· 
professionisten, Fuhrleuten und den vorübergehend arbeitenden 
Provisionisten, Weibern und Kindern etc. 

§. 2. 

Eintheilung im Allgemeinen. 

Die Arbeiter zerfallen in: 
1. Definitive. 
2. Unstabile. 
3. Vorübergehend beschäftigte. 

§. 3. 

Definitive Arbeiter. 

Definitive Arbeiter sind jene, welche die General-Direction 
in Folge eines eingebrachten Gesuches als solche anerkannt hat, 
und dem Proviaionsverbande angehören. 
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§. 4. 

Unstabile Arbeiter. 

Unstabile Arbeiter sind solche, welche bloss dem Unter
stiltzungsfonde, aber nicht dem Provisions-Institute (Bruderlade) 
angehören, welche nie die Erklärung abgegeben lrnbeu, defini
tive Arbeiter werden zu wollen, oder welche laut Statuten des 
Provisionsfondes zur Aufnahme iu. denselben nicht befähigt sind. 

Sie nehmen an allen Arbeiten mit den definitiven Arbeitern 
Theil, erhalten bei gleicher Leistung die gleichen Bezüge mit 
denselben, nur sind sie bei eintretendem Erforderniss einer Ar· 
beitsbeschräokung in erster Linie restringirbar. 

§. 5. 

Vorübergehend beschäftigte Arbeiter. 

Vorübergehend beschiiftigte Arbeiter sind solche, welche 
nur für eine kurze Zeitdauer, oder für die Dauer der ihnen 
eben zugewiesenen Arbeit, oder probeweise in Verwendung 
stehen. Kinder, welche noch der Schulverpflichtung unterliegen, 
oder noch nicht 12 Jahre alt sind, oder selbst bei Erf"tillung 
dieser beiden Anforderungen nicht genügende Körperkraft besitzen, 
sind von jeder Arbeit ausgeschlossen. 

§. ß. 

Arbeiter-Ran go rd nun g. 

Das Arbeiterpersonale überhaupt zerfällt in Bezug auf 
Rangordnung und fixen Schichteulohu iu nachstehende Kate
gorie11. 

Eintheilung 
1 

B e n e n n u b e i 
1 

Schichten-
n g preis 

Xate-1 1 den Gruben i der De- 1 1 der l den 

1 

den 

1 

Oe. W. 
gorie Classe f stillationshütte dem Hochofen Puddlingshütte Werkstätten diversen Branchen ß. 1 kr. 

3 1 Schmelzer Vorpuddler, Kessel- i 8chmic- Zimmerleute, 
°' 

1 1 :!O 
Förmer Schweisser, Kupfer- de, Tischler, ~ und darüber 

Vorwalzer, Gclbgiesser, Maurer, ~ 

5 
Adjustenr 1. Cl. Spengler, Schlosser, 

.....; 

1 

Eisendreher Wagner, 
Zeugschmiede 

3 2 Heizer, Vorcokser, Puddler, Zeugscbmied- Zimmerleute, °' von 
"' Schieferlader Erzröster, Schweisser- gehilfe, Tischler, „ 1 bis .: 

Gichter, helfer Hammerf"tihrer, Maurer, 5 1 20 
Formputzer Hinterwalzer, Eisendreher, Schlosser, .....; 

Scheervor- Kupferschmied \Vagner, .... 
arbeiter Spengler Sägemüller, 

Zeugschmiedgehilfe, 
Schmiede, 

Sattler 

3 3 Zimmerhäuer, Oelbesorger, Kohlenwä- Adjusteurll.Cl., Kesselschmied- Maurer- von 1 80 i:: 1 
Häuer Heizerbelfer, scher, Cokser, Schürer, gehilfen, Tischler- ~ bis 

Lehm· nnd Möllerer, Hakenheber, Schrauben- Schmiede· 1 -
Kittmacher, Eisen,väger, Löschführer, schneid er, Schlosser- öi 

0 
Schieferführer, Schmelzer der Chargeowäger, Hobler Zimmer-

Helfer Giesserei Railssortirer 

3 4 Lehrhäuer, Coksverlader, Kohlenführer, Eisendreher- Maurergehilfe, von 
1 60 

Stürz er Erzrö~ter, Pritscher, Gehilfen Bremser, bis 80 
Kalkschläger, Schmierer, 

Schlacken führ„ Verlader, 
Sandmacher, Zuführer, 

Abwäger, diverse Taglöhner 
Giessereigicht. 

3 i 5 Förderer Sclllof<<kutt« r•ll«hn"ehon Kfappeojnngon K-ol"bmiod-! Handlang", von ! 40 
i Luppenführer u. Eisendreher- Schlosser- / § bis 

! 
60 

1 

Jungen Schmied- \ ~ 
1 Tischler- ..; ' 

3 6 Sänberer, Cokssäuberer, Kesselschmied- Schlosser-1 von ?O 
Kutter, Coksladejng., und Eisendre- Schmied· Buben bis ~o 

W etterfochrer. Schieferkutter- her-Jungen Tischler-
Wetterthüren- Giesserei-

wächter jungen 
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§. i. 

Beförderungen. 

Innerhalb dieser Kategorien rückt das Arbeiterpersonale in 
dem Masse, als es sich einer Beförderung wiirdig gemacht hat, vor. 

Diese Vorrückung in eine höhere Classe erfolgt über Vor
schlag des Branchen-Chefs durch den 'Verksvorstand bei Gele
genheit der Mannschaftsrevision. 

§. 8. 

Altersbedingungen zu den Vorrilckungen der jungen 
.Arbeiter. 

Zum Anhalten bei den Vorrückungen soll dienen, dass bis 
16 Jahren die Jahre der Jungen, bis 21 Jahren die der Lehr· 
linge dauern sollen. 

§. 9. 

Veranlassung von Beförderungen der ältern Arbeiter. 

Beförderungen von wirklichen Berg- und Hüttenleuten in 
höhere Classen erfolgen nur aus Veranlassung ausgezeichneter 
Leistungen, als Belohnung für bewiesenen Muth bei Gefahren, 
oder der besonderen Treue und Anhänglichkeit an den Dienst-
herrn. 

§, 10. 

Degradation. 

Ebenso ist in den in dieser Dienstordnung vorgesehenen 
Fällen die Degradation classenweise nach abwärts zulässig und 
hat auch den vollen Einfluss auf die Einzahlungen zum' Pro
visions- und Unterstützungsfonde. Das Degradiren steht über 
begründeten Vorschlag des Betriebsleiters dem Werks-Chef zu 

§. 11. 

Kündigungsfrist. 

Die Kiindigungsfrist für das Arbeiterpersonale ist 14-tägigi 
ausgenommen sind die Yoriibergehend Beschäftigten, welchen 
die Arbeit wann immer gekündet werden kann. 

§. 12. 

Kündigungstage. 

Um bei vorkommenden Kündigungen jede Betriebsstörun"' 
zu vermeiden, kann die Dankung von Seite der Arbeiter nu~ 
monatlich zweimal fgeschehen, und zwar für den Austritt mit 
Monats-Ende zwei 'Vochen vor dem Monatsschluss und für den 
Austritt in der Monatshälfte am Tage dee Monatsschlusses. 

§. 13. 

Aufnahme der Arbeiter. 

Das Reeht der Arbeiter-Aufnahme steht dem Werksvor
stande oder dessen Stellvertreter zu. 

Zur Aufnahme wird erfordert: 
a) Bei Knaben das Sclmlzeugniss, welches genügenden Fleiss 

und Erfolg in der Schule dartlrnn muss, so wie der Nach
weis des zurückgelegten 12. Lebensjahres. 

b) Bei Erwachsenen das letzte Arbeitszeugniss und die be
hördliche Aufenthaltskarte. 

c) Bei Allen die Bestätigung des Arztes über die Gesundheit 
des Aufzunehmenden. 

d) Eine Probezeit von vier Wochen zur Feststellung der Ar
beitstauglichkeit, innerhalb welcher Zeit der zu Erpro
bende sogleich entlassen werden kann. 

e) Die Eintragung des Namenszeichens ins Mannschaftsbuch, 
als Beweis der Unterwerfung unter diese Dienstordnung. 

§. 14. 

Sogleiche Entlassung. 

Ansser den im §. 10 der allgemeinen Bestimmungen vor
gesehenen Fällen, kann ein Arbeiter allsogleich entlassen werden: 

a) Wegen Fälschung von Gedingzeichen, d. i. Versetzung 
derselben oder Nachahmung, 

b) wegen Cameradschaftsdiebstahles, 
c) wegen falscher Angaben bei der Aufnahme, 
d) bei unverbesserlicher Trunk- oder Raufsucht. 
e) Wenn er schon früher wegen Aufregungen, Diebstahles 

oder Betrugs entlassen wurde, und, ohne purificirt oder 
begnadigt worden zu sein, sich wieder in den Mann
schaftsstatus einschleicht. 

f. Wenn er gefänglich eingezogen wird, und sein Vergehen 
mehr als btägige Arreststrafe nach sich zieht. 

g) Als Recrut oder Militär-Urlauber, im Falle seiner Einbe
rufung. 

§. 15. 

Reduction der Arbeiterzahl bei Betriebsstockungen. 

Sollte unerwartet eine Einschränkung der Arbeit durch 
Zeitverhältnisse eintreten müssen, so wird die Ablegung der 
Arbeiter in nachstehender Reihenfolge eintreten: 

1. Die zeitweilig beschäftigten Arbeiter. 
2. Die unstabilen Arbeiter, deren öftere Bestrafung das Mann

schaftsbuch naehweiset. 
3. Beurlaubung der definitiven Arbeiter, deren öftere Bestra

fung im l\Iannschaftsbuche nachgewiesen ist. 
4. Ablegung der unstabilen Arbeiter minderer Kategorie. 
5. Beschränkung der zu verfahrenden Schichtenzahl per Wo

che bei allen Arbeitern. 

§. lfi. 

Verrichtung von Arbeiten, die eigentlich niedrigern 
Kategorien zugehörten. 

In solchen Zeiten der Arbeitsbeschränkung oder bei ein
tretender Gefahr oder N oth, hllt jeder Arbeiter, von welcher 
Kategorie er immer sein mag, alle ihm iibertragenen Arbeiten 
der untern Arbeiter-Classen ohne Widerrede pünctlich zu ver
richten. 

§. 1 i. 

Un te rstützu ngs fon d. 

Alle unstabilen männlichen Arbeiter haben unweigerlich 
dem gesellschaftlichen Unterstützungsfonde die entsprechenden 
Beiträge zu leisten; die ihnen daraus entfliessenden Genüsse 
sind durch die Statuten dieses Fondes festgestellt. 

§. 18. 

Tragen des Standeskleides. 

Zur Tragung des Standeskleides sind nur die definitiven 
und unstabilcn Arbeiter berechtigt; dagegen aber ist keinem 
Arbeiter das Tragen von Goldborten oder Goldschnüren auf der 
Kopfbedeckung erlaubt. 

§. 19. 
Art der Arbeits-Accorde. 

Alle Arbeiten, welche überhaupt nur in Accord gebbar 
sind, werden im Gedinge ausgeführt. Das Gedinge ist mit Be
ginn der Arbeit festzusetzen. Aenderungen im Gedingpreise gelten 
für die nächstkommende Leistung. 

Erhöhungen oder Herabsetzungen der Gedinge nach voll· 
endeter Arbeit sind unstatthaft. 

Ebenso wie die Gedinge einen bindenden Vertrag in Be
zug auf den Preis bilden , so haben sie auch bindende Kraft 
für die darin befundene Leistung, und verhalten den Arbeiter 
zur richtigen Ausführung der Arbeit. Unanbefohlene oder un
brauchbare Arbeitsleistungen können als nicht ausgeführt be
trachtet werden. 

§. 20. 

Arbeitsdauer. 
Die Arbeitszeit wird für unterirdische Arbeiten auf 8 Stun

den, und für oberirdische auf 12 Stunden festgesetzt. In Fällen 
besonderer Wichtigkeit kallll die Arbeitsz eit bis auf 9 Schich
ten per 'Voche erhöht werden. Solche Fälle sind: Arbeiten zur 
Abwehrung drohender Brüche, Gewältig=g erfolgter Brüche, 
Herstellung gebrochener Maschinen , Arbeiten bei Grubenbrän
den, Rettung von verschütteten Personen u dgl. 

§. 21. 

0 r dn u n g der Anfahrzeit. 
Die Arbeiter haben ihre Schichten in der ihnen jeweilig 

vorgeschriebenen Ordnung zu verfahren, und für die zu ver
fahrende Ueberzeit die Erlaubniss und Bestimmung des Anfanges 
derselben einzuholen. Alle ausser der Ordnung und ohne vor-
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hergegangene Erlaulmiss verfahrene Arbeitszeit kann wegen Un
controlirbarkeit nur als nicht verfahren angesehen werden. 

§. 22. 

Feiertage. 

Als Feiertage haben zu gelten : 

a) Alle Sonntage und im Kalender roth gedruckten Feiertage 
cles röm. kath. uncl griechischen Cultus. 

b) Die Charwoche vom Grünclounerstage angefangen. 
c) König Stefan. 
d) Als Werkspatrone: Barbara für Bergbau, 

Florian für die Hütte. 
e) Als zweit<'r Patronstag: Johann von Nepomuk. 
f) Am Allerseelentage Vormittag. 

Alle bisher gebräuchlich gewesene Arbeitsfeier au andern 
Tagen ist verboten und wircl bestraft. 

§. 23. 

Ausnahmen von Feiertagen. 

Bei den Hochöfen und der Destillationshütte,clen Wasserma
schinen und Coxcrei ist cler Arbeitsgang ununterbrochen. 

Bei allen andern Arbeiten kann bei eintretendem lledürf
niss uncl zur Vernwidung einer Betriebsstörung der mit clcm 
Werke in Verbindung stehenden Locomotivbahn die Arbeit au 
Sonn- und Feiertagen am Nachmittag bereits beginnen. 

§. 24. 

~[ o 11 a t s s c h I n s s. Ans) 1i h 1111 n g. 

Der Monatsschluss find('t am letzten Samstag des Monats 
statt; im Monat Deccmber mit dem letzten Tage. 

Die Auszahlung der Löhne erfolgt liingstens 14 Tage nach 
dem lllonatsschluss. · 

§. 25. 

Reclamation der Lohnsbetrilgc. 

Vor der Löhnung wircl die Lohnstabelle dem Personale 
vorgelesen. Allfällig<' Anstände über die Lohnsbetriige sind 
innerhalb 8 Tagen heim Betriebsleiter zur Austragung zu bringen. 

§. 26. 

Abzüge vom Verdienst. 

Die .Arbeiter betrachten alle Beträge, welche sie an die 
Gesellschaft für empfangene Requisiten, l\Iagazinsartikel, Haus
und Grund-Pachtbeträge, \Vcidezinse, für die entrichteten Asse
curanzgebühren, ferner für Holz-, Heu-, Stein-Taxen schulden, 
als ihneu a conto ihres Verclicustcs geleistete Abschlagszah
lungen, welche bei den Monats - Löhnungen in Abzug zu brin
gen sincl. 

\j. 2i 

V c ra b fo 1gu11 g d i c s er V o r s c h ü s s c. 

Die Verabfolgung von solchen a conto Bezügen soll den 
Leuten in eigenen Bücheln geschehen, und ehenso die darauf 
eingehaltenen Lohnsabziige ersichtlich gemacht werden, welche 
mit den Cassabiichern gleichstimmig zu sein haben. 

§. 28. 

Ver 1 u s t der Vorschuss b ü c h e l n. 

Im Falle des Verlustes eines solchen Büchels hat die 
Aufschreibung der \Verkscasse volle Beweiskraft über die ge
schehenen ßpzüge. 

§. 29. 

V e rp r ovia nti ru ug. 

Die k. k. priv. österr. Staats -Eisenbahn - Gesellschaft wird 
in ihrem Magazine mehrere den \Verks- Angehörigen nothwen
clige Artikel halten und gegen im Vorans bestimmte Preise an 
sie abgeben. Dieselben sind jedoch zur Fassung aus dem Ma
gazin nicht gezwungen. 

(Fortsetzung folgt.) 

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

Personal-Nachrichten. 
Der k. k. Rechnungsrath Johann Baptist Kraus ist mit 

Decret der k. k. Obersten Rechnungs-Controlls-Behörde ddo. 
7. November d. J. unter Anerkennung seiner mehr als 40jäh
rigen erspriesslichen Dienstleistung in den wohlverdienten blei
benden Ruhestand versetzt worden. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
Eisenwerks-Verweser. 

Bei der Pesendorfer'schen Werks- und Giiter-Direction 
zn Rottenmann ist die Stelle eines Verwesers zu besetzen, mit 
welcher ein Jahresgehalt von 600 fl. nebst freier \Vohnung, 
Gartenantheil und Holzdeputat verbunden ist. 

Bewerber, welche als theoretisch gebildet und gepriift und 
1 besonders als praktisch wohlcrfahren in den verschiedenen Fä

chern der Eisenindustrie sich hiezu befähigt fühlen, wollen ihre 
gehörig belegten, an Josef Pesendorfcr's Erben stylisirten 
Gesuche längstens bis 15. December d. J. unter der genau ersicht
lichen Adresse: "An Herrn Ca rl Pesendorf er, Ge werk in 
Rottenmann" franco iihermitteln. 

Rottenmann, am 10. November 18ti5. 

Neue Auflage! 
In der Manz'schen Gesetzesausgabe ist neu 

erschienen : 

Das allgemeine 

Be1·s,;ese•z 
vom 23. Mai 1854 

sammt der Vollzugsvorschrift 
und allen darauf Bezug nehmenden bis Ende August 1865 

erschienenen Verordnungen und Erliinternngen. 

Mit einem Anhange, enthaltend 

den Amtsunterricht fär die k. k. Berghauptmannschaften vom 
8. Juli 1861. - Die Beschlüsse der Judex-Curial-Conferenz in 
Pest, bezüglich des Bergwesens in Ungarn. - Die Vorschriften 
über die Berggerichte. - Die Vorschriften über die Bergbücher. 
-- Die Vorschriften über die Aerarial-Montan ·Beamten und 

Arbeiter. 
Preis broschirt 1 ß. 60 kr .. in engl. Leinwand gebunden 2 ß. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung F. lllanz 1: 
Comp. in Wien, Kohlmarkt Nr. 7, gegenüber der Wall-

nerstrasse. (65-70] 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen ar ti st i sehen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 ß. ö. W. oder 5 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officielle_n Be~icht über die Erfahrunge11 im berg- und hüttenmänniscuen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als G r a t1 s b eil a ~ e. lns.erate _finden gegen 8 kr. ö. W. oder P/2 N gr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschnften Jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Dr11ck v. Karl Wloternit.a 6 Co. ln W!eo. 
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XIII. Jahrgang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
18. Deeember. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Dr. Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrath, a. o. Professor an der Universität zu Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Die Expedition erlaubt sich, um baldgefällige Erneuerung der Pränumeration für 
1866 unter Uebermittlung einer Adressschleife zu ersuchen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbrechung eintritt. 

Inhalt: Die Spiess- oder Span -Probe als Mittel zur lleurtheilnng- des Processes beim Bessemern. - Der böhmi
sche Graphit. - Neues Verfahren zur Extractiou des Golrles aus Goluerzen, namentlich Kiesen und auueren Erzen von nur 
geringem Goldhalte. - Notizen. - Administratives. - Ankündigung. 

Die Spiess-· oder Span-Probe als Mittel zur 
Beurtheilung des Processes beim Bessemern. 

Von P. Tunner. 

Schon bei der Gelegenheit, als ich am 24. September 
1861 vo.- der zweiten allgemeinen Versammlung von Berg
und Hütt<-nmännern zu Wieu einen Vortrag über das Bes
sem1~rn gehalten habe, erwähnte ich*), dass es mich be
fremde, dass man beim Bessemern noch nicht darauf ver
fallen ist, in gleicher Weise, wie bei der Eisen-Herdfri
scherei, oder wie beim Kupfergaaren in Herden, oder bei 
dem 8ilberfeinbrennPn u. s. w., die genaue Orientirung in 
dem Verlauf dPs Proeesses durch unmittelbares Sondiren 
mit eiuem geeig-11eten Spiesse vorzunehmen; denn es liegt 
auf der Hand, dass man aus der Spiessbelegung ein rich
tigeres Urthei1 fällen kann, als nach der flüchtigen Erschei· 
nung der einzelueu Funkeu. 8onder Zweifel wird man 
durch Zuhilfenahme der 8piessprobt> in der Beurtheilung des 
richtigen Momentes für llie Unterbreehung des Processes 
einen nicht unerhehliehen Fortschritt machen. 

Es wird auffallen, dass ich über di,•sen Gegenstand 
nochmals mich öffentlich ausspreche, ohne darin selbst et· 
was Entscheidendes auf den Bessemerhütten gethau zu ha
ben, wozu mir die Gelege11hcit doch ni,·ht fehlen konnte, 
na„hdem ich bei der Einführung des Bessemers auf den 
drei ersten diesfallsigen Hütren in Steiermark und Kärnten 
einen th„tigen Antheil genommen habe. Allein bei der er
sten Einführu„g, wo die sämmtlicheu Arbeiter, Apparate 
und Masl"hinen, wi„ das zu verwendende Roheisen, sammt 
und sonders neu sind, ist es der mehreren Sicherheit wegen 
vorerst geratheu, in der schon erprobten Art und Weise 
vorzug•·hen; denn die .Methode, wie die Spiessprobe nach 
meiner Idee genommen werden sollte, fordert einen dafür 
entsprechend vorgerichteten Ofen, mit horizontalen grossen 

*) Siehe den nBericht über die zweite allgemeine Versamm
lung von Berg- und Hüttenmännern zu Wien. Wien 1Sö2, Ver
lag von Förster & Bartelmusu, Seite 72, unter c. 

Düsen- oder Fernöffuungen, wie sie sonst bisher nicht üb
lich waren. Als ich im Juni d. J. mit den Hütteneleven in 
Neuberg war, wurde auf der dortigen bereits im geregelten 
Betriebe stehenden Bessemerhütte über meinen Antrag, mit 
der successiven Erweiterung der Fernöffnungen und, zur 
Eiuhaltung der gleichen Windmeuge und Pressung, gleich
zeitigen Verminderung: der Anzahl der Fern bei dew schwe
dischen Ofen begounen. Noch während meiner Anwesenheit 
daselbst wurde die Zahl der Fern auf 9 herabgesetzt, wo
bei jede 10"' Durchmesser hatte, und ist damit der Process 
gleich regelmässig wie bei 18 Fern vor sich gegangen. 
Die Versuclie sollten in dieser Richtung fortgesetzt Wt:rden, 
um wo möglich auf 3 Fern jede zu 17"' Durchmesser zu 
kommen, wobei die Spiessprobe durch die Fern bequem 
genommen werden könnte, indem bloss an der geeigneten 
Stelle des \Viudkastens von aussen ein gleich grossea, mit 
einem Zapfen zu schliessendes Loch gebohrt zu werdeu 
brauchte, um mit dem Spiess durch die Fernöffnung Probe 
nehmen zu können. Ich bemerkte dazu noch, dass es mir 
gernthen erscheiue, die grössern Fernöffnungen statt kreis
rund elliptisch zu machen uud dabei die längere Achse der 
Ellipse horizontal, sowie die Fernachse etwas geneigt zu 
legen. Als ich im Monate August d. J. wieder nach Neuberg 
kam, wurde mir gesagt, dass es mit der weiteren Vergrös
serung der Fernmündungen nicht mehr gut gegangen sei 
und dieserwegen von der Fortsetzung dieses Versuches 
Umgang genommen wurde. Es that mir leid dies vernehmen 
zu müssen, um so mehr, als ich in der Verminderung der 
Fernzahl zugleich Mittel und Wege erkannte, die häufigen 
Reparaturen im unteren Theile des Ofens zu vermindern; 
allein ich musste mieh damit bescheiden. 

Es ist begreiflich, dass es in der Dicke des Windstrah
les eine gewisse Grenze geben müsse, über die hinaus die 
Berührung zwisehen Luft und Eisen nicht mehr zureiehend 
ist, um allen atmosphärischen Sauerstoff zur Wirkung zu 
bringen und diese selbst gleichförmig zu erhalten. Der ver
besserte Tiegel zur Eisen- und Stahlfabrication, von E. B. 
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Wilson in London*), bei welchem der Wind in einem 
einzigen Strahle das Eisen im Bessemerofen von unten 
nach oben durchströmt, bat sich meines Wissens nicht 
bewährt. 

Es war mir daher eine sehr angenehme Ueberraschung, 
dieser Tage von Herrn Oberverwalter Wahlstedt aus 

Nischne-Tagilsk am 
Ural persönlich zu 
vernehmen, dass 
man auf den dor
tigen Eisenwerken 
des Fürsten Demi
doff in einem engli
schen, beweglichen 
Ofen mit zwei hori
zontalen Fern bläst, 
wie in nebenstehen
der Figur darge
stellt ist. Jede Fern 
hat 1 % Zoll Durch
messer, liegt etwas 
geneigt u. nach Art 
der schwedischen 
ßessemeröfen in der 
horizontalen Ebene 
in excentrischer 

Richtung. Die Roh
eisen - Charge be
trägt 1 3/~ englische 
Tonnen (bei 3 2 Ctr. 
W. G.), die Wind
pressung 8-9 Pfd. 
und die Chargen
dauer 1 7 -18 Min. 
Die Fern halten im 
Durchsch. 12 Char
gen aus und sind im 
Innern mit Eisen
blech ausgefüttert, 
welches bei der An· 
fcrtigung der Fern 

1
11,u:!::·:.elt·<i;.;·r =· ="""==2 =-1l;;;;;='l~;;;;;;f~=lt~=lr mit eingestampft 

wird. 

In dieser Art und Weise arbeitet man iu Nischne-Tagilsk 
bereits über% Jahre mit sehr befriedigenden Erfolgen, die 
vielleicht noch besser wären, wenn durch eine etwas grös
sere Windmenge die Chargendauer abgekürzt würde. 

Was ichinNeuberg durch Versuche allmälig ermitteln 
wollte, liegt demnach in dem Beispiele von Nischne-Tagilsk 
als vollendete und erprobte Thatsache vor, und es darf zur 
Ausführung der Spiessprobe nur noch von aussen durch 
den Windkasten bei a und b eine circa 1 1/ 2 Zoll weite Oeff
nung gebohrt werden, die für gewöhnlich mit einem Zapfen 
oder bequemer mit einem Schuber geschlossen ist, in wel· 
chem ein durchsichtiges Glas eingesetzt sein kann. Herr 
W a h 1 s t e d t schien auch sehr überrascht, als ich ihm meine 
Idee für die Anwendung der Spiessprobe mittheilte, und 
versprach mir, dieselbe bei seiner Zurückkunft sogleich zu 
versuchen. 

Sollte sich, ob zu hoher Temperatur im Innern des 

*) Siehe l\lechanics Magazine. December 1862, Seite 3S4. 

Ofens, an einen einfachen Eisenspiess kein Span anlegen, 
eo bedarf es natürlich bloss eines entsprechenden Aus
schnittes am, oder im Spiesse, um statt des Spanes gleich
sam eine kleine Schöpfprobe zu erhalten. 

Der Umstand, dass dieser in den Figuren dargestellte 
Ofen von Nischne-Tagilsk nach meinem Dafürhalten eine 
sehr praktische Combination der Eigenthümlichkeiten des 
englischen und des schwedischen Bessemerofens repräsen
tirt, bestimmt mich um so mehr, denselben hiermit unseren 
bessemernden Hüttenmännern bekannt zu geben. Durch 
die horizontale, etwas stehende Lage der Fern dieses Ofens 
wird, sowie bei den gewöhnlichen schwedischen Oefen, 
der Eisenstand über dton Fernmündungen in einer mehr 
gleichbleibenden Höhe erhalten, und wird die Dauer der 
Berührung zwischen dem Windstrome und dem flüssigen 
Eisen verlängert. Durch den ersten dieser Vortheile wird 
die Zulässigkeit geboten, mit einer geringen Windpressung 
zu arbeiten, und durch den letzteren wird es zulässig, den 
Wind in dickeren Strömen einzublasen, ohne be~orgen zu 
müssen, dass der atmosphärische Sauerstoff nicht vollstän
dig zur Wirkung gelangt, wie dieses beim Tiegel von Wil
eon der Fall gewesen sein dürfte. Die wenigen, dafür aber 
weiten Fernmündungen ermöglichen, ausser der Spiessprobe, 
zugleich ein Reinigen der Fernmündungen, was insbeson· 
dere bei unsern sehr zur Graphitausscheidung geneigten 
Roheisensorten öfters wünschenewerth wird. Zugleich wird 
aber auch durch die Beweglichkeit dieses Ofens der wesent
liche Vortheil des englischen Ofens erreicht, dass man im 
gewünschten Falle die Operation jeden Augenblick auf 
kurze Zeit unterbrechen 1 nach beendetem Processe das 
flüssige Metall einige Minuten im geneigten Ofen zurück 
behalten (sich reinigen, mehr dem Gussstahle gl,·ich werden 
lassen) kann, und schlieeslich das Ausgicssen des Metalles 
nach Belieben zu reguliren im Stande ist. D··r unter Um
ständen gewiss sehr zu beachtende Vorschlag des Herrn 
Dr. H. Wedding in Berlin, eine wenigstens theilweise 
Beseitigung der vorerst gebildeten, mehr phosphorhaltigen· 
Schlacke*) ist meines Erachtens ebenfalls nur bei beweg
lichen Oefen ausführbar und zu berücksichtigen, insoferne 
dieses nicht mit dem vorausgelassenen Umschmelzen des 
Roheisens verbunden werden kann. 

Es war zu erwarten, dass bei den gegenseitigen, ver
gleichenden Versuchen mit dem englischen und den schwe
dischen Oefen, sich sehliesslich eine Ofenconstruction als 
die zwcckmässigste herausstellen werde, welche so viel als 
möglich die Vortheile beider Oefen in sich vereiniget. In 
der That ist dieser Ofen von Nischne-T11gilsk ein solcher, 
welchen ich dieeerwegen auch, für dermalen wenigstens, 
als den zweckmässigsten halte, zweckmässiger als die ver
schiedenen andern beweglichen Oefen mit horizontaler 
\VindeinströmUIJg, wie mehrere solche, namentlich in Eng
land, theils wirklich versucht, theils nur in Vorschlag ge
bracht worden sind. 

So wie bei den Oefen eich eine Combination des eng
lischen und des schwedischen Ofens als zweckmässig er
weiset, so stellt sich dieses ingleichen bei der Manipulation 
nach den bisherigen Erfahrungen auf unseren Hütten heraus, 
indem das Roheisen, wie in Schweden, ohne umzuschmelzen 
directe vom Hohofen genommen, der Frischprocess aber, 
wie in England, bis zur völligen Entkohlung getrieben und 

*) Siehe die österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 
Nr. 44, von 1Sli5. 
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dann, nicht Spiegeleisen, sondern wieder nur Roheisen vom 
Hohofen in entsprechender Menge, je nach dem beabsich
tigten Härtegrad nachgetragen wird. Durch die directe Be
nützung des Roheisens vom Hohofen, die allerdings nur 
bei reinem Roheisen zulässig ist, wird der Process verein
facht und die Erzeugung billiger gemacht; durch die völlig 
beendete Kohlung in Verbindung mit dem Nachtragen von 
Roheisen wird mehr Sicherheit in die Manipulation gebracht 
und der Erzeugung von verbranntem, kurzem Bessemerme
tall vorgebeugt. 

Der böhmische Graphit. 
(Aus der Wochenschrift des n. ö. Gewcrue-Yereins.) 

Der Graphit, im gewöhnlichen Leben mit dem Namen 
Reiss- oder Wasserblei bezeichnet, ist bekanntlich eine Mo· 
dification des Kohlenstoffes, welche in der Industrie eine 
mannigfache Anwendung findet. Er dient nämlich nicht nur 
zur Anfertigung von Bleistiften, sondern ist auch wegen 
seiner Unschmelzbarkeit besonders geeignet zur Herstel
lung von Schmelztiegeln, welche in den verschiedensten 
Gewerbszweigen im Gebrauche stehen. Man benützt ihn 
aber auch als Anstrich, um Metalle, namentlich Eisen, ge
gen Rost zu schützen, und verwendet ihn ferner als Schmier
mittel zur Verminderung der Reibung bei Maschinen, be
sonders für hölzerne Theile. Endlich findet er eine ausge
dehnte Anwendung in der Galvanoplastik, wo er die For
men von Stearinsäure, Gyps oder Guttapercha für den Strom 
leidend macht. 

Unter solchen Umständen ist der Graphit gewiss ein 
sehr wichtiges Bergwerksproduct, und es gehört sicher nicht 
zu den Schattenseiten der Bodenbildung Oesterreichs, dass 
dieses mehrere ergiebige Lage1· dieses Minerales besitzt. 
Die wichtigsten derselben sind in Böhmen, Mähren, Steier
mark und Kärnten. Auch die Ausbeute ist eine ansehnliche, 
denn sie betrug im Jahre 1862 fast 100.000 Ctr. Dieselbe 
deckt nicht bloss den einheimischen Bedarf vollständig, 
sondern es erübrigen noch beträchtliche Mengen für die 
Ausfuhr, welche ebenfalls verhältnissmässig bedeutend ist, 
da die österreichischen Graphite sich eines guten Rufes im 
Auslande erfreuen. 

Die meiste Beachtung unter den verschiedenen öster
reichischen Graphitsorten verdient aber unstreitig die b ö h
m i s c h c, denn wenn auch der Graphit, der besonders in 
den krystallinischen Schiefem des Urgebirges auftritt, sich 
an vielen Puncten der Erde zeigt, so kommt er doch an 
wenigen in hinreichender Reinheit vor, um ihn bergmän
nisch gewinnen zu können. Ceylon*), Sibirien **) und 
Baiern ***) sind Länder, die Graphit in grösseren Massen 
produciren; gegen deu böhmischen Graphit treten diese 
Sorten aber stark in den Hintergrund, indem sie vermöge 
ihrer Eigenschaften nur für wenige technische Zwecke ver
wendet werden können. 

*) Der Graphit von Ceylon wird meist von den englischen 
und Pariser Fabriken verarbeitet, doch nicht in der Masse wie 
der böhmische. 

**) Die Fa b e r'sche Fabrik zu Nürnberg verwendet seit 
1862 auch sibirischen Graphit; seit langer Zeit verarbeitet sie 
aber böhmischen. 

**") Das baierische Rohmateriale findet seine Verwendung 
in der Fabrik von Rehbach zu Regensburg, die ihre besseren 
Artikel aber ebenfalls aus böhmischem Rohstoff erzeugt. 

Der böhmische Graphit dagegen zeichnet sich durch 
seine Reinheit, d. h. durch seinen hohen Gehalt an Kohlen
stoff, stahlgraue, beinahe schwarze Farbe, Milde und seinen 
Metallglanz aus*). Nach einer genauen Analyse des 
k. k. General Probiramtes in Wien bestehen die reineren 
Stücke aus: 

Kohlenstoff 
Kieselsäure 
Thon erde 
Eisenoxyd mit Spuren v. l\fangan 
Eisenoxydul 
Kalkerde 
Magnesia 
Kali 
Natron 
Schwefelsiiure 
Schwefelkies 
\Vasser u. geringe Menge Koh-

72"40 
8•78 
5•73 
1 •91 
1 ·29 
0·05 
0·21 
1 ·22 
0·03 
1 ·58 
3·75 

lensäure aus dem Verluste 3"05 

Procent 
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n 

n „ 
n 

" 
II 

„ 
„ 
n 

" 
in 100 Theilen. 

Ueber den so ausgezeichneten böhmischen Graphit 
brud1te das Prager Tagesblatt „Politik" in seinem national
ökonomisch<'n Theile Anfangs October eine Reihe sehr ge
diegener Artikel aus der Feder eines tüchtigen Sachver
ständigen. Der Inhalt derselben verdient die weiteste Ver
breitung in industriellen Kreisen. Da aber einerseits die 
nPolitik11 von den Gewerbetreibenden Deutschösterreichs 
wahrscheinlich nicht sehr eifrig gelesen wird und andererseits 
die fachlichen Mittheilungen selbst sehr beliebter Tages
bl!i.tter selten in dauernder Erinnerung gehalten werden, 
so glauben wir nur im Interesse sowohl unserer Industriel
len, als auch der Sache zu handeln, wenn wir das Wesent
lichste aus den oben erwähnten Artikeln hier im Auszuge 
mittheilen **). 

Bis in die neueste Zeit war der ganze bedeutende Ex
port von Graphit in den Händen einiger, meist Kölner 
Kaufleuten, welche langjährige Contracte mit den österrei· 
chischen Erzeugern abgeschlossen hatten und so lange im 
Alleinbesitze dieses höchst einträglichen Handels blieben, 
als einerseits die eigentliche Bezugsquelle den wirklichen 
Consumenten, und diese anderseits den Rohproducenten 
nicht bekannt waren. Die österreichischen Grubenbesitzer 
hatten an den Kölnern die einzigen Abnehmer; in Folge 
dessen waren die Preise sehr gedrückt. Unsere Gewerken 
machten schlechte, die fremden Kaufherren aber sehr gute 
Geschäfte, was um so leichter war, als unseren Graphitlie
ferantcn die Nuancen des Bedarfes nicht so bekannt waren, 
dass sie die Sortirung selbst hätten vornehmen können, 
während die deutschen Handelsvermittler durch Reisen in 
England, Frankreich und Belgien ganz genau mit den Wün
schen der einzelnen Abnehmer vertraut waren. So kam es, 
dass dasjenige Land, welches den meisten und besten Gra
phit erzeugt, von demselben sehr wenig Nutzen hatte. Diese 
Thatsache entspricht ganz den allgemeinen wirthschaftli
ehen Verhältnissen unseres Vaterlandes. Wir sind reich, 

*) Desshalb haben auch in neuerer Zeit die Bleistifte 
aus der Faurik von Hard tm u th in Budweis den engfüchen 
den Rang abgelaufen. 

**) Dasselbe gilt anch für uns, da auch wir in Anbetracht 
der Wichtigkeit des Graphites für hüttenmännische Zwecke eine 
Verbreitung jenes Artikels in unsern Fachkreisen für wünschens· 
werth halten. Die Red. d. öst. Ztschft. f. B.- u. Hüttenw • 
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ja fast überreich an Naturschätzen; wir wenden aber nicht 
die nöthige Mühe und Intelligenz an, um dieselben vollstän
dig zu verwerthen. Wir verkaufen das ausgezeichnete Roh
product um geringes Geld an das Ausland und kaufen die 
aus demselben verfertigten Industrieartikel um hohe Sum
men zurück, und bezahlen somit die fremde Arbeit, während 
die einheimische entweder ungenützt oder ungelobnt bleibt. 

Die Ausstellungen haben bezüglich des Graphites der 
früheren Sachlage eine ganz andere Wendung gegeben. 
Wenn irgend ein Gegenstand des Handels durch dieselben 
profitirt bat, so ist es dieser. Die Consumenten lernten näm
lich die österr„ichiscben Graphite kenrien und die Gruben
besitzer hatten Gelegenheit, mit den letzten Abnehmern in 
directen Verkehr zu treten. Die Folge davon ist, dass sieb 
die Gewerken nicht mehr in den Händ~n einiger Handels
häuser befinden und die Preise des Productes bedeutend 
gestiegen sind*). 

Wenn sich auch auf diese Weise die Dinge besser 
gestaltet haben, so bleibt doch noch Vieles zu wünschen 
übril!. Namentlich gilt dies von der ausgezeichneten böh
mischen Waare, welche leicht zu einem Exportartikel ersten 
Ranges werden könnte. 

Obgleich der Graphitbergbau in einer Gegend Böh
mens, d. i. bei Schwarzbach und Mugrau in der Niibe von 
Krumau (nächst ßudweis), ziemlich schwunghaft betrieben 
wird, so liegt er doch noch immer in seiner Kindheit, doch 
ist dies dadurch crkllirlich, weil man die hohe Bedeutung 
und die grosse Rolle, die der böhmische Graphit im Aus
lande bereits spielt, und anderseits das geognostische Vor
kommen und die Usancen des Handels noch zu wenig 
kennt. 

Das Hauptterrain der krystallinischen Schiefer des 
Urgebirges (Gneiss, Granit, Glimmerschiefer etc) hat im 
Norden seine Grenzen ungefähr über Taus und Tabor, 
erstreckt sieb dann östlich, westlich und südlich über die 
böhmische Grenze bis in die angrenzenden Länder, nämlich 
Mähren, Oe:;terreich und Baiern. In diesem Terrain trifft 
man nun entweder einen Graphitschiefer oder den reineren 
Graphit, wie den krystallinischen Kalk, besonders dem 
Gneisse eingelagert an, nur sind die Lager oft plötzlich 
zusammengedrückt oder verschwinden momentan gänzlich, 
werden aber bald darauf wieder sehr mächtig. 

Als den Hauptsitz der böhmischen Graphitl1<gerzüge 
kann man das südwestliche Böhmen bezeichnen und an
nehmen, dass überall da, wo in diesem Bereich sich krystal
liniscber Kalk zeigt, der Graphit aich beinahe stets als Be
gleiter oder als Nachbar vorfindet. Wenn er nicht mit aus
beisst, so wird er oft von ersterem überlagert. 

Als die Mitglieder der k. k. geologischen Reir.hsanstalt 
in Wien ihre wichtigen ausführlichen Aufnahmen des Kaiser
staates fortsetzten, wurde Dr. F. v. Hochstetter im Jahre 
1853 unter anderem auch mit der geologischen Durchfor
schu11g eines Theiles des südlichen und südwestlichen Böh
mPns betraut. Aus seinen Mittbeilungen, sowie den weiteren 
Beobachtungen geht hervor, dass die vielen Parallellager, 
wenn auch mit Unterbrechung, meilenweit fortsetzen und 

*) \Vir können nicht umhin, auf diesen Umstand beson
ders aufmerksam zu machen, da wir uns neuerdings zur Be
schickung der Pariser Weltausstellung vorbereiten! 

Die Hed. d. Oe. Ztschft. f. B. n. Hüttenw. 1 

eine solche Ausdehnung besitzen, dass bei weiteren For
schungen ausser den bestehenden drei H11uptwcrken mit 
der Zeit sich die Anzahl lucrativer Gruben bestimmt ver
mehren wird. 

Stünden dem böhmischen Bergbau mehr peeuniäre 
Mittel zu Gebote, so würden diese ausgedehnten Lager 
schon längst eine noch grössere Rolle als jetzt spielen ; 
uns sollte es freuen, wenn diese Daten zum Nutzen des 
Graphitbergbanes aufmunternd wirken würden. 

So edel und rein der Charakter der Qualitäten des 
böhmischen Graphits ist, so sehr verliert sich der Adel bei 
jenen Graphiten, die in der Mitte und dem Osten des süd
lichen ßöhmen auftreten. 

ßevor der Verfasser auf die Productionsquanten des 
böhmischen Graphits kommt, schickt er einige Bemerkun
gen über den historischen Theil, sowie den englischen Gra
phit voraus. Man bei?egnet in allen wissenschaftlichen 
Werken, sowie in den Anschauungen der Praxis dem Irr
thume, dass England von jeher den besten Graphit produ
cire; rlem ist aber nicht so, denn schon seit länger als 
zwanzig Jahren beutet man in England keinen Centner 
Graphit mehr aus, und kann man sich auch über die Quali
tät des früher in England gewonnenen Graphits nicht sehr 
lobend äussern. 

Die einzige berühmte Grube war bei Borrowdalk nächst 
Keswick und stand zur Zeit der Königin Elisabeth in Flor. 
Wie jetzt die böhmischen Werke, konnte diese Grube mit 
Recht als eine Goldgrube betrachtet werden, und liegen 
historische Daten vor, nach welchen nicht selten Räubereien 
vorfielen, um in den Besitz des damals so werthvollen pure 
Cumberland Lead (reinen Cumberland-Graphit) zu gelangen, 
dessen Preis damals 168 Pfund Sterling (1680 fl. Silber) 
per englischen Centuer betrug. 

Obgleich in der Grube jährlich nur während sechs 
Wochen gearbeitet wurde, soll sich der Werth des in dieser 
kurzen Zeit gewonnenen Graphits auf 30.000 bis 40.000 
Pfd. Sterl. belirnfen haben. Man sollte nicht glauben, dass 
das jetzt so freibändlerische England einst auf den Export 
unverarbeiteten Graphits die Todesstrafe gesetzt hatte; 
doch gehört all' dies, sowie der englische Graphit, der Ge -
schichte der Vergangenheit an. 

Um wieder auf das heimatliche Product zurückzukom
men, so steht ziemlich fest, dass zu Ende des vorigen Jahr
hunderts bei Schwarzbach an dem gleichnamigen kleinen 
Bache die ersten Spuren des Graphits aufgefunden wurden, 
als Hirtenknaben, welche Kühe durch das Wasser trieben, 
auf ein zu Tage gehendes Lager dadurch aufmerksam wur
den, dass die Thiere in den weichen Graphit hineintraten 
und ihre Hufe mit einem stahlgrünen, metallglänzenden 
Ueberzug bC'deckt wurden. Die Bauern verfolgten den Fund, 
gruben den Graphit aus und verkauften ihn in kleinen 
Quantitäten in ihrer Umgegend zum Ofenschwärzen und 
nach Baiern an Bleistiftfabrikanten. Von den Bauern ge
langte diese erste Grube in den Besitz des Fürsten Schwar. 
zenberg, der einen ordentlichen Bergbau errichtete und den 
Handel organisirte. 

Die Production stieg von Jahr zu Jahr und es bildeten 
sich nach und nach auch andere Bergbaue. 

Das Wachsen der Production und des Exportes ist aus 
nachstehenden statistischen Daten zu ersehen. 
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Graphitausfuhr aus Böhmen auf der Elbe: 
Jahr Centner Jahr Centner 

1823 103 1S33 14.594 
1824 691 1834 15.226 
1825 710 1835 12.355 
1826 950 1836 12.791 
1827 t.237 1837 22.856 
1828 10.090 1838 8.249 
1829 28.591 1839 6.650 
1830 6.749 1840 12.15 7 
1831 9.397 1841 8.923 
1832 2.656 

Graphitproduction der Gruben: 
Jahr Ctr. annähernd Jahr Ctr. annähernd 

1850 20.090 1857 38.784 
1851 19.860 1858 41.156 
1852 2:t836 1859 51.496 
1853 24.970 1860 46 832 
1854 56 :~50 1861 50.000 
1855 43.572 1862 45.661 
1856 41.856 1863 83.778 

Das nach diesen Ziffern rapide Wachsen der Graphit
production gibt uns die beste Gewähr, wie exportfähig und 
gesucht der böhmische Graphit ist. 

Wie sich überhaupt über Graphit in keinem Werke 
etwas Ausführliches oder Verlässliches findet, so sind mit 
Ausnahme der letzten fünfzehn Jahre auch nur hie und da 
Andeutungen vorhanden, aus denen man die Statistik der 
Production herleiten kann. 

Es ist hinllinglich bekannt, dass erst durch die k. k. 
Direction für administrative Statistik (jetzt: Statistische Cen
tral Commission) in \Vien ein Institut im österreichischen 
Kaiserstaate besteht, welches in diesem Bereiche durch 
möglichst genaue Erhebungen dem Staate für seine 
wirtbscbaftliche Verwaltung viele Auhaltspuncte gibt ; so 
rastlos dieses Institut auch wirkt, seine statistischen Ta
bellen aus Handelskammerberichten, amtlichen und son
stigen Quellen zu schöpfen, so beklagt es sich mit Recht, 
wenn das ihm zugesandte Material als unvollkommen oft 
ganz verworfen werden muss. 

(Schluss folgt.) 

Neues Verfahren zur Extraction des Goldes 
aus Golderzen, namentlich Kiesen und an
deren Erzen von nur geringem Goldgehalte. 

Von H. Jackaon und W. A. Ott. 
(Aus dem Jonrnal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania 

Juli 1865, S. 26, nach Dingi. polyteclln. Journal 1. Nov. Heft.) ' 

Unter den verschiedenen, in neuerer Zeit eingeführten 
Verbesserungen in der Extraction des Goldes aus göldi
schen Erzen nimmt das Verfahren des Vl'rstorbenen Profes
sors P 1 a t t n er zu Freiberg, sowohl was wissenschaftlichen 
Werth als die praktischen Vorzüge anbelangt, den ersten 
Rang ein. In Amerika ist dagegen fast überall der Arnal
gamationsprocess in Anwendung. und jede denkbare Ver
besserung desselben ist dort eingeführt worden, wesshalb 
man wohl mit Recht behaupten kann, dass dieser Process 
einen Standpunct erreicht hat, lluf 'll"eif'hem noch bessere 
Resultate nicht zu erwarten sind. Obgleich seit vielen Jah
ren wohl gekannt und in grosser Ausdehnung angewendet, 

ist die Amalgamation doch nicht frei von bedeutenden Män
geln, welche in Bezug auf Kostenersparniss wohl niemals 
beseitigt werden können. Dies ist auch eine allgemein aner· 
kannte Thatsache, und der Amalgamationsprocess würde 
jedenfalls schon gänzlich aufgegeben worden sein, wenn 

1 

ein praktis<.>heres und vortheilhafteres Verfahren zur Ent · 
goldung der Erz~ existirt~. 

Zur Behandlung arlll.er Goldetze lässt sich ciie Amal
gamation nicht mit Vortheil anwenden, indem in Folge der 
feinen Zertheilung des Goldes nur eine sehr unvollkommene 
Berührung dieses Metalles mit dem Quecksilber, somit eine 
nur sehr unvollständige Amalgamirung möglich ist. Durch 
zahlreiche Untersuchungen und Proben ist die Unmöglich
keit dargethan worden, diese Uebelstände zu vermeiden, 
selbst wenn die einzelnen Operationen des Processes mit 
der genauesten Sorgfalt ausgeführt werden. 

Aus diesen Gründen empfahl P 1 a t t n er, einer der 
ausgezeichnetsten Metallurgen der Neuzeit, die Anwendung 
von Ch 1 o r zur Gewinnung des Goldes aus seinen Erzen. 
Dieses V erfahren wurde im Grossen bekanntlich zuerst zu 
Reichenstein in Schlesien angewendet, wo ausserordentlich 
grosse Mengen Rückstände von der Verhüttung von Arsen
erzen, sogenannte Arsen ika b b rän de, seit Jahrhunderten 
sich angehäuft hatten. Obgleich diese Abbrände ausser
ordentlich goldarm und zur Verarbeitung mit Anwendung 
irgend eines llnderen bekannten Mittels durchaus nicht ge -
eignet sind, so werden dieselben jetzt doch mittelst Chlor 
mit nicht unbedeutendem Vortheile auf Gold verhüttet. 

Aehnlicbe befriedigende Resultate hat man zu Schem
nitz und Scbmöllnitz in Ungarn, sowie an noch mehreren 
Orten erhalten, wo ganze Berge von früher als werthlos 
über die Halde gestürzten Rückständen von Neuem in Ar
beit genommen und auf jede Spur von Gold zugutegemacht 
werden. 

Plattner, ein Mann, der auf der Höhe der Theorie 
wie der Praxis aller metallurgischen Operationen stand, 
gelangte bald zu dem Schlusse, dass das von ihm angege
bene Verfahren zur Zugutemachung natürlicher, vorher 
hüttenmänuisch noch nicht behandelter Erze, - nament
lich solcher, die das Gold in mineralisirtem oder vererztem 
Zustande enthalten - einer Abänderung oder Verbesserung 
bedürfe; allein er wurde durch seinen zu frühen Tod an der 
weiteren Verfolgung seiner Pläne gehindert. 

Seitdem hat sich in Europa Niemand*) besondere 
Mühe gegeben, den Plattner'schen Goldscheidnngsprocess 
zur Zugutemachung natürlicher Golderze anzuwenden, weil 
göldische Erze in diesem Erdtheile verhliltnissmässig sei· 
ten sind. 

Zur Erklärung der Mängel dieses Processes dürfte es 
erforderlich sein, auf mehrere Einzelheiten einzugehen, 
worauf dann das uns beiden im April 1865 für die Verei
nigten Staaten patentirte Goldextractions-Verfahren mitge
theilt werden wird. 

Die Erze müssen vor ihrer Behandlung mit Chlor auf
bereitet und ebenso fein gepulvert werden, wie die zur 
Amalgamation brstimrnten. Schwefelhaltige Erze müssen 
überdies geröstet werden, bis alle ausser dem Golde vor
handenen Metalle auf ihre höchste Oxydationsstufe ge· 
bracht sind, indem in diesem Zustande das Chlor nur sehr 
wenig auf sie einwirkt und das Gold beinahe allein in Lösung 

*) "? ? ? Die Red. 
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geht. Das so vorbereitete Erz kommt in irdene oder in höl
zerne mit Blei ausgefütterte Gefässe und dann wird Chlor·· 
gas durch dasselbe geleitet, bis es gänzlich damit impräg· 
nirt ist. Darauf wird die Masse mit lauwarmem Wasserüber
gossen; die dadurch entstandene Goldlösung wird nach dem 
Filtriren mittelst Schwefelwasserstoffgas gefällt und der 
auf diese Weise erhaltene, aus Schwefelgold und anderen 
Schwefelmetallen bestehende Niederschlag in Königswasser 
aufgelöst. Durch Zusatz von Eisenvitriol wird das Gold in 
metallischem, fein zertheiltem, ganz silber- und kupferfrciem 
Zustande niedergeschlagen und kann nun, nach gehörigem 
Auswaschen, direct zum Regulus zusammengeschmolzen 
werden. 

Diese Methode ist vollkommen geeignet zur Entgol
dung vo11 goldführendem, das Gold sehr fein vertheilt ent
haltendem Quarze, sowie von Erzen, welche nur sehr wenig 
Schwefelmetalle führen, somit also keiner vollständigen, 
kostspieligen Röstarbeit bedürfen. Auch zur Entgoldung 
von Rückständen und Abbränden ist das Verfahren durch
aus passend, wenngleich der vom Erfinder empfohlene Ap· 
parat die Ausführung nur i11 kleinem Massstabe zulässt. 
Bei der Behandlung der an Schwefelmetallen reichen Erze 
dagegen, wie z. B. der amerikanischen von Colorado, stel
len sieb der Anwendung dieses Extractionsverfahrens zwei 
wesentliche Uebelstände entgegen, nämlich: 

1) es ist ein Ueberschuss von Chlor nöthig und 
2) die Erze werden sehr selten vollständig entgoldet, 

so dass die Rückstände fast immer noch goldhaltig sich 
zeigen. 

Fassen wir diese Hindernisse näher in's Auge, so fin· 
den wir, dass es die billigste Art des Chlorürene sein würde, 
wenn man bloss die zur Auflösung des gesammten Goldge· 
haltes in einem bestimmten Erze erforderliche Chlormenge 
anwenden könnte. Dies ist aber vielleicht niemals der Fall 
und es wird stets weit mehr Chlor nötbig sein, indem das 
fein zertheilte Erz, namentlich die in demselben vorhande· 
nen Oxyde, das Gas absorbiren, ohne es chemisch zu binden. 

Bei Plattner's Entgoldungsverfahren muss eine be
deutende Menge Chlorgas verloren gehen, und demzufolge 
müssen sich die Hüttenkosten um so mehr steigern , je 
grösser das Absorptionsvermögen des Erzes für dieses Gas 
ist und je höher die zur Darstellung des letzteren erforder
lichen Säuren und anderen Materialien im Preise stehen. 
Wenn auch dieser Uebelstand nicht ganz zu beseitigen ist, 
so ist dies doch theilweise möglich, nach einer Methode, auf 
welche wir hier nicht näher eingehen können. 

Es mag die Bemerkung genügen, dass wir durch An· 
wendung eines besonderen Entschwefelungsverfahrens fast 
die Hälfte von der auf den Reichensteiner Werken erfor
derlichen Chlormenge ersparen. 

Auf diesem Puncte beruht der erste Vorzug unserer 
Entgoldungsmethode. 

Plattner's Goldextractions-Verfahren leidet an noch 
einem anderen Uebelstande. In Folge eines unvollständigen 
Abröstens und der Gegenwart basischer Salze und Sulphu
ride können Verbindungen von Chlor und Schwefel entste
hen, welche zu einer secundären Zersetzung Anlass geben 
und auf das bereits gebildete Chlorgold wirken, so dass sich 
eine der vorhandenen SchwefelmPnge proportionale Quan
tität Gold ausscheidet und auf diese Weise für den Process 
verloren geht. 

Das beste Mittel zur Beseitigung dieses Uebelstandes 

würde unzweifelhaft ein vollständiges, bis zur Entfernung 
jeder Spur von Schwefel getriebenes Abrösten sein; wer 
aber mit den dabei in der Praxis, namentlich bei der Be
handlung von Kupferkies sich entgegenstellenden Schwie
rigkeiten vertraut ist, wird auf dieses Mittel verzichten. 

Bei unserem Entgoldungsverfabren vermeiden wir die 
Abscheidung von Gold in einer von der beschriebenen 
abweichenden Weise, indem wir unterchlorige Säure 
(bekanntlich eine gasförmige Verbindung von 1 Aeq. Chlor 
und 1 Aequiv. Sauerstoff) anstatt des Chlors anwenden und 
das Erz den Einwirkungen dieses Gases aussetzen. Kommt 
die gasförmige unterchlorige Säure mit den im Erze zurück· 
gebliebenen SchwfJfelverbindungen in Berührung, so zer
fällt sie in ihre Bestandtheile, indem ihr Sauerstoff sich mit 
dem Schwefel zur höchsten Oxydationsstufe des letzte
ren verbindet, während das frei gewo:dene Chlor an das 
Gold tritt. 

Durch die Anwendung der unterchlorigen Säure zum 
Entgolden sichern wir uns zwei bedeutende Vortheile, 
nämlich: 

1) die Bildung nachtheilig wirkender Verbindungen 
wird mittelst der oxydiren<len Einwirkung des frei werJcn
den Sauerstoffs gänzlich vermieden; 

2) das Chlor wirkt im Entbindungsmoment, ·in 
welchem es den höchsten Grad der chemischen Verwandt
schaft besitzt. In Folge dieses äusserst vortheilhaften Um
standes ist unser Verfahren - abgesehen· duvou, dass da
durch der Gang der Operation bedeutend beschleunigt wird 
- sowohl zur Entgoldung von solchen Erzen anwendbar, 
welche das Gold in sehr fein zertheilten Partikelchen ent· 
halten, als auch von solchen, in denen es in weniger feinen 
Theilchen eingesprengt ist. 

Nachdem wir die beiden wesentlichsten Beziehungen, 
hinsichtlich deren unser Verfahren von P 1 a t t n er' s Methode 
abweicht, näher erörtert haben, dürften einige Worte bezüg
lich der Frage, ob dasselbe auch im Grossen anwendbar 
ist, wohl am Platze sein. 

Unser Verfahren erfordert, gleich allen übrigen Ent· 
goldungsmethoden, eine vollständige Pulvcrisirung, dann 
ein tüchtiges Abrösten, wenn die Erze Schwefel enthalten. 
Bei einem etwaigen Kupfergehalt der Erze dürfte es räth
lich sein, dieselben zu rösten, die dabei gebildeten Kupfer
salze mit Wasser auszuziehen und das Kupfer auf geeig· 
riete Weise niederzuschlagen. In beiden Fällen kann man 
dann sogleich zur Behandlung mit unterchloriger Säure 
übergehen. 

Zunächst fragt es sich, ob dieses Gas billig genug ge
liefert werden kann. Gegenüber den ungeheuren Massen 
desselben, die zur Fabrication von Bleichsalzen, namentlich 
von Chlorkalk, jährlich dargestellt werden, können wir diese 
Frage zuversichtlich bejahen. Zu unserem Zwecke haben 
wir keine anderen Localitäten, keine anderen Apparate 
nötbig, als die zur Fabrication der erwähnten Präparate 
erforderlichen, mit Ausnahme einer Bleiretorte 1 welche 
zwischen dem Chlorentwickelungsapparate und dem zur 
Magazinirung der Erze dienenden Gebäude aufgestellt und 
mit einer Lösung von schwefelsaurem Natron (gewöhnlichem 
Glaubersalz) gefüllt wird. Auf diesem Wege erhalten wir 
die unterchlorige Säure in freiem Zustande. 

Der Cblorgenerator erheischt, im Verhältniss zu der 
Imprägnirungskammer, kleinere Dimensionen, als der zur 
Chlorkalkfabrication erforderliche Eutwickelungsapparat. 



Die Imprlignirungskammer ist aus Kieselsandstein oder 
Ziegelsteinen aufgeführt und mehr hoch als breit. Auf 
ihren Innenseiten muss sie mit Asphalt überzogen werden. 
An den Längsseiten werden 8 bis 1 0 Fuss lange und 2 Fuss 
breite Bretter in horizontaler Lage so übereinander ange
bracht, dass sie Fächer von ungefähr 4 Zoll Höhe bilden, 
welche zur Aufnahme des Erzes dienen. In der Mitte dieser 
Kammer bleibt ein schmaler Gang; durch zwei Fenster in 
ihren Wänden lässt sich der Verlauf des Processes über
wachen und eine Tbür an einPr der schmalen Seiten ge
stattet den Zutritt zu dem Raume. Ist die lmprlignirung 
vollendet, so beobachtet man au den Fenstern ein grün 
gefärbtes Gas; dann wird die bisher fest verschlossen ge
wesene Thür geöffnet, um dem Gase Ausgang zu verschaf
fen nnd hernach das Erz austragen zu können. 

Die nächstfolgende Operation, die Extraction, wird 
entweder durch Centrifugalkraft oder durch eine hydrau
lische Presse, unter Anwendung von Wasser, bewirkt. Auf 
diese \Veise erhalten wir eine sehr concentrirte Lauge, aus 
welcher das Gold entweder direct durch schwefelsaures 
Eisenoxydul, oder durch Behandlung zuerst mit Schwefel
wasserstoffgas und dann mit schwefelsaurem Eisenoxydul 
niedergeschlagen wird. 

Beide Operationen sind sehr einfach und erfordern 
keinen besonderen oder irgendwie kostspieligen Apparat. 

Im Vergleiche mit dem Amalgamationsverfahren und 
in Anbetracht, dass die Kosten der Errichtung einer sol
chen Anlage ebenso hoch wie für die Anwendung unserer 
Methode sind, bietet unsere Goldgewinnungsmethode ausser 
den bereits angeführten Vortheilen noch folgende dar: 

1) der W erth der bei den verschiedenen Operationen 
ganz verloren gehenden :\Jaterialicn ist weit geringer, inso· 
fern dieselben weit billiger sind, als das Quecksilber; 

2) der durch das Abdestilliren des Quecksilbers ver· 
ursachte bedeutende Aufwand an Brennmaterial fällt ganz 

weg; 
3) eine Reinigung des extrahirten Goldes ist unnöthig, 

da aus der Chlorgoldlösung ganz reines Gold niederge
schlagen wird; 

4) bei unserem Verfahren wird die Gesundheit der 
Arbeiter durchaus nicht gefährdet. 

Notizen. 

Hofrath Ritter v. Haidinger, dessen Krankheit seit 
letzten Montag eine günstigere 'V cndung zu nehmen scheint, 
ist, wie man zu hoffen berechtigt ist, wieder auf dem Wege der 
Besserung. 

Nobel'sohes Sprengöl. Dem Berggeistwirdaus Hirsch
berg, li. Oct. d. J. berichtet: Ueber Versuche mitNobel'schem 
S p re n g ö 1 schreibt der nBotcu: Im Laufe der verg:mg-enen 
"Woche haben bei den hiesigen Eisenbahnbauten mehrfache Y er
suche mit Nobel's patentirtem Sprengöl (Xitroglycerin) stattge
funden. Eiu solcher fand auch gestern bei dem Durchstiche am 
Kreuzberge (vor dem Viaduct) hierselbst statt und batta folgende 
Resultate: In dem einen 6 Fuss (davon 5' im festen Gestein) 
tiefen Bohrloche gelaugten 20 Loth Sprengöl zur Verwendung 
und es wurden durch die Explosion 5 Schachtnithen vollständig 
gelöst und i -8 Schachtrutben gelockert. In dem andern 5 Fuss 
(4' im Gestein) tiefen Bohrloche wurden 15 Loth Sprengöl ver
wendet und durch die Wirkung der Explosion i-8 Schacht
rutben theils gelöst, theils gelockert, so dass zwei Arbeiter zwei 
Tage mit der Räumung des durch beide Schüsse gelösten und 
gelockerten Gesteins zu thun haben. Der Ko,tenpreis des Spreng
öls stellt sich auf etwa 1 Sgr. 2 Pfg. per Loth. Gleich günstige 
Resultate stellen sich auch bei den Versuchen im Tunnel bei 

Rohrlach, iil den Durchstichen bei Hartau und Gotschdorf, sowie 
auf dem hiesigen Bahnhofe heraus, und es sind in Folge dessen 
namhafte Bestellungen bei den Bauunternehmern gemacht. -
Dass im lockern Gestein für das Auge die Wirkungen nicht so 
eclatant hervortreten können, ist sehr natürlich, und daher mögen 
sich wohl einige bereits vernommene divergirende Urtheile 
schreiben. Es hat sich aber bei dem Versuche auf hiesigem 
Bahnhof, der anfänglich erfolglos schien, nachträglich die voll
ständige Lockerung der Stein- und Geröllmasse herausgestellt, 
so dass die R.älllllung derselben ohne weitere Schwierigkeit 
erfolgen konnte. Lockere Steinmassen zerreissen bloss bei der 
Anwendung des Sprengöls. Hauptsache hierbei ist, das Oe! in 
Patronen zu verwenden, welche das Entweichen desselben in 
Risse etc. nicht gestatten. Bei der Explosion ist dann nur ein 
Beben zu bemerken, während nach Aussen hin die Wirkung 
weniger sichtbar wird. Anders ist es beim festen Gestein. Hier 
erregt, wie dies auch die Versuche heim Hartauer Durchstich 
ergeben haben, die Wirkung der Explosion geradezu Erstaunen. 
Die Kraft des explodirenden Nitroglycerins wird als die 20fache 
von der des Pulvers bezeichnet. - Jedenfalls steht dem No
bel'schen Sprengöl eine bedeutende Zukunft in Aussicht. - Das 
gewöhnliche Sprengpulver ist an sich billiger; der Hauptvortheil 
des Sprnngöls aber liegt in der grösseren 'Virkung desselben, 
abgesehen von der Arbeitsersparniss beim Bohren der Spreng
löcher und rascheren Förderung der Arbeit. 

Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Fortsetzung.) 

§. 30. 

Verpflichtung der Arbeiter. 
Die Verpflichtung der Arbeiter besteht in Folgendem : 

a) Anwesenheit am Beginn und Schluss der Schiebt beim 
Verlesen der Mannschaft. 

b) Einhaltung der ganzen Arbeitszeit am Arbeitsorte, wel
cher nur gegen Meldung beim Aufsicbtspersonale ver
lassen werden darf. 

c) Fleissige und unweigerliche Ausführung der angeordneten 
Arbeit nach der erhaltenen Vorschrift, Reibst wenn diese 
Arbeiten in gewöhnlichen Fällen einer niedrigen Arbei
ter-Kategorie angehören würden. 

d) Erzeugung von vollends brauchbaren Producten. 
e) Vollständige Gewinnung der am Arbeitsorte überhaupt oder 

aus dem erhaltenen Robmateriale erzielbaren brauchba
ren Producte. 

f) Verwendung aller Sorgfalt auf die Sicherheit des Lebens 
oder der Gesundheit des Arbeitenden selbst und seiner 
Umgebung, wo besonders der alleinige Gebrauch der 
Sicherheit~lampen und die Vermeidung des Tabakrau
chens in Jenen Grubentheilen und Hüttenräumen einge
schärft wird, für welche die Betriebsleitung den Gebrauch 
offener Lampen und das Tabakrauchen durch Y erlaut
barung bei den Anstalten verbietet. 

g) Die ordentliche Instandhaltung und Anwendung des Ge
zähes. 

h) Sogleiche Anzeige drohender Gefahr. 
i) Bereitwilligste Hilfeleistung bei Gefahr des Werkes oder 

von Personen. 
k) Reinhaltung des Arbeitsortes und der Zugänge zu dem

selben. 
§. 31. 

Benehmen des Arbeiters gegen den Vorgesetzten, 
Achtung vor den höher Gestellten aller Art, allen an Orten 

und zu jeder Zeit, wird zur Pflicht gemacht. 
Es bat demnach Jeder, der ausser Dienst einem Yorge

setzten begegnet, durch Absetzen der Kopfbedeckung, Beiseite
nahme der Pfeife oder Cigarre, und insbesondere der Bergmann 
durch einen Gruss nGlück aufu diese schuldige Achtung zu 
bezeugen. Vor dem Eintritte in Kanzleien oder Wohnungen 
bat Jeder durch Anklopfen an der Thüre sich anzumelden, w1d 
nur über Erlaubniss einzutreten. 

(Schluss folgt.) 
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A d m i n i s t r a t i v e s. 

Personal-Nachrichten. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 2. December 186a die Versetzung des Mini
sterialrathes Anton W i s n er und des Sections- und Titular-Mini
sterialrathes Eduard R ö s z n er in den Ruhestand allergnädigst 
zu genehmigen geruht. 

Ernennungen. 

Vom Finanzministerium: 

Der Rhonitzer Hüttenmeister und V crwalters-Adjunct Adolph 
Ran er zum Hüttenmeister für die Leitung des Manipulations
betriebes bei dem Kupferwalz- und Hammerwerke in Neusohl 
und bei dem Nensohlcr (Pojniker) Eisenhammerwerke; ferner 
der bisherige Kupferhammeramts-Controlor Andreas c z er V e n a k 
zum Controlor zugleich Pojniker Hamm erschaff er (Z. 5 i712, 
ddo. 6. Decembcr 1865). 

Erledigung. 

Die Directorsstelle der Münz- und Medaillen-Graveur
akademie des Hauptmünzamtes in Wien, in der VII. Diätenclasse, 
mit dem Gehaltejährl. 15i5 fl. und einem Quartiergelde v. 315 fl. 

Gesuche sind unter Nachweisung der künstlerischen und 
wissenschaftlichen Ausbildung, dann der Leistungen in der An
fertigung von Miinz-lllatrizen und Punzen, wie auch im llledail
len-Graveurfache, binnen sechs Wochen beim Hauptmünz
amte in \Vicn einzubringen. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 14. Decembcr 1865.) 
Laut Bericht des ämtlich bestellten Gruben-Revisors ist 

der Grubenbau des im Zipscr Comitate, auf Szlovinkaer Terrain, 
Gegend Zakut, gelegenen Schutzengel-Bergwerkes baufällig, 
das Bergwerk ~elbst aber seit mehreren Monaten ansser Betrieb. 

Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerktefl Theil
besitzer pi. t. Andreas Drajna, Anton Hreblay, Michael Lesz
nitzky, Dorothea Haske, Johann Hrusovszky, l\lichacl Zawaczky 
und Joseph Abrahamovszky und deren etwaige Rechtsnachfolger 
hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten 
Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Hun
garia gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorechrift des §. li4 
a. B. G. in Betrieb zu setzen, einen gemeinschaftliehen Bevoll
mächtigten nach Vorschrift des §. 1 SS a. B. G. zu bestellen und 
hieher anzuzeigen, und über die bisherige Unterlassung des 
steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift der§§. 24:3 und 24-1 a. B. G. vorgegangen werden wird. 

Kaschau, am 5. December 18G5. 
Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 14. Dccember 18G5.) 
Laut Bericht des ämtlich bestellten Gruben-Revisors ist 

der Grubenbau des im Zipser Comitate, auf Szlovinkacr Ter
rain, Gegend Fahrmanecz, gelegenen N eu-Friihw~rth Bergwerkes 
theilweise verbrochen und unfahrbar, das Bergwerk selbst aber 
seit 5 Monaten ausser Betrieb. 

Es werden demnach die bergbiicherlieh vorgemerkten Theil
besitzer pi. t. Anton Kossary'sche Erben, Mathias Bobest, Ignaz 
Mayerhofer, Ludwig Mahr, Samuel Mahr, Sophia Danielis, The
rese Jochmann, Elise Schmied, Johanna Mayer, Susanna Mayer, 

Martin Gärtner, Michael jun. ßreuer's Witwe und Joseph Oku· 
licsany'sche Massa und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit 
aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschal
tung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Hungaria ge
rechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 1i4 a. B. G. 
in Betrieb zu setzen, und iiber die bisherige Unterlassung des 
steten Betriebes eich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift des §§. 243 u. 244 a. B. G. vorgegaugen werden wird. 

Kaschan, am 5. December 1865. 
Von der Zips-Ig!Oer k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 14. December 1SG5.) 
Laut Bericht des ämtlich bestellten Gruben-Revisors ist 

der Grubenbau des im Zipser Comitate, auf Szlovinkaer Ter
rain, Gegend Zakut, gelegenen Alt-Frühwerth-Bergwerkes ver
brochen und unfa brbar, das Bergwerk selbst aber seit mehreren 
Monaten ausser Betrieb. 

Es werden demnach die bcrgbücherlich vorgemerkten Theil
besitzer pi. t. Anton Kossary'sche Erben, Jeanette Poturnay, 
Johann llliehael jun. Breuer's Witwe, Alexander Engel, lgnaz 
Mayerhofer, Franz Kern, Ludwig Zsitkovszky's Erben, Amalia 
Pfannschmidt, Adolf Probstner, Amalia Probstner, .Angelica Probst
ner, Apollonia Probstner, Joseph Bausznern, Ludwig Bausznero, 
Carl Bausznern, Johann \Verthmiiller, Ludwig Mahr, Samuel 
l\fahr, Sophie Danielis, Therese Jochmann, Elise Schmidt, Jo
hanna Mayer, Susanna Mayer, Martin Gärtner, Thekla von 
Boronkay und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit aufgefor
dert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung die
ser Kundmachung in das Amtsblatt der Hungaria gerechnet, 
dieses Bergwerk nach Vorschrift des§. 174 a. B. G. in Betrieb 
zu setzen, und über die bisherige Unterl118sung des steten Be

, trieb es sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach Vor-
schrift der §§. :!43 und :!-U a. B. G. vorgegangen werden wird. 

Kaschan, am 5. December 1865. 

Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNG. 

Gewerkenversammlung in Schlaggenwald. 
Die Direction der Mieser Reichensegen- und Friscbglück

Bleizeche macht hiermit die Anzeige, dass am 15. Jänner 18G6 
Vormittag 10 Uhr in dem Sitzungssaale des hiesigen Rathhauses 
der llauptgewerkentag nach §. 149 des a. B. G. abgehalten wird; 
wozu alle zu dieser Zeche gehörigen Herren Gewerken mit dem 
Ersuchen eingeladen werden, entweder selbst dabei zu erschei
nen, oder einen Bevollmächtigten bestimmen zu wollen. 

Programm: 

1) Rechenschaftsbericht über die Resultate der letzten 
3 Jahre. 

2) Wahl des Directors und des Verwaltungsrathes. 
3) Berathung und Beschlussfassung über alle übrigen 

Werksverhältnisse. 
Schlaggenwald, am 10. Decernber 1665. 

Direction der Mieser Reichensegen- und 
Frischgliickzeche. 

Mit einer Beilage, betrelfend die engl. nnd franz. l!nterriehtswerke nach der Methode Tonssaint-Langenscheidt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a rt ist i s c h e n Beigaben. Der Pränumerationspreie 
ist jährlich loco Wien 8 f!. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung S fl. SO kr. ö. W. Die J11hres11bonnenten 
erhalten einen ofticiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilal!"e. Inserate finden gegen 8 lcr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck v. S::&rl Winternitz a. Co. iD W!.eu. 



N~ 52. 
XIII. Jahr"ang. 

Oesterreichische Zeitschrift 1865. 
25. December. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Dr. Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrath, a. o. Professor an der Universitit zu Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

~ Die Expedition erlaubt sich, um baldgefä.ll.ige Erneuerung der Pränumeration für 
1866 unter Uebermittlung einer Adressschleife zu ersuchen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbrechung eintritt . 

. Inhalt: _Die Gewinnung des Bergöles und Bergwachses zu Borislaw bei Drohobiez in Ostgalizien. (Schluss.) 
Der böhmische Graplnt. (Schluss.) - Vorsichtsmassregeln bei Benutzung des Nitro-Glycerins. - Berichtigung. - Notiz. 
Administratives. 

Die Gewinnung des Bergöles und Bergwachses 
zu Borislaw bei Drohobicz in Ostgalizien. 

Beschrieben von ,V. Jicinsky, Bergbeamter der Nordbahn. 

(Schluss.)* 

Schon während des Schachtabteufen~ entwickeln sich 
bedeutende Mengen von leicht entzündlichen Kohlenwasser· 
stoffgasen, so dass nur ohne Licht gearbeitet wird. Die Be
nützung von Sicherheitslampen ist noch zu wenig versucht 
worden, um den sicheren Schluss zu ziehen, dass dieselben, 
wie hier allgemein behauptet wird, unverwendbar sind, indem 
selbe gleich von selbst erlöschen oder explodiren und aus
einander gerissen werden. 'V ohl mag daran nur die durch
wegs mangelhafte Ventilation schuld sein. 

Die Ventilatoren sind von Holz, ganz nach Art der Ge
treideputzmaschinen eingerichtet, sie sind nur blasende, 
und das 5" bis 6'' Blaserohr am Umfange des Ventilators 
geht gewöhnlich in eine 3" blecherne Röhre über, die mit 
Stricken im Schacht aufgehängt ist. 

Durch diese Verengung der Luftausflussröhren, sowie 
namentlich durch die unverschmierten Bretterfugen des 
Ventilators gehen wenigstens 50 % des Effectes verloren. 

Hölzerne % " W etterlutten sah ich nur bei 2 bis 3 
Schächten. 

Der beim Schachtabteufen unmittelbar beschäftigte 
Arbeiter lässt sich im Kübel auf die Sehachtsohle herab, 
hat jedoch um seinen Körper noch ein sogenanntes Mann
seil angebunden, das bis zu Tage gebt und dort um einen 
Pflock gewunden ist. 

Je nach der HPfti:;keit der Gasentwickelung kann ein 
Arbeiter 1/2 bis längstens 3 Stunden in einer Tour im 
Schachte aushalten, worauf er zur Erholung wieder an die 
frische Luft gezogen wird. 

Da es sich jedoch oft ereignet, dass er im Schachte 

*) Zu dem in Nr. 3i abgebrochenen Artikel, für dessen 
Verspätung wir w1sere Leser um Entschuldigung bitten. 

Die Redaction. 

bewusstlos wird, so ist ein Pigener Mann am Schachte be
auftragt, denselben stets zu beobachten, und im Falle er 
nach mehrmaligem Aufrufen keine Antwort erhält, ihn mit 
Hilfe des Mannseils sogleich zu Tage zu ziehen. 

Die Vorsicht wird nicht bei allen Bauen beobachtet, 
und Unterlassung derselben hat schon so manches Men
schenleben gekostet. 

Die Wirkung der Gase beginnt mit einem Geschmacke 
nach bittern Mandeln im Munde, worauf Ohrenläuten und 
auhaltender Kr~uzschmerz folgt. Bald stellt sich ein star· 
ker Krampf im ganzen Körper ein, mit dem auch die Be
wusstlosigkeit eintritt, die lange andauernd den Tod zur 
Folge hat. 

Gasexplosionen sind schon durch Unvorsichtigkeit, 
namentlich durch Tabakrauchen und die zu nahe beim 
Schachte angelegten Wärmefeuer, mehrere erfolgt. 

Die Detonation geht nach oben zu, verwüstet den 
Haspel und die Kaue, bat jedoch im Ganzen der Schacht
zimmerung wenig Schaden gebracht; auch der im Sehacht
sumpf arbeitende Mann ist gewöhnlich mit dem blossen 
Schrecken davon gekommen, da er in einer etwas frische
ren Luftschicht, und in dem einziehenden Wetterstrome sich 
befindet. 

Auch das Vorkommen des Lustgases hat man in eini
gen Schächten beobachtet. 

Dasselbe äussert sich durch heftige BewPgungen des 
Arbeiters im Schachte; wurde er schnell herirnsgezogen, 
so hat er durch seltsame Sprünge und Gesten noch einige 
Zeit seine Lust geliussert. 

Die vielen bei einander befindlichen offenen Schächte, 
deren schlechte Verzimmerung, die mangelhafte oder gar 
keine Ventilation, die schlechten Haspel und Seile, sowie 
eine grosse Nachlässigkeit im Ganzen die nur den Gewinn 
nicht aber dabei den arbeitenden l\:lan'n im Auge behält, ha.; 
hier schon viele Menschenleben unnütz gekostet. 

Wie gross die Anzahl der jährlich vorkommenden Un
glücksfälle ist, ist mir nicht genau bekannt. 

Aemtliche Daten müssten näheren Aufschluss darüber 
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geben, da mir die hier mitgetheilte Zahl der jährlich ver
unglückten Menschen zu hoch gegriffen scheint. 

Die Wasserhebung erfolgt nur mittelst Kübeln. 
Kommt ein bedeutender Wasserandrang, so bat er zur 

Folge, dass gewöhnlich ein ganzes System von aneinanderlie
genden Schächten, obwohl eben in guter Ausbeute begrif
fen, verlassen wird, indem jeder Eigenthümer das Wasser
schöpfen vermeidet, um es lieber einem gutmüthigen Nach
barn zu überlassen, der endlich trotz aller Anstrengung die 
Gewältigung nicht erzielt, und auch seinen Bau verlässt. 

Haben sich einige GrubenRachbaren geeinigt, gemein
schaftlich ihre Wässer zu heben, so ist es immer der böse 
Wille des einen oder des andern, der nachlässig zieht, oder 
tagelang ausbleibt, wodurch dann das gemeinsame Bestre
ben vereitelt wird, und die Auflassung ganzer Grubencom
plexe zur Folge bat. 

Im ganzen Reviere fand ich nur zwei, jedoch gut ein
gerichtete Pferdegöpel, die 6" 8augpumpen bewegten und 
guten Erfolg hatten. 

Zwei Stunden südlich von Borislaw im Schodnicer 
Thale sind ebenfalls Naphthagruben, jedoch weniger ausge
dehnt, deren Betrieb und Erfolg ist dem eben beschriebe
nen ganz gleich. 

Die politischen Behörden*) des Landes haben meh
rere gute Anordnungen, betreffend eine bessere Führung 
der Naphthagruben, erlassen. So sollen z. B. die Schächte 10° 
weit von einander stehen, ebenso ist ein eigener Bergin
spector in Borislaw von der politischen Behörde angestellt 
worden, der von 5 Polizisten unterstützt dort Ordnung er
halten soll, namentlich was die Sicherheit des Lebens der 
Arbtiter anbelangt; leider sind hier die Verhältnisse derart, 
dass ein energisches Einschreiten mit dem besten Willen 
nicht recht thunlich ist, und der alte Schlendrian noch fort 
besteht. 

Jeder, der einen Brunnen eröffuet, soll denselben beim 
Berginspector anmelden, dt:r den Brunnen nummerirt, und 
in einem Buche als bauhaft verzeichnet; dafür zahlt der 
Grubenbesitzer 1 fl. jährlich, und hat das Recht, die theil
weise Beaufsichtigung von Seite des Berginspectors zu be
anspruchen. Etwa 2000 Brunnen sind angemeldet und num
merirt, die anderen Tausende jedoch nicht. Ob ein Zwang 
wegen dieser Anmeldung besteht oder nicht, ist mir un
bekannt. 

Fasst man das Ganze über die Bergölgewinnung Ge· 
sagte zusammen, so kommt man zu einem nachfolgenden 
Schlusse. 

Den grössten Nachtheil hat diese Naturproductenge
winnung davon, dass das Bergöl nicht, wie im Berggesetze 
ausdrücklich erwähnt, als Bergregale betrachtet wurde, 
sondern durch Ausnahmsverordnungen als Eigenthum des 
Grundbesitzers erklärt wurde; denn betrachtet mau den 
Erfolg dieser Massregel, so haben doch nur wenige Grund
besitzer hievon einen sichtbaren Nutzen, da das Sprichwort: 
n Wie gewonnen so zerronnenu hier bei der mangelhaften 
Volkserziehung nur zu sehr seine Anwendung findet. 

Sichtbaren Nutzen hat nur der polnische Jude, in des
sen Händen fast das ganze Geschäft ruht, und die wenigen 

*) Da das Bergöl von dem Bergregale ausgeschieden wor
den ist, sind nämlich diese und nicht die technischen Specialbe
hörden des Bergbaues hiezu berufen, und wie man im Nach
stehenden sieht - entsteht durch das praktische Bedürfniss -
wieder eine Art mehr primitiver, Bergbaugesetze! Die Red. 

hier bauenden auswärtigen Gesellschaften sind mehr oder 
weniger an dieselben gebunden und von denselben abhän
gig, denn ohne dieselben kann man kein Feld kaufen, somit 
auch keinen Bergbau treiben. 

Der gemeine Arbeiter bekommt 50 bis 70 kr. an Tag
lohn, dann Früh und Abends ein halbes Seidel Schnaps, 
für die dortige Gegend ein hoher Preis, den er zumeist in 
Branntwein verwandelt. 

Durch die wohl billige aber schlechte technische Aus
führung und gedrängte Anla~e der Einbaue ist das beste 
Terrain zerwühlt, und Strecken, die heute noch Ausbeute 
liefern könnten, sind verlassen, um nie mehr betreten zu 
werden, und so schreitet der Raubbau von Parzelle zu Par
zelle vorwärts. 

Neue intelligente Unternehmer haben grosse Schwie
rigkeiten, da der Terrainankauf beschwerlich ist. 

Grosse Strecken um den enormen Preis von 50 bis 
200 fl. per Zakop = 4-6 Quad.-Klafter zu kaufen, ist 
ein zu gewagtes Unternehmen, kleine Strecken lohnen je
doch nicht einen soliden Sehachteinbau, sondern zwingen 
Jeden zu dem hier üblichen Bau. 

Nur Feldacquisitionen aufberggesetzlichem Wege, durch 
Verleihung von selbst kleinen Grubenmassen zu 100 bis 
200 Quad.-Klafter per Einbau, köunen *) für die Folge re
elle Unternehmer heranziehen. 

Eine vortheilhafte Art von Gewinnung des Bergöles 
wäre etwa nachfolgende: Man teuft auf einmal ein System 
von 5 bis 6 Schächten ab, die in einem Kreise liegen, und 
betrachtet einen im Centrum dieses Kreises gelegenen 
Schacht als den 'Vasserhaltungsschacht, der stets tiefer ge
halten wird, als die ihn umgebenden. Gute Saug- oder Druck
sätze, sowie eine 5 bis 8 pferdekräftige Locomobile halten 
die zusitzenden Wässer aus allen 5 bis 6 Schächten, da 
selbes durch das angeschwemmte Gebirge stets dem tief
sten Schachte zusitzen wird. 

Ein grosser jedoch saugender Ventilator mit Aus
ästungen zu jedem Schacht, oder mehrere kleinere Venti
latoren für jeden einzelnen Schacht, mittelst Riemenschei
ben von derselben Locomobile bewegt, verseheu die ein
zelnen Schächte mit nöthigen Wettern. 

Die Förderung geschieht bis auf :wo Teufe am vor
theilhaftesten mit einem Vorgelegehaspel. 

Ob dann bei einem tieferen Abteufen der Schächte 
oder bei starkem Oelzufluss Maschinenförderung und Oel
pumpen einzurichten kämen, muss die Erfahrung lehren. 

Wasserdichte Zimmerung bis auf die Tegelschicht, so· 
wie das Verstauchen derselben mit guten Letten (nicht wie 
bisher mit d~m sandigen Tei(el selbst) müssten die Scbotter
wässer auf ein Minimum reduciren. 

Sollte man für diese Auszimmerung keinen festen 
Fuss bekommen, so kann das Aufhängen derselben mittelst 
eiserner Träger in den Scbachtlucken sehr von Nutzen sein. 

Eine solche, wenn gleich theuere Anlage, müsste sich 
bald rentiren, da_ sie auf viele Jahre in Betrieb erhalten 
werden könnte, und von diesen 5 bis 6 Schächten wenig
stens dieselbe Ausbeute zu gewärtigen wäre, wie von 
100 bis 200 kleinen Brunnen. 

Sehr wahrscheinlich ist es, dass Tiefbohrungen in den 
Thälern der Carpathen von günstigen Resultaten begleitet 
wären, da das Heraufsteigen des Oeles nach Art der arte-

*) Nach Ansicht des Verfassers. 
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siscben Brunnev mit Sicherheit erwartet werden kann. - 1 

Dieses bleibt jedoch grossen Capitalisten vorbehalten, 
die vielleicht auch umsonst Lehrgeld zahlen würden, und 
erst nach mehreren Bohrversuchen ein günstiges Resultat 
erzielen möchten. 

Vielleicht wird es so Manchem von Interesse sein, 
über die mercantilen Verhältnisse dieser Bergproducte 
Einiges zu erfahren. 

Nimmt man an, dass seit 6 bis 7 Jahren nur 3000 
Brunnen mit dem durchschnittlichen Betrage von 300 fi. 
per Brunnen abgeteuft wurden, so resultirt daraus ein An
lagecapital von 900.000 fi. Oe. W. 

War die durchschnittliche jährliche Förderung an Bergöl 
und Wachs nur 80.000 Ctr. a 7 fi. Verscbleisspreis, so 
ergibt sich ein reiner Ertrag von 560.000 fi., mithin eine 
Verinteressirung von 620/o. 

Der gegenwärtige Verscbleisspreis der genannten Berg
producte differirt loco Borislaw fast alle Tage, und richtet 
sich nach der stärkeren oder schwächeren Nachfrage. 

Um die Zeit des 20. Juli d. J. konnte man kaufen: 
1 Ctr. Bergöl mit 7 fi. 25 kr. Oe. W. 
1 „ Bergwachs n 7 n n „ 
1 n Kenderbal n 4 n 20 n n 
1 " Roppa n 2 n - n n 

Gegen den Winter und das Frühjahr zu stehen die 
Preise gewöhnlich am höchsten, und sinken dann im Früh
jahr und Sommer, wo eine stärkere Ausbeute gemacht 
wird. Gegenwärtig können 20.UOO bis 25.000 Ctr. Bergöl 
in den verschiedenen Magazinen daselbst aufgespeichert 
liegen. 

Es stehen in der hiesigen Umgegend 5 Destillations
fabriken, und was die nicht verarbeiten, geht über Pfemisl 
per Bahn nach Wien und anderen Orten. 

Nach Pest wird die Naphtha bis jetzt noch mit Vor
theil per Achse geführt. 

Die Fässer zur Aufbewahrung des Bergöles müssen 
solid gearbeitet sein und kosten 60 bis 80 kr. per 1 Ctr. 
Inhalt. 

Die Destillation sah ich in einfachen blechernen cilin· 
drischen Retorten vornehmen, die etwa 2' im Durchmesser 
halten und 3' hoch sind. 

Selbe sind mit einem Helm gedeckt, dessen Heimrohr 
in eine Schlangenröhre mündet, die in einem Kühlfasse 
steht. Das destillirte Petroleum flieset in untergesetzte 
Blechgefässe. Das Wasser der Kühlgefässe muss frisch 
erhalten werden, sonst entzündet sich das Petroleum und 
brennt aus der Ausflussröhre heraus. 

Die Verwerthung 1 Ctr. Bergöles durch Destillation 
stellt sich auf 10 fl., so dass bei einem Preise des rohen 
Bergöles mit 8 fi. die Hütte noch bestehen kann. 

Der böhmische Graphit. 
(Aus der Wochenschrift des n. ö. Gewerbe· Vereins.) 

(Schluss.) 

Bei dieser Gelegenheit kann der Berichterstatter nicht 
umhin, einen Fall anzuführen der auf den böhmischen Gra-. ' ph1t Bezug hat. 

Der Handelskammerbericht des Budweiser Kreises 
pro 1854 bis 1856 verzeichnet eine Graphitproduction 

im Jahre 1854 von 51 634 Ctr 
n n 1855 n 43.572 n 

" n 1 856 n 41.856 n 

und nimmt den Werth des Graphits nach den richtigen 
Durchschnittspreisen mit 10 fi. für Prima, 8 fi. für Sccunda 
und 3 fi. für Tertia an, so dass ein Gesawmtwerth 

im Jahre 1854 von 360.431 fi, 
„ n 1855 n 309.994 n 

n „ 1856 n 292. 962 n resultirt. 
Der Bericht derselben Kammer pro 185 7 bis 1 860 

liefert folgende Daten, indem er sagt, die Brutto-Ausbeute 
der sämmtlichen Bergbaue des Budweiser Kreises ergeben 
sich aus folgenden Zusammenstellungen: 

Name i[B r u t t o - E r t r a g i n d e n J a b r e n 

Nr. des 1

1

11857 11s;,x l 185~ 1 l~öo f !: 11857 1 1858 l 1s;,9 J 1860 

Bergbaues j Centner ~ Gulden 

1 Graphitberg- \ I' 1 
bau desFlirst. '.10920 9681 7758 10374 I. / 
von Scbwar-\ 1: 3610 1311 7031 4484 TI. { 42l91 35697 35442 40004 
zeubcrg in ( 117843 23825 31147 21l;83 III. 1 
Schwarzbach I' 

2 Graphitbergb. 1 
der Gewerk-j 376 620 2~2 lti 1. 

' 

schaft Eggert 11220 951 6:13 7u8 II. 
& Co. in Mug-\ 1 199-1 2164 717 2:J81 IJI. 
rau ...... ,1 

3 Graphitbergb. l :1 
der Gcwerk- I· 
scb aft d. Dorf ,1 931 
Mugrauer 11 880 
Wirthscbaft•- 995 
besitzer bei i 
Mugrau .... 

1

.

1 4 Graphitbergbau . 
des Ant. Stifterl. 
bei Stub~u .. ,1 35 - - - III. 

1 i 2626 3006 1558 1210 

18 
5 Grapbitbergbauij 

des Wenzel u.1.

1 Bartbol. Zach I 
in 8tubeo •. II - 160 200 950 III. -

6 Grap bitberghau 
84 

d"s Ad. Kral 'I 

bei Krumau . 20 80 - - III. 
7 Grapbitbergbau 

11 

des Ant. Hof-1 
bauer bei Wc1-

1 

8 d:~~b.itb~rgba.u'1'l1 - - -
25 m. - - -1 7 

der Gewerk-. 
schaft Pis tel & i 
Co. b. Krumau' - - - 2~00 Ill. - - - 360 

Zu•ammeu • \\387S4i41156i51496j468321-148314[418071408~9\45540 

Hiernach wäre also im Durchschnitte ein Centner des 
berühmten und gesuchten böhmischen Graphits nicht ein-
mal einen Gulden werth; allerdings unerklärlich, 
da jetzt der Preis-Courant den Centner feinen 
Graph i t m i t 15 fi. n o t i r t. 

Es dürften die Preise des früheren Handelskammer
berichtes festzuhalten sein, und darnach stellt sich der W erth 
des im Jahre 1860 erzeugten Quantums auf circa 320.000 
Gulden heraus; hiernach kann man den Werth des im Jahre 
1863 producirten Graphits von 83. 777 Ctr. :i:um Durch· 
schnittspreise von 7 fi. auf mehr als eine halbe Million Gul
den stellen, während nach dem Massstabe des Kammerbe
richtes ca. 83.000 fi. herauskommen dürfte!! 

Die Gewinnung des Graphits ist eine höchst einfach 
bergmännische und bedarf der aus der Grube kommende 
Graphit nur einer Sortirung (Kuttung), um als fertige Waare 
in den Handel zu treten. Der bei der Sortirung abfallende 
Graphit, welcher viele verunreinigende Thone und Kiese 
enthält, wird gewöhnlich geschlemmt und als sogenannte 
nR11ffinadeu verkauft, während der ungeschlemmte Graphit 
gewöhnlich in drei Sorten -Prima, Secunda und Tertia -
getheilt, als nNatur-Graphitu von den Gruben versendet 

• 



wird. Der Prima-Graphit kommt stets nur in geringer Mäch
tigkeit bis zu 11/ 2 Schuh vor und bildet immer den Kern 
des Graphitlagers, er wird sorgfältig ausgekuttet und am 
vorsichtigsten behandelt, damit er vermöge seiner milden 
und leicht zerhröcklichen Consistenz sich nicht zerkleinert. 
Man ist allgemein der irrigen Meinun~, das!l"der geschlemmte 
Graphit reiner als der Naturgraphit sei; aus dem Vorstehen
den geht aber hervor, dass der erstere nur eine gereinigte 
geringe Qualität ist. 

Bis jetzt treten drei Graphitb.ergbaue als die bedeu
tendsten in den Vorderl!rund, nämlich: 

1. der des Fürsten Schwarzenberg zu Schwarzbach, 
2. der der Dorf Mugrauer Wirthschaftsbesitzer bei 

Mugrau, 
3. der der Gesellschaft Eggert & Co. bei Mugrau. 
Die Gesellschaft Eggert & Co. producirt am wenigsten 

Prima-Graphit, wie auch aus den vorstehenden statistischen 
Daten hervorgeht; der Graphit dieses Werkes ist zwar gut, 
den übrigen aber in Qualität nachstehend. Den besten Gra
phit liefert die Grube der Dorf Mugrauer Wirthschaftsbe
sitzer (eine Gesellschaft, bestehend aus einer grösseren An
zahl von Bauern); dieser wird auch am höchsten bezahlt. 

Da die Wichtigkeit des böhmischen Graphits noch 
immer viel zu wenig bekannt ist, so gelang es der Gesell
schaft Eggert & Co. sich eine bevorzugte Stellung zu sichern, 
die sie dadurch bis jetzt aufrecht zu erhalten wusste, dass 
sie sich mit jeder androhenden Concurrenz liirte und die 
Production der genannten beiden anderen Werke durch 
mehrjährige Verträge zu sichern wusste*). 

Ein jedes Monopol gibt den Kaufmann in die Hände 
des Monopolisten, und es ist zu bedauern, dass der reine 
böhmische Graphit in jenen Qualitäten, wie er von der Grube 
geht, nicht in den Handel kommt, soudern erst einer soge
nannten Manipulation unterliegt, um auf eine gewissermas
sen künstliche Art zehn Sorten zu ergeben. Obgleich dies 
nicht im Sinne der Consumenten liegt, wird damit doch 
fortgefahren, wahrscheinlich weil dadurch ein Mittel geboten 
ist, reine Qualitäten mit schlechten zu mischen. 

Der Hauptabsatz des böhmischen Graphits ist in Eng
land, ein grosser Theil in Baiern, den Rheinlanden, Bel
gien, Frankreich und auch Amerika; sehr wenig wird 
im Lande selbst consumirt. 

In England bezahlt man circa 23 Pfd. Sterl. (230 B.. 
Silber) per Tonne (circa 20 Centner) für die feinste Sorte, 
in Böhmen, Baiern, den Rheinlanden etc. circa 15 B.. per 
Centner. 

Die Frachten von den Gruben bis in die Consumslän
der sind günstig und beträgt die Fracht nach England und 
den Rheinlanden circa 2 B.. 

Die Erzeugungskosten belaufen sich auf circa 1 fl. 
(man verkauft den geringen mährischen Graphit mit 2 50 fl. 
loco Prag), somit lasten circa 3 fl. eigene Kosten auf dem 
CentnPr dieses Productes. 

Nimmt man nun eine Durchschnittsproduction von 
50.000 Ctr. der genannten drei Gruben und einen Durch
schnittspreis von 7 fl. per Centner an, so zeigt sich ein 

*) Wie uns aus verlässlicher Quelle mitgetheilt wird, hat 
auch die im ersten Artikel angeführte Ausbeutung des Graphit
handels durch Kölner Häuser nie in dem dort angegebenen 
Masse stattgefunden. Schon seit Decennien war derselbe iu den 
Händen einer grossen einheimischen Firma. 

Die Red. des Wochenblattes d. n. ö. G. V. 

Gewinn von 4 B.. per Centner oder 200.-000 B.. bei dem 
Jahresquantum! 

Schlieeslich ist noch zu erwähnen, dass die mährischcn 
Graphite alle harter, schiefriger Natur sind und dem Poch
und Schlemmprocess unterliegen, um verwendbar zu wer
den. Mähren führt jährlich circa 20.000 Ctr. seines gerin
gen geschlemmten Graphites aus, Niederösterreich ungefähr 
halb so viel. 

Die bairischen und ceylonischen Graphite bestehen 
aus kleinen kryetallinischen Blättchen, die sehr spröde sind, 
und werden diese Sorten beinahe anschliesslich zur Fabri
cation von Schmelztiegeln benutzt. 

Der sibirische Graphit machte zuerst auf der letzten 
Londoner Ausstellung im Jahre 1862 grosscs Aufsehen. 
Er wird im asiatischen Russland am TuuguskaB.usse gefun
den. Der Preis per Centner beträgt 100 fl. Da dieser Gra· 
phit im festen Zustande und in Folge dessen schwer zu 
reinigen ist, spielt er noch keine grosse Rolle; ausserdem 
beträgt die Fracht von den Gruben nach allen Richtungen 
hin so viel, dass der Preis kein billiger werden kann und 
eine grössere Verwendung desselben nicht sobald eintreten 
dürfte. 

Wir sprechen noch den Wunsch aus, dass die Produc
tion der böhmischen Graphitgruben im steten Wachsen 
bleiben möge. Namentlich abt!r wünschen wir, dass die ein
heimische Verwendung zu gewerblichen Zwecken zunehme 
und Oesterreich, welches bi:;her zwar den meisten und be
sten Graphit erzeugt, aber davou relativ wenig verbraucht, 
seine ganze Ausbeute als Rohstoff in einer 11chwunghaften 
ludustrie consumiren möge; denu wenn die Leist.uugen der 
Landwirthschaft und des Bergbaues noch so hoch sind, ihre 
Rente bleibt immer weit unter derjenigeu des Handels und 
der Industrie, und sinkt um so tiefer, je weniger die letzte
ren den Rohproducten des Bodens zu dem preiswürdigsten, 
leichtesten und allgemeinsten, weil nächsten Absatze, ver-
helfen. W. 

Vorsichtsmassregeln bei Benutzung des 
Nitro-Glycerins. 

Der Berggeist (Nr. 95) bringt nachstehende Mitthei
lungeu von Herrn No b e 1 selbst, dessen Sprengöl, das Ni
tro-Glycerin, betreffend, welche wir um so mehr uns veranlasst 
fühlen hier auch unseren Lesern vorzuführen, als die 
Versuche mit jenem Sprengmittel immrr häufiger werden und 
ein Theil der Gefahren - durch Gefrieren des Sprengöle -
gerade in dieser Jahreszeit gesteigert ist. Die Kenntniss 
der nöthigen Vorsichtsmassregeln scheint uns daher für 
das Gelingen der Versuche und ihre Verbreitung von hoher 
Wichtigkeit. 0. H. 

Die kürzlich in Bochum und Hirschberg stattge
habten Unglücksfälle mit meinem Patent-Sprengöl, von de
nen ersterer durch einen Terpentinölbrand, der zweite durch 
Beilschläge auf einen Klumpen gefrornen Sprengöls herbei
geführt war, veranlassen mich, die bei Benutzung des Spreng
öls erforderlichen Vorsichtsmassregeln in Kürze mitzuthei
len, bei deren Befolgung irgend ein Unfall kaum 
möglich ist. 

Die Vorsichtsmassregeln bestehen darin: 
1) den Arbeitern jedes Experimentiren zu untersagen; 
2) die PackB.aschen mit Sprengöl in feuerfesten Räu-



417 

men, oder, wo solche nicht vorhanden, unter Wasser auf
zubewahren; 

3) wenn da11 Sprengöl gefroren ist, die Packflaschen 
in lauwarmes Wasser einzusetzen, um es für den Gebrauch 
aufzutbauen. - In Gruben mit gemässigter Teperatur ge
friert es nie ; 

4) beim Laden nur losen Besatz aus Sand oder Let
ten zu gebrauchen; 

5) den Besatz, wenn ein Schuss versagt hat, nur zur 
Hälfte vorsichtig auszukratzen und in dem leeren Theile 
des Bohrlochs eine kleine nPue Sprengölladung anzubrin
gen, bei deren Entzüudung beide Ladungen explodiren; 

6) weder gefromes noch flüssiges Sprengöl mit Harn· 
mer- oder Beilscblägen zu behandeln. 

Es liegt in der Natur eines Sprengmittels, dass es un
ter Umständen gefährlich werden kann, besonders bevor 
die Arbeiter damit vertraut sind. Dass mein Patent-Sprengöl 
aber als das ungefährlichste anzusehen, geht wohl aus dem 
untenstehenden Attest hervor. - Beim Gebrauch des Pul
vers fallen tagtäglich Unglücksfälle vor, die jedoch so ge
wöhnlich [?] sind, dass denselben keine Aufmerksamkeit 
geschenkt wird (auf 7 Gruben-Arbeiter rechnet man, dass 
nur 4 ohne mehr oder weniger erhebliche Verletzungen 
davon kommen). Wir müssen desshalb die Opfer <lurch 
Sprengöl nur im comparativen, nicht im absoluten Sinne 
betrachten, und brauchen nicht einmal auf die Zeit der 
Einführung des Pulvers hinzuweisen, da die Gegenwart 
davon Beispiele genug aufzuweisen hat. 

Vor Gefahren scheut rlie Industrie nie zurück - das 
Wasser in den Dampfkesoeln, Petroleum, Gas etc. etc. 
fordern täglich ihre Opfer. - Die gefahrbringenden Stoffe 
müssen nicht verbannt, ihren Gefahren muss \·orgebeugt 
werden, und es ist nicht der geringste Vorzug des Spreng
öls, dass dies bei ihm leicht zu bewerkstelligen ist, 

Leider ist es meistens der Fall, wenn die Arbeiter 
sehen, dass das Sprengöl nicht durch Entzündung explodirt, 
dass sie es wie Wasser behandeln, wesshalb es auch u. A. 
vorgekommen ist, dass undichte, mit Sprengöl gefüllte Blech· 
flaschen verlötbet wurden; dass mit Wasser versetztes 
Sprengöl in einem Kessel auf einem mit Blasebalg ange
fachten Schmiedefeuer ngetr oc kn e tu werden sollte; dass 
gefrornes Sprengöl zum Aufthauen in Trockeuöfen und auf 
Hochdruck-Dampfkessel gesetzt worden; dass Patronen in 
einem Bretterschuppen, wo Stroh und Pulver auf dem Bo
den herumlag, bPi Beleuchtung eines an der Bretterwand 
angeklebten Taglichtes vollständig geladen und mit Zü11d 
schnüren versehen wurden; dass Sprengöl seines süssen 
Geschmackes wegen schluckweise getruuken wurde etc. etc., 
wesshalb es wirklich ein Wunder ist, dass bei alledem bis 
jetzt noch so wenige Unglücksfälle durch dasselbe hervor
gerufen worden sind. 

Bei jeder Neuerung übertreibt man die Nachtheile und 
läugnet die Vortheile am längsten - die riesige Kraft und 
die grossen Vortheile des Sprengöls in der Verwendung las
sen sich aber nicht mehr läugnen, es handelt sich demnach 
nur darum, dasselbe mit Vernunft und Vorsicht zu gebrau
chen, und so weit es an mir liegt, soll Alles geschehen, um 
Gefahr abzuwenden, und zwar: 

n Durch Einführung von elastischen, mit ::;icherheits
platten versehenen Packflaschen, worin das Sprengöl auch 
durch den stärksten 8toss nicht explodiren kann, und wo 
bei 100 ° Cels. (Kochpunct des Wassers) die Metallplatte 

schmilzt, so dass das Sprengöl nie im geschlossenen 
Raume bis zum Explosionsgrade erhitzt werden kann, son
dern bei einer Feuersbrunst ausläuft und harmlos verbrennt, 
wie es stets im Freien thut." 

leb mache mich anheischig, einer Commission von 
Fachmännern den Beweis zu liefern, dass bei Befolgung 
der vorgeschlagenen Vorsichtsmassregeln irgend welches 
Uuglück beim Trausport, bei der Aufbewahrung und bei 
Benutzung meines Patent-Sprengöls nicht entstehen könne; 
halte mich vielmehr überzeugt, dass mein Sprengöl die vie
len durch Benutzung des Pulvers entstandenen Unglücks
fälle vermindern wird. 

Hamburg, 21. November 1865. 
Alfred Nobel. 

In Gegenwart der Unterzeichneten wurden am 28. 
d. Mts. folgende Versuche bei Store. Ahlby ausgeführt, 
theils um die Schwierigkeit nachzuweisen, auf andere Weise, 
als durch die vom Ingenieur A 1 fr e d No b e 1 patentirten 
Arten, das Nitro· Glycerin zur Explosion zu bringen, 
und theils um die Ungefäbrlichkeit des Nitro-Glycerine 
in mehreren Beziehungen im Vergleich zum gewöhnlichen 
Pulver nachzuweisen. 

1. Versuch. Eine Quantität Nitro Glycerin wurde 
auf einen flach behauenen Stein ausgegossen. Eine roth 
glühende Eisenstange wurde längs der Oberfläche des Ni
tro-Glycerins geführt, ohne dass dasselbe sieb entzündet, 
und wurde scbliesslich in das auf dem Stein ausg~breitete 
Sprengöl gelegt, welches, nachdem es erwärmt worden war, 
sich tbeilweise entzündete und mit einer Flamme, jedoch 
ohne zu explodiren, verbraunte. Nachdem die Eiseustange 
weggeuomwen war, befand sieb auf dem Steine noch un
zersetztes Oel. 

2. Versuch. Die Vertiefung in einem Steine wurde 
mit Nitro-Glycerin ausgefüllt; ein brennender Holzspan 
wurde eingetaucht und beim Umrühren damit verbrannte 
das Nitro-Glycerin mit Flamme, jedoch ohne Explosion. 
Das Verbrennungs-Phänomen hörte auf, sobald der Holz· 
span verbrannt war. 

a. V ersuch. Verschiedene Glasflaschen wurden mit 
Nitro-Glycerin gefüllt, diese Flaschen wurden mit aller 
Kraft von einer Höhe gegen einen unten belegenen Felsen 
geschleudert. Die Flaschen wurden gewaltsam zerschmet· 
tert, jedoch ohne dass das Nitro-Glyccriu explodirte. 

4. Versuch. Nachdem einige der Gegenwärtigen den 
\Vunsch geänssert hatten, den vorhergehenden Versuch mit 
Nitro-Glycerin zu erneuern, welches auf mehr als gewöhn
liche Temperatur erwärmt wäre, so wurden in warmem 
Wasser drei mit Nitro· Glycerin gefüllte Flaschen auf ;;o° C. 
erhitzt. Auch diese Flaschen, mit Gewalt gegen einen Stein 
geworfen, wurden zerschmettert, ohne dass das Sprengöl 
explodirte. 

5. Versuch. Eine mit Nitro-Glycerin gefüllte Patrone 
von W eissblech wurde in einen Kessel mit kochendem Was
ser ohne irgend weitere Folgen gelegt. 

6. Versuch. Zwei mit Nitro-Glycerin gefüllte Weiss
blechflaschen, solcher Art, wie die Nitro-Glycerin-Actien
Gesellschaft solche benutzt wurden auf die bei der Ver· 
sendung übliche Weise in einer Holzkiste verpackt. Nach
dem der Deckel zugeschraubt worden, wurde die Kiste von 
einer Höhe von 9-10 Fuss und auf den unterhalb liegen
den Felsen, ohne weitere Folge, getsürtzt. 

Um die Bescshaffenheit des Stoffes, mit welchen ex-



perimentirt worden war, zu constatiren, wurde ein 10 Fuss 
tiefes Bohrloch mit 3 Pfd. von demselben Sprengöl gela
den. Die Wirkung des Schusses war erstaunend grose. 
Das Laden des Schusses geschah folgendermassen: nachdem 
das Sprengöl eingegossen war, wurde ein Papierpfropfen in 
das Bohrloch hineingeschoben, ohne jedoch das Oel zu be
rühren. Auf diesen wurde eine Handvoll Pulver, und nach
dem die Zündschnur applicirt war, wiederum eine kleine 
Quantität Pulver geschüttet und das Bohrloch mit Sand 

gefüllt. 
Stockholm, 30. ScptPmber 1865. 
(gez.) A. Adlersparre, (gez.) Er. Edlung, 

Commandeur·Capitain. Professor an der Akad. 
der Wissenschaften in Wien. 

(gez.) Hj. Holmgren, (gez.) A. E. Nordenskiöld, 
Professor am Technolo- Professor und Intendant am 

gischen Institut. Reichsmusewn. 
(gez.) Clemens Ullgren, 

Professor am königl. Technologischen Institut. 

B e r i c h t i g u n g. 
In dem in Nr. 4!1 dieses Blattes enthaltenen Berichte über 

die in Leoben abgehaltene Tunncrfeier wird auch des von mir 
bei dieser Gelegenheit gehaltenen Vortrages Wld in demselben 
eines von mir eingeführten OfeUB erwähnt, der i.rrthümlich Gas
gefässofen genannt wird. 

Der 'l"On mir constmirte und in Anwendung gebrachte Ofen, 
der die Bestimmung hat, Bessemerstahl zu erzeugen, der mög
lichst dicht und gleichförmig und frei von Kürze und 
mechanischen Verunreinigungen ist, in welchem Ofen 
ferner verschiedene ZuschHige 'l"ollkommen zur Wirk11ng gelan
gen und Stahlabfälle aufs 'l"ortheilhafteste verwerthet werden kön
nen heist Gassrbmelzofen und nicht Gasgefässofen. 

' Friedrich Lang, 
in Store a. d. Südbahn. 

N o t i z. 
Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina-Steyer
dorf der k. k. priv. osterr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 

(Schluss.) 

§. 32. 
Strafen. 

Die Arbeiter, welche dieser Dienstordnung zuwiderhandeln, 
verfallen in die nachstehend angeführten Strafen, welche fünfer
lei sein können: 

a) Arrest-Strafen, 
b) Geldstrafen, directe und indirecte, 
c) Degradation, 
d) Entlassung, 
e) moralische Strafen. 

§. 33. 

Arrest-Strafen. 
Mit diesen Strafen werden Jungen bis zu 16 Jahren belegt: 

1. wegen Unsittlichkeit, 
2. wegen Rohheit gegen Cameraden oder höhere Atbeiter, 
3. wegen Verunreinigung der Grube oder des Arbeitsortes. 

Die Bestrafung geschieht mit 24- 48-stündigem Arrest je 
nach dem Wiederholungsfalle oder dem Grade der Ausführung 
des Vergehens. 

Diese Strafe ordnet der Betriebsleiter an. 
§. 34. 

Directe Geldstrafen. 
Geldstrafen Biessen in den Pro'l"isions- und Unterstützungs· 

fond, und werden in der Lohnliste ersichtlich gemacht. 
Sie werden innachstehendenFällen in Anwendung gebracht: 

(Nach den Wiederholungs-Fällen.) 
a) Bei Abwesenheit beim Verlesen 10-50 kr. 
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b) Sorglosigkeit auf die Sicherung des Lebens je nach der 
eingetretenen Gefahr 2-5 fl. 

c) Sorglosigkeit auf die Sicherung der Gesundheit 50 kr.-2 fl. 
d) Verwahrlosung der Lampen , Werkzeuge, Hunde etc. 

10 kr. - 1 ß. 
e) Verunreinigung der Grube oder des Arbeitslocalcs (ausser 

der durch ihn zu bewerkstelligenden Reinigung) 20-60 kr. 
f) Ungehorsam 50 kr.-2 fl. 
g) ·Beleidigung vom Vorgesetzten 1-3 fl. 
h) Unsittliches Betragen 25 kr.-1 ß. 
i) Rohheit gegen Cameraden 50 kr.-1 ß. 

k) l\lisshandlung von Untergeordneten 1-3 fl. 
1) Schlafen zur Schichtzeit , wenn nicht der Fall b , c vor

liegt, im l. Falle 50 kr. 
m) Einführeu von fremden Personen in die Grube, Hütte 

oder Maschine 50 kr.-1 fl. 
n) Mitnahme geistiger Getränke in die Grube oder in den 

Maschinenraum 50 kr.-1 fl. 
o) Zänkerei oder Rauferei während der Arbeit oder am Ar

beitszugange 50 kr.-2 fi. 
p) Trunkenheit während der Arbeitszeit, im ersten Vorkom

mensfallc 1 ß. 
Die Verhängung dieser Strafen steht den Betriebsleitern zu. 

q) Unterlassung der schuldigen Achtungsbezeugung im Dienste 
oder ausscr Dienst 50 kr.-1 fl. 

Diese Strafe verhängt über Beschwerde des Beleidigten 
der \Verksvorstan<l. 

r) Ausbleiben aus der Arbeit ohne vorhergegangene Meldung 
oder ohne genügen<len Grund dazu, für jede versäumte 
Schicht - .Eine Strafschichte. 

§. 35. 

Indire ete Geldstrafen. 
Die indirecten Geldstrafen erfolgen durch Streichung der 

bereits verfahrenen Schichten in jenen Fällen, wo die strafbare 
Handlung eine Benachtheiligung der Cameraden oder des Dienst
herrn nach sich zog, als: 

a) Verlassen des Arbeitsortes ohne Meldung 2 Schichten. 
b) Nachgewiesene, weit Wlgcnügende Leistung während der 

Schicht 2 Schichten 
c) Schlafen währen<l der Schicht 1-3 Schichten. 
d) für vorschriftswi<lrige Arbeitsleistung bei herrschaftlichen 

Arbeiten - Die Arbeitsdauer. 
e) für in herrschaftlicher Arbeitsart erzeugte schlechte Pro

ducte - Die Arbeitsdauer. 
f) Trunkenheit bei der Arbeit im zweiten Falle 2 Schichten. 

Die Verhängung dieser Strafen steht dem Betriebsleiter zu. 

§. 36. 

Degradation. 
Die Degradation geschieht unter den im §. 10 festgestell

ten Modalitäten: 
a) wegen unterlassener Anzeige einer dem Strafl'"älligen be-

wussten Gefahr, 
b) wegen unterlasseuer Hilfeleistung bei eingetretener Gefahr, 
c) wegen Verweigerung der zugewiesenen Arbeit, 
d) wegen wiederholter Trunkenheit, 
e) wegen wiederholter Raufereien, gleichviel ob in oder ausser 

der Arbeit, 
f) wegen unvorsichtiger Handhabung der Sicherheitslampen 

oder Tabakrauchen an verbotenen Orten. 

§. 37. 

Entlassung. 
Die Entlassung des Arbeiters kann ausser den in den all

gemeinen Bestimmungen bereits bezeichneten Fällen im Wieder
holungsfalle der bereits mit Degradation bestraften Vergehen 
Platz greifen. 

§. 38. 
Verweigerung des Verdienstzeugnisses zu 

Ehezwecken. 
Allen jenen Arbeitern, welche wegen Trunkenheit, Raufe

reien oder erwiesener Faulheit bereits wiederholt in Strafe ge
nommen sind, wird das ihnen zur Schliessung einer Ehe noth
wendige Verdienstzeugniss verweigert, bi! sie nicht eine tadel
lose einjährige Arbeitszeit nachzuweisen im Stande sind. 
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§. 39. 
Ausschliessung von Pacht und Kauf von Gründen 

und Häusern. 
Ebenso werden widerspenstige, notorisch faule Arbeiter, 

Säufer und Raufbolde von der mit Begünstigung von Raten
zahlungen gewährten Abgabe von Gründen und Häusern von 
der Gesellschaft an die Arbeiter, sowie vom Grundpacht aus
geschlossen. 

§. 40. 

Ausscbliessung bei Aufzügen der Mannschaft. 
Bei Gelegenheit von feierlichen Aufzügen der Mannschaft 

werden alle Trunkenbolde, Raufer und alle Degradirten von 
der Theilnahme daran ausgeschlossen. 

§. 41. 

Moralische Strafen. Recht dazu. 
Die Verhängung der moralischen Strafen steht dem Werks

Chef zu. 
§. 42. 

Evidenzhaltung der Strafen. 
Alle Strafen sind im lilannscbaftsbuche genau einzutragen, 

damit die spätere Bestrafung in dem gehörigen Gra.de ~emes~en 
werden könne, und dadurch eine genaue Condll1t-L15te sich 
ergebe-

§. 43. 

Recurs gegen die Strafe. 
Jedem Bestraften steht das Recht der Berufung au den 

höheren Vorgesetzten, Wld weiterhin an die Bergbehörde offen. 
§. 44. 

Pflicht der Anschaffung der Dienstordnung. 
Die gegenwärtige Dienstordnung wird in Druck gelegt 

und jeder A1-\Jeiter ist verpflichtet, sich dieselbe anzuscha~en, 
und sich mit deren Inhalt genau bekannt zn machen, und sind 
Entschuldigungen der Nichtkenntniss nicht zulässig. 

Steierdorf, am 24. Juli 1865. 
])er Oberverwalter: 

Roha m. p. 
Nr. 734 ex 1865. 

Vorstehende Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina
Steierdorf wird genehmigt. 

Oravicza, am 12. August 1S65. 

Vo11 der k. k. Berghauptmannschaft 

L. S. Tribus m. p. 

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

Allgemeines. 
Kaiserliche Verordnung vom 29. November 1865, über die Zulassung 
auslii.ndiseher Aot1engesellschaft;en und Commanditgesellschatten 
auf Actien, mit Ausschluss von Versicherungsgesellschaften, zum 

Geschii.ftsbetriebe in Oesterreich*). 

Um Verzögerungen zu vermeiden, welche eine Einleitung 
diplomatischer Verhan~lung~n . mit den einzelnen Staaten. zur 
Folge hätte, finde Ich rn Würdigung der staats- und ,·olksw1rth
schaftlichen Interessen des Reiches mit Bezug auf den zweiten 
Artikel .Meines Patentes vom 20. September 1 Sö5H), nach An
hörung Meines Ministcrrathes zu verordnen, wie folgt: 

Artikel 1. 

Jede ausländische Actiengesellschaft und Commanditgesell
schaft auf Actien, mit Ausschluss der V crsichcrungsgesellschaften, 
wird in Oesterreich als rechtlich bestehend anerkannt, 4llld zum 
gewerbemässigen Betriebe ihrer Geschäfte unter ihrer Firma 
gleich den hierländigeu Gesellschaften derselben Art zugelassen, 
wenn 

a) dieselbe nachweist, dass sie in dem Staate, in welchem sie 

*) Enthalten im :x__xxv. Stü.:k des R. G. BI. unter Nr. 127. 
*') Reichs-Gesetz Blatt Nr. 89. 

sich gebildet hat, nach dessen Gesetzen rechtlich besteht 
und sich dort in wirklicher Wld regelmässiger Geschäfts-
thätigkeit befindet; · 

b) die Regierung des Staates, dem sie angehört, die hierlän
digen Gesellschaften gleicher Art zum gewerbemässigen 
Geschäftsbetriebe Ulld zur Verfolgung ihrer Rechte vor 
Gericht im dortigen Staatsgebiete, auf Grundlage der Ge
genseitigkeit gleich den einheimischen Gesellschaften zu
lässt; wenn ferner 

c) die Zwecke der Gesellschaft den hierlä.ndigen Staatsinter
essen und die Statuten der~elben den für die Sicherheit 
des Verkehrs massgebenden Grundsätzen der hierländigen 
Gesetzgebung nicht widerstreiten; und wenn endlich 

d) die Gesellschaft durch einen statutenmässigen, erforderli
chen Falls von der Regierung ihres heimatlichen Staates 
genehmigten Beschluss sich giltig verpflichtet, bei der 
Ausübung ihres Geschäftsbetriebes in Oesterreich, nebst 
den allgemeinen Gesetzen, insbesondere den Bestimmun
gen der gegenwärtigen VerordnWlg nachzukommen. 

Artikel II. 
Die Entscheidung über den Eintritt der im Art. 1 erwähn

ten Voraussetzungen und die Ertbeilung der Zulassungserklärung 
steht denselben Behörden zu, welche in Ansehung der Errich
tung hierländiger Gesellschaften gleicher Art competent sind.. 

Die Zulassung kann für die ganze statuteumässige Dauer 
der ausländischen Gesellschaft oder für eine kürzere Zeitdirner 
ausgesprochen werden. 

Jede Verlängerung derjenigen Zeitdauer, auf welche die 
ursprüngliche Zulassungserklärung sieb erstreckt, jede Errich
tung von Filialen oder Agentien, die in derselben nicht begrif
fen sind, sowie jede, auf Grund einer im Heimatlande der Ge
sellschaft erfolgten Ergänzung oder Aendcrung der Statuten 
beabsichtigte Erweiterung oder Aendernug des Geschäftsbetriebes 
in Oesterreich unterliegt einer neuerlichen Entscheidung derje
nigen Behörden, welche die Zulassung erklärt haben. 

Artikel III. 
Bevor ilie ausländische Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb 

auf Grund der Zulassungsurkunde eröffnet, verlängert, erweitert 
oder ändert (Art. II), hat dieselbe den Wortlaut dieser Urkunde 
und die einschlägigen wesentlichen Bestimmungen der Statuten 
durch diejenigen Blätter zu veröffentlichen, welche durch beson
dere Verordnungen bestimmt werden. Durch dieselben Blätter 
haben auch die übrigen Veröffentlichungen zu geschehen, die 
der Gesellschaft nach diesem Gesetze obliegen. 

Artikel IV. 

Die Gesellschaft hat für ihren gesammten Geschäftsbetrieb 
in Oesterreich eine aus einer oder mehreren Personen beste
hende, der StaatsverwaltW1g in Oesterreich zur Genehmigung 
anzuzeigende und durch die öffentlichen ßlätter kundzumachende 
Repräsentanz zu bestellen, deren Mitglieder an dem Orte der 
hierländigen Hauptniederlassung ihren bleibenden \Vohnsitz ha
ben oder nehmen müssen. 

Die hierländige Repräsentanz der Gesellschaft hat diese 
sowohl gegenüber der Staatsverwaltung, als gegenüber dritten 
Personen in Oesterreich, gerichtlich und aussergerichtlich mit 
Ullbeschränkter Vollmacht in allen Angelegenheiten zu vertreten, 
welche in dem Betriebe der Geschäfte in Oesterreich ihren Grund 
haben. 

In Rechtsstreiten, welche sich auf Angelegenheiten dieser 
Art beziehen, ist die ausländische Gesellschaft als Geklagte den 
österreichischen Gerichten unterworfen, und, falls statutcnmässig 
eine schiedsrichterliche Entscheidung einzutreten hat, ist für 
derlei Angelegenheiten nur ein in Oesterreich zu bestellendes 
Schiedsgericht zuständig. 

Artikel V. 
Die hierländige Repräsentanz der Gesellschaft hat der po

litischen Landesstelle desjenigen Landes, in welchem die hier
ländige Hauptniederlassung ihren Sitz bitt, innerhalb der ersten 
drei Monate eines jeden Geschäftsjahres folgende Urkunden über 
das letztvergangene Geschäftsjahr vorzulegen: 

a) die Protokolle der abgehaltenen Generalversammlllllgen; 
b) die General-Bilanz der Gesellschaft; 
c) die Special-Bilanz für den Geschäftsbetrieb in Oesterreich, 

in welcher die für diesen Betrieb bestimmten Activen, sowie 
die in Oesterreich befindlichen Betriebsanlagen, abgeson-
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dert von dem übrigen Vermögen der Gesellschaft nachzu
weisen sind. 
Ausserdem hat die Gesellschaft die abgedachten Bilanzen 

zu veröffentlichen. 
Artikel VI. 

Die Mitglieder der Repräsentanz haften gegenüber sämmt
lichen hierländigen Gläubigem der Gesellschaft persönlich für 
jeden Schaden, welcher aus der Unrichtigkeit der eingereichten 
Special-Bilanz (Art. V, lit. c) entstanden ist, und dnrch die An
wendung der pflichtmässigen Sorgfalt bei Errichtung desselben 
hätte vermieden werden können. 

Artikel VII. 

Die Rechte und Pflichten der in Oesterreich zugelassenen 
Gesellschaft sind nach den für hierländige Gesellschaften glei
cher Art geltenden Gesetzen und Verordnungen zu beurtheilen. 

Insbesondere haben auf die Gesellschaft die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Uebung der Staatsaufsicht und, sofeme 
sie in Oesterreich Handelsgeschäfte betreibt, über die Pflicht 
zur Eintragung in die Handelsregister, wo solche gesetzlich 
bestehen. Anwendung zu finden. 

Auch hat dieselbe, gleich den hierländigen Gesellschaften, 
von ihren zum Geschäftsbetriebe in Oesterreich gehörigen Be
triebsanlagen, von ihren hierlands abgeschlossenen Geschäften 
und von ihrem Handels- und anderen Einkommen in Oester
reieh die Steuern, Abgaben und Gebühren nach Massgabe der 
hierländigen Gesetze und Verordnungen zu entrichten. 

Artikel VIII. 

Die Wirksamkeit der Zulassungserklärung erlischt: 
a) wenn die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb in Oestcrreieh 

innerhalb der ihr in der Zulassungserklärung ausdrücklich 
bestimmten oder in Ermanglung einer solchen Bestimmung 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten vom Zeitpuncte 
der Ertheilung der Zulassungserklärung nicht wirklich er
öffnet hat; 

h) wenn die Gesellschaft den in Oesterreich schon eröffneten 
Geschäftsbetrieb ohne Genehmigung der Staatsverwaltung 
durch einen drei Monate überschreitenden Zeitraum gänz
lich eingestellt hat; 

c) wenn die Gesellschaft in ihrem heimatlichen Staate recht
lich zu bestehen aufgehört, oder die volle Verfügungs
oder Verkehrsfähigkeit in Betreff ihres Vermögens ver
loren hat; 

d) wenn die Zeit abgelaufen ist, auf deren Dauer in der Zu
lassungserklärung der gewerbemässige Geschäftsbetrieb der 
Gesellschaft in Oesterreid1 gestattet wurde. 
Durch die Bestimmungen der Fristen in a) und b) wird 

der Fall nicht ausgeschlossen, dass die Genehmigung zu ein
zelnen Betriebsanlagen der Gesellschaft auf Grund der Verord
nungen der allgemeinen Gewerbegesetze noch vor Ablauf obiger 
Fristen erlösche. 

Artikel IX. 

Die Staatsverwaltung kann die Zulassungserklärung wi
derrufen: 

a) wenn der Heimatstaat der Gesellschaft in der Beobach
tung der Gegenseitigkeit (Art. I, lit. b) eine für die hier
ländigen Gesellschaften nachtheilige Aenderung eintre
ten, oder 

b) wenn die Gesellschaft sich U ebertretungen dieses Gesetzes 
zu Schulden kommen lässt . 

Artikel X. 

Ueber die Zul11Bsung ausländischer Versicherungsgesell
schaften zum Geschäftsbetriebe in Oesterreich wird eine beson
dere Vorschrift folgen. 

Artikel XI. 

Die Centralstellen, welche es angeht, sind mit der Volr 
ziehung dieser Verordnung beauftragt. 

Schönbrunn, am 29. November 1865. 

Franz Josef m. p. 

Alexander Graf Mensdorft'-Pouilly m. p„ F. M. L. 

Auf Allerhöchste Anordnung: 
Bernhard Ritter v. Meyer m. p. 

Erkenntni11. 

(Erhalten den 19. December 1865.) 

Im Namen Sr. k. k. Apostolischen Majestät wird 
in Erwägung, dass das auf Namen Carl Schweizer, Mathias 
Burger und Walburga Reitter, nun verehelichte Voll, bergbücher
lich eingetragene Steinkohlen-Grubenmasse Barbara-Stollen in 
der Ortsgemeinde Dobema, Bezirk Cilli, seit mehreren Jahren 
verlassen und verfallen ist, die Massengebühren für dasselbe eben
falls seit mehreren Jahren aushaften, die zur Besitzcsnachfolge bei 
demselben Berufenen, Therese Schweizer und Johann Klaus sich 
bezüglich der Uebernahme und des Betriebes dieses Bergbaues 
ganz unthätig verhalten, endlich der exoft'. bestellte \V erksleiter 
Johann Klaus seit längerer Zeit verschollen ist, Kraft der §§. 24.0, 
243 und 244 des allgemeinen Berggesetzes auf die Entziehung 
dieses Grubenmasses erkannt. 

Cilli, am 14. December 1865. 
Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

ConcUl'll-Ausachreibung. 

Zn besetzen ist eine Werksarztensstelle bei dem k. k. Forst
und Domänenamte zu Königsfeld mit einer jährlichen Bestal
lung von fünfhundert Gulden und einem Reise-Pauschale jährl. 
dreihundert Gulden, beides in decursiven Monatsraten erhebbar, 
nebst einer Dienstwohnung, in solange dieselbe eingeräumt wer
den kann, und gegen Abschluss eines Dienstvertrages, der ge
genseitig einer Kündigung mit einer viermonatlichen Kündigungs
frist aufgehoben werden kann. 

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig documentir
ten Gesuche unter Nachweisung des Alters, Standes, Religions
bekenntnisses, des sittlichen und politischen Wohlverhaltens, 
der bisherigen Dienstleistung, der vollkommenen Befähigung 
zur Vornahme von Amputationen und sonstigen chirurgischen 
Operationen als diplomirter Chirurg, wobei solchen Bewerbern, 
welche zugleich Doctoren der Medizin sind, der Vorzug gege
ben werden wird, ferner der Kenntniss der deutschen und un
garischen und wo möglich auch der ruthenischen und rumäni
schen Sprache, dann körperlicher Rüstigkeit für den in einer 
gebirgigen Gegend strapaziösen Sanitätsdienst, der Cautionsfähig
keit und unter Angabe, ob und in welchem Grade sie mit Be
amten der Direction und der unterstehenden Aemter verwandt 
oder verschwägert sind, im \Vege ihrer vorgesetzten llehörden 
bei dieser Direction bis Ende Jänner 1866 einzubringen. 

Marmarosch·Szigeth, am 5. December 1865. 
Von der k. k. Berg-, Salinen-, Forst- und Güter

Direction in Marmarosch-Szigeth. 
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