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Schlanche nicht nnmoglich war), wnrden beide Enden 
mit einer Wickelung von festen Rebs.:!hniiren versehen. 
Diese Befestigung geschah aurh mit .Messingdraht, was 
aber weniger entsprach, da dann die Verbindungsstellen 
nnbiegsam wa.ren nnd der Schlauch bei der Aufwicke
lnng auf dem Haspel nnd iiber die Rolle zu sehr litt. 

Der Schle.uchhaspel stand entfernter vom Sche.chte, 
Fig. 18. Dazwischen, bei 0, standen zwei bis drei 
Arbeiter, welche ein abgewickeltes Schlaachstiick in 
der Hand hielten, ur:d selbes iiber die Rolle R analog 
der Seilbewegung der Forderscha.le gleiten liessen. Ein 
a.nderer Arbeiter besorgte die Anf- und Abwickelung am 
Hupel H dnrch die KurLel k. 

Die erwiihnte Vorsorge wRr de.rum norhig, weil bei 
einer etwaigen ruckweisen Bewegung der Ftlrderschale -
die trotz grosster V orsicht des M u.schinwlirters eintreten 
konnte - dann auch eine pHitzliche Beanspruchung und 
selbat ein RisA des Schlanches zu befttrchten war. 

Das lose Schlauchstiick gestattete den notbigen 
Spielraum. 

Der im Forderscha.chte in der Mitte der Fahra.b
theilung neben dem Seile (mit Ausnahme der Klemmpunkte) 
frei herabhiingende Lnftschlauch, war wohl weniger einer 
Beschadigung ansgesetzt (wie dies auch die epiiteren Er· 
fahrungen lehrten ), a.ls die bei der horizontalen V or
riickung in die Fiillorte abzweigenden Scblauchstiicke. 
Hier musete wieder vornehmlich die U eberfiihrung des 
Schlauches von der Schale in das Fiillort vor Na.chfiillen 
im Schachte sorgsam gehiitet werden, was <lurch die 
Bedecknng desselben dnrch eine eigene Holzrinne erfolgte. 

Zur Beleuchtung bei dem L. v. Bremen
s c hen At h mu n g sap par ate dieot die bekannte 
Ro uq u a.yr o 1- Dena.yr o u z e'sche Petroleumlampe, die 
von einem vom Nackenansatze der Ja.eke abzweigenden 
kleinen Schlauchstiicke Z, Fig. 13, mit der ni:ithigen J ... uft 
versehen wird. Die Lampe konnte wiihrend der Arbeit e.n 
einem an der Ja.eke e.ngebrachten und solid befestigten 
Ringe S, Fig. 131 mittelst eines Cara.biners a.ngehiingt 
werden. 

Bei Beniitzung der comprimirten Luft und der stets 
gleichbleibenden Pressnng derselben, wurde ein ruhiges 
intensiv leuchtendes und gleichbleibendes Licht erzengt, 
das beispielsweise bei dem Ro u qua.yr o l-Hochdruck
a.pparate e.uch nicht anniihernd erzielt werden konnte, 
wo sich jeder Athemzug des Arbeiters markant nnd 
nachtheilig iinsserte. Die Lampe erlosch selbst dann nicbt, 
wenn dieselbe geneigt odtir ge.nz umgekippt wurde, weil 
du.bei die continuirliche Lnftzuftihrung und Gase.bleitung 
nicht unterbrochen wird. Doch musste darauf gesehen 
werden, dass das Petrolenmgefass stets gut abgtldichtet 
war, weil es vorkam, dass durch die in die Luftleitong aus
getretene Fliissigkeit die Lnftznstromung aufhorte, wo 
de.nn die Lampe erloscb, was iibrigens bei einer sorgfiiltig 
nntersuchten Lampe nicht vorkommen kann. 

Erwiihnt me.g hier ~ein, das11 L. v. B re men 
seinen Apparat ursprii.nglich bloss flir Feuerli:ischarbei
ten ober Tags, wo i:ifter das Eindringen in Riinme mit 
irrespiratlen Gasen nothig wird , in Anssicht nahm. 

A pparate dieser Art stehen bei vielen Feoerwehren 
Deutschlands in V erwendung. 

Fiir lttztere Zwerke war die Beleuchtong weniger 
dringend, wesbalb auch die Ro u quay r o I-Lampe ent
fiel, de.fur aber ein W assersch I auch mitgefiibrt werden 
musste. Kam der Arbeiter in Feuersgefahr, so konnte 
llas Strablrohr in eine in der J acke angebrachte Leitung, 
die oben am Helme ausmiindete, gekehrt wertlen, wo dann 
ein machtiger W asserstrahl den ganzen Rauchanzng all
seitig bespiilte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Vergleichende 

Beobachtungen der Yariation der Declination 
bei der k. k. Bergdirection zu Pi'ibram. 

Von Jos. Schmid, k. k. Obermarkscheider. 

Die grosse Tiefe des Pi-ibramer Bergbaues legt es 
nahe, diesel be zu wissenschaftlichen Forschnngen auszu · 
niitzen und die Kenntniss unseres Erdkorpers und der 
<la.ran gebundenen Erscheinungen zu bereichern. 

So liess das k. k. Reichs-Kriegs-Ministerinm <lurch 
den Major Herrn Robert v. Sterneck in den Jahren 
1882 und 1883 U ntersuchungeu iiber die Schwere im 
lnnern der Erde anstellen, welche in den Mittbeilungen 
des k. k. militii.r-geographischen Institutes, II. Hd. 1882 
und III. Bd. 1883, veri:iffentlicht sind. 

Ferner wurden iiber die Zunahme der Erdwiirme 
im Pi'ibramer Grauwacken -Sandsteine in den Je.hren 
187 4, 1882 und 1883 verliissliche Reanltate gewoonen, 
welche zum Theil in der Festschrift zur lOOOm-Feier 
in Pi-ibram and insbesondere in der osterr. Zeitschrift 
fiir Berg· und Httttenwesen, Bd. X:X:XII, Nr. 16, publicirt 
warden. 

. Im Vorliegenden Bl)llen nun die bis jetzt gemachten 
vergleichenden Beobe.chtungen der Schwankungen des 
Declinatil)ns·Magnetes ober Tags (im Keller des Berg
directions-Gebiiudes) and in einer absoluten Tiefe von 
1000m (nahe beim Adalbert-Schachte) zur Besprechung 
gelangen. 

Das bohe k. k. Ackerbau-Ministerium liess niimlich 
zwei Stationen - wie schon vorerwahnt: eine ober 
Tags und eine in der Grube mit einem Unifi.Jar-Magneto· 
meter ausriisten, nm durch gleichzeitige Beobachtungen 
sicher zu stellen, ob die Declination in dieser bedeutenden 
Tiefe nicht eine .Aendernng erleide. 

Die mit der Vorna.hme dieser Beobe.chtungen be
trauten Markscheidsbeamten konnten nur ne.ch Maa.ssgabe 
der Zeit, die sie in erster Linie ihrem currenten Dienste 
widmen miissen, dieser gewiss hochinteressanten Arbeit 
obliegen und ist dies der einzige Grund, warum nicbt 
schon mehrere Beobachtungsreihen vorliegen. 

Von den urspriinglich bee.bsichtigten, regelmassigen 
Ablesungen der Declinations-Variation musste abgegangen 
werden, weil die gro¥e and feuchte Wiirme in der Gru~e 
die Seiden-Suspension in sehr kurzer Zeit zersti:irt, Die 
ober Tags gut andtordirten Fiiden dehnen sich in der 
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Grube fort und fort bis zum Reissen aus, worauf dann 
eine nene zeitraubende Adjustirung des Instrumentes 
nothwendig wird. Es wurde11 deshalb die Beobachtnngen 
stets gleich nech der Adjnstirnng dnreh Jangere Zeit 
(8-24 Standen) vorgenommen, um doch eine gri:issere 
Anzahl Ablesungen zur Beurtheilung zn erhalten. 

Das Lamon t'sche Instrument filr die Variation 
der Declin11tion ist iiusserst einfach nod mit seiner sinn
reichtn Spiegelablesung im \V esentlichen Doch ganz so, 
wie es im La rn on t'scben Handbuch fdr Erdmagnetismus 
(1849) angegeben ist. 

:: 

a 

Obwohl die Beschreibung desselben in neneren Lebr
biicbern und Fachscbriften (Oesterr. Zeitschrirt fdr Berg
und Hiittenwesen 1881) wiederholt ist, erscheint es 
docb zur leichteren und schnellaren Beurtheilnng <ler 
vorliegrnden Beobachtnngen angezeigt, eine knrze Skiz
zirung desEelben vorausznscbicken : 

a Coconfaden, 
b Suspensions-G lasr5hre, 
c Torsionskreie, 
a Stift in einer HUise I unten eine Oese zum Be

festigen des Fadens, oben eine Scbranbe znm Heben nnd 
Sen ken. 

e Magnet ans drei Lamellen. 

f Mit dem Magnet verbnndener halbkreisformiger 
Spiegel. 

g an dem Gehiuse befestiger Spiegel. 
h Gehiinse mit Knpferplatten ge'lchlosseo, die Vorder

platte ist mit einem Fenster versehen. Die Bewegnng 
des Magnetes wird mit einem in der Richtung des 
magnetischen Meridians circa 3 ,4m von demselben ent
fernten Fernrohres 1: beobachtet. 

k eine Glassoala, getheilt in 160m:m. nnd sen krecht 
anf die optische Achee des Fernrohres ge&tellt. 

l Spiegel, 

m Lichtquelle. 
Bei der Aufstellnng hat man nun dnrch ricbtige 

Stellung der Spiegel f, g und Z zwei von f und g 
reftectirte Scalenbilder durch das Fernrohr sichtbar zu 
machen. (Bei der skizzirten Einrichtnng, wo die feinsten 
Drehungen mit winzigen Schriiubchen vorgenommeo 
warden miissen, dauert diese Arbeit, wenn man kein 
Gliick hat, oft 5 bis 6 Stunden.) 

I Das Scalenbild von g ist fix und l&sst die un-
verriickte Stallung der Apparate erkennen, jenes von 
f macht die Bewegnng des Magnetes mit, welche in 
Bezng anf das Fadeokrenz (bier nnr zwei vertirale Faden) 
auf 1 mm abgelesen und auf Zehntel abgeschatzt wird. 
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Den 'Yinkelwerth dieser Lesungen erhalt man durch I recht willk.ommep sein. Anch die Aussta1tnng des Boches lii.sst 
Brrechnung von: nichts zu wiinschen iibrig. Scboffel. 

n 1 Proger Knlrnder fllr den Berg- und HUttenmonn 
tg 2? = E 

3 
der Gla~plattenstarke. lSSf., 4°. III. Jahrgang. Die giinstige Anfnahme, welcbe 

De.bei ist n = Sraletheile in mm, E = Entfernang 
der Gle.ssre.la -ron der hinterrn Flache des Magnet~piegels. 

lo .Abzrg kommt 1/ 3 der Dicke des Magnttspiegel
glases nnd des Fe11sters an der Vorderseite des Gehiiuses. 

(Fortset:zung folgt.) 

Not i z en. 
Temperatur der Stahlschienen bei Schlagproben. 

Nach einer Vorsc·hrift der rus~ischen Regierung muse bti Ueber
nahme von Stahlschienen die Schlagprobe bPi einer Temperatur 
von mindestens 12° R. untn Null vorgenommen werden, und 
~ind rnwohl dPT Probierranm, ale aach das zu untersnchende 
~cbifnenstiick allmiilich mindestens aaf dif8e Temperatur ab-
zakiiblen. (Glasers Ann. lf85, Nr. 192.) v. 

C. Belier's nenes Bilnge• und StehgerDst. Im 
Wesentlichen b~steht diese Einrichtnng darin, dass zam A ii.f
und Niederbewegen des Hanre· and l5tehgeriistes keine Seile, 
sondern eine Zahnstange angewandt ist, an welcher es mit Hilfe 
eines Rii.derwerkes und Korbel auf· und abbewegt wird. Jst 
das Geriist in die erforderliche Bobe gebracht, so sihiitzen es 
zwei an demselben angebrachte selbstthii.tige Sperrvorrich
tnngen vor dem Nitder11tiirzeo, nii.mlich ein Sperrschieber, der 
durch eine Feder in die Zii.hne d1 r Zahnstange ~iogreift, und 
eine Sperrzange, die durch je zwei, an der Zaho11tange ~tellen
weise in 40cm En1fernnogen al'genietete Platten zur Wirkung 
gelangt. Dir ae Siche1 heitEvorkehrnngen bieten alle Sichnheit 
gegen einen allfiilligen Absturz, wiihrend jedes Schwanken des 
Geriistes in Folge der feststthenden, an einrm ~us dem Dache 
hnvorragenden Balken befrstigten Zahnstange verhindert wird. 
Nach eiaem uns vorliegenden Gutachten deH Wiener Stadtbau
amtes ge~tattet das von demselben nntersnchte und e1probte 
He 11 e r'sche Geriist Pine B. Jastung von 5400kg; dasselbe 

• wnrde auf Grund des vollkommen befriedigfnden Rrsultates der 
Erprobnng zur allgemeinen Verwendung zugelassen. Ht>rr C. 
He 11 er (III., Barirhguse 12) ladet znr Beskhtignng seiaes 
Hii.ngegeriistes ein. E. 

Liter at u r. 
PrakHsches Handbuch mr ElsenbDtfen • Chemiker. 

Von Hanns Freihrrrn von J ii p t n er. Wien 1885. Ver lag 
von Georg Paul Faes y. Preis 4 B. 

Das vorliegende Buch bietet auf 304 Seiten ausser einer 
Einleitnng ii.her die Genauigkeit der chemischen Analyse und 
einem Anhang mit Tabellen und Analysen, drei Theile, deren 
erster die .Apparate und die Operationen, der zweite die 
Reagentitn alphabetisch gcordnet und der dritte ndie apeciellen 
Methoden" euthii.lt. 

Dieser dritte Theil umfasat unter diesem Titel die 
Untersnchuog von Eisen und Stahl, Untersuchung der Schmelz
materialien, die Miillerberechnnng, Unterencbung der Hoch
ofenschlacken, feuerfesten Materialien, S11eisewasser, Unter
snchung der Brennmaterialien und des Graphites, Gasanalyse, 
Nutzeft'ect von Feuerungsanlagen, Hochofenbilaoz. 

Wie ans dem reichhaltigen Programm des dritten Capitels 
ersichtlich, setzt das Bnch schon weitgehende Kenntnisse in 
der Chemie und, da mit der Analyse von Eisen und Stahl 
begonnen wird, selbst anch schon voile Fe1tigkeit in der ana
lytischen Chemie voraus, wesshalh die ersten beiden Capitel 
iiber Operationen nnd Reagentien wohl ganz gut bitten weg
bleiben konnen. Wenn auch die Behandlung der einzelnen 
llethoden eine nicht ganz gleichmissige ist, so iat doch in dem 
Boche d;1.9 meiste enthalten, was den Eisenhiittenchemiker be
aonders interessiren nnd bei seinen A rbeiten nnterstiitzen dii.rfte; 
namentlich die .Abecbnitte 11.ber .Miillerberechnung, feuerfeate 
Materialien, Nntzelfekt der Feuerungsanlagen, Hocbofenbilanz 
sammt einer Reihe branch barer Tabellen dii.rften dem Praktiker 

dieEer anf Vnanlasmng und im Vnlage <les M on tan v er
e i n e ~ f ii r Bohm en erschdnende Kalender bisher gefunden 
hat, kann dem nun vorliegenden dritten .Jahrgange mit gleichem 
Recl:te zugewen<ltt werden, denn Heransgeber und Mit:ubeiter 
waren abermals mit I est~m Erfolge beslrebt, dessen Inhalt 
dem Leserkr•ise, dem der Kaler.der znniichst zugedacht ist, 
durch fassliche und zweckmii.~sige Einrichtang zu einem be· 
lehrenden nnd anregendcn Nachschlagebucbe zu gestalten. In 
seinem ersten A bschnitte bietet er in moglich>ter Vollstii.ndigkeit 
alle jene Beh~lfe, welche, als ge~einniitzlicb, in jedem, dem 
praktischen BediirfniPse entsprechenden Kalender enthalten 
sind, nebstbei aber eine Fiille von spec'ell fiir <len Berg- und 
Hiittermann wichtigen Verzeichnisse und Tabtllen, wie wir •ie 
bei Anzeige d~s zweiten Jahrganges in Nr. 44, 188.J- dieser 
Zeitschrift detaillirt angefiibrt baben. Der zweite, der Er
bannng, Unterhaltnng nod BeJ.hrung gewidmete Theil bringt 
wieder eiae vortre1ffiche An~lese iateressenter Erziihlnogen, 
darnnter: "Der A merikaner", eine Erzii.blnng ans dflm Berg
mannsleben von Emanuel J. und "Der Fehrikant", dann eine 
biographische Skizze des Professors der Pribramer Bergakademie 
Augustin Heinr!cb Beer mit dessen Bild, eine illastrirte Ab· 
handlnng iiber das Eatstehen der min• rali~chen Koblen, eine 
Beschreibnng Jes Brannkohlenbergban•s in der Umgebnng von 
Briix mit mehreren Flotzprofilen nnd eioer Anzabl Abbildongen 
der wichtigeren Scbachtanlagen, Stndien ii her nnsere Nahrnngs
mittel und ArbeitFrwohnungen mit Rissen, endlich Miscellen 
und Anekdoten. Der KaleudPr erscheint gleichlautend in zwei 
Ausgaben, einPT deotschen und einPr bOhmischen und eignet 
sich als tre1fliches Bildungsmittel fiir deu zahlreichen Berg
nnd Hiitten-Arbeiterstand, ebeoso aber auch als interess:1.nte 
Lecture fiir gebildetere Kreise. Gnt gelungene Holz~chnitte nach 
portriitii.halichen Bildern des Kroaprinzen RnJolf und der 
Kronprinzes~in Stephanie zieren den Kalender. E. 

Praktiscbe Multiplicationstabelle. Von Stefan Be r
n a rd i, Beamten <ler koaigl. uagarischen Staatsbahnen in 
Losoacz. Eine vollkommen verliissliche, mit grossem Geschick 
und Fleiss zusammengcstellte Ta belle, die sich fiir alle Jene 
bestens empfiehlt, 

0

welche vie[ nod schnell zu recbnen gezwnngeu 
sind. Das kleine und iiberaus billige Werkchen (30 kr) um· 
fasst die VervieUachnngsprodncte <ler Zahlen 1 bis einschliess· 
Iich 100 und dient in dieser Ansfiihrnng dem gedacbten Zwecke 
in vorziiglichster Weise. Mit derselben !assen sicb anch alle 
mehr- und vielzift'erigen Maltiplikationen in kurzer Zeit dnrch
fiihren, all~rdiogs erfordern diese Rechnungen immerhin schon 
einige Uebnng in den aritbmetischen Vortheilen und Kiir
zurigen. F al k. 

Am tliche s. 
Der Ackerbauminister hat die Oberbergcommissii.re Rudo If 

Hey d und Franz Sc ha ls cha zu Bergrii.then uud die Berg
commissii.re Dr . .Yaximilian Tam b or nod Dr. Gustav Pa u 1 us 
zu Oberbergcommissii.ren ernannt. 

Der Ackerhanminister hat den neueraannten Bergrath 
Franz Sc ha I sc b a der Berghauptmaonschaft in Klagenfurt 
zur Dienstleistnng zugewiesen, den Revierbeamten nod Ober· 
bergcommissir Georg Hecht in Falkenan in gleicber Eig~n
scbaft iiber sein Ansachen nacb Mies iiberstellt und an eerne 
Stelle den neuernannten Oberbergcommissii.r Dr. Gustav Pa u I n a 
zum Revierbeamten in Falkenau bestellt. 

Das Jnstizministerium hat im Einvernehmen mit dem 
Ackerhauministerium den k. k. Oberbergrath Ire_nin~ Sten~ e l 
in Krakau und bisherigen Belsitzerstellvertreter bei dem berg· 
gerichtlichen Senate des Landesgerichtes in Krakau zum berg
bankundigen Beisitzer dieses Lande~~erichtes erna!lnt. 

Wien, am 28. October 1885. 



706 

Inzwischen war es moglich, durch ein von oben 
gegebenes Signal die sofortige Ausfahrt der Mannschaft 
zu veranlassen. 

Auch die mogliche Beschadigung der Forder
maschine und der zugehorigen Dampfleitung, 
- sei es durch Beschii.digung eines Rohres, Kesselexplosion 
etc. - musste in Betracht gezogen werden. 

Aus Vorsorge wurden darum die beiden Forderschalen 
moglichst gleich belastet, 80 dass nor den geringsten 
Kraftaufwand die Bewegung veranla.ssen konnte. Da. in 
diesem Falle die Dampfbremse unwirksam ware, wurde 
eine eigene Hand bremse angebracht, die ohne V erzug in 
Wirksa.mkeit zu versetzen war, wo dann bei geringer 
Kraftanstrengung selbst <lurch Menschenkrafte die Forder· 
schale :a:.it der Mann8chaft zu Tage geholt werden konnte. 

Weitere Hauptgefahren, welche sich bei den Arbeiten 
mit den Apparaten ergebeo konnten, wiiren : grosser e 
E i n s t ii r z e i m S c h a c h t e, welche die fr e i e B e· 
wegung der Seba.le unmoglich gemacht haben 
w ii r den. Kleinere Verklemmungen, die a.uch in der 
mehrmona.tlichen Arbeitsperiode vorkamen ( durch herab· 
gefa.llene Verechalungsbretter ), konnten von den Arbeitern 
von der Schale noch leicht behoben werden. Ware dies 
onthonlich geworden1 so refiectirte man aaf die Beniitzung 
der zweiteo Forderschale, wo de.no die erste Schale von 
der Maschine abgekuppelt nod befestigt, and die Bewegung 
der anderen Seba.le unabhaogig eingeleitet worJen ware. 

Auf dieser letzteren Schale sollte die Hilfsmann
schaft eingelassen werden, fiir welche Zwecke die nothigen 
Reserveappu.rate sammt Luftscblauchen der Reservesignal 
leitoog und allem sonstigen Zugehor complet vorbereitet 
standen. Die Hilfsarbeiter batten die Arbeiter von der 
verklemmten Schale aufzunehmen, von den alten Schliiocben 
abzukuppeln und an eigens mitgefdhrte Schlauchansatzstiicke 
der neuen Luftleitung anzuschrauben. Diese Me.nipulationen 
siod in einem ganz korzen Zeitraume auszufiihreo, so 
dass selbst die Athmungssiicke ganz intact erhalten werden 
konnten, idr den Fall, als mit der Schalenverklemmung 
nicht auch zugleich eine Schlauchbeschiidigung eingetreten 
ist. Selbst in diesem letzteren kritischen Falle erhoffte 
man Rettung, da die Rt:serveatbmuogsapparate mit dem 
unter der Forderi;chale untergebrachten Luftreservoire 
gegen Beschadigungen besonders wirksam geschiitzt waren. 

In der iibertriebensten V orsorge wurde selbst der 
Fall erwogen : wenn E i n s t ii r z e v on g a u z en 
Sc h a c h t t h e i le n vorgekommen waren, die die Be
niitzong der Forderschalen iiberhaupt unmoglich gemacht 
he.hen wiirden. W eno diese .Annahme bei der von oben herab 
beginnenden genauen Untersuchung des Schachtes (<lessen 
Bestand keinen Zweifel aufkommen )assen musste) fast 
u.nmoglich erschien, so wurde dennoch stets ein Seilkrahn 
in Bereitschaft gehaltea1 mit welchem dann mittelst 
eines eigeos angefertigten Scbachtsattels die Hilfsmann· 
schaft mit anderen vorbereiteten A pparaten eingelassen 
werdeo konnte. 

Bei alleo diesen soeben skizzirten unwahrecheinlichen, 
aber nicht unmoglichen Ereignieeen war eelbst eine 

briefiiche Verstandigung mit der in der Grube, bezie· 
hungsweise im 8chachte, zuriickgebliebenen Mannschaft 
nicht ausgeschlossen, die durch herabzulassende Senkel
schniire zu vermitteln war. 

In dersel ben Weise konnten selbst and ere zur etwaigen 
Freimachung der Seba.le bendthigten und zufiillig nicht 
mitgenommenen Hilfswerkzeuge eiogelassen werden. A uf 
die Verntiindigung mittelst Telephone wurde gedacht, was 
jedoch bei den Apparaten nicht durchflihrbar ist. 

W enn die aufgeziihlteo Reserven selten, die meisten 
niemals beuiitzt warden , so gewii.hrten sie doch eine 
uogemeine Beruhigung. Die Leute draogten sioh zu den 
Arbeiten mit den .Apparaten, de. sie Rahen, de.as zo 
ihrer Sicberheit alle erdenklichen Mittel in Anwendung 
gebracht wurden. (Fortsetzung folgt.) 

Ve1·gleichende 

Beobachtungen der Variation der Declination 
bei der k. k. Bergdirection zu Pi·ibram. 

Von Jos. Schmid, k. k. Obermarkscheider. 

(Fortsetzung vou Seite 694.) 

Bei den Beobachtungen I bis III betrug der Werth 
eines Millimeter.i der Ablesung: 

q> = 0,5209 Min. in der Gruben-Station, 
q>1 = 0,5154 ,, ober Tags 

und mit Beriicksichtigong der Torsion, welche bei einem 
aosgedehnten Faden oder freien Bewegung des Magoetes 
entgegen wirkt, 

ist q> = 0,5216 Min. 
und <p1 = 0,5155 ,, 

Die Anbringung dieser Correctionen geschieht wohl 
nur darum, um principiell aoch nicht de. Geriugste zu 
vernachliissigen ; von Eiofiuss sind sie nicht, das sie den 
'w erth eines Theilstriches erst in der 3. oder 4. Decimal
stelle iindern, wiihrend rler unvermeidliche Ablesefehler 
gewiss ± O,lmm betrii.gt und die Lesung mit ± 0,051mm 
beeinfinsst. 

So lange es sich nur darum handelt, an einem Orte 
die Variation mit eioem Instrumente :rn heobachten, 
bieten sich keine Sch wierigkeiten dar; man kommt einfach 
nicht zur Erkenntniss der unvermeidlichen Fehler. Sowie 
man jedoch mit zwei lnstrumenten vergleichende Beob· 
achtungen anste1lt1 wie im vorliegenden Fe.He, um eine 
nur geringe Aenderuag nachzuweisen, fallen diese kleinen 
Differenzea, seien selbe im Instrnmente oder im Auge 
der Beobachter oder in der Zeit begrtlndet, schwer in's 
Gewicht. 

Die magnetischen Curven von gleichzeitig durch 
Menschen unter sonst ganz gleichen Umstiioden vorge
nommenen Ablesungen konnen sich nicht decken und ist 
damit die Anffindnng einer kleinen, vielleicht wirklich 
bestehenden Declinationsiinderung sehr erschwert (am 
besten wiirden sich dazu die sehr thenren Magnetographen 
eignen). Um nun die vorliegenden Beobachtungen dennooh 
mit ziemlicher Sicherheit beniitzen zu konnen, muse unter 



den eich ergebenden Differenzen jenen die groeete Anf
merkeamkeit geschenkt werden, welche constant sind, 
DieRe riihren weder vom Beobachter, noch von der Zeit
differenz her unJ konnen am eheeten einer wirklichen 
Variat.ionsiinderung zugeschrieben werden. 
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:Nachfolgend wird nun jede Beobachtungsreihe flir 
eich einer genauen Betrachtnng nnterzogen, um de.no znm 
Schlueee ans der Zusammenstellung der Reenltate ein 
moglichst klaree Bild iiber die Bewegung der Megnete 
auf beiden Stationen zn erhalten. 

I. Be o b a c h t n n g. 
Vom 20. Februar, 7 Uhr Morgens bis 29. Febrnar 1883, 6 Uhr 30 Minnten Morgens. 

Die stiindlichen Lesnngen anf Minnten nmgereohnet. 

I Zeit . 8 Uhr 
1 

9 Uhr 10 Uhr I 11 Uhr 12 Uhr 
1 

1 Uhr 2 Ubr \ 3 Ubr \ 4 Ubr 
1 

5 Uhr , 6 Uhr '. 7 Uhr 
Station I I ' '. 
oben . + 0,5671+0,670: +G,2~8 +2,887 + 2,062 + 4,021 -4,021! + 1,031 - l,031'-17,527 +18,042 - 3,918 

lOOOm , · ' 1 , , 

tief . + 0,782 + 0,261 +0,261 + 3,390 + 2,086 + 4,172 -4,068j + 1,095~ -0,156,-16,532 +13,402 - 3,129 
Differenz -0,215, +0,409 -0,003 -0,503 -0,024 -0,151-0.o471. - 0,064: +0,875+ 0,995 + 4,640 +0,789} Temp.· 
' i · in C. 
; Zeit . 8 Uhr 9 Ubr 10 Ubr 11 Uhr 12 Uhr l Uhr 2 Uhr i 3 Uhr 4 Uhr . 5 Ubr 6 Uhr ' 6 Uhr + ' 1 Station ' 30 M. } 3,2°bis· 
/ oben . - 3,299 + 2,577 0 + 4,124 - 3,093 -1,134 + 1,340/1 - 3,505 + 2,268 + 2,474 + 0,412 - 0,515 3,5° ' 
1 lOOOm · ' I 24 90 ~ 
' tief · 1- 3,025 + 3,025 - 0,5211 + 4,693i - 3,129 -1, 564 + 1.2521 - 3,077, + 2,347,- 1,930 + 0,3651 -0,521 
\Differenz + (J,274 - 0,448 - 0,521 -0,569\ - 0,036 - 0,430 + 0,088j + 0,428 -0,019 + 0,5t4 + 0,047\-0,006 

Yon den 24 Leenngen sind: 

9 wit 0-0,1 Min. 
3 n 0,1-0,3 n 

8 n 0,3-0,5 " 

Differenz 

" 
n 

Die vier Lesungen von 4 bie 7 Uhr konnten wegen 
au seer or dent 1 i c her Bewegung der Magnete nicht 
genauer gemacht werden. 

14mal war die Yariation in der Grube grosser 
als ober Tagll. 

Die Summe der Variation wahrend 23 1/ 9 Standen 
betrug + 40,260 Min. bis 40,518 Min. oben 
und + 37,131 Min. " 37,652 " nnten. 
Beim Schluese der Beobachtung zeigte der Magne t 

ober Tags eine um 0,26 M.in. = 16 Sec. grossere De
clination, ale der Magnet in der Grube. 

Intereesant ist die anf beiden Stationen ziemlich 
gleich beobachtete grosee magnetische Unrnhe. Von 4 bis 
5 Uhr nahm die Declination um 18, respective 17 Min. 
ab, von 5-7 Uhr wieder um 14, respective 10 Min. zu. 

II. Beobacbtaug. 
Am 12. Marz 1883, von 8 Uhr Morgens bis 5 Uhr A bends. Die Lesangen von 15 so 15 !tlinnten in Bogen·Minnten umgerecbnet. 

{ 
8 Uhr / 9 Ubr 

1 
1 i 10 Uhr / ; 11 Uhr' ; : 

Zeit . . . . 30 M. 45 M. 15 M. 30 M. [ 45 M. : : 15 M. 30 M. 45 M. ' ' 15 M .. 30 M. • 45 M. I 
M ' I I I 

org. i I 1 , • , I I 1 

Station oben. -0.5161-0,155 -0,516 0 +0,258i+0,516'+0,258 +l,185 +o,876 +l,804 +0.618+0,928'+1,0311+0,773; 
l~:om tief -0,522i-0,104 -0,469+0,052 +0,1561+o,522+0,364.+l,147 +0,626+1,616 1 +0,73~,+1,147\+o,7301+1,147: 
D1ft'erenz . -0,0061+0,05l'+0,047-0,052 +o.102l-o.006l-o,106·+0,03s +o,250.+o,1881--0,1131-0,l89

1
+o,30li-0,374i 

I ' I I I I ' ' ' 

z · { 12 Uhr / ' 1 Uhr i 2 Uhr ! 3 Uhr · 
eit ' . ' . . 15 M. 30 M. 45 M. 1 15 ll. i 30 M. 45 lI ' 15 M. 30 M. 45 .M. ! 15 M. : 

Station ohen. +1.0311+0,258+0,773 +0,154 +0,619:-0,05L-0,469 0 +0.258 -0,928-0,103-0,618 -0,155-0,361, 
ll!OOm tief . + l,U43: +O, l5ti +0,730 +o,156 +0,522-0,156: -0,209 0 +0,261 -0,626 -0,2til -C!,469;-0,312 -0,574i 
Differenz . ---0,012;+o,102 +U,043 -0,002 +0,097:---0,005.+0,260 0 -0,003+0,302 -0,158.+0,149i-0,157!-0,2131 

Zel.t I 3 Uhr • 4 Uhr ' , 5 Lhr ~umme I 
l ' ..., Temperatur in Celsius . 30 M. ; 45 M. 15 .\!. 30 M. : 45 ll. i I 

Station oben. -0,92Bi-0.258 -0,773 -0,258 -ll,2061-0,155'.+0,052 +4,94i + 5,4° bis 6,2° C. oben. 
1 l~m tief . -0,626 1- 0,5~1---0,521-0,209 -0,209:-0,1041 0 +5,215 + 24,6° bis 24,8° C. unten. I D1fferenz .. \+0,302/-0.263 +0,252 +0,049 ---0,003'+0,051.+0,052 -0,268 

Von diesen 35 Lesnngen bind: 
17 mit einer Ditferenz von 0-0,1 Min. 
17 n 

" n n 0,1-0,3 • 1 n 0,37 r. " 
Die Variation war in der Grube bei 16 Lesungen 

grosser ale ober Tags. 

Die Somme der Bewegung betrng wiihrend 81/ 
Stunden: ·' 

ober Tags + 11,392 Min. and - 6,444 Min. 
in der Grube + 117108 ,, n - 5,893 n 

Beim Schlusse der Beobe.chtung zeigte der Me.gnet 
in der Grube eine um 0,27 Min.= 16 Sec. grossere 
Declination ale oben, 

Dieee Reihe wurde auch vom k. k. Adj uncten der 
Central-Anstalt fiir Meteorologie und Erdm agnetismue, 
Herrn Josef Liznar, gepriift and de.rin eine Ver
schiedenheit der V e.riation nicht gefnnden. 



Zeit . . . • { 

Station obeo . 
lOOOm tief 
Dift'erenz .. 

Zeit .... \ 

Station oben . 
IOOOm tief 
Dilferenz .. 

Zeit .... \ 

Station oben . 
}0()0111 tief 
Dilferenz .. 

Zeit . . •. \ 

Sta.t ion oben . 
lOOOm tief 
Dift'erenz .. 
Zeit ... · \ 

Station oben . 
lOOOm tief 
Dillerenz .. 
Zeit . . .• { 

Station oben • 
1000111 tief 
Dlft'erenz .. 
Zeit . . . . { 

Station oben . 
}QOOm tief 
Dift'erenz .. 
Zeit .... { 

Station oben • 
lOOOni tief 
Dilferenz .. 
Zeit .... { 

Station oben . 

lOOOm tief 
\ Dift'erenz .. 

III. Be oh a c h t n n g, 

Am 10. Juni 1884, vun 9 Uhr Murgens bis 8 llhr Ahends. Die LeMuugen iu Miuoteu umgerechoet. 
-- -

Morgen 
9 Uhr 
5 M. 10 M. 15 M. 20 M. 

0 +0,361 +0,567 +0,258 
+0.417 +0,626 +0,313 +0,313 
-0,417 -0,265 +0,254 -0,055 
10 Uhr 
20 M. 26 M. iiO M. 35 M. 
+0,722 + 0,464 + 0,516 + 0,258 
+ 0,417 +oMl +0.156 +0,313 
+ 0,305 -0,057 + 0,360 I - o,055 

1 Uhr 
35 M. 40 M 46 M. 50 M. 

-0,258 +0,258 0 + 0,516 
-d,156 +0.104 +C'.156 +0,521 
+0,102 I +o,154 + 0,156 0 

I 
12 Uhr I 1 Ubr 
50 M. 55 M. 5 M. 

+ 0, 103 -0, 104 +0,2!'18 +0,258 
0 . -0,104 +0,417 +0,313 

+0,103 0 -0,169 I - 0,065 

2 Uhr 
5 M. 10 M. 15 M. 20 M. 

-0,515 +0,258 -0,515 0 
-0,469 -0,313 +0,052 +0,156 
+0,046 +o,571 +0,567 -0,156 

3 Uhr 
20 M. 25 M. 30 M. 35 M. 

+o,206 -0,258 0 -0,155 
-0,052 -0,156 -0,052 -0,156 
+0,258 +0,102 -0,052 0 

4 Uhr 
35 M. I 40 M. 45 M. 50 M. 
-0,154 0 -0,155 -0,103 
-0,104 -0,104 - 0,104 -0,052 
+0,050 -0,104 +0,051 +0,051 

. 5 Uhr 6 Ubr 
50 M. , 55 M. 1 5 M. 

-0,051 i -0,206 0 -0,154 
-0,104 I -0,104 -0,104 -U,104 
- 0,053 I + o. 102 - o, 104 +o.o5o 

7 Uhr 
6 M. 10 M. 15 M. 20 M. 

0 -0,206 -0,154 + 0,154 
- 0,052 !_ - 0,052 - 0,052 -0,052 
-0,052 \ +0,154 +0,102 +0.102 

I \ 

. ,-- I T I 

09 
1 

•48 

58 
61 

)6 : 
04 ' 
02 

30 M. 
+ 0.103 
+0.104 

0 

35 M. 
+0,258 
+ 0.36fi 
-0,107 

i 

I I 10 Uhr I / 
40 M. I 45 M. 50 M. 55 M. 5 M. 10 M. 15 M. 

+ 0,258 + 0,206 0 + 0,154
1 + 0, 258 + 0,516 + 0,464 + 0,515 I 

+0,156 +0.052 +0,156 +0,313 +0,156\ +0730 +0.209 +0,678 
+0,102, +O,H14 - 0,156 -0,159! +0,1021-0.214 +0,255 -0,163 

1

11 Ubr I I 
45 M. 50 M. 55 M. 5 M. 10 M. I 15 M. 20 M. 25 M. • 30 M. 

+0,619 0 +0,052 +0,052 -0,051 -0,3{)1! 0 I 0 +0,773 0 
+0,261 +o.052 +0.21l9 +0,052 1 0 -0,313 +0,104' +O,IWl +0.313 +0,156 
+0,358 -0,052 I -0,157 0 ·1'+0,fl51 -0,()12 -0,104 -0,2tHl+0,460. -0,156 

. I i 
12 Uh.r I I I 

5 M. 10 M. 15 M. 20 M. 26 M. 1 30 M. 35 M. 40 M. , 45 M. 
+0.361 I +0,515 +o,258 -0.206,+0,258 +o.155' o '-0,15-tl o , +0.258 
+0,104 -t-0,417 +o.arn 

1

-0.261
1

+0.104 +0.:113 o -0,261-0.052 +o,313 
+0,257 +0,098 -0,055 1-0,055 +0,154 -0,158 0 '-0,107 -0,052 -0,055 

I . ' I . 
, , i j 2 Ubr 

. 15 M. 20 M. 
-0,103 

25 M. 
0 

30 M. I 35 M. 40 M. ! 45 M. 50 M. 55 M. I 
16 -0,155 
30 ' -0,208 
14 ' - 0,053 

- 0,052 
+0,051 

0 
0 

30 M. 35 M. 40 M. 
581- 0,103 - 0,154 -0,258 
56 . 0,104 -0,104 - 0,104 
02 o + 0,050 +o,154 

50 M. 55 M. 

o +o,516 o +o,516 -0,154 -0,103 o 
0 +0,313 +0,052 +0,261 -0,104 -0.104i -0,104 
o + 0,203 -0,052 + 0,255 + o,o5o o I - o, 104 

45 M. 
0 
() 

0 

i 
I 3 Uhr I 

50 M. 55 M. I 5 M. 10 M. 15 M. 
-0,155 -0,155 -0,309 -0,155 - 0,3611: -0,103 
-0,'165 -0,052 -0,156 - 0,156 -0,521 0 
- 0,210 + 0,10:{ + 0, 153 0 I - 0, 1601 + 0, 103 

4 Ubr I I i 
5 M. 10 M. 15 M. 20 M. ! 25 M. : 30 M. 1 

03 
04 

45 M. 
0 

-0,104 
-0,104 

- 0,258 0 1- 0,258 
0,252 -0,104 - 0,104 

+ 0,206 -0,104 + 0,154 

0 -0,103 -0,309 0 ' 0 - 0,103 ! 

0 -0,104 -0,156 -U,104i-0.104
1 

-0,208 
0 0 +o,153 -0,104

1
-0,I04j -0,105 I 

5 Uhr 
5 M. 

O:i 1-0,1031- 0,051 
22 - 0,104 -0.208 
19 0 -0,157 

10 M. 
-0,258 
- 0,208 
+0,050 

15 M. 20 M. 25 M. 
541-0.103 - 0,103 0 
08 - 0,156 - 0.052 -0,052 
54 - 0,053 + 0.051 - a,052 

30 M. 

58 0 

04 + 0,052 I 
54 -0,052 

I 

35 M. 

0 
0 
0 

40 M. 

0 

0 
0 

I i 
15 M. I 20 M. 25 M. 30 M. 35 M. I 40 M. : 45 M. 

-0,206 -0,206 0 1-0,052 -0,052'-0.154! - 0,154 
-OJ?til-0.052 -0,052i -0,052 -0,10~ -0,156

1 
-0,104 

+O,O;iOI' +0,154 -0,052 0 -0,0521 0 I +0,050 I 
' I I ! 7 Uhr 

30 M. I 35 M. 40 M. 45 M. 50 M. 56 M. I 

-0,051 0 - 0,103 0 0 0 0 
-0,052 

I -0,002 
- 0,0521 () - 0,052 0 0 0 

0 I 0 +0,051 0 0 0 
I 

45 M.1 50 M. 

o I o 
0 ' 0 
0 0 

55 M. 

0 

0 
0 

8 Uhr 

0 

0 
0 

Summe 

+4.021 
-+ 4,276. 
-0,255 

·Temp. io 
· Celsius 

I l + 10,1°1 : + 10,7° 
· + 24,6° I 

-· 0 
oc 
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Unter diesen 132 Ablesungen sind : 
91 mit einer Differenz von 0-0, 1 Min. 
33 • • ,, n 0,1-0,3 • 

5 n • n • 0,3-0,5 • 
3 waren widersinnig mit 0 157 Min. Differel!z. 

50mal war die Variation in der Grube grosser, als 
ober Tags nnd die Summe der Bewegung betriigt wiihrend 
11 Beobechtungsstnnden : 
+ 12,881 Min. und - 8,604 Min. in der Grube; 
+ 13,557 • n - 9,536 ,, ober Tags. 

Zum Schluese der Beobachtung zeigte der Magnet 
in der Grube eine nm 0,26 Min.= 16 Ser. grossere 
Declination. 

(Schloss folgt.) 

Ueber den alten Erzbergbau in Val Sogana. 
Narh brieflichen Mittheilnngen des Herrn Ministeriel

rathes F. C. Freiherrn von Beust in Torbole. 

In einem friiheren Artikel babe ich Einiges iiber 
die alten Erzbergbaae in Ve! Suge.ne. mitgetheilt. 1) 

Ich befand mich im September I J. wieder im Bade 
Levico und horte dort, dass der Gemeinde-Secretiir in 
Pergine im ~tande Eein wiirde, e.llerband Mittheilungen 
Uber jene jetzt verle.ssenen Gruben zu geben. Er schrieb 
mir, daes die wichtigsten Actenstiicke dariiber nach 

11 
Ale. d' Innsbruck" und theil weise nach Salzburg ge· 

schefft worden seien. Auf meioe Frage, wo des Ala 
d'Innsbrnck liege, sagte er mir, es sei eine Bahnstation 
in geringer Entfernung von der Hauptstadt, woraus ich 
trrieth, dass es Ha 11 •ein milsse, was ja in frtlherer 
Zeit der Sitz der Tiroler Bergdirection war. Es miissen 
sich also wohl in Hall werthvolle Actenstiicke iiber den 
alten Trientiner Btrgbau befinden. Auch in Pergine wnrde 
mir eine grosse Anzahl 11lter Scbriftstiicke gezeigt, die 
bis in das 15, J ahrhundert zuriickreichen. Dieselben 
betrafen jeduch, so vie! ich bei fiiichtiger Durchsicht 
bemerken konnte, mehr bergrechtliche Fragen und Streitig
keiten iiber die Benlitzung der Walder zu bergmiinnirnhen 
Zwerken als technische Gtgenstande. Merkwiirdiger
wei~e echeint iibrigens der Bergbau anch in der Zeit 
der Napoleonischen Htrrscbaft zu Anfang dieses Jahr
hnndtrts ziemlich lebhaft betrieben worden zu sein. 
Man sagte mir, dass in dem Museum von Trient inter
eseente Belegstiicke ans den alten Gruben zu finden 
wiiren ; ich fend aber dort nur Gangstiicke ':on Quarz 
mit Schwefelkiee und etwas Kupferkies und nor ein 
Stiick mit der Bezeichnung • Piombo ossidato", welches 
mir dichtes W eissbleierz zu sein schien. 

Wohl sind jetzt nar wenige deutliche Spuren sicht
bar (in der Niihe von Pergine sollen noch die meisten 
vorhenden sein ), aber ich mochte gleuben, daes es sich bier 
nm eine hocbst bedeutende Gangniederlage bandelt, die 
wohl ernster Aufmerksamkeit werth ware. 

Von Pt'Tgine bis gegen Borgo, d. i. also auf mindestens 
16km, sollen ~ich die alten Bergbaue oder wenigetens 

1) Siehe d. Ztachft. 1883, S. 129. 

die Spuren der Erzlagerstiitten finden, nnd wenn der 
Betrieb darauf niemals lange gedauert zu haben scheint, 
so liegt der Grund dafiir offenber darin, dass man sich 
nur sehr primitiver Hilfsmittel bedient haben mag, und 
dase die Eigenthlimlichkeit des Erzvorkommens nor bei 
einem energisohen, beharrlich fortgesetzten Betriebe ein 
gates Resnltat erwarten liisst. 

So viel man zu urtheilen vermag, mtleeen die Erz· 
giinge dee Val Sugana eine auffallende Aehnlichkeit 
haLen mit der kiesigen Bleiformation Werner's in Frei
berg , einer Gangniederlage, welche eeit liinger als 
7 J ahrhunderten ununterbrochen bebaut wurde und auf 
der man noch kaum bis ~u 600m Tiefe niedergedrnngen 
ist. Auch der Umstead ist bemerkenewerth, dass man 
im Val Sugana die niimlichen rothen Feldsteinporpbyre 
im Bereicbe des Thonschiefergebirges anftreten eieht, 
welche im Freiberger Gneise der kiesigen Bleiform11.tion 
unmittelbar vorbergegangen zu sein scheinen. Dichter 
Quarz mit Schwefel-, Arsenik and Knpferkies, Zinkblende 
und silberhaltiger Bleiglanz - das ist das treue Bild 
der genannten Freiberger Gangformation und genau das 
niimliche Bild schein1m die Erzgange im Val Sugana 
darznbieten, Es ist natUrlich sehr schwierig, so lange 
man weder einen Gangausstrich, noch deutliche Gang
stiicke zu sehen bekommt und ebensowenig schriftliche 
Nachweisungen Uber jene alt.en Bergbaue in Hiinden bat, 
ein sicheres U rtheil iiber derartige V orkommnisse zu 
fallen; immerhin aber scheint mir namentlich die Zu
sammenoetzung der Mineralquellen von Levico and Ron
cegno auf jene Aehnhchkeit mit den Freiberger Giingen 
hinzudeuten, auf denen gleichfalls , iihnlich wie bei Per 
gine, der Kupferkies bisweileu vorwaltend wird. 

W enn iibrigens die Erzgiinge von Val Sugana nic'.i t 
an verschiedenen Punkten bauwilrdige Ausstriche gezeigt 
haben sollten, so ware es g1rnz undenkbar, dass die alten 
Bischofe von Trient eine bergmiinnische Colonie ans Deutsch
land hiitten kommen lessen, was damals doch keiue Kleinig
k11it war, und dase diese Colonie in der Gegend von 
Pergine noch lange forte:xistirt haben soil. Natiirlicher
weise befin~en sich in dieeer Art no Erzgiingen auch 
ausgedehnte taube Mittel nnd ee kann daher nor durch 
einen energischen, mit den nothigen technischen und 
pecuniiiren Hilfemittelu ausgestatteten Betrieb ein giinstiger 
Erfolg erzielt werden. Es ist daber sehr uatiirlich, 
dass die Gruben im Val Sngana nach and nach aufge
geben worden sind, zumal da, wie man allgemein sagt 
und auch die Documente zu beweisen scheinen, der 
Mangel an Holz den Hiittenbetrieb zuletzt sehr er
schwert hat. 

W enn ich mich fiir eine ernstliche Wiederaufoahme 
diesee Bergbaues im grossen Maaesstabe interessire, so 
geschieht dies hauptsachlich aus dem Grunde, weil es 
der dortigen Bevolkerung an einer regelmiissigen lohnenden 
Arbeit sebr zu ft"hlen scbeint. Abgesehen von den 
grossen tecbnischen Hilfsmitteln, welche jetzt einer 
solchen Untemehmung zn Gebote etehen, will die Bohr
maschioen, der Dynamit, die Schienenforderung, die 
Dampfmaschinen, die colossalen Fortschritte im Hiitten-

1 betriebe elr., sind ee zwei Momente, deren Benutznng 
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Vergleichende 

Beobachtungen der Yariation der Declination bei der k. k. Bergdirection zu Pfibram. 
Von Jos. Schmid, k. k. Obermarkscheider. 

(Schluss von Seite 706.) 
IV. Be o b a c h t n n g. 

Vom 9. Juni, 8 Uhr Abends bis 10. Juni 1885, 6 IThr Abends. 
Die lnstramente mussten gereinigt and von Neuem aafgestellt werden, was eine abermalige Bestimmang des Werthes eines Scaleatheiles 

niithig machte. 
M it Beriicksichtigang der bereits erwiihnten Correctaren erhielt man: '? ober Tags= 0,5220 Min. nod 'Pt in der Grube = 0,5200 Min. 

- -- -{- 8 Uh I 9 Uhr -/ 10 Uhr ! I II 11 Uhr 
1 

Zeit · · · · I 15 M~ I 30 ll. 45 M. 15 M. I 30 M. • 45 M. ' 15 M. I 30 M. 45 M. 15 M. 
Station ?hen.: +0,104j-0,10;i1 -0,156, -0,209 -0,313 -0,104' -0,104 +0,104 -0,2~1[ 0 \ 0 0 · -0,~18 
lOOOm tief . +0,312 1 -0,052i -0,260. - 0,156 -0,3121-0,156: -0,156 + 0,104 -0,260 + 0,156: 0 --0,260 - 0,260\ 
Dift'erenz . . - 0,208: + 0,052] - 0,104' + 0,053 0 

1 
- 0,052 - 0,052 0 l 0 ! - 0,1561 0 - 0,260 + 0,158! 

Zeit . . . . { 
1 

11 Uhr I' _ i 12 Uhr l : · 1 Ubr . : I 2 Uhr i 
• 1 30 M. 4o M. : 15 M. I 30 M. j -15 M. . 15 M. 30 M. : 45 M: 1 I 15 M. 30 M. I 

Stat10n ?hen . • -0,1~6\ - 0,~70~ -0,104 -1,201 -0,1~y1· -0.104 -0,209 -0,574 -0,157, - 0,2tili -0,05~ + 0.209 - 0,052/ 
lOOOm tief . , - 0, lo6, -0.364. -0,156 -1,144\ - O,Oo2 - 0,05l! -0,208 - 0,468 - 0, 104 -0,416. - 0,11~ + 0, 104 - 0,312 

I Dift'erenz . . i 0 I + 0, 1061 - 0,052 + 0,057 1 + 0,105 + 0,052 0 + 0, 106; + 0,053 '. - 0,155: - 0,2 60 + 0, 105 - 0,260 1

1 

I ' ! I I 

[ z 't { '. 2 Uhr 3 Uhr i 4 Uhr • 1 • 5 Uhr ; 
1 

, ei · · • · 45 M. i 15 M. 30 M. I 45 M. ! 15 M. 30 M. 45 M. ' i 15 M. I 30 M. 1 45 M. 1 ! Station oben . : - 0,209 - 0,522: + 0-,522 + 0,0521 0 ! + 0,209 - 0,418 -0,991~ - 0,047 + 0,8871-1,044

1 

+ 0,156. -- 0,261 

I lOOOm tief . '-0,052, -0,728; +0,572 -0,052 o j +0,260 -0,520 -1,300 -0,156' +0,624 -0,936 +o,208 -0,2ti0 
Dift'erenz .. '+0,157,-0,206,-0,050 0,1041 O 1-0,051.-0,102 -0,309'-0,109 +0,263 +O·J.08 -0,052. 0 ' I I I I I I I 

Zeit . . . . { 

Station oben . 
. lOOOm tief 
i Differenz . . 

I Zeit .... { 

I Station oben . 

1

1000111 tief . 
Dift'erenz . . 

i 
r . l Zeit . 

Station oben . 
lOOJm tief . 
Dift'erenz . . 

I · · 1 : I 1 I 
6 Uhr i I : 7 Uhr I ' , : 8 Uhr , I I 9 Uhr I 

I 15 M. I 30 M. • 45 M. . 15 M. I 30 M. 45 M. I I 15 M. I 30 M. 45 M. . I 
+0,522. o I +0,522, +0,522 + 1,148 +0,1571 o o +0,783 o -0,156 +0.418. + 1,0441 
+0.520 0 : +0,520 +0,520 +l,040, +0,260 +0,260 -0,052 +0.573 -0,104 -0,104+0,520+1,040: 

0 O . 0 . U +0,1081-0,103'-0,260 -0,052 +0,210'-0,104:+0,U52 -0,102 0 i 
I . ' . • : I 

9 Uhr 10 Uhr 11 Uhr 12 Uhr 
15 M. ; 30 M. 45 M. 15 M. : 30 .M. 45 M. 15 M. 1 30 M. 45 M. I ; 

+ o,522 +o,u52; + o,731+1.235 + o,5741 +o,522 +u,8871 -0,417 -0,1041 + o.470 - 0.157: + o.3t3
1 + 1.040 -0,3121 +0,520 + l,1'40 +0,83l!/ +0.468 +0,884-0,364 -0,260: +0,520-0,15tii +0,312, 

-0,518 0,364 + 0,211 + 0,195 -0,2581 + 0,054 0 i + 0,053 -0.1561 -0,050! 0 i 0 I 

15 M. I 
0 
0 
0 

12 Uhr I Uhr i 2 Uhr : I 3 Uhr i i 
30 M. 45 M. 15 M. 30 M. 45 M. 15 .M. 30 M. j 45 M. i 15 M. , 30 M . 

+o,104+0,261:+0,209 +0,104 +0,052 +0,365 -0,261+0.157 o '-0,209 +0,0521-0.5221+0.052 
+ 0,052, +o.416 + 0,104 + 0,312 +0.052 +0,260 - u 052 + 0,052 - 0,208! - 0,104 + 0,1041 - 0,5121 o 
+o,01'i2' -0.155; +0,105 -0,208 o +oJo5 +0.209 +0,105 +o.~08: +0,105 -0,0521 -0,050:

1 

+o.o52[/ 

{ 
3 Uhr 4 Uhr , 5 Uhr : 6 Uhr ' Somme Tt:mp. 

Zeit · · • · 45 M. ·
1

• 15 M. 30 M. 45 M. 15 M. 30 M. 45 M. 1 I in Cds. I 
! . }+ 10,6° 

Station oben. +0,156 -l,357j-0,731 -0,731-0,104-0,313 -0,104 -0,261-0,574i-0,209 -1,044 +Il!,0° 
. I I + 11,00 

lOOOni tief . + 0,052 -1,3521 -0, 728 - 0,832 - J,156 - 0,312 - 0,052 - 0,364 - 0,5201- 0,208 - 1,820 ! + 24,5° 
Di1fereoz .. , +0,104 0 i 0 -U,101-0,052 0 +0,052, -0,103, +0,054! 0 i - 0,776 j 

Von diesen 88 Ablesnngen sind: Zu Ende der Beobachtung hatte der Magnet ober 
Tags eine um O, 77 Mm. = 46 Sec griissere Declination. 64 mit einer Differenz von 0-0, 1 Min. 

21 ft ft " ft 0,1·-0,3 ft 

1 ,, n n ,, 0,5 a 

2 Ablesnngen waren widersinnig mit 0 7104 Min. 
und 0,364 Min. 

34mal war die Variation in der Grnbe grosser. 
Die Summe der Bewegung betragt : 

ober Tags + 14,195 Min. und 
in der Grube + 14,612 ft 

15,239 Min. 
16,432 ft 

Die Zusammenstellung dieser Resultate ergibt, dass 
von 279 Ablesnngen: 

181 eine Ditferenz von o,-0, 1 Min. 
74 P n ,, 0,1-0,3 ,, 
15 0 3-0,5 p haben. " ,, ,, , 

Neun Lesungen waren theils widersinnig, theils wegen 
aussergewi:lhnlicher Bewegung der Magnete ( siehe Beob
achtung I) mit griisseren Widersprucben bebaftet. 
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Die weitaus grosste .Anzahl der Lesungen - 255 -
zeigt dem nach theils keine, theils eine nur ganz geringe 
Differenz, die selbst bei eehr guten lnstrumenttn noch 
fur unvermeidlich gilt, 

Ausserdem sind diese Differenzen nicht einseitig, 
eondern theils positiv: 103, theils negativ: 114, tragen 
demnach ganz den Stempel reiner, paesirbe.rer Beob
achtungsfehler. 

Zum Schlusse der einzelnen Beobach1.ungen ergaben 
sich folgende Unterschiede in der Summe der Variation: 

Bei I hatte der Magnet ober Tags e1ne um 
16 Sek. > Declination. 

Bei II hatte der Magnet m der Grube eine um 
16 Sek. > Declination. 

Bei III hatte der Magnet in der Grube eine um 
16 Sek. > Declination. 

Bei IV hatte der Magnet ober Tags eine um 
46 Sek. > Declination. 

Ee ist somit unter den Widersprtichen kein bei 
alien Beobachtungen constanter, der auf eine Declinations
Aenderung hindeuten wtirde. 

Ganz sicher wiirden bei einer elektrischen Ver
bindung beider Stationen, um die .Ablesezeit exacter ein
zuhalten, die Unterschiede noch kleiner werden und die 
sich ergebende Ansicht, d as e be i de r bi s nun er
r e i c h ten Tiefe von lOOOm eine Aenderung der 
D e c I i n a t ion n i c h t n a c h w e is bar i s t, noch mehr 
bekraftigen. 

Damit etimmt auch die bereits im Jahre 1846 von 
Bergrath Borchers in Clausthal durchgefiihrte ver
glticbentl1l Beobacbtung auf zwei Stationen: ober Tags 
un•I m 545m Tiefe. 

Professor 0. Hoppe in Clausthal schreibt dartiber: 
• Die Uebereinstimmung der beiden Linien zeigt, dass in 
545m Tiefo die Declination mit jener oberhalb der Erd
obnfiifrhe jederzeit coiudicirt1 legt ferner den Schlues 
nahe, Jass die erreichbaren selbst sehr betriichtlichen 
Tiefen auf die taglichen und eecularen Declinations
y ariationen keinen mess bare n Einfiuss haben, und 
macht selbst die Annahme wahrscheinlict., dass aoch die 
Sti:irungen beim Nordlicht, bei Erdbeben und vulcanischen 
Ausbrtichen in den erreichbaren Tiefen in dersdben 
Weise als tiber Tags durch die Magnetnadel indicirt 
werden." 

Ein Beweis ftir das Letzt. rwahnte ist erbracht ; 
denn die grosse St0rong wahrend der Beobachtung I am 
28. Februar 1883 von 4 bis 7 Uhr Nachmittags, welche 
in PHbram auf beiden magnetischen Stationen und am 
Schab 1 as s'schen Declinatorium 

(
4 St., 5 St., 6 St., ) 
43,8 Min., 32,4 .Min., 44,8 Min. 

abgelesen wurde, ist auch in Wien bei der k. k. Central· 
Anstalt fiir Erdmagnetismus und Meteorologie beobachtet 
worden . 

. Das Vorhandeneein cter completen magnetischen Ein
richtung ladet dazu ein, diese Stationen aufrecht zu er-

halten. Vielleicht liisst sich dadurch ein Fachmann in 
Erdmagnetismue bestimmen, eelbst einige Beobachtungen 
damit vorzunehmen, 

Vorwarmer in Maybach bei Saarbrticken. 
Auf der fiscalischen Steinkohlen-Grube Maybach bei Saar· 

briicken iRt aus einem abgeworfenen, alten Dampfkessel von 
2,2m Durchmesser und 7,9m Lii.uge nachstehend skizzirter Vor
wii.rmer (Fig. 10 nnd 11, Te.f. XXII) hergestellt worden. 

Als Wii.rmeq11elle dient der Abdampf eines Cylinders der 
Zwillings-Fordermaschine, wahrend der zweite Cylinder der 
letzteren in die freie Lnft ansblii.st. Anfangs wurde der Dampf 
beider Cylinder durch rlen Vorwarmer geleitet. Nacbdem aber 
dnrch I ndicatordiagramme festgestellt war, dass dies eine 
Steigerang des Gegendruckes in der Maschine znr•Folge hatte, 
wurde die Abdampfleitnng eines Cylinders wieder ausgeschaltet. 

Ueb rigens geniigt bei der grossen Reiztlache des Vor· 
warmers und bei der innigen Beriihrung zwischen Abdampf und 
Wasser der Abdampf nur e in e s Cylinders, nm das Speise· 
wasser der ganzen, ans 10 Fenerrohr·Kesseln von 2m Durcb
messer und 7m Lange bestehenden Kesselanlage auf 90° C 
vorzuwii.rmen. 

Der Vorwarmer ist znr Vermeidung einer langen Warm
wasser-Saugleituug und der dadurch bedingten Abkiih lnugs1·er· 
Juste dicht hinter dem Kesselhause in einer solchen Rohe anf
gestellt, dass sich sein Wuserspiegel um mehr als 2m iiber deu 
Speisepumpeu befindet, und das heisse Wasser mit Druck in 
die Sau graume der Speisepumpen tritt. Die Einrichtnng und 
Wirkun gsweise des Vorwarmers ist folgende: 

Das Wasser wird demselben aus dem hoher gelegeuen 
Speisewasserbassin durch die an der hinteren Kopfple.tte an
geschlossene Zufiussleitnng in dem Maasse selbstt.hatig zugefiihrt, 
als die Pumpen das warme Wasser absaugen. Ein im Inuern 
befindliches, doppelsitziges, entlastetes Schwimmerventil regelt 
dPn Zufioss and halt den Wasser8piegel stets in glelcher Rohe. 
An der vorderen Kopfplatte ist die gut umbiillte Saugldtuug 
angescblos~en, welcbe im Innnn iu einem Saugkorbe eooigt; 
letzterer befindet sich dicht nnter dem Wasserspiegel, wdl 
bier das Wasser die grosste Warme besitzt. Dorch entsprechentles 
Verstellen der in die San~· untl Znfiussleituug eingebauten 
Hahne )asst sich der Vorwarmer jederzeit ~ehr schnell aus
schalten uud eine directe Verbiudung zwischen Speisepumpen 
und Bassin herstellen. 

Der von iler FordermaschinP kommeude Abdampf, welcher 
dnrch zwei, in der Leitong befindliche Schieberventile nach 
Belieben in die freie Lnfr oder in d~n Vorwarmer gefiihrt werrlen 
kann, tritt von vorn in das rechte Rohr ein; nach dem Passiren 
desselben gelangt er durch ein Communicationsrohr von hint•n 
in das linke Rohr, dnrchstromt dieses nach vorn hin nnd l!eht 
von dort durch ein scbrii.g ansteigendes Communicationsrohr in 
den Rauptkessel, wo er iiber den Was~erspiegel hinweg nach 
hinten streicbt, um schliesslich, so we it er noch nicbt condensirt 
ist, durcb ein aufgesetztes Rohrstiick in's Freie zu entweichen. 

Die vom Abdampf mitgefiihrte Cylinderschmiere setzt 
sich neben dem Condensationswasser in beiden Rohren ab und 
wird entfernt, ohne sich mit dem Speisewasser zu vermischen. 
Eiu mit dem Schlamm-Ablassrohr in Verbindnng steheodes 
Ueberlaufrohr hat den Zweck, ein Ueberf1illeu des Vorwarmers 
im Falle einer Undichtigkeit des Schwimmerventiles zu verhiiten. 
Ueber dem letzteren betindet sich iibrigens auch eine einfache 
Vorrichtung, welche jederzeit wahrend des Betriebes das Ventil 
von aussen 2u liiften gestattet, wobei dann die sich etwa unter 
demsdben absetzenden Unreinigkeiten fortgeschwemmt warden. 
("Preuss. Zeitschrift f. B.-, H.- u. Sal.- Wesen", Bd. 33, 
Hft .. 3, 1885.) v. 




