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.

A. Verwaltung.

Königlich Prosaischen Bergwerksverwaltung
(Am 10. Mai 1868).

Chef:
Se. Exc. Hr. Graf von Itzenplitt, Staatsminister und Minister Tür Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten % 1. «3«.

(B. L. 1.) (8. C. 1.) (Üe. L. 1.) (P. C. 1.) (R. W. A.) (R. A. 1.) (R. St 1.) (Br. H. L. 1.) (S. £. IT 1.)/*)

Ministerial-Abthdliins für das Berg- Hütten- und Salinenwesen.
(I. Abtb. im Ministerium für UanJp

Director.
Hr. Krug von Nidda, Oberbergbanptmaan £§»2. m. St

(H. A. B. 2a.).

Vortragende Räthe.
Hr. Bediel, Geheimer Oberbergrath <§»4.

• Bendentann, desgl. |2j3.

Dr. Achenbach, Geh. Oberbergrath u. Professor t§> 4.

- Lindig, Geheimer Bergrath c§> 4.

Baubeamter.
Er. Treuding, Oberberg- und Baurath #4.

Hill fsarbeite r.

Hr. Freiherr von der Heyden -Bvnsch, Oberbergrath,
coramissariscb (s. Oberbergamt zu Clausthal).

- Uauchecorne, Bergrath, comroit*3arisch (s. Berg-
Akademie).

- Dr. Wedding, Bergrath, commisB. (s. Berg-Akademie).
- von Brvnn, Bergassessor, commissarisch.

Geh. Sccretariat.
Hr. Fr. Schmitt, Rechnungsrath, Geh. exp.Bcrgsecretair.

Geh. Calcalatur.
Hr. Löw. Geheimer Rcchoungsrath, Calculatunrorsteher

und exp. Sccretair #4.
- Graf, Recbnangsratb.

(iLiwerbe and öffentlich« Arbeilen.)

Hr. Fischer, Rechnnngsrath t§>4.

- Tischmeyer, Geh. Calculator.

Geh. Registratur.
Hr. Krüger, Kanzleirath #4.

- Brunn, Geh. Registrator.
- Gusl. Schmitt, desgl.

Geh. Kanzlei.
Hr. Klemann, Kanzleirath, KanzleiVorsteher

- Braune, Geheimer Kauzleisecretair.
- Friedrich, desgl.

- Schauer, desgl.

• Tag, desgl. (s. Bibliothek).

Oberberghauptmannschaft liehe Kasse
Hr. Eliteseh, Geheimer Rechnungsrath, Rendant

Bibliothek.
Hr. Uauchecorne, Bergrath, Vorstand.

• Tag. Custos, comuiissarisch (s. Geh. Kanzlei).

Unmittelbares Ressort der I. Abtheilnng.

Die Bergakademie zu Berlin.
Director: Ur. Hauckecorne, Bergrath.

Lehrer: Hr. Dr. Kerl, Professor.
- Dr. Wedding, Bergrath (S. N. 3 ).

- Dr.
'

") Erklärung der Abkürzungen für die Orden und Ehrenzeichen •. _

a. Königl. Preussische. (tiji) Rother Adler, (m. St) mit Stern, (m. Scbw.) mit Schwertern, (:§i) mit Eichenlaub,
(-jf)

mit Schleife, (tjp) Kronenorden, (m. Scbw.) mit Schwertern, (:#:) Kitterkreuz des K. Hausordens von nobenzollern, Joban-

niterorden, Rechtsritter, Ehrenritter, (Q) Allsemeina* Ehrenzeichen, (0) Rettungsmedaille.

b. Fremde Orden. (U- A, B 1. 2a. 2. 3. 4.) Henogl. Anhaltinischer Gesammtbausordeu AlbrechU des Baren, Gras«
kreuz, Commandour erster Klasso (mit dem Stern), Commandeur zweiter Klasse, Ritter erster Klasse, Ritter zweiter Klusse (mit

tvswertem). — (G. B. Z. L. 1. 2a 2. 3.) Grossberzogl Radischer Zährinecr Löwcnordeu, Grosskreuz, Commandeur erstor Klasse,

C<<tnmandeur zweiter Klasse, Ritter. — (B. L. 1. 2a. und b. 3. 4 ) KönieTich Belgischer Leopoldorden, Grosskreuz, Grossofficier,

Coomandeur, Officier, Ritter. — (Br. II- I». 1. 2a- und b. 3. 4.) Herzog!. Braunschweieiiicher Orden Heinrichs des Löwen, Gross-
sreoz, Commandeur erster Klasse, Cotnmandeur zweiter Klasse, Ritter, Inhaber des Vcrdieti«tkreuzes erster Klasse. — (F. K. L.
1 2. 3. 4. 5.) Kaiserl. Franz. Orden der Ehrenlegion, Grosskreuz, Grossoffieler, Commandeur, Officier, Ritter. — Hannoversche

:

(R E. A. L 2a ) Emst- August- Orden, Grosskreuz, Commandeur — , (H. G. 1 2a. und h. 3. 4.) Guelphen- Orden, Grosskreuz,

Commandeur erster, Commandeur zweiter Klasse, Ritter dritter, Ritter vierter Klasse — , (H. t. V. lt.) Goldene Verdienstmedaille,

fH. ». V. M.) Silberne Verdienstmedaille, (H. A. E. Z.) Alleemeine» Ehrenzeichen. - (N. A. 1. 2a. 2b. 3. 4. [m. Scbw.]) Nassauiseher

Mih'tair- und Verdienstorden Adolphs von Nassau, Grnsskreuz, Comthur erster Klasse, Comtlmr zweiter Classe. Ritter, Inhaber
vierter Klasse (mit Schwertern). — (Oe. L. 1. 2. 3.) Kaiser). Königl. Oesterr Leopoldnrden, Grnsskreuz, Commandeur, Ritter. —
(0. V. 1. 2a. 2. 3. 4 ) Grossherzoirl. Oldeuburgis^her Haus • und Verdienstorden des Herzoes Peter Friedrich Ludwig, Grosskreuz,

Grosscomthur, Comthur, Ritter erster Klasse, Ritter zweiter Klassa. — (P. C. 1. 2- .'!.) Königlich Portugiesischer OhrtsUiäorden.

Grosskreuz, Commandeur, Ritter. — Kaiserl. Russische: (R. A. I. 2. 3. 4.) SL Annen —, (R.AV. A.) Weisser Adler — , (R. St.

1. 2. 3.) St Stanislansorden. — (S. E. U. 1. 2a. und b. 3. 4.) Sachsen - Krnestiniscber Hausorden, Grosskreuz, Commandeur erster,

zweiter Klasse. Ritter, Inhaber des silbernen Verdienstkreuzes. — (S. E. K. 1. 2. 3) Fürst). Schwarzburgscbes K Ii renkreu». —
(8 N. 1. 2. 8.) Königlich Schwedischer Nordsternorden, Commandeur des Grosskreuzes, Commandeur, Rittor. — (S. C. L 2. 3.)

Königlich Spanischer Orden Carls III., Grosskreuz, Commandeur, Ritter. — (T. M. 1. 2. 3. 4. 5.) Grossherrl. Türkischer Med
schidieorden. — (W. K 1. 2. 3.) Königl. Württetnbergischer Kronenorden, Qrosskroaz, Commandeur, Ritter.

Die Nummern zeigen die Klagen an.

Verwattg. XV!. 1. Lief. 1
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2 Das Person«! der König!. Preuss. Rergwerksyerwalrung.

Provinzialbeliörden.

L Das Oberbergamt zu Breslau.

Director: Hr. Serlo, Berghauptmann t§4. (F. E. L. 5.)

(O. V. 3.) (W. K. 3.).

Mitglieder: Hr. Schwane, Oberbergrath #4.
- Lindig, desgl. $>4.
- Runge, desgl.

- Gedike, desgl.

- Ulrich, desgl. #4., eommissarisch zu

Kbnigshütte.

Hülfsarbeitcr: Hr. von Tschepe, Bergrath.
- Taeglichsbeck

,
Bergassessor , com-

missarjsch.

BerghypothekencommiBsar: Hr. Schnackenberg ,
Berg-

rath $4.
Oberbergnmts-Secrctaire.

Hr. ifarfmann.Kauzleirath. nr. Reiche.

Funcke.
,

- PaNloch.

Hr.

Kitiber. • Kueisel.

Faber. - Hoffmeister.

Erbs.

Ohe rbergauits- Assistenten.
Labes. Hr. Kundt.
Walther. - Wilum.

Eanzleibeamte.
Hr. Rotter, Kauzleiinspector.

- Grossmaun, Kauzlist.
- Grunert, desgl.

- Mfdler, desgl.

Kasse u bea inte.

Hr. Reiche, Rcndant (s. Sccretaire).

- Wilum, Controlcur (s. Oberbergamts-Assistcntcn).

Bureau -Hülfsarbeitcr.
Hr. Langncr I., Assistent. nr./iW.Hc/rfer,Civilanwiirtcr.

- Carstädt, Civilanwarter. - Langner IL, desgl.

Bezirksbaubeamte.
Hr. Schwäre, Buuinspector zu üleiwitz #4.

• Krah, Bauinspcctor zu Köuigshütte.

Bergreyierbeamte.
Hr. Kühnemann, Bergmeister zu Nicolai.

- Kapuscinski, desgl. zu Tarnowitz.
- Spötter, desgl. zu Katibor.
- Schneider, Berggeschworncr zu Beuthen O/S.
- Moecke, desgl. zu Kattowitz.
- Weiss, desgl. zu Neurode.
- 0. Schmidt, desgl. zu Görlitz.

- R. Schmidt, desgl. zu Waldenburg.
- Lobe, desgl. zu Königshütte.
- Wiester, desgl. zu Waldenburg.

Hülfsarbeiter beim Kurierdienst.
Hr. Zimmermann, Berggeschworner zu Beuthen 0/S.

Bezirksmarkscheider.
Hr. Harold, Oberbergamts- Markscheider.

Markscheider.
Hr. Young, conc. Markscheider zu Kattowitz.

- Penkert, desgl. zu Neurode.
- Schtcidtal, desgl. zu Görlitz.
• Wolff, desgl. zu Beutheu U/S.
• Günteel, desgl. zu Waldonburg.
- Olbrich, desgl. zu Waldenburg.
- Sage, desgl. zu Beuthen O/S.
- Mebert, desgl. zu Petrzkowitz.
- Jahns, desgl. ebendaselbst.
- Würmer, desgl. zu Waldenburg.
- Hauck, desgl. zu Nicolai
- Sachs, desgl. zu Zabrzc.
- Just, desgl. zu Beuthen O S.

Grossmann, desgl. zu Altwasser.
• Dohms, desgl. zu Tarnowitz.
- Gäbler, desgl. ebendaselbst-
- Sabarth, desgl. zu Köuigshütte.
- Lux, desgl. zu Tarnowitz.
- Boehnisch, desgl. zu Beuthen a. d. O.

Von diesem Oberbergamte ressortiren:

1. Die Berginspection zu Tiirnowitz.
(Für die Frivdrit-hsgrube.)

Dirigent: Hr. Nchler, Bergrath #4.
Factor: Hr. Golombeck, Oberschichtnieistcr.

Assistent: Hr. Preissncr, Schichtmeistergchülfe.

2. Die Berginspection zu Königshütte.
(Kür die Köuijjsgnibe.)

Director: Hr. MeiUen, Bergrath #4.
Factoren: Hr. Harnisch, Ohcrschichtincister.

- von Marbach, Proüuctenyerwaltor.
Schichtmeister: Hr. Hammer, Schichtmeister.

- Gaab, Secrctair.
- Schtcarz, Schichtmeister.
- Wolff, Secretair.

3. Die Berginspection zu Zabrze.
(Für die Königin • Louucgrubc und den HAuptschlüsselstalln.)

Dirigent: Hr. Rroja, Bergassessor und Berginspcctor.

Factor: Hr. Gottschalk, Oberschichtmcister.
Schichtmeister: Hr. Hoffmann, Schichtmeister.

- KnctscJtoKsky, desgl.
- DrescJier, Secretair.
• I/ihnert, desgl.

Assistenten: Hr. Wilking, Schichtmeistergchülfe.
. Habich, desgl.
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Da» Pertooil der Königl. Preu«. Bergwerkitrerwalrung. 3

4. Das HQttenamt zu Friedrichshütte.

Director: Hr. Teichmann, Bergrath #4.
Iospector: Hr. Liebeneiner, Hüttcuinspcctor.
Factor: Hr. Kregher, Hütteufaetor.
Seeretair: Hr. Lobe, Hüttenmeister.

5. Das llßttcnmnt zu Königshütte.
(Für Königshütte und Kreuzburgerhütte.)

Director: Hr. Ulrich, Oberbergrath, commimrisch (s.

Oberbergarat).

Iaspectoren: Hr. Aust, Maschincninspector.
- Jünisch, Hütteninspcctor.
- Kestermann, Ilütteninspector (zu

Kreuzburgerhütte).
- Villa, desgl.
- Bannerth, dcbgl.
- Brucauf, desgl.
- Krah, Bauinspeetor (s. Oberbergamt).

Factorcn: Hr. Wirsieg, Kasscnretulaut.
- Laake, Hüttcnfactor.

Secretaire: Hr. Jung, Calculator.
- Bittner, Matt-rialienvcrwalter.

Wagner, Frodnctenverwnltcr.
- Walther, Socretair.
• Biedel, desgl.

- Jüttner, Hüttenmeister.
- Lücke, desgl.

i: Hr. Konietent/, Hüttenassistent.

Wittwtr, desgl. (zu Kreuzburgerhütte).

Assessoren

Hr. Otto Taeglichsbeck (30. Jan. 1867),
s. Oberbergamt.

- Hermann von Festenberg-Packisch

(18. Mai 1867).
• Otto Junghann (25. Juni 1867).
- Alfred Frief (13. Juli 1867).
- Alexander Moecke (16. Juli 1867)

6. Das Hüttenamt zu Gleiwitzerhütte.

Director: Hr. StenU, Bergrath #4.
Inspectorcn

: Hr. Schwäre, Bauinspeetor (s. Oberbergamt).
- Peleeld, Hüttcninspector.

Factoren: Hr. Sladcegk, Kassenrcudant
- Martini, Hüttenfactor.

Secretaire: Hr. Jaeckcl, Productenrerwalter.
- Tix, Buchhalter.
- Wiebnter, Hüttenmeister.
- Walter, desgl.
- Thomassek, beeretair.

Assistent: Hr. Kolodeic, Assistent.

7. Das Hftttenamt zu Malapane.
Dirigent: Hr. Paul, Bergrath £§4.
Inspector: Hr. Sehnackenberg, UiitUuiinpector C^34.
Secretaire: Hr. Liebcueincr, Hüttenmeister.

- Pyrkosch, Kasseurendant.

8. Das Hüttenamt zu Wondolleck.
(l'nter Aufsicht der Regierung m (iuintnnuen.)

Dirigent: Hr. Kreyhcr, Hüttcninspector #4.
Sccretair: Hr. Bobregk, Secretair.

9. Die Bergschulcn.
4. llergschulo in Tamowiti.

Hr. Nehler, Bergrath
( s . Bergingpcction zu Tarnowitz)

• Gruudmann, Lehrer.
- Ast, desgl.

b. ßcrgscbule in Waldenburg.

Hr. Schütze, Bergmeister.

10. Bergassessoren, Referendarien und Eleven.

Hr. Carl Sachse (5. Juli 1866). Hr. Wilhelm Zander, H. (31. Jan. 1863),
Heinr. Budolph (6. Juli 1866).

,

mit dem Charakter als Maschinen-
Friedr. BcmJiardi (20. Dec. 1866).j
Victor Schubert (3. Januar 186").

lleinh. Scheibke (19. Januar 1867)
Bichard Schreiber (20. Jan. 1867).
Ernst Thomctzeck (20. März 1867).

!

Ulm. Weissleder (26. März 1867).
Otto IjucU (28. Marz 1867).
Herrn. Ganeel (25. Mai 1867).
Carl Kühn (26. Juli 1867).
Paul Pietsch (20. Septbr. 1867).

Referendarien.

Hr. Adolph Dondorff (31. Jan. 1863).
• Oscar Hoffmann (16. Dec. 1864).
- Joseph Florian (9. April 1865).
- Joh. Janik (9. November 1865).
- Bud. Grttndia (10. Nov. 18C5).
• Paul Matschte (11. Nov. 1865).
• Hugo Schellcr (12. Nov. 1865). Uv. LouisKreuscJmer, B.(15 Jan.1661)
- Hemr. Schoepke (3. Juli 1866). - Ernst Dürre, H. (22. Aug. 1861).

|
- JoAn«HesÄoftortt,B.(15.Öpt.l862)

Kleven, welche die Prüfung nach den
Vorschriften vom 3. Marz 1856 ab-

1

gelegt haben.

nicistcr zu Malapane beschäftigt
- Adalbert Jagseh, U. (31. Jan. 1863).
- Eduard Schiene, H . ( 1 8. Febr. 1 863).
- Anton Haifar, B. (25. Febr. 1864).

,
- 2iKdo,pATaW,B.(ll.Mail864).

|

- Theodor Gerhard, Ii. (12 Julil864).

j

Bergeleven, welche die Prüfung nach
den Vorschriften vom 21. Dec. 1863

abgelegt haben.

Hr. Alfred Scheller (11. April 1865).
Ferd. Bartsch (26. August 1866).
Willi. Schule (7. April 1866).
Gustav Wolf (14. April 1866).
Bichard Dalibor (31. Dec. 1867).

II Das Oberbergamt zu Halle.

D^ctor:Hr Dr.i/iij(S«fn
f
BerghBuptraann*l(H.A.B.2).

I Mitglieder: Hr. Fleckser, Oberbergrath #4
Mitglieder- TTr C.riAnrr fioli R»nm.th &i IVf n « \ ' j— _i 6 ^Mitglieder: Hr. Credner, Geh. Bergrath #4 (H. G. 3.)

(8. E. H. 3).

Dunker, Oberbergrath.
Cramer, desgl. #4.

Grunow, desgl.

Hülfgarbeiter: Hr. Osann, Bergrath.
• von Bohr, deagl.
- Veith, GerichtsossesBor,

1*
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BerghvpothekencommiBssr: Hr. Mcnde, Bergrath.

OberbergamtB-Secretaire.
Hr. Hlgen, Kanzleirath. I Hr. Mumler.

- Erfmann. j
- Pistorius.

- Löte. • Nehmie.
- Bese. j

- Kühne.

Oberbergamt s- Assistenten.
Hr. Gerwing, Secretair.

AssiBtent.

r, desgl.

Kanzlcibeamte.
Hr. Klempe, Kanzlciinspect.
- DölU, Kanzleieccretair.

Hr. Felgner, Kanzlist.

Brinner, desgl.

Kassenbeamte.
Hr. Erfmann. Rendant (s. Sccretaire).

- Kühne, Controleur (s. Secrctairc).

Büreau-Hülfsarbeitcr.
Hr. BolUe, Civilanwärter.

j
Hr. Werner, MilimiranWärter.

- Schlunck, desgl.
|

- Uhlmann, Civilanwärter.

Bczirksbaubcamte.
Hr. Flügel, Bau inspector zu Schönebeck.
- Oesterreich I, Baumeister zu Dürrenberg.

ßergrevierbcamte.
Hr. von Minnigerode, Bergrath zu Halberstadt.
- Leist, Bergrath zu Eisleben.
- Harns, Bergmeister zu Neustadt- Eberswalde.
• Birnbaum, desgl. zu Schönebeck.
- Spengler, desgl. zu Kamsdorf.
- Franke, desgl. zu Zeitz.

Kühne, desgl. zu Guben.
Unger, Berginspector zu Dürrenberg.

- Ilecker, Bcrggesebworuer zu Halle für das Revier
Westlich -Halle.

- Neitsch, desgl. zu Halle für das Revier Östlich-Halle.
- von Dücker, Bergasse ssor, Bergrevierbeamter zu

Fürstcnwaldc 0.
- Wiebeeke, Bergassessor, Bergrevierbeamter zu

Sprcmberg.

Hülfsarbeiter beim Revierdienst.
Hr. Voigtmann, Hüttenfactor, Hülfsarbeiter zu Halber-

stadt.

- Kohr, Secretair zu Halle.

ßcztrksmarkscheidcr.
Hr. Brathuhn, Oberbergamts - Markscheider.

- Käferstein I., desgl.

Markscheider.
Hr. Petri, Markscheider zu Fürstenwalde.
- Ziervogel, desgl. zu Halle.
- Liebenam, desgl. zu Eislebcn.
- Bock, desgl. zu Aschersleben.
- von Cölln, desgl. zu Frankfurt a. d. O.
- Immeckenberg, desgl. zu Wcissenfels.
- Kirchhoff, desgl zu Halberstadt.
• Käferslein IL, desgl. zu Qubeu.

Von diesem Oberbergamte ressortären

:

1. Die Berginspection zu Rüdersdorf.

Director: Hr. Niedner, Bergrath.

Director: Hr. Prätorius, Berginspector.
Factor: Hr. Lind, Kassenreudtuit.

Sccretaire: Hr. Binck; Schichtmeister.
- Pivhin, Secretair.

AssiBtent: Hr. tirunou; Bureauassistcut.

2. Die Berginspection zu Wettin.
(Für die Steinkohlengrubeu bei Wettin umi Löbejün.)

Dirigent: Hr. Wagner, Berginspector zu Wettin.
Factor: Hr. Schröter. Oberi-chichtnieister zu Löbejün.
Schichtmeister: Hr. Steinerl, Schichtmeister zu Wettin.

3. Das Kisengiesserei - Amt zu Berlin.

Director: Hr. Schmidt, Bergrath tgi3 (T. M. 4.).

Inspector: Hr. Orth, Hütteninspcctor tSpA.

Factorcn: Hr. Freund, Rechnungsrath, Kassenrendant.
- Fabricms, Producteuverwalter.
- Wachler, Hüttenmeister.

4. Das Salzaint zu Schönebeck.
(Zugleich für die Braunkohlengruben bei Altenweddinpen und

bei Eggersdorf.)

Director: Hr. Althans, Bergrath, eommissarUch.
i: Hr. JjeiOer, Salzamtsasscssor.

- l>7ti<;<?/,Bauiuspector (s.Obcrbergaiut).
- Besser, Siedeinspector.

Hr. Grunow, Rechnungsrath, Kassenrendant.
- Uhde, Factor zu Altenweddiugen 0.
- ju

,
ü//rr,Berglactor,(iriibcnbctriebsbeamt.

Kolbe I., Registratur u Kanzleiinspcetor.
Secrctaire: Hr. Sternagtl L, Buchhalter und Kassen-

controleur.
- Schmidt, Secretair.

Assistent: Hr. Böhne, Bureauassistent.

5. Die Berg-Inspection zu Stassfurt
(Zugleich für die Braunkohlengrube bei l.öderburg.)

Director: Hr. Pinno, Salzwerks - Director.

Inspector: Hr. Wesencr, Bergiuspcctor.
Factorcn: Hr. Beinwarth, Salzsteuererheber.

- Melener, Kassenrendant.
- Camps, Factor.
- Drosiltn, Schichtmeister.

Sccretaire: Hr. Stief, Secretair.

l, desgl.

Factoren:

6. Die Verwaltung der Braunkohlengruben.
bei Zscherben und bei Langenbogen.

Dirigent: Hr. Busse, Bergrath #4. 0.
Secretair: Hr. Siernagel II, Schichtmeister zu Langen-

bogen.

7. Das Salznmt zu Dfirrenberg.
(Zugleich für die zur Saline Dürronbcrg gehörigen Brann-

koblengrubcn.)

Director: Hr. Bischof, Bergrath #4.
Justitiarius: Hr. Knorr, Kreisgerichterath zu Lützen #1.
Inspector: Hr. Unger Berginspector (s. Bergrevier-

beamte).
Factoren: Hr. Oesterreich I, Baumeister (s. Ober-

bergamt).
- Kloe, Sulineninspector und Materialien-

verwalter.
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: Hr. Bornschein, Registrator.
• Kolbe II., Calculator.
• Schmitt, Buchhalter.

8. Das Salzaint zu Artera.
r dio zur Saline Artern gehörigen Braunkonl<'ngrul>eii.;

Director: Hr. Wapler, Bergrath.

Factoren: Hr. Ladebeck, Kassenreudant und Salzsteuer-

erheber.
- Oesterreich IL, Salinenfactor.

Secretair: Hr. Heyne, Salinensecrctair.

9. Die Berginspection zu Erfurt

Dirigent: Hr. von Gellhorn, Berginspector.
"•: Hr. Wolter, Schichtmeister and Salzstener-

crheber.

Hr. Besser, Bureauassistent.

10. Die Bergschule zu Eisleben.

Hr. Sander, Lehrer.
• Uhde, desgl.

11. Bergassessoren, Referendarien und Eleven.

Assessoren.
Hr. Carl Uerm. Richter (31. Jan. 1867)
- Bemh.Hugo Franz Leopold (20. Fe

brnar 1867).
- Carl Aug.Schröcker ( 1 2.A|)rill867).

'

- Julius von Brunn (20. Aug. 1867),.

commissarisch zu Berlin.

• Aug. Keferstein (4. Dec. 1867).
- C. lT.itfAwferi21.Dec. 1867).
- Johannes Triebet (2. Mai 1868).

Referendarien.
Hr. Ferdinand Weyhe (1. Juli 1863).
- Carl Bucholt (11. Febr. 1865).
- Rudolph Scheffler (ll.April 1865).

Conr.GiebeJtiausen(l2.Afri\186b).'Ehvfn, welche die Prüfung nach den
Hans J.O. Lichten/W«(3. Jnli 1865) ' Vorschriften vom 3. Mar* 1856
Jidius C. G. Hiltrop (4. Juli 1865) abgelegt haben.

m. Schw. Ijlr. Fr. Wilh. Dannenberg, S. (25. März
18G0).

Wilhelm Uhde, B. (14. April 1860)
(s. Bergschule zu Eisleben).

Ferd.Sondermann, S . (25.Feb.l 861).
F. W.H.Ritter, B. u. S. (9.Nov.l863).

Alex. Albrecht Drieaemann
(5. Juli 1865).

P. Dan. Carl Fickler (12. Oct. 1865).

Fried. Ziminermann(29.Dec. 1865).

Ernst Mehner (3. April 1866).

Gustav Sander (23. April 1866).

Heinrich Menttel (31. Mai 1866) Bergeleve, welcher die Prüfung nach

^Tu5Ä^ÄifU
Lffir dcn Vorschriften vom 21. December

Herrn. Aug. Prietee (30. Marz 1867). 1863 ^gelegt hat

Hr. Hugo Ruber (11. December 1867).

m Das Oberbergarat zu Dortmund.

Director: Prinz August zu Scltönaich-CarolaOi, Bcrg-

haaptmann c§j3.

Ehrenmitglied: Hr. von den Berken, Geheimer Berg-

rath £§j3.

Mitglieder: Hr. Wiesner, Geheimer Bergrath t^3.
• Bohnstedt, Oberbergrath #4.
- Küper, Geheimer liergrath Üj£3.
- Achenbach, Überbergrath.

Hülfsarbeiter: Hr. Bäuntler, Bergrath (s. Bergschulc zu
Bochum).

- Blees, Bergassessor.
- Foittick, desgl., commissarisch.

Bergbypothekcncommissar: Hr. Bölling, Bergrath #4.

Oberbcrgamts-Sccrctaire.
Hr. Focht, Bergmeister und expedirender Secretair.

- Rick. I Hr. Pork.
Haardt. I - Hoffer.
Jahn,

I

- Schmitt.

Oberberg amts-Assistenten.
Hr. Berger, Kanzlei rath. I Hr. Gölte, Secretair.
• etw» der Kluse, Secretair.

|
- Bockermann,

'

Kanzleibeamte.
Hr. Lambardt, Kanzleiinspector.

• Pudlich, Kauzlist.
- Graumann, desgl.
• Stephan, desgl.

Kassenbeamte.
Hr. Mummenhoff, Rechnungsratb, Rendant #4.

- Grone, Controlcur.

Büreau-Hü Ifsarbeitcr.
Hr. Reinicke, Secretair.

• Sclimits, Bureauassistent.
- Sticher, desgl. (coiuniissari*rli als

zu Königsborn beschäftigt).

- Armbriister, Bureau- Hülfsarbeiter.

Bergrevierbeamte.
Hr. von Spätre, Bergruth zu Oberhaus«» für Ober-

hauseu.
- Hilgenstock, desgl. zu Bochum für Dahlhausen *§4.

- Hausmann, Bergmeisler zn Essen für Altcndorf-

Stccle.
• Sehntid, desgl. zu Sprockhövel für Sprockhövel.
- Brassert, Bergrath zu Osnabrück für Osnabrück.
- Krumniel, Bergmeister zu Werden Tür Werden.
- Knibbc, desgl. zu Bochum für Bochum.
• Schräder, desgl. zu Essen für Frohnhausen.
• von Rencsse, desgl. zu Dortmund für das Revier

Westlich - Dortmund.
- Morsbach, Berggeschworncr zu Essen für Essen.
- Offenberg, Bergmcister zu Dortmund für das Revier

Ocstlich - Dortmund.
- Gallus, Bergassessor, Berggeschworner zn Witten

für Witten.
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Hülfsarbeiter beim Re v ierdienst.
Hr. Anders, Kanzleirath, Secretair zu Bochum.

- Lind, Oberbcrggeschworner zu Bommern.

Bezirk smarksc heider.
Hr. Äckermann, Oberbergaiuts- Markscheider.

- Jüitner, deBgl.

Markscheider.
Hr. Fricke, eone. Markscheider zu Bochum.

Walter, desgl. zu Essen.
Grone, desgl. zu Witten.
Noje, desgl. zu Herbede.
FuJirmann, desgl. zu Hörde.
Kawerau, desgl. und Geotnetcr zu Bochum.
Jaenigen, eone. Markscheider zu Esseu.
Achepohl, desgl. ebendaselbst
Schlüter, desgl und Gcometcr zu Kaiserswerth.
Bonnemann, eonc. Markscheider zu Altenessen.

Hünncbcck, desgl. zu Hörde.
Brügman. desgl. und Gcometcr zu Dortmund.
Knepper, eone. Markscheider zu Bochum.
Gcorye, desgl. zu Rnhrort.
Effing, desgl. zu Gelscnkirchcn.

Sievers, desgl. zu Dortmund.
Vorbrodt, desgl. za Steele.

Lenz, desgl. zu Hattingen.
Kampers L, desgl. zu Essen.
Kümpers IL, desgl. zu Oesede.

Von diesem Oberbergamt« ressortirou:

1. Die Berginspection zn Ibbenbüren.
Dirigent: Hr. Engelhardt, Berginspeetor.
Factor: Hr. Walter, Kaasenreudaut.
Secretair: Hr. Sieber, Schichtmeister.

Assistenten: Hr. Achtermann, Bureaua^sistent.
desgl.

2. Die Berginspection zu Borglob.
Dirigent: Hr. Bauer, Bergmeister.
Factor: Hr. Fricke, Bergmeister, Rendant.
Secretair: Hr. Hrabak, Schichtmeister.

3. Das Salzatnt zu Königsborn.
Director: Hr. Grund, Salincndirector h&4.
Factor: Hr. Clewing, Rendunt.
Secretair: Hr.

_

Kampmann, Saliucnsccretair.

4. Das Salzamt zu Neusalzwerk.
Dirigent: Hr. Model, Bergrath #1 (S. E. K. 3.).

Factor: Hr. Duncker, Salinenrendant.

Secretair: Hr. Romberg, Salineusccrctair.

5. Die Salzwerksadniinistration zu

Rothenfelde.
Dirigent: Hr. Sclncanecke, Salineninspcctor.

Factor: Hr. Lieder, Rendant.
Secretair: Hr. Bruns, Salzschreiber.

6. Die Bergscliule zu Bochum.
Director: Hr. Bäumler, Bergrath, commissarisch (s.

Oberbergamt).
Lehrer: Hr. Dr. Schulte, Bergassessor, commissarisch.

7. Bergassessoren, Referendarien und Eleven.

Assessoren.
Hr. Ijouis Harz (6. Januar 1862).

- Max Foitzick (10. Juli 1866}, s.

Oberbergamt»
• Gustav Vostcinkel (9. Ot t. 1666). i

- Dr. Hugo Schulte (2. Dec. 18G6),I

s. Bergschule zu Bochum.
- Ixmis Jacobi (17. Sept. 1867).
- Bernh. Osthues (22. Dec. 1867).
- Georg Meydum (15. Jan. 1868).

- Rudolph Heger (5. Mai 1868).

Referendarien.
Hr. Ewald Vollmer (26. Marz 1859).

• Carl Binger (17. Juni 1859).
- Ludwin Busch (18. Jan. 1861).

Hr. J. Wulff (16. Jan. 1862) 0.
Wilh. Riefenstahl (21. Oct. 1863)
Ferd. Hunkemoller ( 13. Jan. 1864)
Adolph Viedenz (11. Juni 1864)
Emil Tilmann (11. Od. 1864).

Emil Niederstein (27. Nov. 1864)
Anton Lorenz (3. Febr. 1865).

Dr. Gottlicb Berendt (2. April 1865)
Clemens Aug. Abels (10 Juli 1865)
Dr. ö. Bernh. Drasdo ( 1 1 J uli 1865)

Herrn. Pieper (25. Juli 1865).

Wilh. Scltrader (9. Sept. 1865)
Carl Heinr.Bührens (29/N o v . 1865)

Richard von Heften (30.Nov. 1865).

Reinhold Wiehe (28. Jan. 1866).

Ant. von Bernuth (29. Mai 1866).

Hr. Eiluard Cappell (25. Oct. 1866).
- Jul. Nonne (23. Nov. 1867).

' Eleven, welche die Prüfung nach den
Vorschriften vom 3. Marz 1856 ab-

gelegt haben.

Hr. Louis von JJcrschau, B. n. H.
(29. Juli 1858).

- Johannes Böychold, B. (14. Not.
1858) .

- ErnstBögcltold, B. H. n. S. (4. Juni
1859) .

Bergclcvc, welcher die Prüfung nach
den Vorschriften vom 11. Dec. 1863

abgelegt hat.

nr. Heinrich Schröder (15. April 1865).

IV. Das Oberbergamt zu Bonn.

Director: Hr. Dr. Brassert, Berghauptmann -§ü3.

Ehrenmitglieder: Hr. Dr. Nögqerath, Berghauptmann
und Professor t|i2. (R. St. 2.)

(G. B. Z. L 3 mit Eichenlaub)
(Oe. L. 3).

- Dr. Burkart, Geh. Bergrath *2.

Mitglieder: nr. Jung, Geheimer Bergrath c§j3.

- Klostermann, Oberbergrath '§'4.

- Fnbricius, desgl.

- Bluhme, desgl. (F. E. L. 5.).

- Brockhoff, desgl.
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Hülfsarbeiter: Hr. Neugier, Bergrath.
• Dr. Stein, BergasseSBor.

Oberbergamt s-Seeretaire.
Hr. Kestermann, Bergmeister u. expcd. Secretair #4.
• Fricke. Hr. Steinbrink.

- Jahn. - Kick.

- Hülsmann. ,
- Heerlein.

Oberberg amts- Assistenten.
Hr. Boos*, Secretair.
- Siebel, desgl.
• Schmieder, Assistent.

• Matske, desgl.

Kaiizlcibeamte.
Hr. Liebig, Kanzlciratb, Kanzleiinspector.

Zinneke, Kanzlist.
- Musculus, desgl.

- Hebold, desgl.

Grosse, desgl.

Kassenbeamtc.
Hr. Fricke, Rendant (s. Secrctaire).

• Jtüm, Controleur (r. Secretaire).

Boreuu-Hülfsarbeiter.
Hr. Böftr, Diätar.

Bezirksbanbeatnte.
Hr. Dieck, Baurath zu Saarbrücken.
- Neufang, Baumeister daselbst.

Bergrevierbeamte.
Hr. Voss, Bergmeister zu Düren "M-

• Wagner, desgl. zu Aachen #4.
- Otiten, Bergnieister zu Zülpich, für das Revier

C'omutorn.
- Freiherr von Hoiningen, gen. Huene, desgl. zu Bonn,

für das Revier Unkel.
Tietor, desgl. zu Neuwied, für das Revier Wied.

• Hundt, desgl. zu Siegen, für das Revier .Siegcu II.

• Emmerich, desgl. zu Arnsberg.
• Sinning, desgl. zu Bonn, für das Revier Brühl.
• Jung, desgl. zu Siegen, für das Revier Siegen I.

- Wiebeler, desgl. zu Wiesbaden.
• Olligsciilil r/er, desgl. zu Betzdorf, Tür das Revier

Kirchen t§i4.

W. Schmidt, desgl. zu Müsen #4.
- J. Schmidt, desgl. zu Betzdorf, für das Revier

Daaden <§>4.

- Gerlach /., desgl. zu Hamm u. Sieg.
- Dunker, desgl. zu Coblenz, für das Revier Cob-

Icnz II.

- Roth, Berggesehworner zu Saarbrücken, für das
Revier St. Wendel.

- Liste, desgl. zu Deutz.
- Riemann, Bergmeister zu Wetzlar.
- Buff, Berggesehworner zu Brilon.
- Kinne, desgl. zu Siegburg, f. d. Revier Ründeroth.
• Liebering, desgl. zu Coblenz, für das Revier Cob-

lenz I.

- von Zastrow, desgl. zu Diez.
- Groppe, desgl. zu Trier ©.
- Gerlach II., desgl. zu Olpe.
• Qiesler, Bergassessor, Berggesehworner zu Dillen-

burg.
- Pieler, desgl. desgl. zu Burbach.
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Hr. Wenkenliach, Berggesehworner zu Weilburg.
- Höchst, desgl. zu Schleiden.

Bezirks mark scheider.
Hr. Kliver, Oberbeigamts-Markscheider zu Saarbrücken.
- Rhodius, desgl. zu Bonn.

Markscheider.
Hr. Zintgraff, Markscheider zu Bonn.

• Karp, cone. Markscheider zu Friedrichsthal.
- Kirchberg, desgl. zu Duttweiler.
- Kliver, desgl. zu Siegen.
- Feller, desgl. zu Wetzlar.
- Ginsberg, Albert, desgl. zu Siegen.
• Heim, desgl. zu Meschede.
- Longree, desgl. zu Klinkheide.
- Müller, desgl. zu Neudorf.
- Hüller, desgl. zu Königswinter.
- Dreher, desgl. zu Diez.
- Liiling, desgl. zu Saarbrücken.
- Erte, desgl. zu Neunkirchen.
- Linnartz, desgl. zu Saarbrücken.
• Aust, desgl. cbuudasclbst.
- Daub, Engtlbr., desgl. zu Call.

- Herrmann, desgl. zu Stolberg ©.
• Kuntz, desgl. zu Saarbrücken.
• Daub, Julius, desgl. zu Siegen.
- Marx, desgl. ebendaselbst.
- Mecis, desgL zu Bonn.
- Tappermann, desgl. zu Trarbach. •

- Ginsberg, Hugo, desgl. zu Siegen.
- Zarnack, desgl. zu Eschweiler I'umpe.
- Daub, Carl, desgl. zu Betzdorf.
- Sandkuhl, desgl. zu Neunkirchen.
- SUdamgrotzkif, desgl. zu Neusen bei Aachen.
- Müller, desgl. zu Wahlschicd.
- Veith, desgl. zu Neunkirchen.
- Herrig, desgl. ebendaselbst.
- Klaess, desgl. zu Duttweiler.
- Bimler, desgl. zu Wiesbaden.
- Hendorf, desgl. /.u Weilburg.
• Dannenberg, desgl. zu DilUnburg.
- River, desgl. zu Diez.
- Butroni, desgl. zu Weilburg.
- Hcberlein, desgl. zu Braubach.
- Hatzfeld, desgl. zu Dillenburg.
- Fink, desgl. zu Bonn.
• ScJtneider, desgl. zu Limburg.

Von diesem Oberbergamte ressortiren:

1. Die Bergwerksdirection zu Saarbrücken.

Dircctor: Herr Wagner, Oberbergrath.
Justitiarius : Hr. von Hinckeldey, Bergrath.

Inspectoren: Hr. Follenius, Bergrath.
- Freund, Berginspector und Berg-

assessor.

Factoren: Hr. Zimmermann, Rechnungsrath, Revlsor#4.
- Poslh, Kanzleirath, Kanzleiinspector t§>4,

- G. Muller, Kassenrendant <§>*.

- Suseurind, Oberschichtmeister.
- Richter, Secretair.

- Fr. Müller, Revisor.
- Martens, Oberschichtmeister.
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Facto ro ii : Hr. Bisehof, Calculator.
- Merrmann, desgl.

- Helmbach, Controleur.

> : Hr. Beck, Kegistrator.
- Heinrichs, Zeichner.
- Bettig. Secretair.
- Kutschmann, desgl.

- Sclmee, desgl.

- Kiessei, desgl.
- Dörnach, desgl.

: Hr. Naumann, Assistent.
- Thomae, desgl.
• Stillger, desgl.

Hierunter stehen:

a. Die Berginspection I für die Gruben Kronprinz

Friedrich Wilhelm und Geislautern.

Dirigent: Hr. Haans, perginspector nnd Bergassessor

zu Ensdorf.

Hülfsarbeiter: Hr. Heinz, Berggesehworner.
Factor: Hr. Hling, Oberschicbtmeistor.

Schichtmeister: Hr. Falch, Schichtmeister.
- Sprenaer, Secretair.

Assistent: Hr. Mendel, Schichtmeistergehülfe.

b. Die Berginspection II für die Grube Gerhard

Prinz Wilhelm.

Dirigent: Hr. Hilf, Berginspector und Bergassessor

zu Louisenthal.

Factoren: Hr. W. Posth, Obcrschichtmeister.
- Georg Müller, desgl.

Schichtmeister: Hr. Hohle, Secretair u. Berggesehworner.
- Clir. Manke, Secretair.

- Stufte, desgl.

- Hoffmann, desgl.

Assistenten: Hr. Körwer, Schichtmeistergehülfe.
- Oberst, desgl.

c. Die Berginspection III für die Grube von der Heydt

Dirigent: Hr. Freudenberg, Berginspector und Berg-

assessor (N. A. 4. m. Schw.).

Factor: Hr. Fr. Posth, Obersehichtraeistcr.

Schichtmeister: Hr. Thiel, Secretair.

Assistent: Hr. Q. H. Müller, Schichtmeistergehülfe.

d. Die Berginspection IV für die Grabe Duttweiler-

Jägerafreude.

Director: Hr. Ellert, Bergwerksdirector zu Duttweiler.

Factoren: Hr. Becker, Oberschichtmeister #4.
- Manke, Schichtmeister,

r: Hr. Lüpke, Secretair.

- Ungcr, desgl.

Hr. Degen, Schichtmeistergehülfe.
- Ziegler, desgl.

e. Die Berginspection V für die Grube Sulzbach-

Altenwald.

Director: Hr. Pfähler, Borgrath zn Snlzbach #4.
Hülfsarbeiter: Hr. Erdmenger, Berggesehworner.
Factor: Hr. Mertens, Oberschichtmeister.

Schichtmeister: Hr. Susewind, Schichtmeister.
- Olbrich, Secretair.
- Schirmer, desgl.

/Zembrod, desgl.

f. Die Berginspection VI für die Grube
Merchweiler.

Dirigent: Hr. Ndggerath, Berginspector n.

zn Kleinheiligcnwald.
Factor: Hr. Winterscheid, Oberschichtmetster.
Schichtmeister: Hr. Bender, Schichtmeister.

- Köther, Secretair.

- Mencke, desgl.

Assistenten: Hr. Hanke, Schichtmeistergehülfe.
- Kleinschmidt, desgl.

g. Die Berginspection VII für die Grube Heinitz.

Director: Hr. von Bünne, Bergrath.

Factor: Hr. C. Posth, Oberschichtmeister.

Schichtmeister: nr Schenkelbergi'r, Schichtmeister.
Assistenten: Hr. Engemann, Schichtmeistergehülfe.

- Wisplinghoff, desgl.
- Bornsrhein, desgl.

h. Die Berginspection VIII für die Grube
König -Wellcaweiler.

Dirigent: Hr. Baiffeisen, Berginspector zu Neunkircaen

t|l4.

Factor: Hr. C. Eriche, Oberschichtmeister.
Schichtmeister: Hr. Hcllwig, Secretair.

L Die Berginspection IX für die Grube Friedrichs-

thal-Quierschied.

Dirigent: Hr. Temme, Berginspector u. Bergassessor.
Factor: Hr Sattler, Oberseluchtmeister.

Schichtmeister: Hr. Mühlhaus, Schichtmeister.

Assistent: Hr. Fourmann, Schichtmeistergehülfe.

k. Die Bergfactorei Kohlwaage.

Factor: Hr. Heinrich Müller, Oberschichtmeister.

Schichtmeister: Hr. Gorgen, Schichtmeister.

L Da» Hafenamt bei Saarbrücken.

Schichtmeister: Hr. Baude, Schichtmeister.

2. Der Tiefe Königsstolln bei Herdorf.
Schichtmeister: Hr. Brühig zu Herford.

3. Die Salinenverwaltung zu Münster
am Stein.

Dirigent: Hr. Schnödt, Salinendirector =$4.

Assistent: Hr. Kable, Assistent

4. Die Berg- und Salineninspection zu
Stetten.

Dirigent: Hr. Beel, Berginspector.

Secretair: Hr. Bender, Schichtmeister.

5. Die Berginspection zu Weilburg.

Dirigent: Hr. Bellinger, Berginspector.

Factor: Hr. Döppenschmidt, Rendant.
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6. Die Berginspection zu Dillenburg.

Dirigeut: Hr. Kaysser, Bcrginspector.

7. Die Hüttenverwaltung zu Thal- Itter.

Dirigent: Hr. Dr. Langsdorf, Baumeister, coniinissarisch.

8. Die Bergschulen.
a- Bergscbule tu Siegen.

Er. Hundt, Bergmeister (s. Bergrevierbeamte).
- Jung, desgl. (s. Bergrevierbearate).
- Klivcr, Markscheider (a. Markscheider).

b. Bergschule zu Saarbrüften.

Hr. Dr. Weis, Lehrer.
- Dr. Römer, desgl.

- Schuh, Bergasseasor, coratnissarisch.
• Kiker, Oberbergaiuts - Markscheider (s. Bezirks-

markscheider).

c. Bergschulc zu Dillenburg.

Hr. Frohwein, Berggeschworncr.

9. Bergassessoren, Keferendarien und Eleven.

Assessoren.

Hr. Alex. Schuh, (20 Januar 1866),

e. Bergschule zn Saarbrücken
Carl Diestenrra (13. Marz 1866)
Leo Graeff (18. Juli 1866).

Felix Bischoff (3. Dec. 1866).

Uenn. Kuhlen (9. Jan. 1867).

Rudolph Nasse d. Febr. 1867).

Hugo Müller (2. Febr. 1867).

With. Ludwig (8. Juni 1867).

Anton flasslaeher (22. Juni 1867).

Ferdmand Breuer (3. Juli 1867).

Hermann Brasse (12 Juli 1867).

i,'«i(7 Krabler (14. Juli 1867).

Carl Schollmeyer (31. Aug. 1867)

RobtTt Bleeser (8 Oct. 1867).

Gustav Neumann (5. Nov. 1867 j.!

August Dulsberg <24. Nov. 1867).

,

Bruno von Sohlte (29 Nov. 1867).

Christian Mosler (22. Dec 1867). !

Bernhard Heinrich Jordan (23..

December 1867).

Bertram Hillebrand (10.Jau. 1868V
Jacob Le Hanne (22. Jau. 1868).

Keferendarien.
Hr. Johann Natorp (14. Nov. 1858)

• Alexander Bäntsch (17 Juni 1869),
cotnmissarisch zu Saarbrücken.

- Wilh. Barthold (25. Febr. 1861).
• Heinrich Zi* (15. Juli 1863).
- Albert Bender (9. Juui 1864).
- Frans Hammer (19. Aug. 1861)

#4 in. Schw.
- Dr. Hugo 7,«.«^res(20.Aug. 1864).
- Otto Theobald (26. Dec. 1864)
- Herrn. Eduard Schilling (3. Mai

1865).
- August Freytag (5. Mai 1865).

Willi. Sommer (3. Aug. 1865).
- Adolph Becker (8- Nov. 1865).
- Albert Hussener (14. Nov. 1865).
- Riclurd Ditges (15. Nov. 1865).
- Dr. Beruh. Äo*ro<iMM(13.Spt. 1866).
- Heinrich Koch (22. Jan. 1867).
- Carl Schnabel (23. Mai 1867).

- MoriU Heyder (31. Oct. 1867).
- Ernst Arlt (17. März 1868).

Bergaccessisten,

welche noch nach den früheren Nas-
' säuischen Bestimmungen ernannt

worden sind.

Hr. Carl Forst (8. Jan. 1842).
Fraue Ulrich (29. Mai 1856).
Ernst Müller (20. Aug. 1857).

Carl Selbach (12. Aug. 1858).

Franz Kauth (12. Aug. 1858).

Joseph Stippler (12. Aug. 1858).

|

- Friedr. Sttfft (12. Aug. 1858).

Rud. Manger (22. Nov. 1859).

Rad. Seebold (27. Jan. 1860).

|Eleven, welche die Prüfung nach den
Vorschriften vom 3. März 1856 ab-

gelegt haben.

IHr. Adolph Till, B. n.H. (28.Aug.1861).
- Theodor Hagen, B. (29. Aug. 1861).

Bcrgeleve, welcher die Prüfung nach
den Vorschriften vom 21. Doc. 1863

abgelegt hat.

Hr. Herrn. Gilbert (17. Juni 1867).

V. Das Oberbergamt

Director: Hr. Ottiliae, Berghauptmanu t§i4

Mitglieder: Hr. Otthaus, Uberbergrath (n. E. A. 2a).
- AocA, desgl. (H. O. 3.).

- Siemens, desgl.
- Freiherr vom der Heyden-Rynsch, desgl.,

commissarisch bei der
MinisUrial-A btheilnng.

- Lahmeyer, Oberbergrath.
Hulfsarbeiter : Hr. Degenhardt, Bergassessor.

- Gross, Gerichtsnssessor,

Oberbergamts-Secretaire.
Hr. Frederking, Kanzleirath. Hr. Illing.

• Grohn. - Elf.

Fiedler. - Degenhardt I.

• Lahmeyer. - Degenitardt II.

- von 5a/* (H. A. E. Z.)

(H. s. V. M

)

Oberbergam ts -Assistenten
Hr. Ruröde.

Degenhardt III

Verwaltg. XVL 1. Lief.

Hr. Egeling, commissar.bei d.

Reehuungscommission
zu Cassel beschäftigt.

Selnidcr.

Hr.

Hr.

zu Clausthal.

Kanzleibeamte.
Willner, Kanzleiinspector (TL A. E. Z ).

Erbrich I., Kanzlist.

Erbrieh II., desgl.

Kasscnbcamto.
Lahmeyer (s. Oberbergamts- Secretairc).

Degenhardt (s. Obe/bergamts- Assistenten).

Hr.
Bureau- Hülfsarbeiter,

Lange, Civilanwiirter.

Iieinig, desgl.

Plappert, desgl.

Geyer, desgl.

Pape, Militairanwarter.
Jentisch, desgl.

Militair-Hr. Buchmann,
anwärter.

Kirchner, desgl.

Kretschmann, desgl.

Trippier, desgl.

Franke, deBg

Hr.
Bergrovierbeamte.

Mere, Bergmeister zu Schmalkalden.
Des Coudres, desgl. zu Cassel.

WiirUenbcrger, desgl. zn Fulda.
Jung, Bergassessor, Bergrevierbeainter zu Hannover.
Ribbentt op, Bergassessor zu Goslar, commiBsarisch.
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Hülfsarbeiter beim Revierdienst.
Hr. HellmuOt, KanzUst zu Cassel.

- Storch, Civilanwärtcr zu Schmalkalden.
- Illing, desgl. zn Hannover.
- Spiess, desgl. zu Goslar.

Bezirksmarkscheider.
Hr. Borchers, Bergracistcr, OberbcrgamU-Markscheider

(H. g. V. M ).

- Brathuhn, Oberbergatnts - Markscheider.

Markscheider.
Hr. Kutscher, Markscheider zu Clausthal.

• Lehmann, desgl. zu Zellerfeld.

- Bartholomäus, desgl. zu Zellerfeld.

- Pfort, desgl. zu Barsiughauscn.
Schult, desgl. zu Cassel.

- Eg, desgl. ebendaselbst.
- MühUiatt, desgl. zu Clausthal.

Von diesem Oberbergamte ressortiren:

1. Die Berginspection zu Clausthal
Director: lir. Eisfelder, Bergwerksdirector #4.
Inspectoren: Hr. Carl Theodor Wimmer, Pocliverwalter.

Dörell, Berginspector.

Factoren: Hr. Siegel, Obergeschworner.
Weisel I., Berggeschworner.

- Varl Ludwig Wimmer, Factor.

Secretaire: Hr. Heddetcig, Schichtmeister und Secretair.
- Bahr, desgl.

2. Die Berginspection zu Zellerfeld.

Dirigent: Hr. Friedrich Wilh. Wimmer, Berginspector.

Factoren: Hr. Köhler, Factor.
- Bichard, desgl
- Siegel, Schichtmeister.

Secretair: Hr. Deppe, Schichtmeister und Secretair.

3. Die Berginspection zu Lautenthal.
Dirigent: Hr. Bergmann, Berginspector.

Factor: Hr Altrcnd, Factor (s.llüttcnamt zuLautcnthal).
Secretair: T\t. Greiffcnhagen, Schichtmeister u. Secretair.

4. Die Berginspection zu Silbernaal.

Dirigent: Hr. Seheil, Berginspector.
Factor: Hr. Gärtner, Factor.

Secretair: Hr. Uartlcben, Schichtmeister und Secretair,

cominissarisch beim Oberbergamte
beschäftigt.

5. Die Berginspection zu St. Andreasberg.
Dirigent: nr. Strauch, Berginspector.

Factor: Hr. Hillegeist, Obergeschworner.
Secretair: Hr. Eg, Schichtmeister und Secretair.

6. Die Maschinen- und Bauverwaltung
zu Clausthal.

Director: Hr. Jordan, Maschinenbaudirector.
Inspcctor: Hr. Kutscher, Mascliiueninspector.

Baumeister: Hr. Mühlenpfordt, Maschinenmeister.
Dumreiclier, Maschinenmeister, com-

misHarisch bei den fiskalischen Stein-

kohlengrubcn im Saarbrücker Be-
zirke beschäftigt.

Secretair: Hr. Joh. Friedr. Voigt, Schichtmeister und
Secretair.

7. Die Bergfactorei zu Zellerfeld.

Dirigent: Hr. Wöltge, Factor.

Factor: Hr. Heisecke, Factor (H. A. E. Z.).

Secretair: Hr. Wendeborn, Schichtmeister n. Secretair-

8. Die Kornmagazin -Verwaltung zu Osterode.
Mairarin -Verwalter: Hr. Schnur.

9. Die Berginspection am Deister.

Dirigent: Hr. von Ammott, Bergassessor nnd Berg-
inspector.

Factor : Hr. Bohne, Factor.

Secretair: Hr. Wimmer, Schichtmeister.

10. Die Berginspection am Osterwalds
Dirigent: Hr. Hoernccke, Bergassessor u. Berginspector.
Factoren: Hr. Henne, Obergeschworner.

- Wagner, Salineninspector und Rendanr,
cominissarisch bei dem Salzamte zu
Schonebeck.

11. Die Berginspection zu Lüneburg.
Dirigent: Hr. Wetzel II., Factor.

12. Die Berginspection zu Segeberg.
Dirigent: Hr. Bruhn, Berginspector.

Secretair: Ur. Morite Bernlt. Voigt, Schichtmeister und
Secretair.

13 Die Berginspection am Habichtswalde.
Dirigent: Hr. Schuh, Berginspector.

Secretair: Hr. Ludowici, Schichtmeister und Secretair.

Assistent: Hr. Dam, Bureau- Assistent.

14. Di
Dirigent: vacat.

Factor: Hr.

Berginspection am Meissner.

an», Berginspector und Rendaut.

15. Die Thon- und Wascherde -Gruben bei

Grossalmerode.
(Die Beaufsichtigung des Betriebes und die Kassen-
controlc erfolgt durch Beamte der Berginspection am

Meissner).

Secretair: Hr. Deichmann, Schichtmeister u. Secretair.

16. Das Hüttenamt bei Clausthal.

Dirigent: Hr. Kast, Hütteninspector.

Factoren: Hr. Siegel, Factor.
- Holtmann, desgl.

- Kuhlentann, desgl.
- Blum, desgl.

17. Das Huttenamt bei Altenau.
Director: Hr. Beermann, Hüttenwerksdirector, zugleich

für das Eisenhüttenwerk bei Altenau
#4. (H. s. V. M.).

Factoren : Hr. Heinzmann, Factor.
• Quensell, desgl.

- Siegel, desgl.

18. Das Hüttenamt zu Lautenthal.
Dirigent: Hr. StraueJt II., Hütteninspector.

Inspector: Hr. Merenberg, Hütteninspector.

Factor: Hr. AJirend, Factor, zugleich für die Berg-

inspection zu Lautenthal
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19. Das Hüttenumt bei St. Aodreasberg.
Dirigent: Hr. Illing, Hüttenmeister, commissarisch.
Factor: Hr. Schilling, Factor.

20. Das Hüttenaint zu Rothehütte.
Director: Hr. Jahn, Hüttenworksdircctor (II. g.V.M.).
Inspector: Hr. Beermann, Hütteoinspector.
Factor: Hr. Frankenfeld, Factor.
Secretair: Hr. Piepenbrink, Schichtmeister u. Secretair.

Assistent: Hr. Hohberger, Geschworuer.

21. Das Hüttenamt zu Königsbütte.
Dirigent: Hr. Wigand, Hiitteninspector, comuiissarisch
Factor: Hr. Gerslacker, Hüttciifartor.

Secretaire: Hr. Schnur, Schichtmeister und Secretair.
- Depp*, desgl.

22. Das Eisenhüttenwerk hei Altenau.
Director: Ilr. Beermann, Huttenwerksdirector (siehe

Hüttenamt hei Altenau).
Factor: Hr. Jüngst, Factor.

Secretair: Hr. Bieteend, Schichtmeister und Secretair.

23. Das Hüttenamt zu Lerbach.
Dirigent: Hr. Lorent, Hütteuinspector.
Factor: Hr. Röhrig, Hüttcnfactor.

Secretair: Hr. Kalle, Schichtmeister und Secretair.

24. Das Hüttenamt zu Solliugerhütte.
Dirigent: Hr. Hachmeister, Hütteuinspector.
Factor: Hr. Otto, Factor.

Swrretair: Hr. Schmidt, Schichtmeister und Secretair.

25. Das Hüttenamt zu Riechelsdorf.
Dirigent: Hr. Eicke, Hiitteninspcctor.

Factoren: llr. Wessel. Berginspector.
- Letiti, F'actor.

Assistent: Hr. Henkel, Bureau- Assistent.

26. Das Fabrikamt zu Messinghof bei Cassel.
Dirigent: Hr. Pfankuch, Hütteoinspector.
Factor: Hr. Eg, Factor.

27. Das Hüttenamt zu Holthausen.
Dirigeut: Hr. Hausmann, Hütteuinspector.
Factoren: Hr. Sehorkopf, Hüttenmeister.

- Ruekert, Factor.
Assistcoten: Hr. Mardorf, Boreao- Assistent.

• Baabe, desgl.

28. Das Hüttenamt zu Veckerhagen.
Dirigent: Hr. Pfort, Oberhüttcninspeetor.
Factor: Hr. Wenderoth, Factor.
Secretair: nr. Sallmann, Schichtmeister u. Secretair.

29. Die Steinbrüche und Steinplatten-

schleiferei zu Helmarshausen.
(Die Beaufsichtigung des Betriebes und die Kasscn-
controle erfolgt durch Beamte des Hüttenamtes zn

Veckerhagen.)
Secretair: Hr. Margraff, Schichtmeister und Secretair.

30. Das Hammerwer' zu Lippoldsberg.
(Die obere Betriebsleitung und Oontrole erfolgt durch

Beamte des Hüttenamtes zu Veckerhagen.)
Secretair: Hr. von Hagen, Schichtmeister u. Secretair.

31. Das Hüttenamt zu Bieber.
Dirigent: vacat.

Factor: Hr. Bücking, Berginspector.
Assistenten: Hr. Miltsell, Bureau- Assistent.

- Baabe, desgl.

32. Das Hüttenamt zu Schönstein.
Dirigent: Hr. Schultheis, Factor, couimissarisch.

33. Das Fabrikamt zu Schwarzenfels.
Dirigent: Hr. Wille I., Obcrhütteninspector.
Factor: Hr. Wille II., Hütteninxpector.
Secretair: Hr. Venitt, Schichtmeister und Secretair.

34. Das Salzamt zu Sülbeck.
,
Dirigent: Hr. Hahse, Sulineninspector.
Secretair: Hr. Schulte, Schichtmeister uud Secretair.

35. Das Salzaint zu Sooden.
Dirigent: Hr. Wehs I., Sulincninspector.
Factor: Hr. Manns, Saliucninspector.
Assistent: Hr. Wuderhold I, Bureau- Assistent.

36. Das Salzamt zu Rodenberg.
Dirigent: Hr. Aeenarius, Salincninspcctor.
Factor: Hr. Dreymann, Factor.

37. Das Hauptsalzamt zu Orb.
Dirigent: Hr. Schärftet; Salincninspector.
Factor: Hr. Grösse!, Factor.
Secretair: Hr. Führer, Schichtmeister und Secretair.

38. Die Verwaltung der Steinkohlenberg-
werke in der Oralschaft Schaumburg.
Die Steinkohlenbergwerke in der Grafschaft Schaum-

bnrg befinden sich im gemeinschaftlichen Besitze vou
l'reussen und Schaumburg- Lippe.

Die obere Verwaltung erfolgt Preussischer Seite
durch das Obcrbcrgnmt zu Clausthal, und Scbaumburg-
Lippescher Seit« durch die Fürstliche Rentkammer ca
Bückeburg.

Von diesen beiden Behörden rcssortirt:

Das Gesamrut- Bergamt zu Obernkirchen.
Dircctor: Hr. Heuser, Bergrath.
Inspector: Hr. Spring, Berginspector.
Factor: Hr. Schutts, Reudunt
Hülfsarbeiter: Hr. Kümper, Bergreferendar, coramisaar.

Hierunter stehen die nachbenannten
Werks-Beamten:

Hr. Rösing, Obcrberggeschworner.
- Schleicher, Matcrinlienverwaltcr.
- Schwarte, Kassirer.
- Barnbeck, Kohleucontroleur.
- Franke, Vicegeschworner.
- Sohren, Kassirer.

39. Die Bergakademie zu Clausthal.
Dirigent: Hr. Dr. von (iroddeck, Lehrer für Bergbau-

kunde, Mineralogie u. Bergrecht,
commissarisch.

Lehrer: nr. Prediger, Doccnt für höhere Mathematik.
- Hörmann, Doccnt für Mechanik.
- Kuldentann, Factor, Doccnt für Metallurgie.

(s. Hütteuamt bei Clausthal).

r
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Hr. Hampe, Docent für Chemie and chemische
Technologie.

- Schcof, Oberlehrer, Docent für Mathematik.
• Borchers, BergmeiBter, Docent für Mark-

scheidekunst (s. Bezirksniarkscheider).

- Kutscher, Masehincninspector, Docent für

Risszeichnen und Baukunst (s. Ma-

schinen • nnd
Clausthal).

Lehrer: Hr. Junghans. Docent für
- Beute, Schrei blehrer.
- Lehmann, Markscheider, Docent für Mark-

scheidekunst (s. Markscheider).

40. Bergassessoren , Referendarien und Eleven.

Assessoren. Hr. Bichard Uwe (4. April 1866).

Hr. Alfred Bibbentrop (29. Jan. 1867),l

8. Bergrevierbeuinte. I

-

- Rudolph Brümng (21. Nor. 1867). ,

•

Referendarien.
I

-

Hr. Joseph Schultheis (8. Dec. 1850).; -

- Bernhard Illing (28. Juni 1862), s.

Hüttenaat bei St Andreusberg. -

• Aug. Kaempcr (15 Jan. 1864), s.i -

Gesammt - Bergatut zu Obern- •

kirchen. •
1 -

Hemrich Schotte (8. Jan. 1867).

Gustav Köhler (11. Febr. 1867).
Wilhelm Becker (12. Juli 1867).
Wilh. von Stiernbcrg (1. Scptbr.

1867).

Friedrich Hiehaelis (4- Nov. 1867).
Adolph Frölich (16. Nov. 1867).

Ernst Scheffer (12. Dec. 1867).

Herrn. Schaute (21. Dec. 1*67).

JohannesBrüuning (30. Dec. 1865).; - Emil von der Becken (16 Marz 1868).

Eleven,
Rudolph Fulda (6. April 1866). welche noch nach den früheren Kur-
Theodor Prediger (30. April 1866).

i

hessischen Bestimmungen ernannt

Ur.

worden sind

Engelliard Bingmann

1863) .

Theodor rfoii (9./19. Man 1864).
Carl Köbrich (WM. Mai 1864).
Hamann Ualberstadt (18./30. Mai
1864) .

VI Verwaltung der Königlich Preussischen und Herzoglich Braunschweig-
Lüneburgischen Communion-Staatswerke.

Die obere Verwaltung der im gemeinschaftlichen Besitze beGndlichen Werke erfolgt l'reussischer

Seits durch deu Director des Oberbergamts zu Clausthal, und Braunschweig- Lüneburgischer Seit« durch die

Herzogliche Kammer, Direction der Bergwerke, zn Brauuschweig.

In den Jahren mit gerader Zahl hat I'reussen, und in den Jahren mit ungerader Zahl Braunschweig

das Directoriuin.

Von den benannten beiden Verwaltungsbehörden
reesorürt:

Das Communion-Bergumt zu Goslar.

Director: Hr. von Bötticher, Regicrungsrath (H. O. 4.)

(R. St. 2 ).

Zehntner: Hr. Schuster, Bergrath.

Handclshcamter : Hr. Mamfeld, Factor.

Hierunter stehen die uachbenanuten

WerkBbeamten:
1. Beim Bergbau am Rammeisberge.

Hr. Nessig, Bergmcictcr.
- Wurm, Obereinfahrer.
- Lehmann, Geschworuer.

2. Bei den Silberhütten.

Hr. Knocke, Oberhüttcninspector.
- Cobus, Förster.

a. auf Frau- Marien • Saigerhütte tu Ocker.

Hr. Grumbrecht, Oberhüttenmeister.
- Ahrend, Hüttenmeister.
• Gramer von Clausbruch, Hüttenmeister, Goldschcidcr

und Betriebsbeamter der Kupfer -Vitriol-

Siederei.

nr. von Eschwege, Hüttenmeister, Betriebsbeamter der
Schwefelsaure - Fabrik.

• Ulrich, Hüttenmeister.
- Stern, desgl.

- Bruns, Hüttengchülfc.

b. auf Herzog -Julius -Hütte.

Hr. Siegemann, Hüttenmeister.

c. auf Frau -Sophien -Hätte,

tlr. Nolle, Hüttciiuieiister.

d. auf dem Vitriolbofe.

Hr. Schmelzer, Vitriolineisier.

3. Bei dem Kupferhammer und der Messinghütte
zu Ocker.

Hr. Ebeling, Hüttenmeister.
• Hoff, Factor und Reudant.

4. Bei der Kisenbütte » Teichbütte • bei Gittelde.

Hr. Bartels, Hüttenmeister.

5. Bei der Rechnungsführung um
Hr. tum Hägen, Huttenschreiber.
- Siemens, desgl.

- Wolters, Bcrgfactor.
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Gesetze, Verordnungen, Ministerialetiasse und Verfügungen.

Abgeändertes Regulativ

für die Verwaltung des Schlesischen Freikuxgelderfonds vom 24. Marz 1868.

Auf Grund der Allerhöchsten Ermächtigung wird von uns das unter dem 30. Januar 1865 für die

Verwaltung des Schlesischen Freikuxgelderfonds erlassene Regulativ hierdurch aufgehoben und an Stelle des-

selben das nachstehende Regulativ erlassen, welches vom 1. April 1868 ab in Kraft tritt

8 1.

Der Scblesiscbe Freikuxgelderfonds hat nach der Allerhöchsten Ordre vom 9. März 1830 (Gesetz-

sammlung S. 48) die Bestimmung: die kirchlichen und Schuleinrichtungen in den Bergbau -Districten der

Provinz Schlesien zu fördern und namentlich auch die auf die Bergknappschaftsgenossen für Kirchen- und

Schalzwecke fallenden Leistungen, soweit es seine Mittel erlauben, zu übernehmen.

§ 2.

Die Einnahmen des Freikuxgelderfonds bestehen

1. in dem Ertrage der zur Unterhaltung der Kirche und Schule nach Cap. 31 §§ 1 und 2 der

Schlesischen Bergordnung vom 5. Juni 1769 frei zu bauenden zwei Kuxe von allen Berg-

werken in der Provinz Schlesien, soweit sie dem Bergregal unterworfen und in dem Rechts-

gebiete der gedachten Bergordnung gelegen sind,

2. in Kapitalzinsen und zufälligen Einnahmen.

§ 3.

Für die Freikuxgelder kann von dem Handelsminister ein Abonnement bewilligt werden und zwar

entweder in festen Vierteljahrsbeträgen, oder nach Sätzen, welche für die Maass- oder Gewichtseinheit der

Producte festzustellen und nach dem wirklichen Absätze vierteljährlich zu entrichten sind. Solche Abonne-

ments sind jedoch nicht auf einen geringeren Zeitraum als ein Jahr und nur auf höchstens drei Jahre

einzugehen.

§4.

Die Ausgaben des Fonds bestehen in:

1. Beiträgen zu dem ortsüblichen Schulgelde für die Kinder der ständigen Knappschafts-

genossen oder den von letztern zur Unterhaltung des Lehrers zu entrichtenden directen

Schulbeiträgen

;

2. in einmaligen oder fortlaufenden Bewilligungen für Kirchen- und Schulzwecke;

3. in den Verwaltungskosten.

§5.

Die Zahlung der Schulgelder an die Schulgemeinden erfolgt durch die Königliche Oberbergamts-

kaase zu Breslau.
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Die Lehrer stellen vierteljährlich eine NachWeisung der ihre Schule besuchenden knappschaftlichen

Schulkinder nach einem Formulare auf, welches das Oberbergamt vorschreibt und den einzelnen Gemeinden

in einer angemessenen Anzahl von Exemplaren zufertigt.

Diese Nachweisung ist durch den Knappschaftsältesten dahin zu bescheinigen, das» die betreffenden

Schulkinder meistberechtigten Knappschaftsgenossen angehören und demnächst durch den Knappschaftsältesten

dem Oberbergamte zur Feststellung und Anweisung der Beträge einzureichen.

8 6

Der Handelsminister und der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten

sind ermächtigt, einzelnen Schulgemeinden gegen die Verpflichtung, den Kindern der meistberechtigten

Knappschaftsgenossen ganz oder theilweise freien Schulunterricht zu gewähren, fortlaufende Zuschüsse zum

Lehrergehalte zu bewilligen.

8 7.

Besondere Bewilligungen für Kirchen- und Schulzwecke dürfen nur stattfinden, wenn sie entweder

in dem Etat des betreffenden Jahres speciell ausgebracht, oder von dem Handelsminister und dem Minister

der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten gemeinschaftlich auf den in dem Etat aasge-

brachten Dispositionsfonds angewiesen sind.

§ 8.

Die Feststellung des Etats erfolgt durch die gedachten beiden Minister auf den Vorschlag einer

Commission, welche unter dem Vorsitze des Ober- Präsidenten aus Commissarien der drei Bezirksregierungen

und des Oberbergamtes zusammengesetzt ist und sich alljährlich im Februar an einem von dem Ober-

Präsidenten zu bestimmenden Tage versammelt.

Die Einnahmen aus dem Ertrage der Freiknxe werden nach einem von dem Oberbergamte aufzu-

stellenden Voranschlage festgestellt, welcher vor dem zum Zusammentritte der Commission anberaumten

Termine an den Ober -Präsidenten einzureichen ist. Bei diesem Voranschläge wird die dreijährige Fraction

der Vorjahre dergestalt zum Anhalt genommen, dass der Betrag der Einnahmen niemals über diesen drei-

jährigen Durchschnitt angenommen werden soll. Dagegen hat das Oberbergamt sorgfältig zu prüfen , ob

nach den jeweiligen Preisen der Bergwerksproducte oder nach den sonstigen Conjuncturen ein Sinken des

Ertrages unter diesen Durchschnitt zu erwarten ist, und eventuell den Voranschlag hiernach zu ermässigen.

8 10.

Zur Bildung eines Reservefonds werden neben dem aus Vorjahren vorhandenen Bestände 10 pCt.

der jährlichen Einnahme so lange verwendet, bis letzterer die Höhe von Fünfzig Tausend Thalern erreicht hat.

Wird derselbe durch ein entstehendes Deficit unter den Betrag von 50000 Thlr. verringert, so findet wieder

die vorbestimmte Zurückläge bis zur erfolgten Ergänzung auf diesen Betrag statt.

Der Reservefonds wird in verzinslichen Papieren von depositalmässiger Sicherheit angelegt und von

dem Oberbergamte verwaltet.

§ 11

Anträge auf einmalige oder fortlaufende Bewilligungen für Kirchen- und Schulzwecke müssen schrift-

lich bei der Bezirksregierung eingereicht werden, welche nach vorheriger Communication mit dem Königlichen

Oberbergamte dieselben vor dem Zusammentritt der Commission mit ihrem Gutachten- Berichte an den Ober-

Präsidenten einreicht. Die Commission fasst über sämmtliche eingegangene Anträge nach Maassgabe des

nachgewiesenen Bedürfnisses und der verfügbaren Mittel durch Stimmenmehrheit Beschluß. Es sollen je-

doch dergleichen Bewilligungen nur in solcher Höhe in den Etatsentwurf aufgenommen werden, dass 10 pCt.

des verfügbaren Bestandes nach Abzug der Kosten für den freien Schulunterricht, und der in den Vorjahren
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erfüllten fortlaufenden Bewilligungen als ein Dispositionsfonds für die von dem Handelsminister und dem

Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten gemeinschaftlich ergehenden Anweisungen

re««nrirt bleiben.

§ 12.

Der von der Commission aufgestellte Etatsentwurf wird Ton dem Ober- Präsidenten mit seinem

Gutachten und mit sämmtlichen eingegangenen Anträgen auf Bewilligungen aus dem Freikuxgelderfonds an

den Handelsminister und den Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten eingereicht.

§ 13.

Die Verwaltung des Freikuigelderfonds und die Rechnungslegung erfolgt durch das Oberbergamt

nach dem von den gedachten Ministern festgestellten Etat.

| 14.

Ein Extract der Rechnung, welcher die Einnahmen nach den drei Regierungsbezirken getrennt, die

alljährlich wiederkehrenden Verwendungen summarisch und die einmaligen Bewilligungen speciell ersehen

tost, wird dem Ober -Präsidenten und den Regierungen zugestellt und durch die Regierungs- Amtsblätter

veröffentlicht.

Berlin, den 24. Marz 1868.

Der Minister für Handel, Der Minister für die geistlichen,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Unterrichts- und Medicinal -Angelegenheiten,

(gez.) Gr. von lUenplitz. (gez.) w» AfühUr.

Instruction

für die concessionirten Markscheider im Bezirk des Königlichen Oberbergamtes zu Breslau

vom 18. Juli 1867.

Auf Grund der §§ 7 und 12 des Allgemeinen Markscheider- Reglements vom 25. Februar 1856

wird den Markscheidern im Bezirk des Oberbergamtes zu Breslau unter Aufhebung der Instruction vom
31. Mai 1858 nachstehende Instructiou ertheilt.

I. Allgemeine Pflichten. Stellung und Pflicbtkrei». Urlaub.

8 i.

Die Hauptaufgabe für jeden Markscheider ist Richtigkeit aller seiner Arbeiten und Angaben, wofür

er nach § 5 des Allgemeinen Markscheider -Reglements verantwortlich ist

Er unterligt nach § 7 des Allgemeinen Markscheider-Reglements der Disciplin des Oberbergamtes.

Seine Pflicht ist es daher, allen dienstlichen Anweisungen des vorgesetzten Oberbeigamtes, sowie den von

den Königlichen Revierbeamten auf Grund des § 199 des Allgemeinen Berggesetzes an ihn erlassenen Re-

quisitionen pünktlich nachzukommen.

Der Markscheider hat ferner alle ihm von dem Oberbergamte, sowie von den Bergwerksbesitzern

und Grubenrepräsentanten des Oberbergamts- Bezirks ertheilten Aufträge zu markscheiderischen Arbeiten

unweigerlich nach bestem Wissen und Gewissen und so schnell und vollständig, als es ihm möglich isti

zu erledigen.

Glaubt derselbe, dass von den Bergwerksbesitzern ertheilte Anweisungen seiner Instruction und seinen

Pflichten zuwiderlaufen, so hat er die Entscheidung des vorgesetzten Oberbergamtes anzurufen.
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Den Wohnort, welchen der Markscheider gewählt hat und welcher Seitens der Bergbehörde in dem

Amtsblatt bekannt gemacht ist, darf er ohne Erlaubniss des Oberbergamtes nicht verändern.

Für eine länger als drei Tage dauernde Abwesenheit ausserhalb des Oberbergamts -Districts hat er

vorher Urlaub bei dem Oberbergamte nachzusuchen und einen qualificirten Stollvertreter zu bestellen.

Zurückweisung von Aufträgen/

8 2.

Ist der Markscheider verhindert, einen Auftrag wegen seiner anderweitigen Geschäfte innerhalb der

ihm vom Auftraggeber bestimmten Zeit zu erledigen, so muss er denselben sofort ablehnen.

Die übernommenen Arbeiten hat er, bei Vermeidung der Regresspflichtigkeit und eventuellen Diszi-

plinarbestrafung, pünktlich auszuführen. •

Von der Ausführung übernommener Aufträge können ihn nur Verhinderungen entbinden, deren Be-

seitigung nicht in seiner Macht steht. In solchen Fällen hat der Markscheider dem Auftraggeber eine Be-

scheinigung darüber auszustellen, dass er den Auftrag erhalten habe, an dessen Ausführung aber durch

Krankheit (oder sonstige, namhaft zu machende — triftige Gründe) verhindert sei

Der Markscheider kann geeigneten Falls von den auftraggobenden Vertretern der Mutbungen und

Bergwerke einen angemessenen Vorschuss zur Deckung seiner baaren Auslagen verlangen, und bis zu dessen

Zahlung die Ausführung des Auftrages aussetzen.

Correetheit der Arbeiten.

§ 3.

Der Markscheider hat sich bei allen seinen Aufnahmen, Zulagen und Angaben der grössten Genauig-

keit und Correetheit zu befleissigen.

Die Zeichnungen und Observationen, Berechnungen, Tabellen und sonstigen Ausarbeitungen hat er

deutlich, correct, rollständig, kunstgerecht, sauber und tadelfrei abzuliefern. Rasuren dürfen auf keinem Bisse,

keiner Karte, keiner Zeichnung, auch nicht in den Observation -Winkelbüchern, Manualen, den Reinschriften

der Observationen, Nivellements- Tabellen u. s. w. vorkommen. Notwendige Correcturen sind so auszuführen,

dass die früheren Angaben ersichtlich bleiben.

Bei Anfertigung der Grubenrisse muss der Markscheider bestrebt sein, ein vollständiges, übersicht-

liches und verständliches Bild aller bergbaulichen und geognostiseben Verhältnisse der Grube zu liefern.

Eigene Ausführung der Arbeiten.

§ 4.

Der Markscheider hat seine Arbeiten, namentlich das Messen der Schnurl&ngen und Seitendistanzen,

Einrichten der Messgehilfen und Kettenzieher, das Einschreiben und Berechnen der Observationen und Aus-
zeichnen der Pläne so viel als möglich, das Observiren und Zulegen aber stets selbst zu verrichten.

Er kann sich bei seinen Arbeiten diejenigen Personen zu Gehilfen wählen, denen er die erforderliche

Geschicklichkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit zutraut, ist aber für deren etwaige Irrthümer oder Ver-

sehen verantwortlich; er muss dieselben daher in ihren Functionen (namentlich beim Anstecken in der Grube
und beim Copiren) scharf controliren und hat sich davon, dass dieselben seinen Anweisungen Folge leisten,

immer selbst zu überzeugen.

Der Markscheider bat sich mit allen, den Bergbau und seinen specicllen Dienst betreffenden Gesetzen,

Reglements, Instructionen, Verordnungen und Verwaltung« -Vorschriften genau bekannt zu machen und die-

selben bei seinen Arbeiten genau zu befolgen und zu beachten.
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II. Gegrncttnd« der Aufiiahne und linslicben l>arsWlluug; Benchrabung, Auaiekhuung und Kolorirung der Ri«e.

Urtn-ffeod Urundabtretungen und Grundetitschidigungen. MuthnnRsrisiie.

8 6-

Schürf- und MutbuugsriB.se müssen in dem vorgeschriebenen (§ 52), auf dem hisse selbst sauber

und korrekt zu verzeichnenden Maassstabe die Grenzen der begehrten Felder, sowie alle diejenigen Objekte

darstellen , nach welchen sicli die Lage der Grenzen genau ermitteln lässt. Namentlich sind die Grenzen

der Feldmarken (Gemeindefluren), die Grenzsteine und Grenzhügel, die Markscheiden und Lochsteine be-

nachbarter Gruben, sowie deren Nummern, die in den Bereich des Risses fallenden Gebäude, eingefriedigte

Hofriume, Gärten, Friedhöfe, Eisenbahnen. Chausseen, Wege. Flüsse. Bäche. Wassergraben, Wasserleitungen,

Seen. Teiche, Klärsümpfe, Wasserlöcher, Steinbrüche, Thon-, Lehm- und Sandgruben, Böschungen bei Chausseen

und Eisenbahnen, Wiesen- und Waldgrenzen, alle Wegeweiser, Kreuze u. s. w. aufzunehmen.

Ist das Terrain koupirt, so sind die Oberllächenverhältnisse durch Horizontalen in gleichen Abstanden

oder Bergschraffur in Lehmann'scher Manier ersichtlich zu machen.

Die Ackerflächen sind nur au deu Grenzen durch Angabe der Ackerfurchen zu bezeichnen, bleiben

aller sonst weiss. Ebenso sind bei den Waldflächen nur die Grenzen anzugeben, während bei Wiesen,

Sümpfen die ganze Flache zu bezeichnen ist.

Ist das Muthungsfeld oder Schurffeld durch gerade Linien begreuzt. so sind die Kornpassstunden

und die Längen derselben in Zahlen anzugeben.

Der Fundpunkt ist durch eine, mit der Kompassstunde und der Lachterzahl zu beschreibende gerade

linie gegen mindestens einen festen Tagesgegeustand zu orieutiren.

Auf allen Muthungsrissen ist der Flächeninhalt des Muthungsfeldes in Quadratlachteru anzugeben.

In der Ueberscbrift ist der Name der künftigen Grube, das Miueral, auf welches die Muthung ge-

richtet ist, und der Ort, bei welchem das Feld liegt, zu bezeichnen; das Muthungsfeld selbst ist mit ge-

rissenen farbigen Linien einzufassen und in den Eckpunkten mit Buchstaben von derselben Farbe zu bezeichnen,

fahrend benachbarte verliehene Grubenfeldor durch ausgezogene Linien umgrenzt werden. Sind die benach-

barten Grubcnfelder auf dasselbe Mineral verliehen, auf welches die Muthung gerichtet ist, so sind die Mark-

«kiden derselben schwarz anzugeben; ebenso erhalten kollidirende oder benachbarte Muthungsfeld er. welche

uif dasselbe Mineral gerichtet sind, schwarze .Umgrenzung in gerissenen Linien: alle auf andere Mineralien

verliehenen Grubenfelder und auf andere Mineralien gerichtete Muthungsfclder erhalten die für diese Mine-

ralien vorgeschriebene Farbe (conf. § 11).

Die Bezeichnung der gemeinschaftlichen Markscheide benachbarter < Jrubenfelder durch Doppell iuieu

ist nicht zulässig.

Sckurfniw, Risse, lustreHeud die Krüffnung von Kohlengruben in der Oberiausitz ; (iriindvritscbidigungen und <Jruiidal>irrtuiigeu.

8 7.

Auf den die Scburferlaubniss, Grundabtretung und Gruudentechädigung, sowie die Eröffnung \on

Kohlengruben in der Oberlausitz betreffenden Situationsrissen sind ausserdem auch die Grenzen der einzelneu

'irandstücke unter Beifügung der Hypothckennummeru und der Numeu der Besitzer anzugeben.

Auf allen ein« Schurf-Erlaubniss, Grundeutschädigung oder (irundabtretung betreffenden Kissen ist

(kr Flächeninhalt der zu den Schürfarbeiten erforderlicheu, der abzutretenden oder zu entscliädigeuden Grund-

stücke in Quadratlach lern anzugeben.

Auszeichnung und Kolonrung.

8 8.

Auf Muthuugs- und Schurfrissen und den auf die Eröffnung von Kohlengruben in der Oberlausit/.

bezüglichen Rissen sind alle Gebäude grau mit schwarzen Schattenlinien, die Waldgrenzen nach dem Innern

'ins Waldes grau verwaschen, die Gemarkung»- und Grundstücksgrenzen mit beliebigen Farben anzugeben.

V*m»Jtg. XVI. 1. Lief. 3
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Alle sonstige Kolorirung der Muthungsrisse, namentlich der Kulturfl&chen, Wasserläufe, Seen, Wiesen,

Wege u. 8. w. ist zu vermeiden, da die üebersichtüchkeit des Risses dadurch beeinträchtigt wird.

B. OrubenrU»«.

§ 9.

Die Grubenrisse sollen ein richtiges, vollständiges, übersichtliches und verstandliches Bild der betreffen-

den Grube und ihrer bergbaulichen Verhältnisse gewahren; es sind daher sowohl die OberflächenVerhältnisse

als die Grubenbaue vollständig darzustellen.

Situationnplan,

§ 10.

Die Oberflächenverhältnisse sind in einem vollständigen Situationsplane darzustellen, auf welchem

ausser den in § 6 bezeichneten Gegenständen anzugeben sind: alle Bohrlöcher, Lochsteine, Schürfe, Schächte

mit Hinzufügving der Nummern, Namen, Tiefe und Jahreszahl. Den Bohrlöchern und Schürfen ist womöglich

eine Bezeichnung hinzuzufügen, aus welcher hervorgeht, in welcher Tiefe und Mächtigkeit sie die Lagerstätte

angetroffen haben, oder ob sie leer sind. Eventuell ist, falls die Deutlichkeit des Risses leiden würde, diese

Angabo auf dem Rande des Risses zu machen und mit den Nummern der Bohrlocher und Schürfe in Be-

ziehung zu setzen.

Ferner sind auf dem zu einem Grubenbilde gehörenden Situationsplane anzugeben : die Markscheiden

der betreffenden Grube und der Nachbargruben, sowie derjenigen, welche ganz oder theilweis das dargestellte

Grubenfeld überdecken oder von demselben überdeckt werden; die vorhandenen Lochsteine der letzteren mit

Hinzufügung der Nummer und Jahreszahl; die Ausgehenden von Flötzen und Gängen, deren Hauptstreichungs-

linien; die in den Schürfen beobachteten Streichungslinien, die Hauptsättel und Mulden (die Fallungsrich-

tung ist durch Pfeile und bei Mulden und Sätteln durch Doppelpfeile mit beigefügten Gradzahlen zu be~

zeichen); endlich alle etwa in den Bereich des Situationsplanes fallenden trigonometrischen Punkte, Pingen,

Halden, Röschen, Stölln, Hauptsohlenstrecken und die das Grubenfeld durchschneidenden Gesteinsgrenzen.

Auszeichnung und Kolorirung.

§ 11.

Alle irgend entbehrliche Kolorirung ist auf den zum Grubenriss gehörigen Situationsplänen derge-

stalt zu vermeiden, dass alle Gegenstände in schwarzer Tusche und nur folgende mit Farben bezeichnet werden:

1) diejenigen Gebäude, welche zur Grube gehören, also alle Zechenhäuser, Pulverhäuser, Maschinen-

und Schachtgebäude, der Gewerkschaft gehörige Beamten- und Arbeiterwobnungen, Erz- und Koh-

lenschuppen, Wäschen, Pochwerke, Waagehäuser und Hütten, karminroth mit schwarzen Schatten-

linien; alle übrigen Gebäude grau mit schwarzen Schattenlinien;

2) die Bohrlochspunkte sind zinnoberroth zu bezeichnen;

3) die Markscheiden des Grubenfeldes bei Kohlengruben mit karminrothen; bei Galmeigrubon mit

gelben; bei Gruben, die gleichzeitig auf Galmei und Bleierz verliehen sind, mit grünen; bei

Bleierzgruben und anderen Bergwerken mit blauen Linien;

4) die Gesteinsgrenzeu mit blassen breiten Farben zu beiden Seiten der Grenze;

5) die Gemeindegrenzen mit dunklen, zu beiden Seiten verwaschenen Farben.

Darstellung der Grubenbaue.

§ 12.

Behufs vollständiger Darstellung der Grubenbaue sind, abgesehen von den Bauen selbst, alle Gegen-

stände aufzunehmen, welche für das Verständniss der bergbaulichen und geognostischeu Verbältnisse, sowie

für die Orientirung von Wichtigkeit sind und Verständniss und Orientirung erleichtern, also namentlich:
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1) Die Streichungsrichtung, Falluugsrichtung und der Fallwinkel der bebauten Lagerstätte, aller über-

setzenden Gänge, Sprünge, Klüfte, Ueberschiebungen, Riegel, Verdrückungen und sonstigen Störungen,

und der von den Lagerstätten sich abziehenden Nebentrümmer.

2) Die Wetteröfen, Hauptförderbühnen, Bohrlöcher, Verschlage, Versatzungen. Dämme, Mauerungen,

Verspünder.

3) Der Fallungswinkel der bebauten Lagerstätte ist häufig, stets aber da, wo derselbe sich ändert, zu

beobachten und auf dem Hisse an den entsprechenden Stellen mit der Richtung anzugeben.

4) Ebenso sind, wo die Mächtigkeit der Lagerstätte häufig wechselt, die hierüber angestellten Ermitte-

lungen, und zwar, wo es zum Verständniss nöthig ist und ohne Beeinträchtigung der Deutlichkeit

geschehen kann, auf dem Risse derart anzugeben, dass bei mächtigen Lagerstätten soviel als möglich

ersichtlich wird, ob eine Strecke auf der Lagerstätte selbst, im Hangenden oder im Liegenden der-

selben getrieben ist und welche Mächtigkeit in der Firste, im Liegenden, in den Stössen ansteht.

5) Die Veränderungen des Nebengesteins in Querseblägen, Schächten und Strecken.

6) Die Veränderungen der Entführung bei Erzlagerstätten.

Vonirhiedene Risse.

8 13.

Die Grubenbaue sind darzustellen in

1) einem Generabriss,

2) den Specialrissen und

3) in den erforderlichen Profilen.

Der Generabriss und die Specialrisae bestehen jeder aus einem Grund- und Saigerriss, welche beiden

rosanimengehörigeu Risse, wenn die Ausdehnung der Baue nicht eine Theilung der Risse in mehrere anein-

ander zu atossende Blätter erfordert, stets auf einem und demselben Blatte in der Art dargestellt werden,

dass sie mit einander korrespondiren.

8 M.

Der Generalriss enthält die Schächte, Schachtpingen und Schachthalden, Bohrlöcher, Stölln, Röscheu,

Querschläge, Grundstrecken auf sämmtlichen bebauten oder aufgeschlossenen Lagerstätten, die Hauptwasser-

haltungsstrccken, Hauptwetterstrecken und Hauptverwürfe so vollständig, dass er sofort, eine Uebersicht über

das ganze Grubengebäude gewährt. *

Die die Orieutirung erleichternden Gegenstände der Tagessituation, Gebäude, Wetteröfen, Wege,

Eisenbahnen, Chausseen, Wasserläufe, sind in schwachen oder gerissenen Linien anzugeben.

Die Abbaustrecken. Abbaue, Ausgehenden, Hauptstreichungslinien, Sattellinien, Muldenlinien bleiben

im Generalrisse fort.

Wird nur eine Lagerstätte gebaut, ist nur eine Grundstrecke und Bausohle vorhandeu, oder sind

sonst die Verhältnisse so einfach, dass die vorstehend bezeichneten Gegenstände ohne Beeinträchtigung der

Deutlichkeit auf dem Situationsplanc angegeben werden können, so wird dadurch der Generalriss entbehrlieh.

Auf Verlangen des Grubenbesitzers bat jedoch der Markscheider stets einen vollständigen Generalriss her-

iustellen.

Spetialriss-t.

8 Vo.

Die Specialrisae baben entweder den Zweck, die sämmtlichen auf einer Lagerstätte, in einer bestimmten

Bauabtheilung oder Bauetage, über einer bestimmten Bausohle u. s. w. belegenen Grubenbaue vollständig

darzustellen (Abbaurisse), oder sie baben den Zweck, bestimmte Theile des Grubenbetriebes, z. B. die Wet-

terführung. Wasserhaltung, Wasserwirthschaft . in übersichtlicher Weise zu veranschaulichen (Wetterrisse,

Wasserhaltungs-, WasserwirthSchafts-Risse

)

3»

Digitized by Google



20 <.T**«t2G, Verordnungen u. &. w.

SrwciaUhhanrissfv

8 16.

Die Abbaurisse sind nach den einzelnen lagerstätten, BauaohJen und Bauetagen getrennt zu halten.

Auf Verlangen des Grubenbesitzer« hat jedoch der Markscheider auch Abbaurisse herzustellen, welche meh-

rere Bausohlen, Etageu, Lagerstätten zu gleicher Zeit umfassen.

Die Abbaurisse müssen alle die bestimmte Bauabtheilung betreffenden bergbaulichen Verhältnisse

so speciell und so vollständig als möglich veranschaulichen; sie enthalten daher, ausser den in der Bauab-

theilung belegenen Strecken und Abbauen und den zum Verständnis» des Risses anzugebenden Verbindungen

mit anderen Bauabtheilungen u. s. w., alle Schächte, Bohrlöcher, die Ausgehenden, die Sprünge, Ueberschie-

bungen, Riegel, Verdrückungen u. s. w., und zwar im Grund- und Saigerrias, jedoch dergestalt, dass die Ab-

baue und die weniger wichtigen Abbau- und Vorrichtungsstrecken bei den weniger als 45 Grad gegen die

Horizontalebene geneigten Lagerstätten nur im Grundriss, bei den mehr als 45 Grad gegen die Horizon-

talebene geneigten Lagerstätten nur im Saiger riss dargestellt werden.

Ausserdem sind in allen Abbaurissen alle Bohrlöcher, Pingen, Halden, Schächte, die Markscheiden

und die Grenzen der von der Bergbehörde vorgeschriebenen Sicherheitspfeiler, sowie die über Tage festge-

legten Niveaupunkte und die die Orientirung erleichternden Tagesgegenstände, namentlich aber sämmtliche

Gebäude, Wege, Eisenbahnen, Chausseen, Bäche, Flüsse, Seen und Teiche, sowie alle sonstigen Gegenstände,

auf welche beim Grubenbetrieb Rücksiebt genommen werden muss, jedoch nur in schwachen oder gerissenen

Linien und so anzugeben, dass die Darstellung der Grubenbaue nicht undeutlich wird. Bei Stein- und

Braunkohlengruben ist am Rande der Specialabbaurisse für die einzelnen Plötze ein Profil des Flötzes in

grossem Maassstabe farbig darzustellen, welches die Mächtigkeit des Flötzes, die einzelnen Bänke, Berg-

mittel desselben, sowie das Hangende und Liegende ersehen lässt.

Sonstige Specialrisse.

§ 17.

Die sonstigen Specialrisse, Wetterrisse, Wasserhaltung»- und Wasserwirthschafts- Risse, Risse von

Brandfeldern, Grunderwerbs- und Grundentschädigungs-Risso u. s. w. sind nach ihrem speciellen Zweck und

den speciellen Anweisungen des Grubenbesitzers auszuführen.

S*igotT»se.

§ 18.

Die Saigerrisse, welche allen grundrisslichen Darstellungen der Grubenbaue beizufügen sind, enthalten

alle in dem zugehörigen Grundrisse angegebenen Bohrlöcher, Schächte, Querschläge, Hauptgrundstrecken, so-

wie die wichtigsten Abbaustrecken, die auf der Tagesoberfläche festgelegten Niveaupunktc , die Normalhori-

zontale, die Hauptbausohlen, die Stollnsohlen und Röschensohlen. Bei Lagerstätten, deren Neigung gegen

den Horizont mehr als 45 Grad beträgt, enthalten die Saigerrisse auch die im Grundriss nicht angegebenen

Abbaue, Abbaustrecken und Vorrichtungsstrecken.
Alle Gegenstände sind in der Regel auf eine mit dem untern Rande des Blattes parallel laufend.-

Saigerebene zu projectiren; die einander entsprechenden Punkte des Grund- und des Saigerrisses sind über-

all da, wo diese Punkte nicht anderweitig schon markirt und bezeichnet sind, mit denselben Buchstaben zu

bezeichen, damit die gegenseitige Beziehung des Grund- und Saigerrisses leichter verständlich wird.

Wo es die Deutlichkeit erfordert und das Verständnis erleichtert, ist auch ein Saigerrisu au dem
Seitenrande des Risses, d. h. eine Protection der Grubenbaue auf eine mit dem Seitenrande des Risses

parallel laufende Saigerebene zu konstruiren, damit in derselben die Niveau* derjenigen Schächte und Baue

zur Darstellung gelangen, welche in der anderen Richtung einander decken.

Um die Saigerrisse in brauchbarer und zweckmässiger Weise herstellen zu können, hat der Mark-
scheider auf allen Gruben seines Geschäftsbereichs Normalhorizontalen durch sichere, unveränderliche Niveau-
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punkte festzulegen oder in runden Zahlen 10, 20 Lachter Aber denselben zu konstruiren. Hierzu eignen »ich

besonders die Fundamentalplatten der Maschinen, die Lager von Kunstkreuzen oder anderen Maschinentheilen,

die obereu Kanten von Kisenbahnschienengleisen. Chausseenummersteine, Grenzsteine, Thürschwellen u. s. w..

nicht aber die Hängebänke von Schächten, der Wasserspiegel benachbarter Wasserlaufe, Seen und Teiche u. s. w.

Alle in der Grabe observirten Saigertcufen und alle über Tage ausgeführten Nivellements aber sind an diese

Normalhorizontale anzuschliessen und demnächst in die Saigerrisse einzutragen.

Die Normalborizontalen sind womöglich an Chausseen und Eisenbahnen und an die Normalhorizon-

talen benachbarter Gruben anzuschliessen.

Wo dieser Anschlus» ohne erhebliche Kosten nicht herzustellen ist, oder die Grundbesitzer die Kosten

dieses Anschlusses nicht freiwillig übernehmen wollen, hat der Markscheider an das Oberbergamt zu berichten.

Auszeichnung und Kolorirung der Grubenbaue.

§ 10.

Die Grubenbaue sind in den Beinzeichnungen der Grund- und Saigerrisse in folgender Weise aus-

zuzeichnen und zu koloriren:

1) «die Stölln, sowie die in derselben Sohle liegenden Querschläge und Grundstrecken carminroth;

2) die Grundstr,ecken, Surapfstrecken und Querschläge iu

a. der ersten Tiefbausohle violett,

b. - zweiten - blau,

c. - dritten - grasgrün,

d. - vierten - orange;

3) die AbbaUHtrecken in der Farbe derjenigen Sohle, in und über welcher sie liegen;

4) die flachen Schächte und einfallenden Strecken, welche nicht auf der Lagerstätte stehen, grau;

5) die Saigerschächte im Grundriss schwarz, im Saigerriss grau.

Alle Strecken, Querschläge, Kremsschächte und die Saigerschächte erhalten schwarze Schattenlinien

;

die Querschläge flacher Schächte und die Saigerschächte (letztere im Saigerriss) ausserdem einen grauen

breiten Schatten; die Grundstrecken und Sumpfstrecken erhalten endlich eineu breiten Schatten von der der

betreffenden Sohle entsprechenden Farbe.

Gemauerte Schächte, Strecken, Querschläge, Stölln sind zu beiden Seiten mit ziunoberrotheu Linien

einzufassen.

Je nach der Grösse des Maassstabes können ausserdem die Fahrschächte durch eine Fahrt, die Kunst-

schächte durch Angabe der Sätze, die einzelnen Schachtabtheilungen durch ausgesparte weisse Schachtscheider

bezeichnet werden.

Gemauerte Dämme sind durch zinnoberrothe, I>cttcndäminc durch schwarze parallele Querlinien,

Bretterverschläge und Wetterthüren durch eine schwarze Querlinie zu bezeichnen. GeöfTncte oder entfernte Dämme,
Verschlage und Wetterthüren sind durch eine schwarze Längslinie zu durchstreichen.

6) Abgebautes Feld wird mit grauer blasser Tusche bezeichnet, und zwar in schräger Richtung und

durch geflammte Linien unter Heifügung der Jahreszahl. Alter Mann wird zuvor Mass zinnoberroth ange-

legt, s<mst aber wie der spätere Abbau bezeichnet.

Auf Galmei- und Braunkohleugruben kann der Abbau auch braun angelegt werden, und zwar ist

derselbe bei mehreren Abbauetagen zu bezeichnen:

in der ersten einfach blassbraun schraffirt,

in der zweiten durch doppelte sich in schräger Richtung kreuzende Schraffirung,

in der dritten durch eine anders gerichtete einfache graue Schraffirung,

in der vierten durch doppelte sich kreuzende graue Schraffirung.

Der volle Abbau eines Braunkohlen- oder Galmeilagers ist durch Uebertuschung mit blasser brauner

Tusche zu markiren.
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7) Das Ausgehende einer Lagerstätte wird durch ein dunkles Grau, welches nach dem Einfallen der

Lagerstätte zu verwaschen ist, bezeichnet.

8) Taube Mittel bleiben hiernach weiss, werden aber an ihren Grenzen nach innen grau verwaschen.

9) Debersetzende Gange, Klüfte, Rücken, Sprünge, Wechsel, Ueberschiebungen etc. werden durch eine

gerissene Tuschlinie angedeutet, welche im Grundrisse an derjenigen Seite Kinnoberroth angelegt und ver-

waschen wird, nach welcher das Fallen gerichtet ist. Verdrückungen werden grau verwaschen.

Streckcnstösse, welche im Sprunge und im Kiegelgebirge stehen« sind an der Seite bla*s zinnoberrotb,

wenn sie in Verdrückungen oder tauben Mitteln stehen, blass grau verwaschen anzulegen.

10) Gegenstande, welche noch nicht hinreichend bekannt sind, wie z. B. alte nicht fahrbare Strecken,

das nur muthraaassliehe Streichen einer l*agerstatte', Grenzen alter Baue, ausgehende und vorliegende Ver-

werfungen und dergleichen, dürfen nur in feinen gerissenen Linien angedeutet werden.

11) Jahresstufen werden durch ein stehendes Halbkreuz, über welches die Jahreszahl zu schreiben ist,

angedeutet. Die geschlagenen Markscheiderzeichen sind so zu wählen, dass Verwechselungen vermieden werden.

12) Gestattet es beim Gangbergbau der Maassstab der Grubenbilder, so kann auch die Art und Weise

des Erzvorkommens in den Strecken derart angegeben werden, dass Pocherze und Waacherze dunkelroth fein

punktirt, StufTerze durch auf die Länge der StufTerzmittel fortlaufende dunkelrotue Linien bezeichnet wer-

den, deren Stärke der Mächtigkeit der Krzschnüre entspricht,

Jedem Grubenrisse sind Profile auf besonderen Blättern beizufügen, welche das Verhalten der Lager-

stätte auf Grund der wirklich erzielten Aufschlüsse ersichtlich raachen.

Die Profillinien hat der Markscheider, so wie sie für das Verstündniss und die Anschauung am gün-

stigsten liegen, selbst auszuwählen, ausserdem aber nach allen denjenigen Richtungen Profile zu legen, welche

ihm vom Grubenbesitzer bezeichnet werden.

Die Lagerstätten und die einzelnen Gebirgslagen sind in den Profilen in gefälliger Weise farbig,

die Grubenbaue nach den Vorschriften des § 19 kolorirt anzugeben. Auf dem Rande de« Blattes ist eine

Farbenerkl&rung hinzuzufügen ; die ProfiUinieu sind auf dem Generalrisse oder dem Situation risse mit rotben

Linien und rothen grossen Buchstaben zu bezeichen.

a. Auf Ni vellementsplänen sind im Grundriss die Stationslinien, im Profil die Saigerhöhe der

einzelnen Stationspunkte anzugehen und letztere im Grundriss und Profil mit gleichen Nummern und Buch-

staben zu bezeichnen. 7m dem ausgeführten Nivellement ist nur danu ein Situationsplan anzufertigen, wenn

derselbe vom Auftraggeber ausdrücklich verlangt ist. Wird er angefertigt, so sind auf demselben alle die

in 8 10 fi"" die Situationspläne der Grubenbilder bezeichneten Gegenstände darzustellen und in derselben

Weise auszuzeichnen und zu koloriren.

b. Specialzulagcn von Grubenbauen müssen die Stationslinien und Winkel einzeln und übereinstim-

mend mit den Observationen numerirt und bezeichnet ersehen lassen.

Die auf denselben etwa ausserdem dargestellten, von anderen Rissen entnommenen Angaben müssen

nach Vorschrift des § 14 des allgemeinen Markscheiderreglements scharf von der neuen Aufnahme unter-

schieden und besonders kenntlich gemacht werden.

c. Bei Triangulationen ist in den abzuliefernden Situationsplänen die Eintheilung der gemes-

senen oder trigonometrisch berechneten Hauptlinien und Dreiecke anzugeben.

Profil«-.

§ 20.

('. Sonstige Pläne und Ris*e.

§ 21.
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§ 22.

Die Schrift ist auf allen Karten und Rissen deutlich und gefallig zu halten und darf nie die Deut-

lichkeit des Riehes beeinträchtigen. Die Grösse und Art der Schrift muss in einem gewissen Verhältnis

zur Bedeutung und Ausdehnung der Gegenstände, sowie zu dem gewählten Maassstabe stehen. Eine be-

stimmte Kategorie von Gegenständen erhält stets eiu und dieselbe Schrift; verchiedene Kategorieen sind durch

verschiedene Schrift zu unterscheiden. So dürfen z. B. Feld- und Kommunicatiouswcge nicht dieselbe Schrift

erhalten wie Chausseen und Eisenbahnen, die Dörfer nicht dieselbe wie Marktflecken und Städte, die Bäche

und Nebenflüsse nicht dieselbe wie Hauptflüsse und Ströme u. s. w.

Die Schrift muss stets parallel mit dem untern Räude des Risses resp. bei Saigerrissen parallel mit

der Horizontale oder rechtwinklig gegen dieselbe laufen; nur bei Wegen, Flüssen, Verwerfungen, Strecken,

Querschlägen, Grenzen und überhaupt bei Gegenständen, welche sich in die Lange erstrecken, ist die Schrift

parallel dieser Längsrichtung zu legen.

Würde die vollständige Beschreibung der dargestellten Gegenstände die Deutlichkeit des Risses be-

einträchtigen, »o sind diese Gegenstände nur durch Zahlen und Buchstaben zu bezeichnen und die Beschrei-

bung auf dem Rande d<w Risses unter Hinzufügung der gewählten Zahlen und Buchstaben anzubringen.

Alle Schrift ist in schwarzer Tusche auszuführen; nur auf Muüiungs- und Sehurfrissen , sowie den

Bissen, welche die Kröffuuug von Kohlengruben in der Oberlausitz betreffen, ist die Umgrenzung der Gruben-,

Muthungs- und Schurffelder, welche den eigentlichen Gegenstand des Bisses bilden, farbig zu umschreiben,

and auch der Flächeninhalt des gemutheten Feldes und dessen Namo in farbiger Schrift anzugeben, während

die Namen von Nachbargruben, welche auf dasselbe Mineral verliehen sind, auf welches die Muthung gerichtet

ist, schwarze Schrift behalten.

Die benachbarten oder kollidirenden Muthungsfelder, welche auf ein anderes Mineral gerichtet sind,

ebenso die benachbarten oder übergreifenden, auf andere Mineralien verliehenen Grubenfelder erhalten farbige

Schrift (conf. § 6).

AUe Risse, Pläne, Karten und Zulagen erhalten einen Titel und müssen den Namen und Charakter

des Anfertigers und das Datum der Anfertigung ersehen lassen.

III. Do» anzuwendende Maxis, die Lauge und Eintheilung, die Prüfung und Justirung der Schnüre und Measketten. Längenmaße.

§ 23.

Hinsichtlich der bei der Arbeit anzuwendenden Maasse wird der Markscheider auf die §§ 22 bis 24

der Maass- und Gewichts-Ordnung vom 16. Mai 181ri und auf die Vorschriften zur Verfertigung der Pro-

bemaasse verwiesen.

Der Markscheider ist dafür verantwortlich, dass die von ihm gebrauchten Lachter- und anderen

Maasse mit dem Normalmaasse ülwreinstimmen.

Das Lachtermaass muss dem Gesetze gemäss bei allen markscheiderischen Angaben in "/» und jedes

Achtel in 10 Zoll getheilt sein. Beim Markscheiden selbst wird der Gebrauch eines Lichters mit Deeimal-

theilung nachgelassen.

Der Gebrauch von Schnüren oder Messketten Ut zulässig; letztere müssen jedoch den Normalmaassen

entsprechen und darum möglichst oft. resp. vor jedem auszuführenden Zuge, mit diesem verglichen und

jtutirt werden.

Zu diesem Zweck hat sich jeder Markscheider mit einem gcaichten Laehtermaasse zu verseilen.

Die Schnüre und Messketten, deren »ich der Markscheider bedient, müssen aus gutem Material und

letztere von Messingdraht gefertigt, zehn Lachter lang, und, wenn sie zu Grubenzügen benutzt werden, we-

nigstens in halbe Lachter, das erste und letzte halbe Lachter aber in Achtellachter getheilt sein.

Dagegen genügt bei Situationsaufnahmen die Eintheilung der Messketten in halbe Uchter; auch

können dieselben aus Eisendraht gefertigt sein.
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Bei Aufnahmen von Gebäuden und Maschinen ist der preußische Duodecimalfuss anzuwenden.

Bei Arbeiten über Tage kann auch die 5 Ruthen lange Feldmesserkette Anwendung finden.

§ 24.

Das Flächenmaass ist für rein bergmännische Ermittelangen, Feldesberechnungen, Berechnung von

Muthungsfeldern u. s. w. das Quadratlachter. Die bezüglichen Angaben erfolgen in Quadratlachtern mit zwei

Deeimalsteilen.

Bei Grundentschädiguugs- und Gnindabtretuugs-Karten, sowie bei den die Eröffnung von Kohlen-

gruben in der Oberlausitz betreffenden Karten ist das Flächenmaass die Quadratruthe. Die Angaben erfol-

gen nach preußischen Morgen und Quadratruthen mit zwei Decimalstellen.

Nivellirmwse.

§ 25.

Bei bergmännischen Nivellements, namentlich bei allen Nivellemente in der Grube und zwischen

Schächten, Bohrlöchern und Zechenhäusern, ist das preussischo Lachtor mit seinen gesetzlichen Unterabtei-

lungen zu Grunde zu legen. Bei anderen Nivellements ist die Anwendung des Ruthenmaasses gestattet, bei

welchen die Kreuztableaux und Nivellirlatten die Einteilung nach zehntel und huudertel Fuss erhalten.

WinlcelmaaNsc

§ 26.

Bei den durch Beobachtung der Magnetnadel erfolgenden Wiukelmessungen ist der Kreisumfan;,'

in zweimal 12 Stunden, jede Stuudi» in Achtelstunden und jede Achtelstunde in Sechzehntel- AchtclstunäVn

zu theilen.

Bei allen unabhängig von der Magnetnadel ausgeführten Winkelmessungen ist der Kreisumfang in

360 Grade und jeder Grad in 60 Minuten,1jede Minute in 60 Sekunden zu theilen.

IV. Die Winkel- un.l NWollir-lnstrumente, deren Grösse, Kintlwiluni; und Einrichtan«, Revision und Ju«tirung.

8 27.

Die Instrumente, welche zur Verrichtung von Markscheiderarbeiten erforderlich sind, hat der Mark-

scheider aus eigenen Mitteln anzuschaffen und in brauchbarem Zustande zu unterhalten.

Namentlich muss sich der Markscheider im Besitz folgender Instrumente befinden und deren brauch-

baren Zustand bei jeder Revision nachzuweisen im Stande sein:

1) eines Bergkompasses, dessen Nadel mindestens 2J Zoll laug, und dessen Stundenring in zwei-

mal 12 Achtelstunden und halbe Achtelstunden gctheilt ist, mit Zulageplatte und Hänge/.eug.

2) eines Gradbogens von mindestens 8 Zoll Durchmesser, dessen Thcilung Beobachtungen von 5 zu

5 Minuten gestattet;

3) eines Stativs mit Vorrichtung zum Hinlegen der Zulageplatte und Anhängen des Gradbogens

mit Fernrohr und Dioptern (Winkelinstrument, Visirinstrument) , Nuss mit Stellschrauben und

Dosenlibelle zum Horizontalstellcn;

4) einer Wasser- oder Quecksilberwaage;

5) der zum Messen über und unter Tage erforderlichen Ketten, Schnüre, Maa-ssstäbe. Saigerschnürr,

Kreuztableaui und Nivellirlatten, Pfriemen, Piquets und KettensUbe.

Die zu den Aufnahmen über und unter Tage erforderlichen Bocke, Spreitzeu und Signalstangun,

sowie die bei Tagesmessungen uud Nivellemente erforderlichen Pfähle hat der Markscheider vom Auftrag-

geber zu requiriren.

Dem Markscheider ist übrigens die Wahl aller anderen Instrumente, deren Verwendung er für zweck-

mässig und nothwendig hält, überlassen, nur bleibt er für die Richtigkeit seiner Arbeiten verantwortlich.
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Er hat daher alle von ihm benutzten Instrumente, gleichviel ob dieselben ihm eigentümlich gehören oder

nur zur Benutzung überwiesen sind, zu prüfen und nötigenfalls tu justiren, da er jede durch Mangel der

benutzten Instrumente hervorgerufene Unstimmigkeit seiner Arbeiten allein tu vertreten hat

V. Verrichtung der Markacheider&rbeiten, Beobachtung der magnetischen Abweichung, Gegen- und Wahrzüge.

Wahl de« Verfahren«.

§ 28.

Der Markscheider ist verpflichtet, in jedem «meinen Falle die geeignetste und beste Methode zur

Ausführung aller Längen-, Flächen-, Winkel- und Höhenmessungen zu wählen, um die Kichtigkeit, möglichste

Deutlichkeit und dauernde Brauchbarkeit seiner Arbeit mit Bezug auf den vorliegenden Zweck zu sichern.

Jede aus einem unrichtigen Verfahren hervorgehende Unrichtigkeit seiner Arbeit hat er zu vertreten.

Werden ihm von einem Grubenbesitzer vor Beginn einer Arbeit Anweisungen ertheilt. welche nach

seiner Ansicht einer richtigen und zweckmässigen Bearbeitung des ihm ertheilteu Auftrages entgegenstehen,

so raus» der Markscheider seine Ansicht vor Beginn der Arbeit begründet vortragen und die Arbeit ab-

lehnen, falls der Auftraggeber seine Ansicht nicht modifiziren will. In allen Fällen aber, in welchen sich

der Markscheider der Ausführung eines Geschäfts nach gegebener Anweisung unterzieht, ist er für die rich-

tige Ausführung verantwortlich und kann sich später nicht damit entschuldigen, dass die erhaltenen Anwei-

sungen Ursache zu einer unrichtigen und unzweckmässigen Arbeit gewesen seien.

Werden nur generelle Aufnahmen, Zusammenstellungen und Uebersichtspläne nach alten Karten und

anderen dergleichen Arbeiten gefordert, bei welchen der in § 15 des Allgemeinen Markscheider-Reglements

lom 25. Februar 1856 und in Artikel 2 des Nachtrags zu demselben vom 26. April 1865 vorgeschriebene

Grad der Genauigkeit nicht zu erreichen ist, so muss der Markscheider die Art der Ausführung sowie die

benutzten älteren Pläne und den Grad der Genauigkeit der gelieferten Darstellung auf dem Risse angeben.

Berücksichtigung der veränderlichen magnetischen Deklination.

§ 29.

Namentlich ist es Pflicht des Markscheiders, da, wo Gcbirgsverhältnisse
, Schienenwege, Kunst-

sätze u. s. w. die Magnetnadel irritären und ablenken, was er bei seinen Zügen durch doppeltes Anhängen,

Hoch- und Niedrigspannen der Schnüre, Kontrolen, Schlüsse u. s. w. selbst zu ermitteln hat, entweder die

Verwendung des Kompasses ganz auszuschliessen und mit anderen von der Magnetnadel unabhängigen Win-

kelinstrumenten zu operiren, oder ein Verfahren anzuwenden, welches die Ablenkung der Magnetnadel un-

schädlich macht.

Dem Markscheider wird in dieser Beziehung der von Brathuhn beschriebene Visirapparat und die

von demselben bei solchen Messungen angewandt« verschärfte Observationsmethode empfohlen (cfr. Zeitschrift

lur Berg-, Hütten- und Salinenwesen Band IX. S. 71). Ebenso ist der Markscheider verpflichtet, auf den

Groben seines Geschäftsbereiches über und unter Tage und in der Nähe seines Arbeitelokals, sich Richtungen

festzulegen, durch Konstruktion von Mittagslinien deren astronomische Azimuthe zu ermitteln und die Verän-

derungen der magnetischen Deklination durch häufige wiederholte Beobachtung an diesen Orientirungslinien

selbst während desselben Zuges, wenn derselbe längere Zeit in Anspruch nimmt, und während des Zuleget»

bei seinen Arbeiten zu berücksichtigen, um dadurch die aus der Veränderung der magnetischen Abweichung

hervorgehenden Differenzen und Unrichtigkeiten zu eliminiren.

Um die Beobachtung von Mittagslinien zu erleichtern, werden den Markscheidern des Bezirks die

Kulminationszeiten des Polarsterns von 4 zu 4 Tagen alljährlich mitgeteilt.

Art der Aufnahme.

§ 30.

Alle Grubenbaue sind mit Kompaas und Gradbogen resp. durch Winkelmessung und Nivellement

ufzunehmem; nur bei der Nachtragung der auf der Lagerstätte getriebenen streichenden Abbaustrecken, den

Venultg. XVI. I. Lief. 4
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Pfeilerabbauen, Strebbauen und Firstenbauen, sowie den kurzen Wetterdurchhieben, wird von dem Nivelle-

ment abgesehen, wenn es sich nicht um die Neuanfertigung eines Specialrisses oder einer Specialzulage han-

delt, in welchem Falle alle offenen Räume genau durch Winkelmessung und Nivellement aufzu-

nehmen sind.

Linpfninesaiinzen.

§ 31.

Wird zur Aufnahme die gewöhnliche Markscheiderkette von feinem Messingdraht verwendet, so ist

dieselbe vor jedem Zuge mit dem geaichten Lachtermaassstab zu vergleichen und zu justiren; ebenso

ist die eiserne Messkette vor dem Gebrauch sorgfältig zu prüfen; überhaupt auf das Spannen und Messen

der Schnüre und Ketten, das Anstecken in der Grube, die horizontale Lage der Kette bei Tagesmessun-

gen, wenn der Neigungswinkel der Kette nicht besonders beobachtet wird, u. s. w. die grösste Sorgfalt

zu verwenden.

Bei Triangulationen ist die Standlinie nach den Regeln der Kunst wiederholt zu messen.

Theodolitmessungen unter Tage.

§ 32..

Bei den Theodolitmessungen unter Tage sind kurze Visirlinien möglichst zu vermeiden und ist auf

das Centriren und die scharfe Einstellung des Theodoliten die grösste Sorgfalt zu verwenden.

Die Winkelbestimmungen sind mindestens einmal und bei besonders wichtigen Messungen zwei-

bis dreimal zu repetiren.

Die Messungen sind zweckmässig durch Magnetnadel -Beobachtungen an eisenfreien Stellen zu kon-

troliren.

An geeigneten Stellen ist eine genügende Anzahl von Fiipunkten rar die anzuschliessenden weiteren

Aufnahmen und Angaben zurückzulassen. Diese Punkte sind derart zu fixiren, dass sie nicht leicht verloren

gehen können. Die genaue Markirung derselben geschieht in der Regel durch ein in einem hölzernen Pflocke

befestigtes und zum Durchziehen einer Lothschnur eingerichtete« Ringeisen.

Der Anschluss der Grubenmessungen an die Tagesmessungen oder die Orientirung für die verschie-

denen Sohlen ist in der Regel nach der sogenannten Lothmethode zu bewirken, und ist diese Arbeit mit

der grössten Sorgfalt auszuführen.

Triangulationen und grössere Polygonmessungen.

§ 33.

Bei Triangulationen und grösseren Polygonmessungeu sind die Dreieckspunkte und einzelne Polygon-

punkte so zu wählen und zu fixiren, dass sie bei späteren Messungen als genaue Anhaltspunkte dienen können.

Bei der Legung des Dreiecksnetzes sind sehr spitze und sehr stumpfe Winkel zu vermeiden.

Ausserdem wird für alle Triangulationen und Polygonmessungen über und unter Tage, welche mit

dem Theodoliten erfolgen, vorgeschrieben, dass entweder

a) alle Richtungen der zu beobachtenden Signalo durch allmäliges Herumfuhren des Fernrohrs

mit dem beweglichen Kreise auf dio Nullrichtung des feststehenden Kreises zu beziehen, oder

b) die einzelnen Winkel zwischen den verschiedenen Signalen zu messen sind.

In allen Fällen sind auf jedem Dreieckspunkte alle den Horizont bildenden Winkel zu messen, auch

wenn der den Kreis ergänzende Winkel kein Dreieckswinkel ist.

Wie oft der Markscheider die Winkelmessung wiederholen will, bleibt ihm überlassen, nur muss

sich bei Zusammenstellung der drei Winkel im Dreieck ergeben, dass ihre Summe vom Sollbetrage (zwei

Rechten)

a) bei Dreiecken erster und zweiter Ordnung höchstens eine Minute,

b) bei Dreiecken höherer Ordnung höchstens zwei Minuten
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abweicht. In jedem Dreiecke, welches eine grössere Abweichung zeigt, darf dieselbe nicht auf die einzelnen

Winkel vertheilt werden, sondern es ist eine örtliche Untersuchung und Nachmessung der Winkel vorzu-

nehmen.

Alle Polygonzüge müssen von Dreieckspnnkten ausgehen und sich an solche anschbesäen, oder sonst

auf zuverlässige Art mit dem Dreiecksnetz verbunden sein.

Jede Polygonseite ist zweimal in der Regel vorwärts und rückwärts zu messen.

Die zweite Messung kann mit der Detailaufhahme verbunden werden.

Bei jeder Polygonseite ist der äussere und innere Winkel und wo mehrere Züge zusammentreffen,

sind s&mmtliche den Horizont bildende Winkel zu messen, zu 4 Rechten zusammenzustellen und zu be-

richtigen.

Bei der Vergleichung des Polygonnetzes mit dorn Dreiecksnetze muss das erstere mit dem letzteren

s* genau übereinstimmen, dass die Länge der aus den Koordinatenunterschieden des Polygonzuges zwischen

zwei zunächstliegenden Anschlussdreieckspunkten abgeleiteten Hypotenuse von der Länge der Dreiecksseiten

höchstens um abweicht.

Nur dann, wenn grössere Komplexe von Waldungen oder sonstige Hindemisse dem Legen von Drei-

ecken entgegenstehen, dürfen grössere Terrainabschnitte ohne Dreiecksnetz lediglich durch Messung der Winkel

und Seiten mittelst des Kompasses und der Messkette aufgenommen werden. Es sind indessen solche Auf-

nahmen, soweit nur immer möglich, an ein Dreiecksnetz anzuschliessen.

Welcher Korrektionsmethode sich der Markscheider auch immer bei seinen trigonometrischen Berech-

nungen bedienen mag, so ist die Triangulation nur dann als richtig anzuerkennen, wenn die Entfernung der

Punkte gegen einander

a) bei den Dreiecken erster und zweiter Ordnung bis auf ,rfon»

b) bei den Dreiecken höherer Ordnung bis auf TT,'rjn genau ist.

Das Aneinanderreihen zu vieler Stationen ohne Kontrole durch Revisionälinien ist beim Gebranch

des Kompasses zu vermeiden.

In Oberschlesien sind die Triangulationen und grösseren Polygonmessungen an das von Sadebeck

gelegte Dreiecksnetz anzuschliessen.

liegen- und Währzüge.

8 34.

Kommt es bei einer markscheiderischen Angabe, sowohl in den söhligen Längen und Richtungen,

als auch in den Saigerhöhen auf eine besondere Genauigkeiten, so ist der Zug resp. das Nivellement dop-

pfit, d. h. hin imd zurück zu verrichten.

Namentlich sind alle Schacht- und Durchschlagsangaben stets auf einenvdoppelt ausgeführten

Zug, d. b. auf Zug und Gegenzug zu basiren; für beide Zöge kann der Markscheider nach der Gebühren-

taxe liquidiren, falls nicht hinsichtlich der Honorirung der Markscheiderarbeiten eine andere Verabre-

dung besteht

' Ist eine Uebereinstimmung innerhalb der zulässigen Fehler zwischen Zug und Gegenzug nicht vor-

handen (§ 15 d. des Allgemeinen Markscheider-Reglements), so ist der Markscheider, ohne Gebühren für die

ferneren Züge beanspruchen zu können, verpflichtet, so lange zu ziehen, bis die erforderliche Uebereinstimmung

erreicht ist.

Bei allen Durchschlagsangaben, Schachtangaben und sonstigen wichtigen Messungen ist aber der

Markscheider ausserdem verpflichtet, sich von der richtigen Ausführung seiner Angaben an Ort und Stelle

selbst zu überzeugen; namentlich muss derselbe bei solchen Arbeiten rechtzeitig die gehängten Anweiselinien

revidiren., die Grubenbeamten auf das richtige Einhalten derselben und der bezeichneten Sohlen aufmerksam

machen und die Richtigkeit der Ausführung kontroliren.

4»
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VI. Nebemnesifungen in der Grobe und über Tage.

§ 35.

Der Markscheider hat bei alleu seinen Arbeiten in der Grube und über Tage auf die Nebenmessungen

(Seitenmessungen) die gehörige Sorgfalt zu verwenden, und wenn er dieselben durch Gehülfen ausführen lä&st

dieselben bei dieser Arbeit scharf zu kontroliren. Er ist dafür verantwortlich, das« die in §§ 1, 2, 5 und

7 bezeichneten Gegenstände bei allen seinen Arbeiten vollständig zur Aufnahme und risslichen Darstellung

gelangen.

Andererseits ist er verpflichtet, jene Gegenstände, so weit es unbeschadet der Richtigkeit der Arbeit

und mit Genauigkeit geschehen kann, zur Vermeidung ungerechtfertigter Kosten, so viel als möglich durch

Seitenmessungen zu bestimmen, und ist, wo dies leicht möglich , nicht befugt , besondere Winkelmessungen

für die Aufnahme dieser Gegenstände zu liquidiren.

VII. Dos Schlagen von Zeichen und Pfählen für die Kontrole oder Revision, sowie für die Nachtragungeu.

Bei GrubenzÜgen.

§ 36.

Bei den Grubenzügen hat der Markscheider an den Endpunkten und sonstigen festen unverrückbaren

Punkten in angemessenen Entfernungen, zum Anhalten für spätere Arbeiten, leicht auffindbare Markscheider-

zeichen selbst zu schlagen oder in seiner Gegenwart schlagen zu lassen und den Grubenbeamten zur Ueber-

wachung und Erhaltung zu bezeichnen.

Von diesen in den Observationsbüchern genau zu vermerkenden und auf den Kissen unter kurzer

Beifügung des Datums anzugebenden Zeichen ist überall, wo die Strecke söhlig ist, bis auf die Sohle zu sai-

gern, und ist die Saigerhöbe des Zeichens zu vermerken. Ebenso ist die Entfernung dieser Zeichen von in

der Nahe befindlichen festen Punkten zu messen und anzugeben. Unter Umständen sind der Sicherheit

wegen zwei dergleichen Zeichen in einem genau anzugebenden Abstände von einander zu schlagen, um bei spä-

terer Fortmessung sicher zu sein, dass eine Verwechselung oder Veränderung inzwischen nicht vorge-

gangen sei.

Markscheiderzeichen, welche bei der demuächstigen Revision unsicher erscheinen, sind fallen zu lassen,

d. h. es darf bei Nachtraguugen und neuen Aufnahmen niemals au unsichern Zeichen angehalten werden;

der Markscheider ist vielmehr verpflichtet, in solchen Fällen auf vorhergehende sichere Markscheiderzeichen

oder sonstige feste Punkte zurückzugehen.

Bei Arbeiten über Tage.

§ 37.

Auch bei Tagesmosaungen hat der Markscheider die Anfangs- und Endpunkte, sowie etwaige Zwischen-

punkte, durch Markscheiderzeichen (an Bäumen, Brücken, Wegweisern u. s. w.) oder durch verlorene Pfahle,

welche genau in den Winkelbüchern und Observationsbüchern zu vermerken sind, so genau zu bezeichnen,

dass deren Wiederauffindung durch Jedermann möglich ist. — Bei Angaben von Schächten, Ortungen, Bohr-

löchern, Markscheiden, bei Nivellements zur Anlegung von Eisenbahnen, Röschen, Stölln u. s. w., überhaupt

in allen Fällen, wo ein späterer Anschluss an ausgeführte Arbeiten zu erwarten ist, hat der Markscheider

die geschlagenen verloreneu Pfähle den Grundeigentümern zu bezeichnen, damit nicht durch ein Herausziehen

der Pfahle ein Wiederholen der Züge nothwendig wird.

Um jedoch die richtige Stellung der geschlagenen Pfähle l>ei späteren Angaben prüfen zu können,

sind dieselben so viel als möglich gegen andere in die Observationen eingeschlossene Punkte festzulegen.

Ebenso sind die Nivellements an zahlreiche unverrückbare Punkte anzuschließen.

VIII. Die Buchung der Observationen, die .Schema s für die Bücher und die Art der Berechnung der Sohlen und Soigerteufen.

Führung der Winkelbncher und Nivellementsmanuale.

§ 38.

Der Markscheider ist verpflichtet, die in der Grube und auf dem Felde zu führenden Winkelbücher

(Manuale, Feldbücher) in geordneten, zusammenhängenden Heften, von gutem festen Papier, so deutlich, kor-
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rekt und so übersichtlich zu fuhren, daas auch jeder andere Markscheider im Stande ist, die Zulage da-

nach zu bewirken.

Wird an ein früheres Markscheiderzeichen angeschlossen, so ist das Datum des früheren Zuges, bei

welchem dieses Zeichen geschlagen wurde, zu ermitteln und im Winkel- und Observationsbuche anzugeben.

Das Datum, an welchem die Aufnahme geschehen ist, sowie der Zweck derselben muss ebenfalls

deutlich im Winkelbache bezeichnet werden. Haben bei der Aufnahme Versehen stattgefunden, welche bei

einem richtigen Verfahren bei der Auftragung unbedingt sichtbar werden müssen, so dürfen Rektifikationen

niemals durch Abänderung des im Winkelbuche bereits Verzeichneten bewirkt werden, Bondern es sind dann

besondere deutliche Bemerkungen und Nachträge zuzufügen.

Dasselbe gilt auch von den Nivellementsmanualen und von allen von dem Markscheider bei dor

Arbeit geführten Arbeitsbüchern, Heften, Messtuchblattern u. s. w.

Gefüllte Winkelbücher, Manualo, Feldbücher u. s. w. dürfen nicht vernichtet, sondern müssen in

der Registratur des Markscheiders aufbewahrt und in deren Repertorium vermerkt werden.

Buchung der Observationen.

8 39.

Bei Observationen mit dem gewöhnlichen Markscheiderbangezeuge erhält das Winkelbuch fol-

gende Form:
(Linke Seite (Rechte Seite.)

Lau-

fende

Nr.

des

Win-

kels

Zei-

chen

Gradbogen

fam
(

I : ä
0.

w.

Kompass

a

xn < Vi«

Achtel

Lachter
Achtel

§
r

=3
QN

Zei-

chen
Bemerkungen und Croquis.

! I

Den Observationen ist im Winkelbuche Datum, Ort und Zweck des Zuges, die Nummer des Kom-
passes und der Name des Verfertigers , Namen der Grube und das zu der angegebenen Tageszeit beobach-

tete Streichen der Orientirungslinie oder die beobachtet« magnetische Deklination vorauszuschicken.

In die Rubrik: .Bemerkungen'1

ist auch die ungefähre Zeit des Ziehens zu notiren und die Croquis

Bind im Zusammenhange und so vollständig als möglich zu halten, zu welchem Zweck die ganze rechte Seite

des Winkelbuches frei bleibt.

Die Kompassstunden sind stets nach Sechzehntel-Achtelstunden, höchstens nach halben Sechzehntel-

Achtektunden abzulesen. Jede andere Bezeichnung der observirten Stunden ist untersagt.

Schliessen die observirten Stunden ohne Achtelstunden oder ohne Sechzehntel -Achtoistunden ab, so

sind die entsprechenden Rubriken mit einer Null auszufüllen.

Für die mit dem gewöhnlichen Visir- (Feldmesser-) Instrumente über Tage ausgeführten Arbeiten

i#t das Winkelbuch oder Manual nach folgendem Schema einzurichten:

Seite.)

Nr.

des

Win-

kels

Zeichen 3
ja

J

Kette

z

<

Welt-

gegend
Stunde

[ompass

1
3

. <
-g 2
<

;

Zeichen Bemerkungen und Croquis
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Für die Arbeiten mit dem Theodoliten sind die Resultate der Winkelmessung sogleich auf dem Felde

in ein Register nach dem beigefügten Schema I* und b einzuschreiben und zu Hause so bald als möglieb

mit Dinte zu fairen, die wiederholt ausgeführten Messungen zu mittein, die gemittelten Maasse im Kreise

zusammenzustellen und zu vier Rechten zu berichtigen.

Die Dreieckspunkte sind mit ©, die Polygonpunkte mit •*> zu bezeichnen.

Bei den Arbeiten mit dem Brathuhn'schen Visir-Instrumente und mit dem
ist das

in der Grube

Messung <U>9 Winkelt) mit

•lern Theodolit oder mit dem

Visir-Instrumeute

Rückwärts

Zei-

chen | £

§ .3 t £ «
? 3 O 3 r.

Vorwärts

Zei- .jj | 2
1

ä < <
chen | s f

_ \T V.

Berechnete

Augen-
winkel und

arithmet.

Mittel

derselben

: " -

h -i I

Streichen

nach der

wahren

Mittags-

linie

o j- ,< --

Bemerkungen

und

Handzeichnuiigen

Bei Nivellements ist den Manualen die Einrichtung des nachstehenden Schemas zu geben:

«3

55

Sta-

tions

punkte

bis

Stations-

länge

Lchtr. Dcc.

rückwärts

Lchtr. Üec. Lchtr.
i
Dee-

Saigerteufe

Lchtr. Dec. Lchtr. I Dec.

Liegen

über | unter

der

Lchtr.! Dec. Lchtr. De«.

Be-

merkungen

Unrichtige Angaben.

§ 40.

Der Markscheider ist für die Richtigkeit der Angaben in den Winkelbüchern, Arbeitsmanualen, Ob-

servationsbüchern und Tagebüchern verantwortlich.

Bei absichtlich unrichtigen Angaben hat der Markscheider die Einleitung des in §§ 8 und 22 des

AUgemeinen Markscheider-Reglements vorgesehenen Verfahrens wegen Zurücknahme der Bestallung zu

gewartigen
#

Berechnung der Sohlen, Saigerteufen, Dreiecke and Koordinaten, und Führung der Obeenration«bncher.

§ 41.

Die Angaben der Winkelbücher sind zunächst in der Regel durch den Markscheider selbst in die

einzutragen. Dielben erhalten für Grubenzüge mit dem
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dentng folgende Form in Aktenformat, wobei die ganze rechte Seite zu Bemerkungen und Croquis frei-

zulassen ist.

(Link« ?efl<- des Ungens.) (Kernte Seit« de? Bopen«.)

Nr.

des

Win-

kels

Zei-

chen

Grad-
bogen

(Waage)

Schnur Steigen

- " ^

Fallen

Zei-

chen

Bemerkungen

und

Croquis

Die zur etwaigen Berechnung der Streichsinus.se und Streichkosinusse erforderlichen Rubriken kön-

nen auf die rechte Seite gezogen werden.

In der Unterschrift sind:

a) Datum, Ort und Zweck des Zuges,

b) Nummer des Kompasses und Name des Verfertigers,

c) die Stunde der vorhandenen Örtlichen Orientirungslinie,

d) die Deklination, mit welcher zugelegt worden,

e) der Abstand des Anfangspunktes von der Normalhorizontalen

anzugeben.

Die Sohlen. Saigerteufen, Streichsinusse und Streichkosinusse müssen auf wenigstens drei Dezimal-

stellen berechnet werden.

Nach dem Abschluss der Nivellementskolonne, welcher bei allen für den Grubenbetrieb und die Her-

stellung der Saigerrisse und Profile wichtigen Punkten, ausserdem aber bei allen Markscheiderzeichen und

am Endpunkte des Zuges erfolgen muss, ist der Abstand derselben von der Normalhorizontalen in der Rubrik

Bei den Arbeiten mit dem Theodoliten und dem Brathuhn'schen Visir- Instrument unter Tage ist

das beigefügte Schema II. zu den Observatiousbüchern zu verwenden.

Bei den mit dorn Winkel-Instrument und dem Theodoliten über Tage ausgeführten Beobachtungen

und bei den Nivellements sind die für die Winkelbücher (Arbeitsmanuale) vorgeschriebenen Schemata auch

zu den ObservationsbQchern zu verwenden.

Es treten hierzu jedoch bei den Triangulationen und Polygonmessungen noch die Koordinatenbe-

rechnungen und Dreiecksberechnungen.

Die Koordinatenberechnung ist in Zügen von einem Dreiecks- beziehungsweise bereits berechneten

Polygonpunkte zum andern auszuführen und der Berechnung das beiliegende Schema Ol. zu Grunde zu legen.

Die Berechnung der Dreiecke ist in einem besonderen Register nach dem beigefügten Schema rV.

auszuführen.

In einer Beilage zu demselben ist anzugeben, aufweiche Basis sich die Rechnung gründet, beziehuugs-

welchen Angaben die etwa vorhandenen diesfälligen Elemente entnommen sind.

Diese Beilage ist ungefähr, wie Anlage V. ersehen lässt.

DL Du Zulegen

Der

Transporteur

iosinus) zulegen

der Züge, die Orientining, daa Format, die Veirielftlügung der Orubonbilder und die Aufoewauruag der

verschiedenen Exemplare. Da« Zulegen.

§ 42.

kann die gemachten Züge entweder mit Kompass und Zulegeplatte oder mit deiu

mit Hülfe der Sehnentabelleu oder auch nach Längen und Breiten (Streichsinus und Streich-
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Wenn das Zulegen mit dem Kompaas erfolgt, so muss es mit demselben Instrumente geschehen, mit

welchem der Zug verrichtet wurde.

Die Zulagen wichtiger Kompasszüge sind durch die Berechnung der Streichsinusse und Kosinusse

und Auftragimg de» Berechnungsresultates zu kontroliren.

Die in dem Observationsbuche eingetragenen Beobachtungen hat der Markscheider mit den bei dem
Ziehen gemachten Einschreibungen genau zu vergleichen, bevor das Zulegen danach erfolgt, im Falle von

Unstimmigkeiten aber die Angaben an Ort und Stelle zu revidiren.

Vor jeder Zulage hat der Markscheider die magnetische Abweichung seines Kompasses an einer in

seinem Arbeitszimmer festgelegten und nach ihrem astronomischen Azimuth bestimmten Richtung zu kon-

troliren und hiernach auf der Zulage die Lage der Oricntirungslinic und des Meridians zu bestimmen, resp.

den nachzutragenden Riss zu orientiren.

§ 43.

Die Zulagen erfolgen auf einem BrouiUon- oder Fundamentalriss. Derselbe wird nicht kolorirt, muss

aber alle Stationspunkte ersehen lassen. Zu dem Fundamentalrisse dürfen nur einzelne Bogen des besten

Zeichenpapiers verwendet und diese weder gerollt, noch auf Leinwand gezogen werden. Die Fundamental-

risse dürfen weder mit Einfassungen versehen, noch eingeheftet werden.

Wenn die Grösse eines Bogens nicht ausreicht, sind zwei oder mehrere solche Bogen aneinander

zn stossen, doch dürfen dieselben nicht aneinander geklebt werden.

An den korrespondireuden Seiten bleibt ein Raud von angemessener Breite, um hierauf des besseren

Anschlusses wegen Zuglinien, Strecken etc. von dem andern Blatte ausserhalb der Grenzlinien (Netzlinien),

jedoch nur punktirt, zu verzeichnen.

Die sorgfältige Anfertigung, Erhaltung und Aufbewahrung wird dem Markscheider besonders zur

Pflicht gemacht. Der möglichst zu vermeidende Transport ist nur in hinreichend grossen und starken Map-

pen gestattet.

üeberträgt eine Gewerkschaft oder ein Grubenbesitzer die auf ihrer Grube vorkommenden Mark-

scheiderarbeiten einem anderen Markscheider, so ist diesem der Fundamentalriss mit allen die Grube be-

treffenden, für Rechnung der Gewerkschaft gefertigten Rissen, Specialzulagen, Darstellungen, Observationa-

büchern und sonstigeu Schriftstücken, mit Ausnahme der Winkelbücher, auszuhändigen.

Fundamentalrisse auflässiger Gruben sind mit den zugehörigen Observationen an das Oberbergamt

abzuliefern.

Broiiillüupliine von Situationsaufnnhmen, TrknguUtionen. Speciahiil.iffen, von Zur und Gegenitujr.

§ 44.

Auf den Brouillonplänen von Situationsaufnahmen müssen die Stationslinien, sowie sie auB den Feld-

Kinkel-) Büchern aufgetragen sind, mit feinen (in der Regel mit rothen) Linien ausgezogen und überein-

stimmend mit dem Feldbuche durch Nummern oder Buchstaben bezeichnet werden.

Bei den für jede grössere Tagesaufnahme unentbehrlichen Hauptlinien oder trigonometrisch berech-

neten Hauptdreiecken sind die Längen der wirklich gemesseneu Linien, desgleichen die trigonometrisch berech-

neten Längen, sowie die Winkel einzuschreiben. Bei wiederholter Messung • einer Linie sind die dabei ge-

fundenen Maasse unter einander zu schreiben und durch eine Klammer zu verbinden.

Die Linien sind in Unterabtheilungen von 50 oder 100 Lachter oder Ruthen sorgfältig sichtbar

einzuteilen.

Specialzulagcn sind auf den Brouillonrissen nicht zu koloriren, sondern nur in schwarzen Linien

ohne Schattcnlinien auszuziehen; die einzelnen Winkel sind farbig und wenn Zug und Gegenzug zuzu-

legen sind, mit verschiedenen Farben in gerissenen Linien auszuziehen und den Observationen entsprechend

zu numeriren.

Die Bleilinien der Zulage dürfen bei Specialzulagen von den Brouillonplänen nicht entfernt werden.
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Orientiran« der Risse.

§ 45.

Auf allen Rissen ist ausser der Orientirungslinie oder deren Parallelen der wahre (astronomische)

Meridian unter Angabe der zur Zeit der Anfertigung beobachteten magnetischen Deklination aufzutragen

und ausdrücklich als solcher zu bezeichnen (conf. auch § 49).

Beim Zulegen mittelst des Kompasses dient entweder die Ortliche Orientirungalinie, deren Streichen

im Tage der Messung beobachtet wurde, oder der Meridian zur Orientirung des Risses.

Das Streichen der Orientirungalinie ist auf jedem Risse unter dem Maassstabe, resp. an einer an-

deren passenden Stelle wie folgt zu bemerken:

Nachgetragen
Streichen der Ol

* 1 *

e Abweic

slinie oder

hung

Name

des
am

liora Achtel
Vi«

Achtel Zeit

Markscheiders

1. August 5. l. 10. Vormittag N N.

1865

Format und Asüssere« der Riss«'.

§46.

Sowohl zu den Brouillonkarten, wie zu den Reinzeichnungen aller Specialzulagen, Plane, Gruben-

nw u. s. w. muss der Markscheider Velinpapier guter Qualität verwenden, welches, mit Ausnahme der nur

einmal dienenden Specialzulage für Schacht- und Durcbseblagsangabcn, für alle Reinzeichnungen auf feiner

Leinwand oder Kattun so lange Zeit vor dem Gebrauch sorgfältig aufgezogen werden muss, dass ein nacb-

theüiges Verziehen nicht mehr stattfinden kann.

Die äusseren Ränder aller Reinzeichnungen, mit alleiniger Ausnahme derjenigen Rander der Platten-

risse, welche aneinander gestossen werden sollen, sind mit grünseidenem Bande einzufassen.

Zu den Gebrauchsexemplaren der Grubenrisse ist stärkere Leinwand zu verwenden.

Die Fundamentalrisae und die Reinzeichnungen der Grubenrisse dürfen nicht gerollt werden.

Die bezeichnete Fläche der einzelnen Blätter (Platten) darf nicht mehr als 25 Zoll Länge und

18 Zoll Höhe haben, wenn nicht ausnahmsweise unter besonderen Verhältnissen von dem Oberbergamte ein

grösseres Format der Platten gestattet worden.

Die einzelnen Platten der Grubenrisse dürfen nicht zerschnitten und durch Leinwandstreifen verbun-

den werden. Soll das Format aus irgend einem Grunde verkleinert werden, so sind die einzelnen Theile

völlig getrennt zu halten, so dass sie beim Gebrauch mit den Rändern aneinander gelegt werden können.

Specielle äussere Einrichtung der Grubenruuie.

§ 47.

Die einzelnen Platten der Grubenrisse erhalten in der oberen rechten Ecke, wenn sie gehören

a) zum Situationsplan, den Buchstaben A, »

b) zum Generalriss, den Buchstaben B,

c) zu den Specialabbaurissen, den Buchstaben C,

d) zu den Profilen, den Buchstaben D,

e) zu sonstigen Specialrissen, den Buchstaben E,

und sind ausserdem mit fortlaufenden römischen Zahlen innerhalb jeder Kategorie zu bezeichnen, so dass

also z. B. die zweite Platte des Gencralrisses die Bezeichnung B. II. erhält. Die Specialabbaurisse sind

iu-eerdem nach den einzelnen Plötzen. Bausohlen, Bauetagen, zu denen sie gehören, zu bezeichnen.

Verwihg. XVI. 1. Lief. 5
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Alle zu demselben Grubenrisso gehörigen Platten erhalten gleiche Grösse und eine untereinander ent-

sprechende Lage dergestalt, dasa z. B. die Platten C. II. der einzelnen Specialrisse der Platte B. II. des in

demselben Maassstabe angefertigten Gencralrisses, und wenn der Situationsriss auch in demselben Maassstabe

angefertigt ist, auch der Platte A. II. des Situationsrisses genau entsprechen.

t'clicrcichukarfc.

8 18-

Für jeden Grubenriss, welcher mehrere Platten umfasst, ist die gegenseitige Lage der einzelnen

Situationsplatten durch eine Uebersicbtskarte in kleinem Maassstabe darzustellen, welche, ausser den Nummern
der einzelnen Platten, die Schächte, Marksrheideu , Hauptsohlenstrecken oder Stölln, und andere für die

Orientirung wesentliche Gegenstände sowie* den Titel enthält.

Sonstige Vorschriften in Betreff der Grubenrwse.

8 49.

Alle neu anzulegenden Grubenrisse sind so zu orientiren, dass die Seitenränder dem Meridian und

Aequator parallel laufen und die Nordspitze des Meridians entweder naeh oben oder nach der rechten Seite

gerichtet ist.

Sämmtliche zu einem und demselben Grubenbilde gehörigen Platten müssen übereinstimmend orientirt

sein, und auf jeder Platte ist die örtliche Orientirungslinie oder deren Parallele anzugeben.

Die zueinander gehörigen Platten der Grubenris.se dürfen nicht übergreifen, sondern müssen mit den

entsprechenden Seiten genau aneinander passen.

Die zu einem Grubenrisse gehörigen Blätter oder Platten sind mit einem für den ganzen Kiss genau

übereinstimmend gelegten und an den Rändern der Platten übereinstimmend numerirten, dem Rande parallel

laufenden feinen Quadratnetz zu versehen, dessen Linien 20 Lachter von einander entfernt sind.

Auf allen in Oberschlesien neu anzufertigenden Grubenrissen ist das Quadratnetz auf den Meridian

durch den Trockenberg derart zu beziehen, dass die Netzlinien von dem Nullpunkt 20, 10, 60 u. s. w. Lachter

entfernt sind, und von dort aus gleichmässig nach allen vier Weltgegenden zählen.

Aufbewahrung und Conservirung der Gnibewüwe.

§ 50.

Sämmtliche zu einem Grubenrisse gehörigen Blätter werden in einem Umschlage von Pappe und

dieser Umschlag wiederum in einer mit Rücken und Ecken von Leder oder Leinwand versehenen Mappe, auf

welcher eine einfache Bezeichnung der Grabe, des Reviers etc. enthalten ist, aufbewahrt. Jeder Markscheider,

der den Auftrag zur Neuanfertigung eines Gmbenbildcs erhält, hat sogleich diese Umhülluug zu demselben

zu besorgen und dem Grubenbesitzer zu liquidiren.

Die Versendung gerollter Risse darf nur auf Holzrollen, in Büchsen von Blech oder starker Pappe,

oder in hölzernen viereckigen Kasten erfolgen. Plattenrisse sind in der zugehörigen Mappe zu verpacken,

welche gehörig zu cmballiren ist.

Die VorTielfähigmig der Grubenrisse.

§ 51.

Die Zulage der Züge bildet das eine Exemplar des Gxubenrisscs (den Fundamentalriss) , welches in

den Händen des Markscheiders so lange verbleibt, als er die Markscheiderarbeiten auf der betreffenden Grube

verrichtet; auf ihm erfolgen alle Nachtragungen, und von ihm aus erfolgt die Vervielfältigung der Gruben-

risse, welche übrigens niemals mittelst Durchnadelung geschehen darf. Eine vollständig und vorschriftsmäsaig

ausgezeichnete und kolorirte Kopie oder Reinzeichnung des Fundamentalrisses bildet das eigentliche Gebrauchs-

exemplar der Grube. Dasselbe erhält die in den vorstehenden §§ näher bezeichnete äussere Einrichtung und
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ist gleichzeitig mit der Liquidation und auf Verlangen des Auftraggeb«« mit einer Reinschrift de» Obser-

Tationsbucbes an den Bergwerksbesitzer abzuliefern.

Eine zweite Beinzeichnung des Fimdamentalrisseä hat der Markscheider für die Bergbehörde her-

zustellen, an den Revierbeamten abzuliefern und die Kosten dem Grubenbesitzer zu liquidiren.

Dieses amtliche Exemplar des Grubenrisses ist ebenso vollständig zu halten, wie das Grubcnexem-

plar, und muss demselben daher jederzeit vollständig entsprechen.

Alle anderen Vervielfältigungen des Grubenrisses erfolgen ebenfalls von dem Fmidamentalrisse aus.

Die Aufbewahrung der Fundamentalrisse muss Seitens des Markscheiders in verschließbaren geräu-

migen Schranken mit hinreichend grossen Schubladen erfolgen, die eine glatte Ausbreitung der einzelnen

Blätter ohne alles Rollen und Kniffen gestatten.

X. Die je nach dem Zwecke der Risse anzuwendenden verjüngten Xainsstäbe.

§ 52.

Auf allen Rissen, Plänen, Karten, Zulagen etc. ist der angewendete Maassstab sauber und korrekt

derart zu bezeichnen, dass aus der Ueberschrift des Maassstabes sogleich das Verhältnis* zur natürlichen

Grösse deutlich hervorgeht; es muss also z. B. heissen:

20 Lachter = 1 Zoll duod. oder TC
»

ÖT,,

25 Ruthen — 1 Zoll dec. oder -j^r,.

Die anzuwendenden verjüngten Maassstäbe sind:

a) für die zu Muthungsanträgen gehörenden SituationsrUse

50 Lachter -~ 1 Zoll oder Tn!aoi

b) für den zu einem Grubenriss gehörenden Situationsplan und Generalriss

10 Lachter = 1 Zoll
( Bfln ) oder

20 - = 1 - ( rtW;
c) für die Specialabbaurisse bei Braunkohlen- und metallischen Gruben

10 Lachter = 1 Zoll (jisv)* oder bei Steinkohlengruben

10 - = 1 - M„). oder

20 - = i - (tV™);
d) für Specialzulagen für Durchschlagsangaben, Schachtangaben

5 Lachter = 1 Zoll oder

10 - = 1 - (,*„);

e) für die Profile

10 Lachter = 1 Zoll (^j,) oder

20 - = 1 - < T ,'no )-

Andere Maassstabe bedürfen der vorherigen Genehmigung des Oberbergamtes.

f) Die Karten, welche die Eröffnung von Kohlengruben in der Oberlausitz, Grundentschädigungen und

Grundabtretuugen zu Bergbauzwecken betreffen, sind mit einem Ruthenmaassstab zu versehen, und

entweder im Maassstabe ^Jnr» oder 3 o'od' oder 1& ioo auszuführen.

g) Für Schurfkarten, Karten zur Anlegung von Wegen und Eisenbahnen, Konsolidationsrissen, Wetter-

rissen, Vermessungsrissen und sonstigen Specialrissen zu besonderen Zwecken bleibt die Wahl des

Maassstabes der Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und «lern Markscheider überlassen; doch

sind bei Lachtermaass die Maassstäbc:
i i i i i i i i iuom TBoßi 370B« T.jnn» rBtiiv Tooai tboij» *nom roonn»

bei Kutbenmaass die Maassstäbe:

' j ' l
itjo^' jöoot innoö' uooört

zu wählen, wenn nicht ganz besondere Grunde die Wahl eines andern Maassstabes bedingen.

Wo es für den dem Risse zu Grunde liegenden Zweck vorteilhaft ist, ist dem Lachtermaassstabe

4*r entsprechende Ruthenmaassstab hinzuzufügen, und umgekehrt.

5*
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XL Dt« Naebtra^ung der (rrabennuw-

räumen liegt nach § 72 des Allgemeinen Berggesetzes dem Bergwerksbesitzer ob. Der Markscheider bat

dieselbe daher so oft zu bewirken, als er von demselben hierzu Auftrag erhält.

Der Riss darf zum Zwecke der Nachtragung in der Begel nicht länger als höchstens acht Tage von

der Grube entfernt werden.

Sobald abor ein Markscheider das auf der Grube befindliche Exemplar de« Grubenrisses nachträgt,

ist derselbe zur gleichzeitigen Nachtragung des bei dem Revierbeamten aufbewahrten amtlichen Bissexemplares

verpflichtet, weshalb er dasselbe von dem genannten Beamten einzufordern und ebenfalls spätestens nach

8 Tagen zurückzugeben hat.

Die ordentliche Nachtragung muss sieb stets auf das ganze Grubengebäude bis zu den dermaligen

Orts- oder Betriebspunkten, sowie auf alle Theile des Grubenrisses, namentlich auch auf den Situationsplan,

den Generalriss, die Saigerrisse und die Profile erstrecken, und ist stets unter Angabe des Datums auf dem

Risse (§ 45), sowie im Zechenbucbe der Grube mit der deutlichen Unterschrift des ausfuhrenden Markschei-

ders zu vermerken.

Finden sich Strecken verstürzt oder verbrochen, oder sind Abbaue vor der markscheiderischen Auf-

nahme der Vorrichtungsörter begonnen, oder sind nachzutragende Baue aus anderen Ursachen unzugänglich,

so ist dies im Zechenbuche zu vermerken.

Die verbrochenen oder verstürzten Baue sind nach möglichst genauer Angabe der Grubenbeam-

ten in gerissenen Linien auf den Riss zu bringen, aber nicht zu koloriren, oder nur auf einer Seite far-

big anzulegen.

Bemerkt der Markscheider bei seinen Nachtragungen, dass eine Strecke oder ein Abbau die Mark-

scheide der Grube oder die Grenze eines bestimmten SicherheitspfeUers überschritten hat, oder dass sich

diese Baue jenen Grenzeu so nähern, dass deren Ueberscbreiten binnen Kurzem zu erwarten steht, oder findet

er endlich, dass die Baue Bich Wassersäcken, Brandfeldern , dem alten Mann oder überhaupt solchen Gegen-

ständen der Tagesoberfläche oder des Grubengebäudes, auf welche beim Betriebe Rücksiebt genommen werden

muss, derart nähern, dass eine Gefahr für die Arbeiter, die Tagesoberfläche, oder die Grube zu besorgen ist,

80 ist er verpflichtet, den Befund ausführlich in das Zechenbuch einzutragen und zugleich dem Revierbeamten

Anzeige zu machen.

Ebenso ist der Markscheider verpflichtet, das Datum und deu Zweck aller von ihm auf der betref-

fenden Grube ausgeführten Markscheiderarbeiten, sowie allo für den Grubenbetrieb gemachten speciellen An-
gaben in das Zechenbuch der Grube mit deutlicher Namensunterschrift einzutragen, auch diese Vermerke in

seiner Gegenwart von dem Steiger oder Betriebsführer mit dem „Gelcsens-Vermerke* versehen zu lassen.

Namentlich wird dem Markscheider zur Pflicht gemacht, derartige, auf Durchschlags-, Schachts-,

Bohrlochs- und Richtortsangaben bezügliche Anweisungen, wie z. B. die Richtungen aller von ihm gehängten
oder revidirten Ortsstunden (Anweiselinien) und den Stand aller von ihm zum Zwecke solcher Angaben ge-
schlagenen Markscheiderzeichen klar und bestimmt in das Zechenbuch der Grube einzutragen.

Mittbeilung an die Grubenbeamten.

§ 54.

XII. Di« Vormerkung der Arbeiten und Angaben des Markscheider».

S 55.
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HD. Die Einrichtung der Gebühren, Diäten,

§ 56.

Die Originale der Observationsbücber, deren Schema weiter oben vorgeschrieben ist, sind von dem

Markscheider zu sammeln und, nach den einzelnen Gruben geordnet, sorgfaltig so lange aufzubewahren, bis

die Markscheiderarbeiten auf der betreffenden Grube einem andern Markscheider fibertragen werden, in wel-

chem Falle dieselben dem Letzteren gegen eine Empfangsbescheinigung zuzustellen sind.

Für ausgeführte Triangulationen und grössere Situationsaufnahmen sind besondere Observations-

böcher anzulegen.

Die kleineren Arbeiten, Aufnahmen von einzelnen Grundstücken, Muthungs- und Schurfkarten u. s. w.

besonderen Heften nach den Kategorieen und innerhalb derselben chronologisch geordnet aufzubewahren.

Jeder Markscheider, welcher die Markscheiderarbeiten auf einer Grube übernimmt, ist verpflichtet,

Vorganger die Observationsbücber und Fundamentalrisse zu requiriren und, falls er dieselben

durch directe Aufforderung an den betreffenden Markscheider nicht erlangen kann, dem Oberbergamte An-

zeige zu machen.

§ 57.

Der Markscheider ist verpflichtet,

a) ein Geschäftsjournal zur Eintragung aller an ihn gelangenden dienstlichen Schriftstücke

Schema:

(Linke Seit«.) (Rechte Seite.)

Lau-

fende

Nr.

Inhalt

Dat

des

Stückes

u m
der

Prä-

sentation

Inhalt
der

Expedition

D a t

der

Ex-

il m
des

Abgan-

ges

Akten-

zei-

chen

und b) ein Tagebuch zu führen, welches letztere er regelmässig zu vervollständigen hat, um
Falls das an jedem Tage Geleistete nachweiseu zu können.

Die aus der dienstlichen Korrespondenz mit dem Oberbergamte, dem Oberbergamts -Markscheider,
den Bevierbeamten und den Grubenbesitzern hervorgehenden General- und Special-Akten hat der Markschei-
der zweckmässig, letztere nach den betreffenden Gruben zu ordnen und ebenso wie die sämmtlichen in seiner

Verwahrung befindlichen Fundamentalrisse, Brouillonkarten und Observationsbücber in ein Akten- und Riss-

Bepertorium einzutragen.
*

Ueber den Empfang und die Ausgabe von Karten und Rissen hat der Markscheider ein Journal nach
folgendem Schema zu führen:

Journal
des Markscheiders N. N. über den Empfang und die Ausgabe von Karten, Dokumenten

und sonstigen Schriftstücken.

l

Der empfangenen Schriftstücke

Eigen-

tümer

(Name,

Wohnort)

nähere

Be-
|

Zeichnung I

(Titel der

Karten,

Bisse

u. s. w.)

der

CS «3
UJ3

sw
3>

tc

.72

-r

-

Die

thümorn
oder

den Eigen-
zurückgestellt

ausgegeben:

an wen

an

wel-

chem

Tage

, JjSd

äfu
4> a «

v -n * -«

Bemerkungen,

insbesondere

über

die Beschaffenheit

der

Schriftstücke
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Liquidationen.

§ 58.

Die Liquidationen sind nach folgendem Schema aufzustellen:

Liquidation
über Markscheidergebühren von

Fol.

des

Obser-

vations-

buebes

Betreffend . .

Zu-

und Ab-UHU »

gange

bei Eisen-

bahnen

Meilen Geldbetrag

18 .

Monat Tai:

zur

Eisen-

bahn

1. Vio.

auf dem
Land-

wege

1. V.o.

im

Einzelnen

Thlr.;Sgr.| Pf.

im

Ganzei

Tblr. Spr.

j

Pf.

1. Gebühren.
(Spezifikation der

Winkelangaben.)

2. Diäten.
(Angabe der ein-

zelnen Tage.)

3. Reisekosten.
(Spezifikation d. zu-

rückgelegtenWege.)

4. Auslagen.
(Spezifikation der-

selben.)

j

i

Bei allen Durchschlags- und Schachtangaben ist der Markscheider befugt, für den ausgeführten Zug

und Gegenzug, nicht aber für fernere Kontrolzüge zu liquidiren, sofern dieselben nicht ausdrücklich vom Auf-

traggeber gefordert sind.

Wird der Markscheider dadurch, dass geschlagene Markscheiderzeichen ohne seine Schuld verloren

gegangen sind, genöthigt, in zurückliegenden festen Punkten anzuhalten, so ist er auch berechtigt, für den

ganzen Zug von diesem früheren Punkte aus zu liquidiren.

Hat der Markscheider Specialzulagen für eine Grube in besonderem Auftrage ausgeführt, die der-

selbe zur Nachtragung des Grubenrisses benutzen kann, so darf er für dieselben nur noch die Zeichnenge-

bühren liquidiren.

Hat der Markscheider auf einer Reise Arbeiten für verschiedene Gruben ausgeführt, so sind die

gemeinschaftlich zu tragenden Kosten auf die einzelnen Gruben nach Verhällniss der Arbeitszeit zu vertheilen.

Sind dem Markscheider die zu Tagesmessungen und Nivellements erforderlichen Signalstangen und

Pfahle von dem Auftraggeber nicht geliefert, so ist er auch die durch die Anschaffung derselben ihm erwach-

senen Kosten zu liquidiren befugt, ebenso kann er ihm erwachsene Portokosten und Botenlöhne in die Liqui-

dation einschließen.

Wenn der Markscheider auf die oberbergamtlicbe Festsetzung seiner Liquidationen auf Grund des

g 36 des Allgemeinen Markscheider-Reglements provocirt, hat er dieselben von dem Revierbeamten vorher

hinsichtlich der wirklich geschehenen Arbeit und der Uebereinstimmung mit den Observationen bescheinigen

zu lassseu, zu diesem Zwecke aber das Observationsbuch oder einen Extract ans demselben dem Revierbe-

amten vorzulegen.
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XIV. Die Zahl der Gebülfen (Kettemieher, Anstecker) und die Schichtlöhne derselben.

§ 59.

Für einen Gehülfen (§ 4) darf der Markscheider bis auf Weiteres bei achtstündiger Arbeit ein

SchiebÜohn von Zwanzig Silbergroachen , bei Entfernungen von mehr als einer Meile vom Wohnorte ein

Meilengeld von Fünf Silbergroschen, sowie für jedes Nachtquartier derselben Fünfzehn .Silbergroschen in

Rechnung stellen.

Die Anzahl der bei jeder Arbeit anzunehmenden Gehülfen bleibt zwar dem Ermessen des Mark-

scheiders überlassen, er bat aber deren Notwendigkeit bei etwa vorkommenden Ausstellungen nachzuweisen.

Werden ihm die Gehülfen von der Grube gestellt, so müssen dieselben die nöthigen Eigenschaften

besitzen; andern Falls ist der Markscheider befugt, diesell>en zurückzuweisen und seine eigenen Gehülfen zu-

zuziehen, auch die etwa dadurch verlorene Zeit in Anrechnung zu bringen.

Wenn bei Tagesarbeiten dem Markscheider die erforderlichen brauchbaren und geübten Arbeiter

nicht gestellt werden, so kann er dieselben für Rechnung des Auftraggebers in der notwendigen Zahl an-

nehmen und denselben wegen der schwierigem und mehr Geschicklichkeit erfordernden Arbeit ein, das orts-

übliche bis zu fünfundzwanzig Prozent übersteigendes Tagelohu bewilligen.

XV. reber(jangsl*aüinniu:i;j.>ii.

8 60.

Die neuen Bestimmungen in den §§ 9 bis 22, 45 bis 41» über das Format, die Einrichtung, die

Auszeichnung und Kolorirung, sowie die Orientirung der Grubenrisse finden nur auf neu anzufertigende

Risse, jedoch mit der Maassgabe Anwendung, dass bei vorhandenen Hissen für neu eröffnete Tiefbausohlen

die in § 19 vorgeschriebene Auszeichnung und Kolorirung anzuwenden, und dass auf allen vorhandenen

Gruben Normalhorizontalen festgelegt und wenigstens ein dem bisherigen Hauptgrundriss entsprechender

Hauptsaigerriss konstruirt und regelmässig nachgetragen werde.

Die vorhandenen Risse sind indess so viel als möglich nach den neuen Vorschriften zu ergänzen

und mit denselben in Uebereinstimmung zu bringen.

Die vorhandenen, der älteren Instruction entsprechenden Formulare zu den Winkel- und Obaerva-

tionsbüchern , dem Gtschäftsjournal und den Liquidationen können, jedoch nur innerhalb eines Jahres von

dem Inkraftreten dieser Instruction an gerechnet, aufgebraucht werden.

Nach Ablauf dieser Frist dürfeu nur die in dieser Instruction vorgeschriebenen Formulare An-

wendung finden.

(Die Formulare zu den Observationen mit den Theodoliten sind den konzessionirten Markscheidern,

sowie den Königl. Revierbeamten besonders zugefertigt worden.)

Breslau, den 18. Juli 1867.

Königliches Ober-Uergamt.

Schema la.

Register der Winkel zu dem Dreiecks- und Polygonnetze. Instrument No.
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Schema lb.

Tabelle der Längen von gemessenen Polygonaeiten.

Lange der Polygonseite Länge der Polygonseite

der

im im
Nun Bemerkungen

ersten
|

lweiten

Messung
Mitte!

ersten zweiten

Messung
Mittel

von bis Ruthen Rutben Ruthen von bis Ruthen Ruthen Ruthen

1. 2. 8. 4. 5. 7. | 8. 0- 10- 11. 12.

Schema II.

Observatorium für Theodolitenmessungen, auch für Brathuhn'aches Visir-Initmment
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Schema III.

Berechnung goniometrischer Coordinaten.

Anfangspunkt der Coordinaten 6. Richtung der Abacisscnlinie: Meridian des Anfangspunktes.

'

X
-C

3
Num-

mer

oder

Name

der

Station

Gemesseue

und durch

Zus.ammon-

stellunj;

im Kreise

berichtige

Winkel

Verbesserte

Winkel durch

Zusammen-

stellung im

Polygonzuge

Neigung Anlie- Berechnung Bereu Imung
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1
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Schern» IV.

Register zur Berechnung der Dreiecke.

Mo.
Gemetsene uod
durch Zusammen-

stellang im
Kreise verbesserte

Winkel

Gr. | M.
|
.

Auf

2 R. vertiesaerto

Winkel

Gf. IL i.

Berechnung der Seiten

»c ab
•

1. 2. 3. u 6. 6.

'"7 »'
1 ! i

f

V.

Es ist bekannt nach den im Jahre 18 . . vom Generalstabe der Armee ausgeführten trigonometri-

schen Messungen

A A
a) die Länge der Seite 0l-©6 = 978,65 Ruthen,

A A
b) das Azimuth ©l-©6= 172° 19' 10",

c) die Coordinaten von 1 auf dem Meridian von 6 (wobei ® 6 Nullpunkt der Abscissenlinie)

:

1. Ordinate = — 130,81 Ruthen,

2. Abscisse — 4- 909,87 Ruthen.

A A
© 1 wird durch das Kreuz auf dem Thurme der Kirche zu N. N., 06 durch den Mittelpunkt einea

grossen behauenen Steines auf dem E berge gebildet.

Venreltg. XVI. 1 Lief.
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Handels- und Zollvertrag

zwischen dorn deutschen Zollverein und Oesterreich vom 9. Mär/. 18<i8.

So. Majestät der König von Preussen, im Namen des norddeutschen Bundes und der zu diesem Bunde nicht

gehörenden Mitglieder des deutschen Zoll- und Handelsvereins, nämlich: der Krone Hävern, der Krone

Würt temberg, des (i rossherzogt hum* Baden und des «irossherzogthums Hessen. für dessen südlich des

Main belegenen Theile. sowie in Vertretung des Ihrem Zoll- und Steuern steine angeschlossenen Gross-

herzogt.huins Luxemburg, einerseits, und Se. Kaiserlich Königliche Apostolische Majestät, zugleich in Ver-

tretung des »ouverainen Fnrsteuthums Liechtenstein, andererseits, von dein Wunsche geleitet, den Han-

del und Verkehr zwischen den beiderseitigen Gebieten durch ausgedehnte Zollbefreiungen und Zoller-

mässigungeii. durch vereinfachte und gleichförmige Zollbehaudlnng und durch erleichterte Benutzung aller

Verkehrs-Anstalten in umfassender Weise zu fördern, und in d»-r Absicht, Ihre Zolleinnahnien zu sichern,

haben über die Abänderung und Erweiterung des Handels- und Zollvertrag"» vom 11. April I **>.', Unter-

handlungen eröffnen lassen und zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt: etc. >te,

welche, nach geschehener Mittheilung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten, den tilgenden

Handels- und Zollvertrag vereinbart und abgeschlossen haben:

Anikel 1.

Hie vertragenden Theile verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch

keinerlei Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu hemmen.

Ausnahmen hiervon dürfen nur stattfinden : a) bei Taback. Salz und Schiesspulver: b) aus Gesund-

heits-l'olizei-Hücksichten. c) in Beziehung auf Kricgsbcdürthis.se unter ausserordentlichen Umständen.

Artikel 2.

Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und der Krhebuug der Hingangs- und Ausgangs-Abgaben,

sowie hinsichtlich der Durchfuhr dürfen von keinem der beiden vertragenden Theile dritte Staaten günstiger

als der andere vertragende Theil behandelt werden. Jede dritten Staaten in diese» Beziehungen eingeräumte

Begünstigung ist daher ohne Gegenleistung dem andern vertragenden Theile gleichzeitig einzuräumen.

Ausgenommen hiervon sind nur diejenigen Begünstigungen, welche die mit einem der vertragenden

Theile jetzt oder künftig zollvcreintcn Staaten gemessen, sowie solche Begünstigungen, welche anderen Staa-

ten durch bestehende Verthige zugestanden sind und ausdrücklich von der Anwendung obiger Bestimmung

ausgeschlossen werden. Diese Begünstigungen können denselben Staaten für die uämiiehen Gegenstände in

nicht höherem Maasse auch nach Ablauf dieser Verträge zugestanden werden.

Artikel 3.

Die vertragenden Theile wollen gegenseitige Verkehrs -Erleichterungen auf Grundlage des freien

Eingangs roher Natur-Erzeugnisse und des gegen ermässigte Zollsätze zu gestattenden Eingangs gewerblicher

Erzeugnisse ihrer Länder eintreten lassen.

Demgemäss sind sie übereingekommen, dass bei der Einfuhr aus dem freien Verkehr im Gebiete des

einen in das Gebiet des andern Theils in den Staaten der österreichischen Monarchie von den in der An-

lage A. und im Zollvereine von den in der Anlage B. bezeichneten Waaren keine, beziehungsweise keine

höheren, als die in diesen Anlagen bestimmten Eingangs-Abgaben erhoben werden sollen.

Sollte einer der vertragenden Theile es nöthig finden, auf einen, in diesen Anlagen verzeichneten

Gegenstand einheimischer Erzeugung oder Fabrikation eine neue innere Steuer oder einen Zuschlag zu der

inneren Steuer zu legen, so soll der gleichartige ausländische Gegenstand sofort mit einer gleichen oder ent-

sprechenden Abgabe bei der Einfuhr belegt werden können.

Digitized by Google



OeseUe, Verordnungen u. s. w. 43

Artikel 4.

1. Die aus dem Gebiete des einen vertragenden Tbeils in das Gebiet des andern übergehenden

Waareu sollen beiderseits von allen Ausgangs-Abgaben frei sein.

Ausgenommen von dieser Bestimmung sind nur die nachstehend aufgeführten Waaren, von denen

die unteu verzeichneten Ausgangs-Abgaben erhoben werden dürfen, nämlich: im Zollverein: von Lumpen
und anderen Abfallen zur Papier-Fabrikation und zwar: a) nicht von reiner Seide, auch zu Halbzeug ver-

mählen, Makulatur und Papierspänen lij Thaler (2 Fl. 55 Kr. südd. W.) vom Zoll-Centner; b) altem Tau-

werk, alten Fischernetzeu und Stricken, getheert oder nicht getheert, J Thaler (35 Kr. südd. W.) vom Zoll-

Centner; in den Staaten Seiner Kaiserlich Königlichen Apostolischen Majestät: a) von den

anter Pos. 6a. Nr. 1 der Anlage A. genannten Fellen und Häuten 2 Fl. 50 Kr. ö. W. vom Zoll-Centoer,

b) von den unter Pos. 49b. der Anlage A. geuannten Lumpen (Hadern) und anderen Abfällen zur Papier-

Fabrikation 2 Fl. fl. W. vom Zoll-Centaer.

2. In jedem der vertragenden Staaten sollen die bei der Ausfuhr gewisser Erzeugnisse bewilligten

Ausfuhr-Vergütungen nur die Zölle oder inneren Steuern ersetzen, welche von den gedachten Erzeugnissen

«ler von den Stoffen, aus denen sie verfertigt worden, erhoben sind. Eine darüber hinausgehende Ausfuhr-

Prämie sollen sie nicht enthalten.

Ueber Aenderungen des Betrages dieser Vergütungen oder des Verhältnisses derselben zu dem Zolle

oder zu den innern Steuern wird gegenseitige Mitteilung erfolgen.

Artikel 5.

Von Waaren, welche durch das Gebiet eines der vertragenden Theüe aus- oder nach dem Gebiete

des andern Theiles durchgeführt werden, dürfen Durchgangsabgaben nicht erhoben werden.

Diese Verabredung findet sowohl auf die nach erfolgter Umladung oder Lagerung, als auf die un-

mittelbar durchgeführten Waaren Anwendung.

Artikel Ö.

Zur weiteren Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs wird beiderseits Befreiung von Eingangs- und

Aasgangsabgaben zugestandeu: a) für Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungs-Gegenstanden), welche aus dem
freien Verkehr im Gebiete des einen der vertragenden Theile in das Gebiet des andern auf Märkte und Messen

gebracht oder auf ungewissen Verkauf ausser dem Mess- oder Marktverkehr versendet, in dem Gebiete des

andern Theils aber nicht in den freien Verkehr gesetzt, sondern unter Kontrole der Zollbehörde in öffent-

lichen Niederlagen (Packhöfen, Hallämtern u. s. w.) gelagert, sowie für Muster, welche von Handelsreisen-

Jen eingebracht werden, alle diese Gegenstände, wenn sie binnen einer im voraus zu bestimmenden Frist

nnverkauft zurückgeführt werden; b) für Vieh, welches auf Märkte in das Gebiet des andern vertragenden

Iheils gebracht und unverkauft von dort zurückgeführt wird; c) für Glocken und Lettern zum Umgiessen,

Stroh zum Flechten, Wachs zum Bleichen, Seidenabfälle zum Hecheln (Kämmein); d) für Gewebe und Garne
zum Waschen, Bleichen, Färben, Walken, Appretiren. Bedrucken und Sticken, Garne zum Stricken, Gespinnst«

(einschliesslich der erforderlichen Zuthaten) zur Herstellung von Spitzen und Posamentirwaaren , Häute und

Felle zur Leder- und Pelzwerkbereitung, Garne in gescheerten (auch geschlichteten) Ketten nebst dem erfor-

derlichen Schussgarn zur Herstellung von Geweben, sowie für Gegenstände zum Lackiren, Poliren und Be-
malen: e) für sonstige zur Reparatur, Bearbeitung oder Veredelung bestimmte, in das Gebiet des andern

vertragenden Tbeils gebrachte und nach Erreichung jenes Zweckes, unter Beobachtung der deshalb getroffe-

nen besonderen Vorschriften, zurückgeführte Gegenstände, wenn die wesentliche Beschaffenheit und die Be-

nennung derselben unverändert bleibt; und zwar in dem Falle unter c. unter Festhaltung der Gewichtsmenge,

in den Fällen unter a., b., d. und e., sofern die Identität der aus- und wiedereingeführten Gegenstände

ausser Zweifel ist.

6'
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Artikel 7.

Hinsichtlich der zollamtlichen Behandlang von Waaren, die dem Begleitscheinverfahren unterliegen,

wird eine Verkehrserleichterung dadurch gegenseitig gewahrt, dass beim unmittelbaren Uobergange solcher

Waaren aus dem Gebiete des einen der vertragenden Theile in das Gebiet des andern die Verschlussabnahme,

die Anlage eines anderweiten Verschlusses und die Auspackung der Waaren unterbleibt, sofern den dieser-

halb vereinbarten Erfordernissen genügt ist. üeberhaupt soll die Abfertigung möglichst beschleunigt werden.

Artikel 8.

Die vertragenden Theile werden auch ferner darauf bedacht sein, ihre gegenüberliegenden Grenzzoll-

ämter, wo es die Verhältnisse gestatten, je an einen Ort zu verlegen, so dass die Amtshandlungen bei dem

Uebertritte der Waaren aus einem Zollgebiet in das andere gleichzeitig stattfinden können.

Artikel 9.

Innere Abgaben, welche in dem einen der vertragenden Theile, sei es für Rechnung des Staates

oder für Rechnung von Communcn und Corporationen , auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dorn

Verbrauch eines Erzeugnisses ruhen, dürfen Erzeugnisse des andern Theils unter keinem Vorwand höher oder

in lästigerer Weise treffen, als die gleichnamigen Erzeugnisse des eigenen Landes.

Artikel 10.

Die vertragenden Theile verpflichten sich, auch ferner zur Verhütung und Bestrafung des Schleich-

handels nach oder aus ihren Gebieten durch angemessene Mittel mitzuwirken und die zu diesem Zweck er-

lassenen Strafgesetze aufrecht zu erhalten, die Rechtshülfe zu gewähren, den Aufsichtebeamten des andern

Staates die Verfolgung der Contravenienten in ihr Gebiet zu gestatten und denselben durch Steuer-, Zoll-

nnd Polizeibeamte, sowie durch die Ortsvorstände alle erforderliche Auskunft und Beihülfe zu Theil wer-

den zu lassen.

Das nach Maassgabe dieser allgemeinen Bestimmungen abgeschlossene ZoUkartel enthält die Anlage C.

Für Grenzgewässer und für solche Grenzstrecken, wo die Gebiete der vertragenden Theile mit fremden

Staaten zusammentreffen, werden die zur gegenseitigen Unterstützung beim Ueberwachungsdienste verabredeten

Maassregeln aufrecht erhalten.

Artikel 11.

Stapel- und Umschlagsrechte sind in dem Gebiete der vertragenden Theile unzulässig, und es darf

vorbehaltlich schifffahrta- und gesnndheitspolizeilicher, sowie der zur Sicherung der Abgaben erforderlichen

Vorschriften, kein Waarenführer gezwungen werden, an einem bestimmten Orte anzuhalten, ans-, ein-

oder umzuladen.
Artikel 12.

Die vertragenden Theile werden die Seeschiffe des anderen Theiles und deren Ladungen unter den-

selben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben wie die eigenen Seeschiffe zulassen. Dieses gilt auch für

die Küstenschiffahrt

Die Staatsangehörigkeit der Schiffe jedes der vertragenden Staaten ist nach der Gesetzgebung ihrer

Heimath zu beurtheilen.

Zur Nachweisung übor die Ladungsfähigkeit der Schiffe des einen Staates sollen die nach der Ge-

setzgebung ihrer Heimath gültigen Messbriefe, vorbehaltlich der Reduction der Schiffsmaasse, bei Festetel-

lung von Schifffahrta- und Hafen-Abgaben im andern Staate genügen.

Artikel 13.

Von Schiffen des einen der vertragenden Theile, welche in Unglücks- oder Nothfällen in die See-

häfen des andern einlaufen, «»ollen, wenn nicht der Aufenthalt unnöthig verlängert oder zum Handelsverkehr«

benutzt wird, Schifffahrts- oder Hafen-Abgaben nicht erhoben werden.
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Von Havarie- und Strandgütern, welche in das Schiff eines der vertragenden Theile verladen waren,

soll von dem andern, unter Vorbehalt des etwaigen Bergelohns, eine Abgabe nur dann erhoben werden, wenn

dieselben in den Verbrauch übergehen.

Artikel 14.

Zur Befahrung aller natürlichen und künstlichen Wasserstrassen in den Gebieten der vertragenden

Theile sollen Schiffsführer und Fahrzeuge, welche einen) derselben angehören, unter denselben Bedingungen

and gegen dieselben Abgaben von Schiff oder Ladung zugelassen werden , wie Schiffsführer und Fahrzeuge

da eigenen Staates.

•

Artikel 15.

Die Benutzung der Chausseen und sonstigen Strassen, Kanäle, Schleusen, Fähren, Brücken und Brücken-

öffnungen, der Häfen und Landungsplätze, der Bezeichnung und Beleuchtung des Fahrwassers, des Lootsen-

weseas, der Krahne- und Waage-Anstalten, der Niederlagen, der Anstalten zur Rettung und Bergung von

Schiffsgütern und dergleichen mehr, insoweit die Anlagen oder Anstalten für den öffentlichen Verkehr be-

stimmt sind, soll, gleichviel ob dieselben vom Staate oder von Privatberechtigten verwaltet werden, den An-

gehörigen des andern vertragenden Theils unter gleichen Bedingungen und gegen gleiche Gebühren, wie den

Angehörigen des eigenen Staates, gestattet werden.

Gebühren dürfen, vorbehaltlich der beim Seebelenchtungs - und Scelootscnwesen zulässigen, abwei-

denden Bestimmungen, nur bei wirklicher Benutzung solcher Anlagen oder Anstalten erhoben werden.

Dieselben dürfen die Unterhaltungskosten sammt den landesüblichen Zinsen des Anlagekapitals

nicht übersteigen.

Wegegelder für bcladcnes Fuhrwerk sollen auf Strassen, welche unmittelbar oder mittelbar zur Ver-

bindung der vertragenden Theile unter sich oder mit dem Auslande dienen, da, wo dieselben den Satz von

einem Silbergroschen (5 Kr. ö. W.) für ein Zugthier und eine geographische Meile erreichen oder überstei-

gen, höchstens zu den jetzt geltenden Beträgen und da, wo sie jenen Satz nicht erreichen, höchstens zu die-

sem letzteren erhoben werden. Wegegelder für einen die Landesgrenze überschreitenden Verkehr dürfen

aof den erwähnten Strassen nach Verhältniss der Streckenlängen nicht höher sein, als für den auf das eigene

Staatsgebiet beschränkten Verkehr.

Für Eisenbahnen gelten nicht diese, sondern die in den Artikeln 10 und 17 enthaltenen Be-

stimmungen.

Artikel IG.

Auf Eisenbahnen sollen in Beziehung auf Zeit, Art und Preise der Beförderungen die Angehörigen

des andern Theils und deren Güter nicht ungünstiger, als die eigenen Angehörigen und deren Güter be-

handelt werden.

Für Durchfuhren nach oder aus dem Gebiete des andern Theils soll kein Staat höhere als diejenigen

Eisenbahnfrachtsätze erheben lassen, welchen auf derselben Eisenbahn die in dem eigenen Gebiete auf- oder

abgeladenen Güter verhältnissmässig unterliegen.

Artikel 17.

Die vertragenden Theile werden dahin wirken, dass die Waarenbeförderung auf den Eisenbahnen

in ihren Gebieten durch Herstellung unmittelbarer Schienenverbindungen zwischen den an einem Orte zu-

sammentreffenden Bahnen und durch Ueberführung der Transportmittel von einer Bahn auf die andere mög-
lichst erleichtert werde.

Sie werden ferner, wo an ihren Grenzen unmittelbare Schienenverbindungen vorbanden sind und ein

Hebergang der Transportmittel stattfindet, Waaren, welche in vorschriftsmässig verschliessbaren Wagen ein-

g*en nnd in denselben Wagen nach einem Orte im Innern befördert werden, au welchem sich ein zur Ab-
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fertigung befugtes Zoll- oder Steueramt befindet, von der Declaratiou, Abladung und Revision an der Grenze

sowie vom Kolloverschluss frei lassen, insofern jene Waaren durch Uebergabe der Ladungsv erzeichnisse und

Frachtbriefe zum Eingang angemeldet sind.

Waaren, welche in vorschriftMiiässig verM-hliessbarcu Eisenbahnwagen durch das Gebiet eines der

vertragenden Theile aus- oder nach dem Gebiete des andern ohne Umladung durchgeführt werden, sollen von

der Declaration, Abladung und Revision, sowie vom Kolloverschluss sowohl im Innern als an den Grenzen

frei bleiben, insofern dieselben durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Knu-htbriefe zum Durchgang

angemeldet sind.

Die Verwirklichung der vorstehenden Bestimmungen ist jedoch dadurch bedingt, dass die betheüig-

teii Eisenhahnverwaltungen für da* rechtzeitige Kintreffen der Wagen mit unverletztem Verschlusse am Ab-

fertigungsamt im Innern oder am Ausgangsamte verpflichtet seien.

Insoweit von einem der vertragenden Theile mit dritten Staaten in Betreff der Zollabfertigung wei-

tergehende, als die hier aufgeführten Krleiehterungen vereinbart worden sind, rinden diese Erleichterungen

auch bei dem Verkehr mit dem andern Theil, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit, Anwendung.

Artikel 18.

Die Angehörigen der vertragenden Theile sollen gegenseitig in Bezug auf den Antritt, den Betrieb

und die Abgaben von Handel und Gewerbe den Inländern völlig gleichgestellt sein. Auf das Apothekerge-

werbe und den Gewerbebetrieb im Umherziehen findet diese Bestimmung keine Anwendung. Beim Besuche

der Märkte und Messen zur Ausübung des Handels und zum Absatz eigener Erzeugnisse oder Fabrikate

sollen jedoch die Angehörigen des andern Theiles ebenso wie die eigenen Angehörigen behandelt werden.

Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche sich darüber ausweisen, dass sie in

dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz haben, die gesetzlichen Abgaben für das von ihnen betriebene Geschäft

entrichten, sollen, wenn sie persönlich oder durch in ihren Diensten stehende Beisende Ankäufe machen oder

Bestellungen, nur unter Mitführung von Mustern, suchen, in dem Gebiete des andern vertragenden Theils

keine weitere Abgabe hierfür zu entrichten verpflichtet sein.

Die Angehörigen des einen der vertragenden Theile, welche das Frachtfuhrgewerbe, die See- oder

Flussschifffahrt zwischen Plätzen verschiedener Staaten betreiben, sollen für diesen Gewerbebetrieb in dem

Gebiete des andern Theils einer Gewerbesteuer nicht unterwürfen werden.

Artikel 19.

In Betreff der Bezeichnung oder Etikettining der Waaren oder deren Verpackung sollen die Unter-

jeden der vertragenden Theile in dem andern denselben Schutz wie die Inländer gemessen.

Artikel 20.

Die vertragenden Theile bewilligen sich gegenseitig das Recht, Kuusulu in allen denjenigen Häfen

und Handelsplätzen des andern Theiles zu ernennen, in denen Konsuln irgend eines dritten Staates zuge-

lassen werden.

Diese Konsuln des einen der vertragenden Theile sollen, unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, im

Gebiete des anderen Theiles dieselben Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen gemessen, deren sich diejenigen ir-

gend eines dritten Staates erfreuen oder erfreuen werden.

Artikel 21.

Jeder der vertragenden Theile wird seine Konsuln im Auslande verpflichten, den Angehörigen des

andern Theils, sofern letzterer an dem betreffenden Platze durch einen Konsul nicht vertreten ist, Schutz

und Beistand in derselben Art und gegen nicht höhere Gebühren wie den eigenen Angehörigen zu gewähren.
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Artikel 22.

Die vertragenden jTheile gestehen sich gegenseitig das Recht zu, au ihre Zollstellen Beamte zu

dm Zwecke zu senden, um von der Geschäftsbehandlung derselben in Beziehung auf das Zollwesen und die

Oreozbevachung Kenntnis» zu erlangen, wozu diesen Beamten alle Gelegenheit bereitwillig zu gewahren ist.

üeber die Rechnungsführung und Statistik in beiden Zollgebieten wollen die vertragenden Staaten

sich gegenseitig alle gewünschten Aufklärungen ertheilen.

Artikel 23.

In denjenigen einzelnen Landestheilen der vertragenden Theile, welche von deren Zollgebiet ausge-

gossen sind, finden, so lange deren Ausschluss dauert, die Verabredungen in den Artikeln 1 bis 9 des

gegenwartigen Vertrages keine Anwendung.

Artikel 24.

Der gegenwärtige Vertrag soll vom 1. Juni 1868 ab in Kraft und an die Stelle des Handel*- und

Zollvertrages vom 11. April 1865 treten. Er soll bis zum 81. December 1877 in Kraft bleiben. Im Falle

ieiner der vertragenden Theile zwölf Monate vor diesem Tage seine Absicht, die Wirkungen des Vertrages

jofhören zu lassen, kundgegeben haben sollte, bleibt derselbe in Geltung bis zum Ablaufe eines Jahres von

itiii Tage ab, an welchem der eine oder der andere der vertragenden Theile denselben gekündigt hat. Die

lertragenden Tbeile behalten sich die Befugniss vor, nach gemeinsamer Verständigung in diesen Vertrag

and in die demselben beigefügten Tarife jederlei Abänderungen aufzunehmen, welche mit dem Geiste und

den Grundlagen derselben nicht in Widerspruch stehen, und deren Nützlichkeit durch die Erfahrung dar-

gethan werden möchte.

Artikel 25.

Gegenwärtiger Vertrag soll ratitkirt und es sollen die Ratifications-Urkunden binnen acht Wochen
in Berlin ausgewechselt werden.

So geschehen Berlin, den 9. März 1868.

(L. S.) v. Bürmarck. (L. S.) Wimpfen.

(L. S.) Delbrück. (L. S.) Pretii.

(L. S.) t>. Phüipsborn.

(L. S.) Weber.

(X. S.) Eggensberger.

(L. S.) r. Thümmel.
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Gesetz«, Verordnungen o. 8. w.

Unter Bezugnahme auf die Bd. XIV. Abth. A. S. 120—129 mitgetheilten Auszüge aus den dem

Handels- und Zollvertrage zwischen den Staaten des deutschen Zoll- und Handelsvereins und Oesterreich vom

11. April 1865 beigefügten Tarifen werden im Nachstehenden nur diejenigen Positionen aufgeführt werden,

welche in den neuen Tarifen eine Aenderung erfahren haben, wahrend bei den andern auf jene .

wiesen werden wird.

L Auszug aus der Anlage A.

Zollsatze für die Einfuhr aus dem Zollverein nach Oesterreich.

im im

neuen! alte

Tarif Tarif

Mo. No.

Benennung der Gegenstände. der

Verzollung

Zollbetrag

Fl. Kr.

12 10

11

14

15

Brenn-, Bau- und Werkstoffe.

Holz, Kohlen und Torf:

a) Brennholz (d. i. alle« nicht vorgearbeitete gemeine Holz in unbehauenen Stämmen
und Blöcken. Scheitern und Prügeln, die nicht länger aU 42 Wiener Zoll sind),

auch Bülzborko, Busch, Faschinen, Flechtweiden und Reisig

b) Werkhobt, gemeines (europäisches), roh, d. i. nicht vorgearbeitet, also in unbe-

hauenen Stämmen länger als 42 Wiener Zoll, oder in Bandstöcken, Stangen, Pfahl-

bolz u. s. w. und zugerichtet, d. L Sägewaaren, Faaaholz (Dauben) und alles andere

roh vorgearbeitete Werkholz, mit Ausnahme der Fonrniere

e) Werkholz, aussereuropüsches, in Blöcken, Brettern und Pfosten

d) Bolzkonleo, Torf, Torfkohlen, Braun- und Steinkohlen

Mineralien (nicht geändert).

Chemische Hülfsstoffe.

Harz, Theer- nnd Mineralöle, auch Pflaazenaafte:

a) Harz, gemeines (als: weisses, gelbes und schwarzes von Nadelhölzern), Theer (auch

Steinkoblentbeer und Daggort', Colophonium, Asphalt und andere Erdharze, Berg-

pech, Bergtheer, Limonien- (Citronen-1 Saft

b) Terpentin und Terpentinöl tauch Pech- und Tbecröl)

cj Steinkohlentheeröl (auch Benzin)

Chemische HfilfBstoffe

:

a) Schwofol (in Stücken und Stangen, auch gemahlen und Schwefclblütho), Salpeter,

roh, Ofenbruch, ziukischer (Tutia alexandnna), Pottasche, (auch alle andere unaus-

gelaugte Holzasche und unreines kohlensaures Kali), Weinstein, roh, ruflinirt und
krystallisirt, auch Weiuhofe, getrocknet, citronensaurur und weinsteiosaurer Kalk,

Eisenvitriol, Eisenrostwasscr (Kiseubeizc), Eiscninoor und Eiseusafran, Arscuik und
areenige Säure, Arscuikschwefel (Opennont, Realgar), Mineralwässer, natürliche und
künstliche, einschliesslich der Flaschen und Kruge, Spiessglanz und Spiessglanz-

könig, Zaffer, Schmälte, Streuglas

b) Schwefelsäure. Salzsäure, Salpetersäure (Scheidewasser), Königswasser . . . .

c) Soda (d. i. einfach kohlensaures Natron), Digestivsalz (salzsaures Kali), Seifensieder-

Unterlauge, Kali und Natron, ein- oder zweifach schwefelsaures

•d) Alaun, Bleiglätte (Silber- und Goldglätte), Salpeter, raffinirt, d. i. krystallisirt oder

in Tafeln, Admouter- (gemischter Eisen- und Kupfer-), Kupfer- und Zinkvitriol,

Wasserglas.

Ammoniaksalzc (d. i. Salmiak, kohlensauren und schwefelsaures Ammoniak),

nirschhorn- und Salmiakgeist, Verbindungen von Holzessig mit Eisen, Blei oder

Kiilk (holzcssigsaurcs Eisen u. s. w.).

Mineralkermes, Lakmus
e) Blei- und Zinkwei.ss (Zinkoxyd), Bleizucker, Chlorkalk, blau- und chromsaures Kali,

chromsaures Bleioxyd, Grünspan, Massikot, Mennig, doppelt kohlensaures Natron

fSoda bicarbonata), Orseille und l'ersio, Eichenbolz-, Ualläpfel- und Knoppern-

Kxtract, Scbüttgelb und Weiusteiusäure

f) Aetznatron, Oxalsäure, oxalsaures Kali

100
Wr. Cbfsa.

1 Centner

frei

frei

frei

frei

frei

- 75

frei—

75

60

I

-
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im Im

alten

Tarif Tarif

So. No.

Benennung; «ler Gegenstände
Verzollung

Zollbctrag

Fl.

19 17

16.18

3-1

Metalle, roh nnd als Halbfabrikate.

Elsen

:

a) Eisen, rohes, auch altes, gebrochenes Kiscn. Eiseuahfällv (Ki>cnfeile, llammerschlag)

b) 1. Eisen, gefrischtes hl. i. geschmiedetes und gewalztes), in .Stäben, nicht favonnir-

teit, uii'ti Luppeucisen;

2. Eisenbahnschienen, roh vorgeschraiedete Maschinen- und Wagenliestandtheile

(Achsen n. dergl.\ sofern dergleichen Bestindthoile einzeln fü* Pfd. und darüber
wiegen, dann schmiedeeiserne Köhren;

3. Suhl (d. i. Roh- und Cemcrit-, Guss- und raflinirter Stahl*, nicht faconnirt . .

An merk. Roher Stahl in Blöcken oder Gußstücken
c) Eben und .Stahl in .Stilben, faconnirt (d. i. in einer für den Gebrauch vorgerich-

teten Form), Eck- und Wiukeleiseu, Radknuizeisen (Tyre$), Pflugschaareiscn, A nker,

Anker- und Schiffskotten

d) Eisenblech, schwarzes, auch dressirtes, Stahlblech, rohe«, Eisen- und Stahlplatten,

rohe (unpolirte), Eisen- und Stahldraht, unpolirt

e) Eisenblech und Eisenplatten, polirt. pefimisst, verkupfert, verzinnt (Wcissblech),

vereinkt oder mit Klei überzogen, Stahlblech und Stahlplattcn
,

polirt, Eisendraht,

polirt, verkupfert, verzinkt, verrinnt oder mit Blei uberzogen, .Stahldraht, polirt,

auch Stahfsaiten • . . .

f) Eisenguss, Rrober. wie Kessel, Oefcn, Platten. Räder, Röhren. Roste u. dgl. . .

Metalle, uedle (nicht in anderen Abteilungen enthaltene):

a) Blei, rohes (in Blöcken, Mulden etc., auch alt, gebrochen und in Abfällen, Hart-

blei, Schriftgicssenoctall), dann Kleiasche .

b) Blei, gegossenes (als: Kessel, Köhren, Platten, Kugeln, Schrote u.dgl.), auch ge-

rolltes und gezogenes Ifei (Bleiilrntli), Buchdruckcrtettem, Stereotypplatten . . .

c) Kupfer, Messing, Nickel (auch N'ickelschwamm), Packfong, Tombacic, Zinn, Zink
und andere nicht besonders benannte unedle Metalle nnd Metallgemische, mit Aus-
nahme von Blei und Eisen, roh (in Blöcken, Rosetten, Scheiben, Spleissen, Stangen
und Klumpen, auch alt, gebrochen und in Abfallen), Kupfer- und Zinnasche, Ko-
balt- und Nickelspeise, Quecksilber

d) Zink in Stangen, Platten und Blechen

e) Zink in Drähten und Röhren, dann Zinkgus*, roher, d. t. nicht weiter bearbeitet,

auch in Verbindung mit Ilolzarbeiten der No. 37 a nnd b nnd Stangen oder Platten

von Kisen

f) Zinn, gezogen, gestreckt (d. i. in Stangen, Platten, Blecheu, Drihten). dann Röh-
ren, und Zinnguss, roher, d i. nicht weiter bearbeitet , auch in Verbindung mit

Holzarbeiten der No. 37 a und b und Stangen oder Platten von Kiscn ....
g) Kupfer, Messing, Nickel, Packfong. Tomback und andere nicht besonders benannte

unedle Metalle und Metallgetuische, gezogen, gestreckt (d.i. in Stangen, Tafeln,

Platten, Blechen, Drähten [mit Ausnahme der Messingsaiten]), und in groben Guss-

stücken (d- i. in Glocken nnd Köhren, das Stück im Gewichte von mehr als 10 Pfd.,

und in anderen Gegenständen, das Stuck im Gewichte von mehr als 25 Pfd.) . .

Glas-, Stein- und Thonwaaren.

Glas- nnd Glanwanren-.
a) Grünes, schwarze» und gelbes Hohlglas (Glasgeschirr) in seiner natürlichen Karbe,

weder gepresst, geschliffen, noch abgerieben

b) Spiegelglas, rohes ungeschliffenes, Glasmasse, sowie Glasröhren. Glasstllngelchen

und Glisp lattchen, ohne Unterschied der Karbe (wie solche zur Perlenbereitune,

Kunstglasbläserci und Knopftabrikarion gebraucht werden), auch Email- und Gla-

suimasae

e) Weisses llohlglas, ungemustert, ungeschliffen, unabgeriebon ,
ungepresst, oder nur

mit abgeschliffenen oder eingeriebenen Stöpseln, Böden oder Rändern, ferner Fen-

ster- und Tafelglas in seiner natürlichen Kart»e (grüu, halb- und ganz-weisa); Glas-

behange zu Kronleuchtern, Glasknöpfe, Glaakorallen, Glasperlen, Glasschmelz, Glas-

tropfen. auch gefärbt

d) üepresstes, geschliffenes, abgeriebenes, geschnittenes, gemustertes, massives, weisses

Glas

1 Centner

26
75

76

60

frei

75

50

frei

76

1 -

4 —
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Im

neuen

Tarif

No.

Im

alten

Tarif

No.

Benennung der Gegenstände der

Verzollung
Fl. Kr.

35

40 3G

87

e) tilas, farbiges, bemaltes, vergoldetes, versilbertes, mit Pasten (rameen) eingelegtes,

Glasflüsse, unoebto Steine ohne Fassung, dann Spiegelglas, geschliffene», ungeleg-

tes oder belegtes, und Spiegelglas, ungeschliffenes, belehrte«

f) Spiegel, eingerahmte, und alle Glas- und Ktnailnaami in Verbindung mit anderen

Materialien, insofern »ie dadurch nicht unter Hie kurzen Waaren fallen . . . .

vom 1. Januar 1869 an

Stein waaron, d. i. Bildbauer-, Former-, Modelleur-, Steinmetz- und Schmtirkarbeiten

aus Steinen und nicht gebrannten Erden, Ceuientvn oder Steingeineugen. mit Aus-

nahme jener au* Bernstein und Gaipit

:

a) Statueu aus Steinen (mit Ausnahme jener au» Edel- und Halbedelsteinen), in

Stücken schwerer als 10 Pfund, ohne \ erbinduug mit anderen .Stoffen, als mit un-

geheiztem, ungefärbtem, unpolirtvm und unluckirtcui Holze oder Stangen und
Platten aus unedlen Metallen, die weder versilbert noch vergoldet sind, dann
Schusser (Klicker) auä Marmor u dgl

b) Andere Arbeiten aus Steinen (mit Ausnahme jener aus Edel- und Halbedelsteinen),

in Stöcken schwerer als 10 Pfd., ohne Verbindung mit anderen Stoffen, als mit

ungcbchtein, ungefärbtem, unpolirtcra und unlarkirtem Holze oder Slangcu und
Platten aus unedlen Metallen, die weder versilbert noch vergoldet sind; Waaren
aus Serpentinstein, Aligüsso in Gyps oder Schwefel von Münzen, geschnittenen

Steinen u. dgl

c) Steine, echto (d. i. Edel- und Halbedelsteine) und Korallen (echte und unechte),

bearbeitet (d.i. geschliffen, geschnitten oder in anderer Weise bearbeitet), dann

echte Perlen, alle diese Waaren ungefasst

d) Steinwaaren, alle andere, Meersvhaiimwaarcii, sowie auch Steinwaaren (mit Aus-
nahme der gefassleu Edel- und Halbedelsteine) , in Verbindung mit anderen Ma-
terialien, insofern sio dadurch nicht unter die kurzen Waaren fallen

vom 1. Januar lSti'J an

Thonwaaren, d. i. Porzellan, Steingut und andere Arbeiten aus gebrannten Erden:

a) Gewöhnliches, aus gemeiner Thonerde verfertigtes Töpfergeschirr, mit oder ohne
tjlasur, auch dergleichen Ofenkacheln, schwarzes oder Graphitgeschirr, Fliesen und
ähnliche Waaren ans Thon zu baulichen Zwecken, Schmelztiegel, inlono Pfeifen,

einfarbig, unbemalt, Thonröhren
b) 1. Steingut, ein- oder mehrfarbiges, bemaltes, bedrucktes, jedoch weder mit ver-

goldeten noch versilberten Randstreifen verscheues; danu die unter a begriffenen

Thonwaaren in Verbindung mit nicht gefärbtem, gebeiztem, gefirnisstem, polir-

tem Holze oder Eisen, wie auch die unter a gehörigen Krüge mit Deckeln und
Beschlägen von Zinn;

2. Porzellan, weisses, auch mit farbigen, weder vergoldeten noch versilberten Rand-
streifen versehen

c) Steingut, vergoldetes, versilbertes

d) Porzellan, farbige«, bemaltes, bedrucktes, vergoldetes oder versilbertes ; dann Thon-

waaren aller Art, in Verbindung mit anderen Materialien, insofern diese Verbin-

dungen nicht unter b. begriffen sind und nicht unter die kurzen Waaren fallen .

1. Januar 1869 an

Metallwaaren, Wagen, Instrumente, Maschinen n. Knrzwaaren.

Eisenwaren, d- i- alle Waaren aus Eisen und Stahl, soweit sio nicht unter den Nummern
19 b., c, d. und c. und 45 aufgeführt erscheinen oder unter die kurzen Waaren fallen,

a) Gemeinste:
1. Eisenguss, grober, soweit er nicht unter No. 19 f. begriffen ist.

2. Andere grobe Eisenwaaren, als: Ambosse, Bratspiessc, Brecheisen, Dreifüsse,

Eggen, Fallen und Fangeisen, Fenerbnnde und Feuerzangen, Dung-, Heu- und
Ofengabeln, narken, Hauen (auch Krampen), Haspeln und Winden, Hecheln,

Hemmschuhe, Hufeisen, Klammern (auch Mauerscbliessen), Kellen, Kesseln,

Ketten (mit Ausnahme der Anjter- und Schiff&kctten) , nicht emaillirtes Koch-

geschirr, Nagelschmiedearbeiten (mit Ausnahme der Drahtstifte), Oefen, Pfannen.

Pflüge, Plätteisen, grobe Ringe, Roste, Schaufeln, Schlägel, Schmied- una
Schlossenrerkzeuge (mit Ausnahme der Schneide» erkzeuge) , Schraubenbolzen

und -Muttern, Schürbacken, Stössel, grobe Waagebalken, Wagenfedern. Wagen-,
Thür- und Truhenbeschläge, Wurfgitter und grobe Drahtgeflechte bis zu 10

6
j

—

7
: 50

6 —

frei

12

75

50

frei
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50

50
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Im Im

MBen. alten

Tarif
|
Tarif

No. No

Benennung der Gegenstände
M.tavsstab

der

Venollung

Zollbetrag

Fl. Kr.

12 38

39

Drahten auf den Wiener Currentzoll; dann Sensen, Sicheln. Futterklingeti

(Strohraesser);

Alle diese (Ziffer 1 und 2) genannten Waaren, rauh oder nur zum gerin-

geren Theile abgeschliffen oder angestrichen, auch in Verbindung mit Holl .

b) Schrauben und Drahtstifte

c) Gemeine:
1. Alle Kisen- und Stnhlwaaren, auch Tollständig abgeschliffen, verkupfert, ver-

zinnt, «elirnisst, jedixh weder polirt, lackirt noch cmaiJtirt, sofern sie nicht

unter u., b., d. und c. genannt sind;

2. Acjte (Hacken). .Sögen, Stuinineiscn, Hobeln, Tuchmacher-, Baum-, Schuf- und
grobe Schneiderscbeeren, grobe Messer zum Handwerksgebrauche, Bohrer, Müller-

billen. Keilen, Raspeln;
3. Drahtseile. Kratzbürsten, Siebböden, Thurmuhren und emaillirtes Kochgeschirr;

Alle diese (Ziffer 1, 2 und 3) aufgeführten Waaren, auch in Verbindung
mit Holl

d) Feine:

1. Herren- und Frauenschmuck, Nippes- un
der unecht vergoldeten oder versilberten.

2. Drahtgeflechte und Drahtwaaren , mit Ausnahme der unter a., b. und c ge-

nannten, Kiscbangeln , Schnürstifte, Hafteln, Nadeln (mit Ausnahme der Näh-
nadeln), Schnallen aus Draht u. dgl.; femer Draht mit Papier überzogen.

8. JJaultrommolu, Fingerhüte, Hülsen und Stiele zu Schreibfederu, Stahlperlen,

Weberkämme, Weberxähne, dann Kratzen aller Art.

4. Waffen, mit Ausnahme der Schusswaffen, und Waffenbestandtheile aller Art.

5. Alle polirten, lackirtcn und emaillirteo Gegenstände, mit Ausnahme der unter
c und e genaimten.

6. Möbel, gepolsterte (mit oder ohne Ueberzug) und alle Kisenwaaren , mit Aus-
nahme der unter e. genannten, in Verbindung mit anderen Materialien, insofern

diese Verbindungen nicht unter die kurzen Waaren fallen .

vom 1. Januar 1809 an ......
e) Nähnadeln, Schreibfederu, Uhrfournituren und Uhrwerke, Gewehre (Schußwaffen)

aller Art

Mrtiilhviuiren, d. i. Arbeiten aus nicht besonders benannten unedlen Metallen und
Metallgemiscbcn, mit Ausuahme der unter Nummer 20 b-, e., f. und g. aufgeführten,

dann des vernirten (unecht vergoldeten oder versillierten) Herren- und Fraueuschmuckes,

der Nippes- und Toilettegenenstände und aller echt vergoldeten oder versilberten,

oder mit Gold oder Silber belegten Waaren. Ausnahmsweise gehören hierher die

plattirten (versilberten) Drähte. Bleche. Tafeln und Platten aus Kupfer und Messing.

a) Zinnwaaren, grobe, als: Schüsseln, Teller. Kessel und andere Gefässe, nicht lackirt

und ohne Verbindung mit anderen Materialien

b) Metallwoarcn, geineine, d. i. Walzen, Kesseln, Schüsseln, Teller, Töpfe und son-

stiges Kochgeschirr, mit Ausnahme der unter a. genannten; gelochte Bleche und
Platten, dann Messingsaiten

c) Metallwoaren, feine, d. i.

1. Kupferschmied-, Gelbgiesser- und Messingblecbwaaren (d. i. Blasen, Bügeleisen,

Eimer, Gewichte, Gewiude, Bahne, Mörser, Kiegel, Köhren, Stössel, Waagschalen,
nicht polirt, gefirnisst oder lackirt, auch in Verbindung mit Holz oder Eisen);

2. Geriebenem Metall (Bronzennlver), Metalltücher:

3. Rauschgold und Rauschsilber, Metallfolien, unechte leonische Drähte, unechtes
Blattgold und Blatfeilbcr:

4. Plattirte (versilberte) Drähte, Bleche, Tafeln und Platten aus Kupfer und Messing:

5. Alle nicht unter a., b. und d. genannten, dann alle Metallwaaren in Verbindung
mit anderen Materialien, insofern sie dadurch nicht unter die kurzen Waaren fallen

vom 1. Januar 1869 au

d) Schreibfedern, Uhrfournituren und Uhrwerke

Wagen:
a) Eisenbahnwagen
b) Andere Wagcu mit Leder- oder Polsterarbcit . . . -.

Instrumente, ohne Rücksicht auf die Materialien, aus welchen sio gefertigt sind:

a) astronomische, chirurgische, mathematische, optische (mit Ausnahme der gefassten

Augengläser und Operngucker), physikalische und für Laboratorien auch chemische
b) musikalische

1 Contner 1
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Im

neoei

Tarif

Im

alten

Tarif

No.

Benennung der Gegenstande der

Verzollung
FL Kr.

4»

41

Maschinen und Masrhinenbestiindthelle aus unetilen nicht vergoldeten oder versil-

berten Metallen, allein oiler in Verbindung mit Ncbenbestandlhcilen aus anderen
Materialien, insofern diese Verbindungen uicht unter die kurzen Waaren falleu, je

nachdem der dem Gewichte nach ütier* legende BosLandlheil besteht:

a) aus Gusseisen

b) aus Schmiedeeisen oder Stahl

c) »us anderen uuedlen Metallen

An in o rk. Unter Maschinen sind auch Lokomotiven, Tender u. Dampfkessel begriffen.

Kurze Waaren, d. i. alle Waaren aus Gold, .Silber und anderen edlen Metallen, Edel-

steinen, echten und unechten Perlen und Korallen, Iternstein, (iagat, Schildpatt,

Menschenhaaren, bossirtvin Wachse, unedlen Metallen, die echt vergoldet, versilbert

oder mit Gold oder Silber belegt sind, mit Ausnahme der plattirten Drähte, Bleche
und Platten ans Kupfer und Messing, Verbindungen aus diesen Stoffen untereinander

und mit anderen Materialien (insoweit sio nicht tu den Kleidungen und Puttwaareu
gehören) und ähnliche dieser Nummer ausdrücklich eingereihte Waaren:

a) 1. Waaren, gani oder theilweise aus edlen Metallen. 'echten und unechten Perlen,

echten und unechten Korallen, gefassleu Edelsteinen;

2. Taschenuhren, echtes Blattgold und Blattsilber:

3. Echte Gobi- und Silbergcspinnste, sowie Arbeiten aus denselben oder aus echt

vergoldeten oder versilberten leonischen Uespinnsten (Tressenwaaren):

4. Herren- und Fraucnschinuck
, Nippes- und Tiiilette-Gegcnst&nde ans unedlen

Metallen, «cht vergoldet oder versilbert oder mit (iold oder Sillter belegt;

5. Zubereitet« .Sehmuekfedem, sowieArbeiten aus denselben oderaus Mnnschenbaaren.
Alle diese (Ziffer 4 und 5) genaiintcii Waaren auch in Verbindung mit an-

deren Materialien.

6. Verbindungen der Seiden-, höchst belegten Haumwoll-, Leinen- und Wollen-
waaren mit was immer für Materialien, insofern diese Verbindungen nicht unter

die Kleidungen und Pulzwaarcu gehören
b) 1. Waaren aus unedlen Metallen (mit Ausnahme der unter a. Ziffer 4 enthaltenen

Gegenstande, dann der Metallperlen und der unter No. 42 c. ausnahmsweise
eingereihten Drähte, Bleche und Platten), echt vergoldet, versilbert oder mit

Gold oder Silber belegt:

2. Waaren aus gefaxslcn Halbedelsteinen, Schildpatt, Bernstein, (iagat
Alle diese (Ziffer 1 uud 2) angeführten Waareu auch in Verbindung mit an-

deren Stoffen, insoweit diese Verbindungen nicht unter a. begriffeu sind.

3. Unechte Perlen, künstliche Zähne aller Art, Stickereien auf anderen Stoffen, als

Wel)e- und Wirkwaaren
Auinerk. Die unter b. Ziffer 1 aufgeführten Waareu vom 1. Jan. 1872 an

c) 1. Feine Galanterie- und Quincailleriewaareu (Herren- und Frauenschmuck, Ninpca-
nnd Toilette-Gegenstände) aus unedlen Metallen, jedoch fein gearbeitet una ent-

weder vernirt (unecht vergoldet oder versilbert) , oder in Verbindung mit Ala-
baster, Elfenbein, Email, nachgeahmten Edelsteinen (Glasflüssen), Lava, Perlmuttor

oder auch mit Schnitzarbeiten, Pasten, Kameen, Ornamenten in Metallguss u. s. w.;

2. Arbeiten aus unechten leonischeu Gespinnsten und Drähten (Tressenwaaren)

;

3. Waaren aus bossirtern Wachse.
Alle diese (Ziffer 1 und 3) genannten Waaren auch in Verbindung mit an-

deren Stoffen, insoweit diese Verbindungen nicht unter a. oder b. begriffen sind.

4. Metallperlen, echt vergoldet, versilbert, odor mit Gold oder Silber belegt;

5. Wand- und Sturxuhrcn (mit Ausnahme jener in goldenen oder silbernen Ge-
häusen und der hölzernen H&ugenhren)

;

6- Operngucker und gefassto Augengläser (nicht mit Gestellen gani oder theilweise

aus edlen Metallen), Darmsaiten, auch mit Seide übersponnen , Arbeiten aus
Goldschlägerbäutchen

;

7. Verbindungen der Webe- und Wirkwaaren mit anderen Materialien, insoweit sie

nicht unter a. oder b. oder unter die Kleidungen uud Putzwaaren gehören
d) 1. Unechte leonische Gospinnste:

2. Arm- und Halsbänder aus Bein, Holl, Leder, Gummi, Glas, Papier, Stroh, Thon,
unedlen (nicht echt oder unecht vergoldeten, versilberten , oder mit Gold oder
Silber belegten) Metallen, auf Schnure gofaast;

3. Wagen für Kinder mit Polster- und Lederarbeit, insofern deren Gewicht 60 Zoll-

pfunde nicht überschreitet;

4. Kiuderspielwaaren in Verbindung mit Webe- und Wirkwaaren. echt Tergoldeteu

oder versilberten unedlen Metallen und ähnlichen zwar höher als mit 16 Fl.

belegten, aber nicht zu den höchst belegten kureen Waaren gehörigen Gegenständen

1

2

1

75

60
25

25

Digitized by Google



Gemttze, Verordnungen u. s. w. 53

IL Auszug aus der Anlage B.

Zollsätze für die Einfuhr aus Oesterreich nach dem Zollverein.

In Im

Denen alten

Ttrif Tarif

X«. No.

Benennung der Gegenstände der

Verzollung
Thlr. Sgr-

Blei- und Bleiwaaren, aach mit Spiessglanx legirt (nicht geändert).

Droguerie-, Apotheker- nnd Farbewaaren:
a) Aetherisehe Gele: Aetzkali und Aetzstein; Chlorkalilauge (Kau de Javtlle); Chloro-

form; Karlsbader Salz; Phosphor und Phospborsäure ; Tinte und Tintenpulver;

Tusche, Karten- und Tuschkasten; Mundlack (Oblaten), Schwefeläther : Siegellack;

Quecksilherpräparate (auch Zinnober)
b) Aetznatrou: Bleiweiss: Bleizucker: ehromsaures Blcioxvd: chromsaure» Kali

;
gelben

blausaures Kali; Grünspan, raffinirter; Orseille und Pernio : Zinknuyd (Zinkweiss)

c) Soila, kalzinirte: doppeltkohlensaures Natron

d) Albumin; ursemge Säure: Citronensaft ; citroneusaurcr und weinslcinsuurer Kalk;
Eichenholz-, Galläpfel- und Knoppcrn-Extrakt : Eisenhoizen : EUeuraohr; Kisonsaffrnn

;

Eisenvitriol fcrüner; Knochenkohle: Kiinrhimmchl: Lakmu*; Mineralwasser, künstli'-hes

und natürliches, einschliesslich der Flaschen und Krüge; Pott- (Waid ) Äsche; Sal-

peter, roh und gereinigt: Salpetersäure; Schüttgelb: Schwefel (auch Schwefeibl üthe
;

Schwefetaraenik; Schwefelsäure: schwefelsaures und salzsaures Kali; Smalte;

Streuglas: Weinhefe, trockene und teiirarttce; Weinstein und Weinstcinsänre; Zünd-
waaren, nämlich : Schwefelfaden, Schwefelhölzchen, Rcihbölzchen, Keihndibii4 und
Zündnuscbcben , Zündhölzchen, Lunten (auch Pech-, Zünd- oder Sprengschnüre),

Feuerschwamm (künstlicher) und Zunder (natürlicher und künstlicher), auch Zunder-
papicr

;

Farbwurzeln, gemeine, gemahlen und uncemahlen, als: echte und falsche Al-

kannu, Curcumä, Krapp, dann Waid. Wau, Sallor, Färbeginster, Kermeskörner;
iicrhcritzciiholz und -Wurzeln, Gelbholz (Kustikj. weisse Svebluuienwurzcln,

Quercitron, Sumach, Eicheln und Eichelhülsen (Vallonea), Knoppern (Eckerdoppern),

auch Klioppermehl, Galläpfel
,

e) Chlorkalk: Grünspan, roher (in Broten oder Kugeln); Leim und Gelatine; Glyceriu
(Oelsüss): Kermes, mineralischer: Kupfervitriol

,
gemischter Kupfer- und Eisen-

vitriol; Zink vitrinl; Kuss; Schuhwichse; Schwärze; Wagenschmiere; Feuerwerk und
Peckfackeln ; Alaun; kohlensaures und schwefelsaures Ammoniak; Salmiak; Hirsch-

horn- und Salmiakgeist: Wasserglas
f) Chlormagnesium, schwefelsaure und kohlensaure Magnesia, Rosmarin- und Waeh-

holdcröl

s) Gemahlene Kreide; schwefelsaures Natron (Glaubersalz)

h) Lakritzonsaft ; Oxalsäure und oxalsaures Kali

i) Salzsäure

k) Soda, rohe, natürliche o«ler künstliche; krystallisirte Soda

Eisen und Stahl, Einen- nnd Stahlwaaren:
a) Roheisen aller Art, altes Bmcheisen
b) Geschmiedetes und gewalztes Eisen in Stäben (mit Ausnahme des faconnirten)

;

Luppeneisen: Eisenbahnschienen. Koh- und Cementstahl; Guss- und raffinirter

Stahl: Eisen, welches zu groben Bestandtheilen von Maschinen und Wagen (Kur-
beln, Achsen u. dgl.) roh vorgeseb miedet ist, insofern dergleichen Bestandtheilo
einzeln 50 Pfund und darüber wiegen

Aninerk. Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend, in Masseln oder Prismen;
ferner roher Stahl in Blöcken oder Gussstücken

c) Faconnirtes Eisen in Stäben; Radkranzeisen zu Eisenbahnwagen; Pflugschaaren-
Eisen; schwarzes Eisenblech; rohes Stahlblech; rohe (unpolirto) Eisen- und Stahl-

platten; Anker, sowie Anker- und Scbiffskctten ; E seu- und Stahldraht, auch Stabl-

salten

d) Gefirnisstes Eisenblech; nolirtes Stahlblech; polirte Eisen- und Stahlplalten . .

e) Weissblech; gewalzte und gezugeue schmiedeeiserne Röhren
f) Eiseu- und Stahlwaaren:

1. Ganz grobe Gusswaaren in Oefen, Platten, Gittern etc

2. Grobe, die aus geschmiedetem Eisen oder Eisenguss, aus Eisen und Stahl,

Bisenblech, Stahl- und Ei&endraht, auch in Verbindung mit Holz gefertigt, je-

doch nicht polirt sind, und zwar:

1 Centner 10
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Im

Tarif

No.

Im

alten

Tarif

No.

Benennung der Gegenstände
Maassstab

der

Verzollung
Thlr. Sgr.

«) Aml>o*se, Bratspiesse, Brecheisen, Dralitgcwebe, Dreifüase, Eggen, Fallen

und Fangeisou, Dung-, Heu- und üfcngabeln, Harken. Hemmschuhe, Huf-
eisen. Klammern, Kellen, Kessel, Ketten (mit Aussdiliiss der Anker- und
ScbitTsketten), Kochgeschirre, Nägel, Drahtstifte , (iussstifle und Holz-

schrauben, Pfannen, Pflugschaaren, Plätteten, grobe Hinge, Koste, Schau-
feln, gepresste oder gegossene ruhe Schlüssel. Schmiedehämmer, Schrauben-
bolzen und -Muttern, Schürhaken, grosse Waagebalken, Wagen-, Thür-,

und Truhonbeschlige . Wagenfcdem und gleichartige Gegenstande, alle

diese Waarcu weder vollständig abgeschliffen noch gefirWäSt, verkupfert

oder verzinnt; ferner Futterklingon (Strohineiuicr), Sensen und Sicheln .

fi Andere, auch vollständig abgeschliffene, gelirnisste, verkupferte oder ver-

zinnte, als: Aexte. Degenklingen, Keilen, Hammer, Hecheln. Hobeleisen,

Kanuetromineln und -Mahlen, Schlösser, Schraubst« cke, grobe Heuser zum
Haiidwcrksgebrauch, Stemmeisen, Striegeln, Thunmihren , Tuchmacber-
und Schneiderscliecrcu, Zangen u dgl. in

3. feine:

a) Aus feinem Eisenguss, polirtera Eisen oder Stahl, oder ans Eisen oder
Stahl in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie nicht unter die

kurzen Waaren fallen, als: Gusswaarcn (feine), lackirte Eisenwaren,
Messer, metallene Stricknadeln, metallene Häkelnadeln, Scheereu, Schsert-

feger-Arbeit etc., jedoch mit Ausnahme der nachstehend unter /J genannten

ß) Nähnadeln: Schreibfedern aus Stahl uud anderen um•dien Metallen: Uhr-
founiituren uud Uhrwerke aus unedlen Metallen; Gewehre aller Art . ,

Krxe (nicht geändert).

10 10 Glan and Glaawaaren:
a) Grünes, schwarzes und gelbes nohlglas (Glasgeschirr) in seiner natürlichen Farbe,

weder gepresst, geschliffen noch abgerieben

b) Weisses Hoblj»las, ungemuatertes , ungeschliffenes oder nur mit abgeschliffenen

Stöpseln, Böden oder Bändern : Fenster- und Tafelglas in seiner natürlichen Farbe

Cgrun, halb- und ganz-weiss); Glashehänge zu Kronleuchtern, Glasknöpfe, Glasko-

rallen, Glasperlen, Glasschruelz, Glastropfen, auch gefärbt

e) Gcpresstes, geschliffenes, abgeriebenes, geschnittenes, gemustertes, massives weisses

Glas

d) Spiegelglas:

1. Hohes, ungeschliffenes

2. Geschliffenes, belegt oder unbelegt

e) Farbiges, bemaltes oder vergoldetes Glas, ohne Unterschied der Form: Glaswaaren
in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht nnter die kurzen

Waaren fallen

An merk. Glasmasse, sowie Glasröhren, Glusstäugclcheu und Glasplättchen

oline Unterschied der Farbe, wie sie zur Perlcubcreihmg, Kuustglashläserei

und Knopflabrikation gebraucht

13 13 Holz und andere vegetabilische an
daraas, mit Ausnahme der Waaren von Schildpatt:

a) Brennholz, auch Heisip; Holzkohlen; llolzborke oder Gerberlohe: Lobkurhen (aus-

gelaugte l.ohc als Brenmnaterial)

b) Bau- und Nutzholz aller Ar«, auch gesägt oder auf andere Weise vorgearltfitet

;

«gleichen andere vegetabilische un<l animalische Iirecbsler- und Schnitz&tolTp

:

1. Bernstein (Bernsteinmasse), Gagat (schwarzer Bernstein); Hobel- und Säge-
späne: Horner, HonLspitzen, Hornscbeiben und Homspäne: Knochen. Cranz

oder in Stücken. Klauen, Küsse und Hufe: Schildpatt, Meerschaum, Walllisch-

barten (Fischbein, rohes): Srublrohr, ungespalten, imgebeizt; Stöcken. Köhre,

mit Ausnahme des Schilf- uud Stuhlrohrs; Cocos- und Coquillasnüase und
Cocosnuss-Scbaolcn; Areka- und Steinnüsse .

2. Elfenl>ein und andere Thierzähne; Perlmutter und andere Muschclschaalen,

roh oder blos geschnitten, in Platten uud Blöcken

e) Grobe, ruhe, ungefärbte Böttcher-, Drechsler- uud Tischlerarbeiten aus Holz, auch
blos gehobelte llolzwaaren und Wagnerarbeiten: grobe ungefärbte hölzeme Maschi-

nen (auch Drehbänke, Mangeln. Mühlen, Pressen, Spinnräder und Webestühle),

neingelegte Parquelteu, rohe ungefärbte; grobe Böttcherwaaren mit eisernen

gebrauchte: Besen von Reisig; grobü
"
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In

ncneo
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No.
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Tarif

No.

Benennung der Gegenstände
il.iis-.stab

der

Verzollung

Ahgaberiiitzu

Thlr. Sgr.

14

17

18

16

17

28 27

d) Holz in geschnittenen Foumiercn; Korkplattcn
,
Korkscheiben, Korksohlen, Kork-

stöpsc) ; Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes oder gespaltenes

e) Hölzerne Hausgcrüthe (Möl>el), eingelegte Parquetten und andere Tischler-, Drccbsler-

uud Böttcherwaaren, sowie Wagnerarboiten, welche gefärbt, geheizt, lackirt, polirt,

oder auch in einzelnen Theileii in Verbindung mil Eisen, Messing, lohgarem Le-

der odci Glas verarbeitet sind: MöM in Verbindung mit Basl-, Binsen-, Schilf-,

Stuhlrohr-, Stroh- und Korbgeflechten; auch gerissenes Fischbein

f) Feine Uolzwaaren (mit ausgelegter oder Schnitzarbeit), feine Korbflethterwaaren,

sowie überhaupt alle unter c, d. und e. nicht begriffenen Waaren aus vegetabili-

schen oder animalischen Schnitzstoffen, mit Ausnahme von .Schildpatt; auch in

Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter die kurzen

Waaren fallen; Holzbronzc; Bleistifte, Rothstifte und ähnliche

g) Gepolsterte Möbel (mit oder ohne Ucberzugj aller Art

Instrumente, Maschinen nnd Wagen .

a) Instrumente, ohne Kücksicht auf di« Materialien, aus welchen sie gefertigt siud

;

1. Musikalische

2. Astronomische, chirurgische, optische (mit Ausnahme der gcf.issleu Augen-
gläser nnd Operngucker), mathematische, rhemischo (für Laboratorien), phy-

sikalische

b) Maschinen:

1. Lokomotiven, Tender und Dampfkessel
2 Andere, und zwar, je nachdem der dem Gewichte nach überwiegende Be-

standteil besteht:

n) aus Gusseisen

ß) aus Schmiedeeisen oder Stahl

y) aus anderen unedlen Metallen

c) Wagen:
1. Eisenbahnwagen
2. andere Wagen mit Leder- oder Polstcrarlieit

Kupfer und andere nicht besonder« genannte unedle Metalle und Legirungcn
aus unedlen Metallen, Bowie Waaren daraus (nicht geändert).

Kurse Waaren, Qnincaillerien etc.
a) Waareo, ganz oder theilweise aus edlen Metnllen, echten Perlen, Korallen oder

Edelsteinen gefertigt; Taschenuhren: echtes Blattgold und Blattsilbcr

b) Waaren, ganz oder theilweise aus Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten oder

versilberten, oder mit Gold oder Silber belegten Metallen gefertigt; Stutz- und
Wanduhren, letztere mit Ausnahme der hölzernen Hängeuhren: unechtes Blattgold

und Blattsilber; feine Galauterie- und (juincailleriewaaren (Herren- und Frauen-
schmuck, Toiletten- uud sogenannte Nippestischsachen u. s. w.) ganz oder theil-

weise aus Aluminium; femer dergleichen Waaren aus anderen unedlen Metallen,

jedoch fein gearbeitet und entweder mehr und weniger vergoldet oder versilbert

oder auch vernirl, oder in Verbindung mit Alabaster, Elfenbein, Email, Halbedel-

steinen und nachgeahmten Edelsteinen, Lava, Perlmutter oder auch mit Schnitz-

arbeiten, Pasten, Kameen, Ornamenten in Metallguss und dergleichen; Brillen und
Operngucker; Filcher; feine bossirte Wachswaaren; Perrüokenraacherarbeit; Uegen-

ond Sonnenschirme; Wacbsperlin: »(gleichen Waaren aus Gespinuiten von Baum-
wolle, Lcinon, Seide, Wolle oder anderen Thierhaaren, welche mit animalischen

oder vegetabilischen Schnitzstoffen, unedlen Metallen, Glas, Kautscbuck, Gutta-

percha, Leder, Ledertuch (Uather cloth), Papier. Pappe, Stroh oder Thonwaaren
verbunden und nicht besonder» taritirt sind, z. B. Knöpfe auf Holifonuen u. dgl.

Steine und Steinwaaren:
a) Steine, rohe oder blos behauene; Flintensteine, Mühlsteine, auch mit eisernen

Reifen oder Motallhülseu; Schleif- und Wetzsteine aller Art, auch Probirsleine

;

grobe Steiuraetzarbeiten, z. B. Thür- und Fensterstöckc, Säulen und Säulenbestand-

theile, Rinnen, Köhren und Tröge und dergleichen, ungeschliffen , mit Ausnahme
der Arbeiten aus Alabaster und Marmor; Schusser (Klicker) aus Marmor u. dergl.

b) Edelsteine aller Art, geschliffen, Perlen und Korallen ohne Fassung; Waaren aus

Serpentinstein, Gyps und Schwefel; Schiefertafeln in lackirten oder polirten Holz-

rahmen
c) Waaren aus Halbedelsteinen, auch in Verbindung mit anderen Materialien,

sie dadurch nicht unter die kurzen Waaren fallen
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29

31

35

86

d) Wahren ans allen anderen Steinen, mit Ausnahme der Statuen:

1. Ausser Verbindung mit anderen Materialien oder nur in Verbindung mit
Holz oder Eisen, ohne Politur und Lack 1 Centner

2. In Verbindung mit anderen Materialien, auch Meerschaumwaaren, alle diese
Waarcn, soweit sie nicht unter die kurzen Waaren fallen

Steinkohlen, Braunkohlen, Torf, Torfkohlen

Theer: Pech; Ilarte aller Art; Asphalt (Bergtheer); Theeröle, roh und gereinigt, auch
Benzin und Karbolsäure (Kreosot); Harzöl ; Terpentin; Terpentinöl

Thonwaaren:
a) Mauer- und Dachziegel, Fliesen und ahnliche Waaren aus Thon zn baulichen

Zwecken ; Thonröhren ; Scbinclztiegcl
; gemeine Ofenkacheln ; irdene Pfeifen ; ge-

meines Töpfergeschirr

b) Andere Thonwaaren mit Ausnahme Ton Porzellan:

1. Einfarbige oder weisse 1 Centner
2. Bemalte, bedruckte, vergoldete oder versilberte

c) Porzellan, weisses, auch mit farbigen, weder vergoldeten noch versilberten Randstreifen

d) Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes, inglcichen Thonwaaren aller 'Art in

Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter die
"

Waaren fallen

Zink und Zink warn en (nicht geändert).

nd Zinnwaaren, auch mit Sptewglanz legirt (nicht geändert).

ZollCartel.

§ i.

Jeder der vertragenden Theile verpflichtet sich, zur Verhinderung, Entdeckung und Bestrafung von

Uebertretungen (§§. 13 und 14) der Zollgesetze de» andern Staates nach Maassgabe der folgenden Beatim-

mungen mitzuwirken.

8 2.

Jeder der vertragenden Theile wird seinen Angestellten, welche zur Verhinderung oder zur Anzeige

von Uebertretungen seiner eigenen Zollgesetze angewiesen sind, die Verpflichtung auflegen, sobald ihnen

bekannt wird, dass eine l'ebertretung derartiger Gesetze des andern Theils unternommen werden soll, oder

stattgefunden hat, dieselbe im ersteren Falle dnreh alle ihnen gesetzlich zustehenden Mittel thunlichst zu

verhindern und in beiden Fallen der inländischen Zoll- oder Steuer-Behörde (im Zollverein: Haupt-Zollämter

oder Haupt-Steuerämter, in Oesterreich: Haupt-Zollämter oder Finanzwach-Kommissäre) schleunigst anzuzeigen.

§ 3.

Die Zoll- oder Steuerbehörden des einen Theils sollen über die zu ihrer Kenntnis» gelangenden Ueber-
tretungen von Zollgesetzen des andern Theils den im § 2 bezeichneten Zoll- oder Steuerbehörden des letzteren

sofort Mittheilung machen und denselben dabei über die einschlagenden Thatsachen, soweit sie diese zu er-

mitteln vermögen, jede sachdienliche Auskunft ertheilen.

§ 4.

Die Erhebungsämter der vertragenden Theile sollen den dazu von dem andern Staate ermächtigten

oberen Zoll- oder Steuerbeamten desselben die Einsicht der Register oder Register-Abtheilungen, welche den
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Wurenverkehr aus und nach dem letzteren und an der Grenze desselben nachweisen, nebst Belegen auf

Bekehren jederzeit an der Amtsstelle gestatten.

§ 5.

Die Zoll- und Steuerbeamteu an der Grenze zwischen beiden vertragenden Thailen sollen angewiesen

»erden, sich zur Verhütung und Entdeckung des .Schleichhandels nach beiden Seiten hin bereitwilligst zu

unterstützen und nicht allein zu jenem Zweck ihre Wahrnehmungen sich gegenseitig binnen der kürzesten

Fria mittutheilen , sondern auch ein freundnaehbarliches Vernehmen zu unterhalten und zur Verständigung

äVr zweckmässiges Zusammenwirken vou Zeit zu Zeit und bei besonderen Veranlassungen sich miteinan-

der zu U rathen.

Bei jeder der einander gegenüberliegenden Aufsichtsstationen soll ein Register geführt werden, in

welches die erwähnten Mittheilungen einzutragen sind.

§ 6.

Den Zoll- und Steuerbeamten der vertragenden Theile soll gestattet sein, bei Verfolgung eines

Schleichhändlers oder der Gegenstände oder Spuren einer Uebertretung der Zollgesetze ihres Staates sich in

in Gebiet des andern Staates zu dem Zwecke zu begeben, um bei den dortigen Ortsvorständen oder Be-

törten die zur Ermittelung des Tbatbestandes und des Thäters und die zur Sicherung des Beweises erfor-

derlichen Maassregeln, das Sammeln aller Beweismittel bezüglich der vollbrachten oder versuchten Zollum-

gehung. sowie den Umständen nach die einstweilige Beschlagnahme der Waaren und die Festhaltung der

Thiter zu beantragen.

Anträgen dieser Art sollen die Ortsvorstände und Behörden jedes der vertragenden Theile in der-

selben Weise genügen, wie ihnen dies bei vermutheten oder entdeckten Uebertretungeu der Zollgesetze des

eigenen Staates zusteht und obliegt. Auch können die Zoll- und Steuerbcamten des einen Theiles durch

Requisition ihrer vorgesetzten Behörde von Seiten der zuständigen Behörde des anderen Theils aufgefordert

»erden, entweder vor letzterer selbst oder vor der kompetenten Behörde ihres eigenen Landes die auf die

Mumgehung bezüglichen Umstände auszusagen.

§ 7.

Keiner der vertragenden Theile wird in seinem Gebiete Vereinigungen zum Zwecke des Schleichhan-

del* nach dem Gebiete des anderen Theiles dulden, oder Verträgen zur Sicherung gegen die möglichen Nach-

theile schleichhändlerischer Unternehmungen Gültigkeit zugestehen.

§ 8-

Mar der vertragenden Theile ist verpflichtet, zu verhindern, dass Vorräthe von Waaren, welche

als zum Schleichhandel nach dem Gebiete des anderen Theils bestimmt anzusehen siud, in der Nähe der

Grenze des letzteren angehäuft, oder ohne genügende Sicherung gegen den zu besorgenden Missbrauch

niedergelegt werden.

Innerhalb des Grenzbezirks sollen Niederlagen fremder unverzollter Waaren nur an solchen Orten,

*o sich ein Zollamt befindet, gestattet und in diesem Falle unter Verschluss und Kontrole der Zollbehörde

gestellt werden. Sollte in einzelnen Fällen der amtliche Verschluss nicht anwendbar sein, so sollen statt

desselben anderweite möglichst sichernde Kontrole-Maassregeln angeordnet werden. Vorräthe von fremden

verzollten und von inländischen Waaren innerhalb des Grenzbezirkes sollen das üedürfnies des erlaubten,

i h. nach dem örtlichen Verbrauche im eigenen Laude bemessenen Verkehrs nicht überschreiten. Entsteht

Verdacht, dass sich Vorräthe von Waaren der letztgedachten Art über das bezeichnete Bedürfniss und zum
Z'eck des Schleichhandels gebildet hätten, so sollen dergleichen Niederlagen, insoweit es gesetzlich zu-

*»ag ü.t, unter spezielle zur Verhinderung des Schleichhandels geeignete Kontrole der Zollbehörde ge-

stellt werden.
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§9.

Jeder der vertragenden Theile ist verpflichtet: a) Waaren, deren Ein- oder Durchfuhr in dem andern

Staate verboten ist, nach demselben nnr beim Nachweise dortiger besonderer Erlaubnias zoll- oder steuer-

amtlich abzufertigen; b) Waaren, welche in dem andern Staate eingangsabgabenpfiichtig und dahin bestimmt

sind, nach demselben 1) nur in der Richtung nach einem dortigen mit ausreichenden Befugnissen versehenen

Eingangsamte, 2) von den Ausgangsamtern oder LegitimationsstcHen nur zu solchen Tageszeiten, dass sie

jenseits der Grenze zu dort erlaubter Zeit eintreffen können, und 3) unter Verhinderung jedes venneidlichen

Aufenthaltes zwischen dem Ausgangsamte oder der Legitimationsstelle und der Grenze zoll- oder steueramt-

lieh abzufertigen, oder mit Ausweisen zu versehen.

8 10.

Auch wird jeder der beiden Staaten die Erledigung der für die Wiederausfuhr -unverabgabter Waa-
ren ihm geleisteten Sicherheiten, sowie die für Ausfuhren gebührenden Abgabenerlasse oder Erstattungen

erst dann eintreten lassen, wenn ihm durch eine vom Eingangsamt auszustellende Bescheinigung nachgewie-

sen wird, dass die nach dem vorbezeichneten Nachbarlande ausgeführte Waare in dein letzteren ange-

meldet worden ist.

§ H.

Vor Ausführung der im § 9 unter b und in § 10 enthaltenen Bestimmungen werden die vertra-

genden Theile über die erforderliche Anzahl und die Befugnisse der zum Waarenübergange an der gemein-

schaftlichen Grenze bestimmten Anmelde- und Erhebungstellen, über die denselben, soweit sie zu einander

unmittelbar in Beziehung stehen, übereinstimmend vorzuschreibenden Abfertigungsstunden und über, nach Be-

dürfuiss anzuordnende amtliche Begleitungen der ausgeführten Waaren bis zur jenseitigen Anmeldestelle, so-

wie über besondere Maassregeln für den Eisenbahnverkehr sich bereitwilligst verständigen.

§ 12.

Jeder der vertragenden Theile hat die in den §§ 13 und 14 erwähnten Üebertretungen der Zollge-

setze des andern Theils nicht allein seinen Angehörigen, sondern auch allen denjenigen, welche in seinem

Gebiet einen vorübergehenden Wohnsitz haben oder auch nur augenblicklich sich befinden, unter Androhung der

zu jenen Paragraphen bezeichneten Strafen zu verbieten. Beide vertragenden Theile verpflichten sich wechsel-

seitig, die dem andern vertragenden Theile angehörigen Untertbanen, welche den Verdacht des Schleichhan-

dels wider sich erregt haben, innerhalb ihrer Gebiete überwachen zu lassen.

§ 13.

üebertretungen von Ein-, Aus- und Durchfuhrverboten des anderen Thoilcs und Zoll- oder Steuer-

Defrauden, d. h. solche Handlungen oder gesetzwidrige Unterlassungen, durch welche dem letzteren eine ihm
gesetzlich gebührende Ein- oder Ausgangs-Abgabe entzogen wird oder bei unentdecktem Gelingen entzogen

werden würde, sind von jedem der vertragenden Theile nach seiner Wahl entweder nüt Confiscation des Ge-

genstandes der Uobertretung, eventuell Erlegung des vollen Werthes und daneben mit angemessener Geld-

strafe, oder mit denselben Geld- oder Vermögensstrafen zu bedrohen, welchen gleichartige oder ahnliche Üeber-

tretungen seiner eigenen Abgabengesetze unterliegen.

Im letzteren Falle ist der Strafbetrag, soweit derselbe gesetzlich nach dem entzogenen Abgabenbe-

trage sich richtet, nach dem Tarife des Staates zu bemessen, dessen Abgabengesetz übertreten worden ist

8 H.

Für solche Üebertretungen der ZoUgesctze des anderen Staates, durch welche erweislich ein Ein,- Aus-
oder Durchfuhrverbot nicht verletzt oder eine Abgabe widerrechtlich nicht entzogen werden konnte oder sollte,

sind genügende, in bestimmten Grenzen vom strafrichterlichen Ermessen abhangige Geldstrafen anzudrohen.
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§ 15.

Freiheit^- oder Arbeitsstrafen (vorbehaltlich der nach seinen eigenen Abgabengesetzen eintretenden

Abbüssung nnvollstreckbarer Geldstrafen durch Haft oder Arbeit), sowie Ehrenstrafen, die Entziehung von

Gewerbsberechtigungen oder, als Strafschärfung, die Bekanntmachung erfolgter Verurtheilungen anzudrohen,

ist auf Grund dieses Cartels keiner der vertragenden Tbeile verpflichtet.

8 16.

Dagegen darf durch die nach den §§ 12—15 zu erlassenden Strafbestimmungen die gesetzmä6sige

Bestrafung der bei Verletzung der Zollgesetze des andern Staates etwa vorkommenden sonstigen Uebertre-

tungen, Vergehen und Verbrechen, als: Beleidigungen, rechtswidrige Widersetzlichkeit, Drohungen oder Ge-

walttätigkeiten, Fälschungen, Bestechungen oder Erpressungen u. dgl. nicht ausgeschlossen oder be-

schrankt werden.

8 17.

Uebertretungen der Zollgesetze des anderen Theils hat, auf Antrag einer zuständigen Behörde des-

selben, jeder der vertragenden Thüle von denselben Gerichten und in denselben Formen, wie Uebertretungen

seiner eigenen derartigen Gesetze, untersuchen und gesetzmäßig bestrafen zu lassen: 1) wenn der Ange-

schuldigt« entweder ein Angehöriger des Staates ist, welcher ihn zur Untersuchung und Strafe ziehen soll,

«der 2) wenn jener nicht allein zur Zeit der Uebertretung in dem Gebiete dieses Staates einen, wenn auch

nur vorübergehenden Wuhnsitz hatte oder die Uebertretung von diesem Gebiete aus beging, sondern auch

bei oder nach dein Eingänge des Antrags auf Untersuchung sich in demselben Staate betreffen lässt, in dem

unter 2 erwähnten Falle jedoch nur dann, wenn der Angeschuldigte nicht Angehöriger des Staates ist, dessen

Gesetze Gegenstand der augeschuldigten Uebertretung sind.

8 18.

Zu den im 8 17 bezeichneten Untersuchungen sollen das Gericht, von dessen Bezirke aus die Ueber-

tretung begangen ist, und das Gericht, in dessen Bezirke der Angeschuldigte seinen Wohnsitz oder, als Aus-

länder, seinen einstweiligen Aufenthalt hat, inwfern zustündig sein, als nicht wegen derselben Uebertretung

gegen denselben Angeschuldigten ein Verfahren l>ei einem andern Gericht anhängig oder durch schliessliche

Entscheidung beendigt ist.

8 19.

Bei den im § 17 bezeichneten Untersuchungen soll den amtlichen Angaben der Behörden oder An-

gestellten des andern Theils dieselbe Beweiskraft beigelegt werden, welche den amtlichen Angaben der Be-

hörden oder Angestellten des eigenen Staates in Fällen gleicher Art beigelegt ist.

§ 20.

Die Kosten eines nach Maassgabe des § 17 eingeleiteten Strafverfahrens und der Strafvollstreckung

sind nach denselben Grundsätzen zu bestimmen und aufzulegen, welche für Strafverfahren wegen gleicharti-

ger Uebertretungen der Gesetze des eigenen Staates gelten.

Für die einstweilige Bestreitung derselben hat der Staat zu sorgen, in welchem die Untersuchung

geführt wird.

Diejenigen Kosten des Verfahrens und der Strafvollstreckung, welche, wonn ersteres wegen Ueber-

tretung der eigenen Abgabengesetze stattgefunden hätte, von jenem Staate schliesslich zu tragen sein würden,

bat, insoweit sie nicht vom Angeschuldigten eingezogen oder durch eingegangene Strafbeträge (§ 21) gedeckt

werden können, der Staat zu erstatten, dessen Behörde die Untersuchung beantragte.

§ 21.

Die Geldbeträge, welche in Folge eines nach Maassgabe des § 17 eingeleiteten Strafverfahrens von

«lern Angeschuldigten oder für verkaufte Gegenstände der Uebertretung eingehen, sind dergestalt zu ver-
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wenden, dass davon zunächst die rückständigen Gerichtskosten, sodann die dem andern Staate entzogenen

Abgaben und zuletzt die Strafen berichtigt werden.

Ueber die letzteren hat der Staat zu verfugen, in welchem das Verfahren stattfand.

§ 22.

Eine nach Maassgabe des § 17 eingeleitet« Untersuchung ist, 90 lange ein rechtskräftiges Ender-

kenntniss noch nicht erfolgte, auf Antrag der Behörde desjenigen Staates, welcher dieselbe veranlasst hatte,

sofort einzustellen.

§ 23.

Das Kocht zum Erlasse und zur Milderung der Strafen, zu welchen der Angeschuldigte in Folge

eines nach Maassgabe des § 17 eingeleiteten Verfahrens verurtheilt wurde oder sich freiwillig erboten hat,

steht dem Staate zu, bei dessen Gericht«! die Vcrurtheilung oder Erbietung erfolgte.

E9 soll jedoch vor derartigen Straferlassen oder Strafmilderungen der zuständigen Behörde des Staates,

dessen Gesetze übertreten waren, Gelegenheit gegeben werden, sich darüber zu äussern.

§ 24.

Die Gerichte jedes der vertragenden Theile sollen in Beziehung auf jedes in dem andern Staate

wegen Uebertretung der Zollgesetze dieses Staates oder in Gemassheit des § 17 eingeleitete Strafverfahren

verpflichtet sein, auf Ersuchen des zuständigen Gerichtes: 1) Zeugen und Sachverständige, welche sich in

ihrem Gerichtebezirk aufhalten, auf Erfordern eidlich zu vernehmen und erstere zur Ablegung des Zeug-

nisses, soweit dasselbe nicht nach den Landesgesotzon verweigert werden darf, z. B. die eigene Mitschuld

der Zeugen betrifft, oder sich auf Umstände erstrecken »oll, welche mit der Anschuldigung nicht in naher

Verbindung stehen, nöthigenfalls anzuhalten ; 2) amtliche Besichtigungen vorzunehmen und den Befund zu be-

glaubigen; 3) Angeschuldigten, welche sich im Bezirke des ersuchten Gerichts aufhalten, ohne dem Staats-

verbande dos letzteren anzugehören, Vorladungen und Erkenntnisse behändigen zu lassen; 4) Uebertreter

und deren bewegliche Güter, welche im Bezirke des ersuchten Gerichts angetroffen werden, anzuhalten und

auszuliefern, insofern nicht jene Uebertreter dem Staatsverbande des ersuchten Gerichts oder einem solchen

dritten Staate angehören, welcher durch Verträge verpflichtet ist, die fragliche Uebertretung seinerseits ge-

hörig untersuchen und bestrafen zu lassen.

§ 25.

Es sind in diesem Cartel unter , Zollgesetzen auch die Ein-, Aus- und Durchfuhrverbote und unter

»Gerichten* die in jedem der vertragenden Theile zur Untersuchung und Bestrafung von Uebertretungen

der eigenen derartigen Gesetze bestellten Behörden verstanden.

§ 26.

Durch die vorstehenden Bestimmungen werden weitergehende Zugeständnisse zwischen den vertra-

genden Staaten zum Zwecke der Unterdrückung des Schleichhandels nicht aufgehoben oder geändert.

Sehl uss-Pro tok o 1

L

Verhandelt Berlin, den 9. März 1868.

Die Unterzeichneten traten heute zusammen, um den unter ihnen vereinbarten Handels- und Zoll-

vertrag nach nochmaliger Durchlcsung zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch folgende Bemerkungen,

Erklärungen und Verabredungen in das gegenwärtige Protokoll niedergelegt wurden.
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1. Zu Artikel 2 des Vertrages.

Von Seiten Oesterreichs werden folgende durch den mit dem Königreich Italien am 23. April 1867

itfivsehlossenen Handels- und Schifffahrta- Vertrag als fortbestehend anerkannten Begünstigungen noch

fortan vorbehalten:

a) der Zoll von 1 Gulden 89^ Kr. für den Zollcentner neapolitaner und siciüaner Weine, welche

zur See und gegen Nachweis des Ursprunges in don Schiffspapicren eingeführt werden;

b) der Zoll von 1 Gulden 22j Kr. für den Zollcentner gemeiner Weine aus Piemont:

c) die Zollfreiheit für: Kastanien bis zur Menge von 20 Pfd., frisches Fleisch bis zur Menge von

8 Pfd., Käse und frische Butter bis zur Menge von 4 Pfd.

Die Begünstigungen unter b. und c. beziehen sich nur auf die Einfuhr über die österreichisch-

iulienische Grenze.

Von anderer Seite waren Vorbehalte nicht zu machen.

2. Zu Artikel 2 des Vertrages.

Die Bevollmächtigten Seiner Kaiserlich Königlichen Apostolischen Majestät bemerkten: Die in den

beiderseitigen allgemeinen Zolltarifen vorgesehenen, auf Staatsvertragen nicht beruhenden Verkehrserleichte-

nmgen für gewisse Grenzstrecken oder für die Bewohner einzelner Gebietsteile seien bisher als dritten

Staaten eingeräumte Begünstigungen, welche nach Artikel 2 der eine der vertragenden Theilo dem andern

in gewähren hätte, nicht angesehen worden. Dieser Auffassung entsprechend , glauben sie voraussetzen zu

dürfen, dass, falls es die Verhältnisse erforderlich raachen sollten, die bestehenden Verkehrserleichterungen

dieser Art aufrecht zu erhalten, oder künftig anderweite ähnliche Erleichterungen des Verkehrs mit Lebens-

bedürfnissen der Grenzbewohner für gewisse kurze Grenzstrecken zuzulassen, ein Anspruch wegen Ausdehnung

derselben auf den Zollverein nicht werde erhoben werden.

Die Bevollmächtigten des Norddeutschen Bundes und Zollvereins erkannten diese Voraussetzung mit

drin Vorbehalt der Gegenseitigkeit als zutreffend an.

3. Zu Artikel 3 des Vertrages.

Die österreichischen Bevollmächtigten erklärten, dass Oesterreich die Zollbefreiungen und Zoller-

m&ssigungen, welche es für die in der Anlage A unter No. I a und b, No. 2 b l und c, No. 4 a, b, c,

d. e, f, g und h, No. 11 a und b, No. 17 b, No. 34 c, No. 38 a und No. 40 a genannten Gegenstände

dem Zollverein zugestanden habe, lediglich als Begünstigungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs mit

demselben betrachte, und deshalb die zollfreie, beziehungsweise begüustigte Zulassimg dieser Gegenstände

auch in Zukunft von deren unmittelbarem Uebergauge aus dem Zollvereinsgebieto abhängig machen müsse.

Es fand sich gegen diesen Vorbehalt nichts zu erinnern.

Man war darüber einverstanden, dass dem unmittelbaren üebergange aus dem Zollvereinsgebiete,

unter den zu No. 6 des gegenwärtigen Protokolls bezeichneten Voraussetzungen, der Uebergang über den

Bodensee gleichzuachten ist.

4. Zu Artikel 3 des Vortrages und zu den Anlagen A. und B.

1. Man war darüber einverstanden, dass Verzollungsstempel oder andere Bezeichnungen der Waaren
mm Beweise der Verzollung derselben auf die in den Anlagen A. und B. aufgeführten Waaren in keinem

ift beiden Zollgebiete zur Anwendung kommen dürfen. Die etwaige Anordnung derartiger Kontrolen in

besonderen Fällen innerhalb des Grenzbezirkes wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

2. Bei der Zollabfertigung der nach dem Werthe zu verzollenden Waaren wird von beiden Seiten das

in «Jen Artikeln 14 bis 18 des Handelsvertrages zwischen dem Zollverein und Frankreich vom 2, August 1862

^zeichnete Verfahren in Anwendung gebracht werden.
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5. Zu Artikel 6 den Vertrages.

Die gegenwärtig bestehenden Verabredungen über die Bedingungen und Förmlichkeiten, unter denen

die im Artikel 6 unter a. bis e. gedachten Verkehrserleichterungen eintreten, bleiben auch ferner aufrecht

erhalten. Es werden dabei, wie bisher, so auch künftig die nachstehenden Gesichtspunkte leitend sein:

1. Die Gegenstände, für welche eine Zollbefreiung in Anspruch genommen wird, müssen bei Zoll-

stellen nach Gattung und Menge angemeldet und zur Bevision gestellt werden.

2. Die Abfertigung der ausgeführten und wieder eingeführten, beziehungsweise eingeführten und

wieder ausgeführten Gegenstände muss bei denselben Zollstellen erfolgen, mögen diese an der Grenze oder

im Innern sich befinden. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die im Artikel 6 lit. d. erwähnten

Gegenstände, welche zur Bearbeitung oder Veredelung aus dem Gebiete des einen Theils in das Gebiet des

andern ausgeführt sind. Die zollfreie Wiedereinlassung derselben kann bei einer jeden mit ausreichenden

Amtsbefugnissen versehenen Zollstelle des Gebiets der Versendung in Anspruch genommen werden. Ebenso

findet die gegenseitige Zollbefreiung für Muster, welche von Handlungsreisenden eingebracht werden, auch

dann Anwendung, wenn dieselben bei einem anderen Amte, als demjenigen, über welches die Ausfuhr, bezie-

hungsweise Einfuhr erfolgte, zur Wiedereingangs-, beziehungsweise Wiederausgangs-Abfertigung gestellt werden.

3. Es kann die Wiederausfuhr und Wiedereinfuhr an die Beobachtung angemessener Fristen geknüpft

und die Erhebung der gesetzlichen Abgaben dann verfügt werden, wenn die Fristen unbeachtet bleiben.

i. Es ist gestattet, eine Sicherung der Abgaben durch Hinterlegung des Betrages derselben oder

in anderer entsprechender Weise zu verlangen.

5. Gewichts -Differenzen, welche durch Reparaturen, durch die Bearbeitung oder Veredelung der

Gegenstände entstehen, sollen in billiger Weise berücksichtigt werden und geringere Differenzen eine Abgaben-

Entrichtung nicht zur Folge haben.

ti. Es wird beiderseits für eine möglichst erleichterte Zollabfertigung Sorge getragen werden.

Uebrigens war man darüber einverstanden, dass durch die Verabredungen im Artikel (5 eine Beschrän-

kung in den nach den beiderseitigen Zollgesetzen und Verwaltungsvorschriften, so wie nach früheren Ueber-

einkünften bestehenden Erleichterungen im gegenseitigen Grenzverkehr nicht beabsichtigt sei, dass also die

vorliegenden Vertragsbestimmungen und die zur Ausführung derselben zu treffenden besonderen Verabredungen

auf den gegenseitigen Grenzverkebr nur insoweit Auwendung zu finden haben, als sie weitergehende Verkehrs-

erleichterungen herbeiführen. Denigemäss werden die über die Erleichterung des Grenzverkehrs mit leinenen

Garnen und roher ungebleichter Leinwand und über anderweite Erleichterungen in dem nachbarlichen Grenz-

verkehr zwischeu den vertragenden Staaten bestehenden Uebereinkünfte während der Dauer des gegenwartigen

Vertrages nicht gekündigt werden. Die zwischen ihnen wegen Ausführung jeuer Uebereinkünfte getroffenen

Verabredungen bleiben gleichfalls in Wirksamkeit.

6. Zu Artikel 0 und 7 des Vertrages.

Die in den Artikeln 6 und 7 verabredeten Verkehrserleichterungcn finden unter den in der Ueber-

einkunft zwischen Oesterreich, Ba}ern, Württemberg und Baden vom 20. Februar 1854 festgesetzten Kon-

trolen auch auf den Verkehr über den Bodensee Anwendung.

7. Zu Artikel 7 des Vertrages.

1. Die im Artikel 7 bezeichnete Erleichterung ist durch nachstehende Umstände bedingt:

a) Die Waaren müssen beim Eingangsamte zur Weitersendung mit einem Begleitschein No. 1. (nicht

zur schliesslichen Abfertigung) angemeldet werden und von einer amtlichen Bezettelung begleitet sein,

welche ergibt, dass und wie sie am Versendungsort unter amtlichen Verschluss gesetzt worden sind.

b) Dieser Verschluss muss bei der Prüfung als unverletzt und sichernd befunden werden.

c) Die Deklaration muss vorschriftamässig und dergestalt erfolgen, dass wegen mangelhafter Anmel-

dung die specielle Bevision uicht erforderlich wird, und es darf zum Verdacht eines beabsichtigten

Unterschleifes überhaupt keine Veranlassung vorliegen.
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Lasst sich ohne Abladung der Waaren die vollständige Ueberzeugung gewinnen, dass der in dem

»ndera Staate angelegte Verschluss unverletzt und sichernd sei, so kann auch die Abladung und Verwiegung

der Waaren unterbleiben.

2. Soweit an einzelnen Orten im Gebiete des Zollvereins ein Bedürfnis*» sich geltend macht, soll

auf besonderes Ansuchen auch Waarenführern die Benutzung der öffentlichen Niederlage gestattet werden.

Die gleiche Begünstigung wird österreichischer Seits zugestanden.

8. Zu Artikel 8 des Vertrages.

1. Die bestehenden Zusammenlegungen von gegenüberliegenden Grenzzollämtern bleiben aufrecht.

Doch steht jedem der betheiligten Staaten frei, eine solche Zusammenlegung gegen vorherige sechsmonatliche

Kündigung zurückzuziehen. Neue Zusammenlegungen bleiben der Verständigung zwischen Oesterreich und

den betheiligten Zollvereinsstaaton vorbehalten.

2. Zur weiteren Erleichterung des Verkehrs wird auch ferner auf thunlichste Uebereinstimmung iu

den Abfertigungsbefugnissen der gegenüberliegenden Grenzzollämter Bedacht genommen werden.

3. Hinsichtlich der Stellung und der Amksbefiignisse der auf das Gebiet des anderen Theiles ver-

legten Grenzzollämter hat man sich über folgende Grundsätze geeinigt:

•a) Ein auf das jenseitige Gebiet verlegtes, früher auf dem Gebiete des Staates, welchem es angehört,

aufgestellt gewesenes Zollamt behält den Namen des früheren Standortes, welchem jedoch sein neuer

Standort beigefügt wird. Die auf jenseitigem Gebiete neu errichteten Aemter erhalten den Namen
ihres Standorts.

b) Die Schlagbäume erhalten die Landesfarben des Territoriums, auf welchem sie stehen ; das Amta-

schild wird mit den Farben und Wappen des Landes, welchem das Amt angehört, versehen.

c) Die Aufrechthaltung der .Hausordnung liegt dem Vorsteher des Tcrritorialamtes ob.

d) Die Regierung des Territorialstaates hat dafür zu sorgen, dass die auf ihr Gebiet übersetzten

Beamten in Betreibung ihrer zollamtlichen Geschäfte nicht gestört werden, und dass namentlich

die Sicherheit ihrer Dienstpapiere und Gelder keinem Anstand unterliege.

e) Die beiderseitigen Zoll- und Steuerbeamten und Angestellten, welche sich aus irgend einer im

Vertrage vorgesehenen Veranlassung in der vorschriftsmässigen Dienst-Uniform in den gegenüber-

liegenden Staat begeben, sind dort von dem für Rechnung des Staates zu erhebenden Wege-,

Brücken- und Fährgelde, ebenso wie die eigenen Beamten und Angestellten, befreit Dagegen

haben sie die Befreiung von dergleichen Communicationsabgabcn deren Erhebung Gesellschaften,

Korporationen, Gemeinden oder einzelnen Privatpersonen zusteht, nur in so weit zu beanspruchen,

als sie nach dem bestehenden Tarif begründet erscheint.

f) Es wird ausdrücklich anerkannt, dass durch die Zusammenlegung der gegenüberliegenden Zoll-

ämter wohl eine thunliche Gleichzeitigkeit der beiderseitigen Amtshandlungen, keineswegs aber

eine Abfertigungsgemeinschaft beabsichtigt sei. dass demnach jedes der beiden Aemter nur die

ihm als Ein- oder Ausgangsamt seines Staates obliegenden Functionen zu rollziehen, an den

gleichen Functionen des anderen Amtes sich aber nicht zu betheiligen habe.

g) Die gegenwärtig bestehenden Verabredungen:

zur Regelung der Verhältnisse der Beamten und Angestellten der auf das Gebiet des

Nachbarstaates verlegten Zollämter,

über die Unterbringung der auf das Gebiet des einen Staates verlegten Aemter des anderen

Staates und die hierfür anzurechnenden Miethszinse,

über die Kosten der Reinigung und Heizung der zusammengelegten Aemter,

über die Errichtung, Erhaltung, Beleuchtung, das Scbliessen und Oeffnen der Schlagbäume

bei den zusammengelegten Aemtern,

über die Portofreiheit für Briefe und Fahrpostsendungen beim amtlichen Verkehr dieser

Aemter mit ihren vorgesetzten Behörden oder mit anderen Zollämtern ihres Staates,
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über die Rechte und Pflichten der Beamten der auf das Gebiet des Nachbarstaates verlegten Zoll-

ämter, denen Wohnungen in einem Staatsgebftude de« letzteren eingeräumt worden,

über die Zollabfertigungen an Sonn- und Feiertagen, endlich

über die gegenseitige Zollbefreiung für fertige Beamten-Uniform- und Armaturstücke,

werden hierdurch aufrecht erhalten.

Ferner wird unter den bisherigen Bedingungen die am 6. Mai 1857 österreichischer

Seit» erlassene Grenzpassanten-Dienstinstruction für die auf das Gebiet des Zollvereins verlegten

Osterreichischen Zollämter in Kraft bleiben.

9. Zu Artikel 10 des Vertrages und zum Zollcartel.

1. Zu § 5 des Zollcartel*.

Es wird als unbedenklich anerkannt, dass die Grenzaufseher (Finanz- Wachmannschaften) zur Ver-

hütung und Entdeckung des Schleichhandels sich gegenseitig unterstützen und ihre darauf bezüglichen Wahr-

nehmungen einander unmittelbar mittheilen. Mann war jedoch darüber einverstanden, dass die zur Ver-

ständigung über zweckmässiges Zusammenwirken von Zeit zu Zeit und bei besonderen Veranlassungen vor-

zunehmenden ßerathungen zunächst nur unter den beiderseitigen oberen Zoll- und Steuerbeamten jjtatt zu

finden haben.

2. Zu § 6 des Zollcartels.

Es wird anerkannt, dass die beiderseitigen Zoll- und Steuerneamten, wenn dieselben bei Verfolgung

eines Schleichhändlers, oder der Gegenstande oder Spuren einer Uebertrctung der Zollgesetze ihres Staates

in das Gebiet des anderen Staates sich begeben, sich lediglich darauf zu beschränken haben, bei den dorti-

gen Ortsvorständen oder Behörden die zur Ermittelung des Thatbestandcs und des Thäters und die Zu-

sicherung des Beweises erforderlichen Maassregebo, das Sammeln aller Beweismittel bezüglich der vollbrachten

oder versuchten Zollumgehung, sowie den Umständen nach die einstweilige Beschlagnahme der Waaren und

die Festhaltung der Thäter zu beantragen, dass die genannten Beamten dagegen auf fremdem Gebiete weder

die Person des Thäters, noch die Gegenstände der Uebertretung anhalten, noch auch von ihren Waffen

Gebrauch machen dürfen. Sollten aber die Beamten bei der Verfolgung durch thätliche Angriffe auf ihre

Person in die Notwendigkeit versetzt werden, zu ihrer Selbstverteidigung auf fremdem Territorium von

ihren Waffen Gebrauch zu machen, so haben in jedem einzelnen Falle die Behörden des Landes, in welchem

dieser Fall vorgekommen, nach den daselbst geltenden Gesetzen darüber zu entscheiden, ob dieser Gebrauch

überhaupt oder in dem stattgehabten Umfange zur Abwehr der tätlichen Angriffe erforderlich gewesen ist.

3. Zu §§ 6 und 11 des Zollcartels.

Die beiderseitigen Zoll- und Steuerbearaten können, wenn sie sich zu den in den §§ G und 11 des

Zollcartels bezeichneten Zwecken in das Gebiet des anderen Theils begebeu, dabei ebenso bewaffnet sein,

wie es für die Ausübimg des Dienstes im eigenen Lande vorgeschrieben ist.

4. Zu § 8 des Zollcartels.

Nach den bestehenden Bestimmungen dürfen im gegenüberliegenden Grenzbezirke beider Zollgebiete

fremde unverzollte Waaren nur an Orten, wo sich Zollämter befinden, und dort nur in zollamtlichen Nieder-

lagen oder doch unter einer, gegen missbräaehliche Verwendung hinreichend sichernden Kontrole nieder-

gelegt werden.

Man war darüber einverstanden, dass es, so lange diese Bestimmungen in Kraft sind, zur Aus-

führung der im § 8 enthaltenen Verabredungen genüge, wenn die beiderseitigen Zollbehörden angewiesen

werden, Niederlagen der gedachten Art, sowie Vorräte von fremden verzollten und von inländischen Waaren

innerhalb des Grenzbezirks mit gehöriger Berücksichtigung auch der Zollinteressen des anderen Theils iu der

gesetzlich zulässigen Weise zu kontroliren.
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5. Zu g 11 des Zollcartels.

Die Verständigung über die im § 11 erwähnten Punkte bleibt der Verhandlung zwischen Oesterreich

snd den angrenzenden Staaten des Zollvereins vorbehalten.

6. Zu g 21 des Zollcartels.

Neben der Strafe sind auch die vom Uebertreter umgangenen Gefälle einzuziehen.

7. Zu § 22 des Zollcartels.

Die Bestimmung im Alinea 3 des g 20 wegen Tragung der Kosten findet auch in dem hier vor-

gesehenen Falle einer Einstellung der Untersuchung Anwendung.

10. Zu Artikel 12 des Vertrages.

1. Man war darüber einverstanden, dass der Artikel 12 sich nicht auf Kriegsschiffe bezieht.

2. Die verabredete Gleichstellung der Seeschiffe und deren Ladungen in den beiderseitigen Seehäfen

atfreckt sich nicht:

a) auf Prämien, welche für neuerbaute Seeschiffe ortheilt werden oder ertheilt werden möchten, so-

fern dieselben uicht in der Befreiung von Hafen- oder Zollgebühren oder in der Ermässigung

solcher Gebühren bestehen;

b) auf die Privilegien für sogenannte Yachtklubs, welche dritten Staaten angehören:

c) auf die Privilegien, welche in Oesterreich vertrngsmassig den türkischen Unterthanen vor den

eigenen zustehen.

11. Zu Artikel 17 des Vertrages.

1. Die im Artikel 17 enthaltenen Bestimmungen erstrecken sich auch auf den Fall, wo eine Um-
ladung durch Verschiedenheit der Bahngeleise nöthig wird. Obgleich dieselben auf sonatige Umladungen von

Eisenbahn-Transporten nicht ausgedehnt werden kounteu, so wird doch anerkannt, dass, wo durch sehr grosse

Entfernung der Auf- und Abladungsorte eine Umladung nöthig wird, die Ausdehnung jener Begünstigungen

auf Fälle, wo eine gehörig beaufsichtigte Umladung stattfindet, nicht auszuschliessen sei.

2. Postsendungen, welche auf Eisenbahnen durch das Gebiet eines der vertragenden Theile aus-

«ier nach dem Gebiete des anderen durchgeführt werden, sollen, wenn ihre Beförderung in gehörig verschliess-

fcaren Behältnissen erfolgt, und die Zahl, der Inhalt und das Kohgewiclit der Poststücke aus den der Zoll-

behörde zugänglichen Postpapieren ersichtlich sind, vou der Deklaration und Revision sowohl im Innern als

in der Grenze, sowie von dem zollamtlichen Verschluss der einzelnen Poststücke auch in dem Falle frei

bleiben, wenn sie zum Zwecke des üeberganges von einer Eisenbahn auf eine andere umgeladen werden.

Die Angabe des Inhalts der Poststücke darf hinsichtlich der mit der Ueberlandspost beförderten

Gegenstände unterbleiben.

3. Man ist darüber einverstanden, dass durch die im dritten Alinea des Artikels 17 und die vor-

teilend unter 2. vereinbarte Befreiung der auf Eisenbahnen transitirenden Güter und Postsendungen von der

zollamtlichen Revision, die Ausführung einer solchen Revision nicht ausgeschlossen sein soll, wenn Anzeigen

oder begründete Vermuthungen einer beabsichtigten Zollübcrtrotung vorliegen.

*

12. Zu Artikel 17 des Vertrages.

Man war darüber einverstanden, dass, wo auf einzelnen den Zollverein mit Oesterreich verbindenden

Eisenbahnen weitere als die im Art. 17 und vorstehend unter No. 11, Ziffer 1 und 2 verabredeten Erleich-

wungen im Sinne der Bestimmungen dieses Vertrages zulässig erscheinen, die Verständigung über die dazu

^forderlichen Einrichtungen zwischen Oesterreich und dem beteiligten Zollvereinsstaate erfolgen könne, so-

»at jene Erleichterungen mit den im Zollvereine bestehenden Verabredungen vereinbar sind.

Vernltg. XVI. 1. Lief. 9
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13. Zu Artikel 18 des Vertrages.

1. Die Verabreduug im ersten Alinea des Artikels 18 über die Gleichstellung der beiderseitigen

Angehörigen in Bezug auf den Antritt und den Betrieb von Handel und Gewerbe soll in denjenigen deutschen

Staaten, deren Gesetzgebungen in diesen Beziehungen zwischen Inländern und Ausländern unterscheiden, erst

vom 1. Januar 1869 in Wirksamkeit treten.

2. Was den Mosa- und Marktverkehr anlaugt, so sind, nach dorn ersten Alinea des Artikels, die

Angehörigen des anderen vertragenden Theiles sowohl hinsichtlich des Rechts zum Beziehen der Messen und

Märkte, als auch hinsichtlich der von dem Mess- und Marktverkehr zu entrichtenden Abgaben den eigenen

Angehörigen völlig gleichgestellt. lieber die Form der Legitimation, welche von den Angehörigen des an-

deren Tbeils, die dieser Begünstigung theilhaftig werden wollen, beizubringen ist, hat man sich nach Inhalt

der Anlage A. verständigt. Zur Ausstellung dieser Legitimation sollen die nachstehend unter 3 genannten

Behörden befugt sein.

3. Diejenigen Gewerbetreibenden, welche in dem Gebiete des anderen vertragenden Theils Waarcn-

ankäufe machen oder Waarenbestellungen suchen wollen, sollen hierzu abgabenfrei auf Grund von Gewcrbc-

Legitimationskarten zugelassen werden, welche von den Behörden des Heiinathlandes ausgefertigt sind.

Die Ausfertigung dieser Karten soll nach dem unter B. anliegenden Muster erfolgen.

Sie geschieht durch diejenigen Behörden, denen die Ertheilung von Passkarten nach den gegenwärtig

bestehenden Uebereiukünften übertragen ist. Jedem vertragenden Staate bleibt vorbehalten, nach Befinden

eine massige Gebühr für die Ausfertigung zu erheben.

Zur Vermeidung von Verwechselungen und Verfälschungen sollen die für alle Zollvereinsstaaten und

Oesterreich gleichmäßig herzustellenden Karteu nach Format und Farbe von den Passkarten sich unter-

scheiden, in jedem Jahre eine verschiedene Farbe tragen, in einem Format hergestellt werden, welches die

bequeme Mitführung in der Tasche möglich macht, und in der Ueberschrift in gleicher Weise, wie die Pass-

karten, mit eiuem Stempel versehen werden, welcher das Wappen und den Namen des Staates, in welchem

die Auafertigung erfolgte, ersichtlich macht.

Jedem Gewerbetreibenden, welchem eine Gewerbe-Legitimationskarte ertheilt wird, soll von der be-

treffenden Behörde eine Zusammenstellung derjenigen Vorschriften ausgehändigt werden, welche von den be-

theiligten Gewerbetreibenden, ausser den in Bezug auf den Ankauf und Verkauf einzelner Waarenartikel

etwa bestehenden Beschränkungen, in dem Gebiete des anderen vertragenden Tbeils zu beachten sind.

Die betreffenden Gewerbetreibenden oder die in ihrem Dienste stehenden Reisenden dürfen keine

Waaren zum Verkauf mit sich fuhren, jedoch ist denjenigen von ihnen, welche Waarenankäufe machen, ge-

stattet, die aufgekauften Waaren nach dem Bestimmungsorte mitzunehmen. Sie dürfen nur im Umherreisen

Bestellungen suchen oder Ankäufe machen; der ständige Betrieb dieser Geschäfte an einem Orte ausserhalb

ihres Wohnorte unterliegt lediglich den in dem ersteren geltenden Gesetzen.

14. Zu Artikel 20 und 21 des Vertrages.

Unter Konsuln sind alle mit Konsulargeschäften Beauftragte verstanden.

Jeder der vertragenden Theile, dessen Angehörigen der Konsul des anderen Theiles nach Maassgabe

des Art. 21 Schutz und Beistand gewährt hat, ist verpflichtet die dadurch erwachsenen Auslagen und Kosten

nach denselben Grundsätzen zu erstatten, wie dies von dem Staate, welcher den Konsul bestellt hat, rück-

sichtlich seiner eigenen Angehörigen geschehen würde.

15. Zu Artikel 23 des Vertrages.

Ungeachtet der Bestimmung im Art. 23 des Vertrages sollen die aus Zollanschlüssen des einen ver-

tragenden Theiles in das Zollgebiet des anderen eingehenden Waaren in dem letzteren keinen höheren Zöllen

nuterliegen, als wenn sie aus dem Zollgebiete des ereteren eingeführt würden.
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Ii». Zu Artikel 25 des Vertrages.

Die Bevollmächtigten sind übereingekommen, dass das gegenwärtige Protokoll zugleich mit dem
Vertrag« den Hohen vertragenden Theilen vorgelegt werden soll, und dass im Falle der Ratification des

letaleren auch die in ersterem enthaltenen Erklärungen und Verabredungen ohne weitere förmliche Ratification

derselben als genehmigt angesehen werden sollen.

Es wurde hierauf der Vertrag in zwei Exemplaren unterzeichnet und untersiegelt und das gegen-

wärtige Protokoll gleichfalls in doppelter Ausfertigung vollzogen.

Geschehen wie oben.

v. Bitmarek.

Delbrück.

v. Phüip»born.

Weber.

Eggensberger.

v. Thümmel.

Wimpfe
Preti».

Formnlar B.

gültig für das Jahr 1800 acht und sechzig.

No.

Dem N., welcher in N. A'. wohnhaft ist und für Rechnung

1. »einer eigenen Droguerieuaaren-Handlung daselbst,

2. der Droguerietnaaren - Handlung N. N. daselbst, bei welcher er als Handlungscommis im
Dienste steht,

3. Nachstehender Handlung*- (Fabrik-) Häuter alt:

im Zollverein und in Oesterreich Waarenhestelluugen aufzusuchen und Waareneiukäufe zu machen beabsich-

tigt, wird hierdurch Behufs seiner Gewerbelegitimation bescheinigt, da<» für den Gewerbetrieb de-*- vorbe-

dachten Geschäfts*™^ im hiesigen Lande die gesetzlich bestehenden Steuern zu entrichten sind.

Derselbe darf von den Waaren, auf welche er Bestellungen suchen will, nur Proben, aufgekaufte

Waaren aber nur Behufs deren Beförderung nach dem Bestimmungsorte mit sich führen.

Auch ist ihm verboten, für Rechnung Anderer als de* genannten Geschäfts^""*'* Waarenbestel-

lungen aufzusuchen oder Waarenankäufe zu machen.

Bei dem Aufsuchen von Bestellungen oder bei Waarenankäufeu hat er die in jedem Staate gültigen

Vorschriften zu beachten.

(Ort, Datum, Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde.)

Personalbeschreibung und Unterschrift des Reisenden.
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» Forniluar A.

Dem Ar
. AT

., welcher mit seinen Fabrikaten (Producten) die Messen und Jahrmärkte (in Oesterreich,

Zollverein, Preussen u. s. w.) zu besuchen beabsichtigt, wird behufs seiner Legitimation bei den zuständigen

Behörden hierdurch bezeugt, dass er zu N. wohnhaft sei und die seinem Gewerbe entsprechenden gesetzlichen

Steuern und Abgaben zu entrichten habe.

Gegenwärtiges Zeugniss ist gültig für den Zeitraum von .... Monaten.

(Ort, Datum, Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde.)

Personalbeschreibung und Unterschrift des Gewerbetreibenden.

Gesetz,

betreffend den Vereins-Zolltarif vom 1. Juli 1865.

Vom 25. Mai 1868.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates des deutschen

Zollvereins und des deutschen Zollparlaments, was folgt:

8 L
Die durch den Handels- und Zollvertrag zwischen dem Norddeutschen Bunde und den zu letzterem

nicht gehörenden Mitgliedern des deutschen Zoll- und Handelsvereins einerseits und Oesterreich andererseits

vom 9. März d. J. für die Einfuhr aus dem freien Verkehr Oesterreichs in das Gebiet des Zollvereins ver-

einbarten Zollbefreiungen und Zollermä^sigungen treten gleichzeitig mit dem Vollzuge dieses Vertrages für

die Einfuhr aus allen Ländern in Wirksamkeit, jedoch mit der Maassgabe, dass die Zollermässigung für

„Wein und Most, auch Cider, in Fässern und Flaschen* — Anlage B. des Vertrages No. 22 Lit. n. — nur

auf die Erzeugnisse derjenigen Länder Anwendung findet, welche die Erzeugnisse des Zollvereins bei der

Einfuhr gleich den Erzeugnissen der meistbegünstigten Nation behandeln.

§ 2.

Die zur Ausführung der vorstehenden Bestimmung erforderlichen Anordnungen werden vom Bundes-

rate des Zollvereins festgestellt

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Bundes-Insiegel.

Gegeben Berlin, den 25. Mai 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. e. Bismarck-Schönhausen.

Gesetz vom 6. Mai 1868,

betreffend die Einführung des allgemeinen Berggesetzes fftr die Preussischen Staaten

vom 24. Juni 1865 in das Gebiet des Herzogthums Lauenburg.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen, Herzog von Lauenburg etc.

verordnen nach vorgängiger Communication mit Unserer getreuen Bitter- und Landschaft des Herzogthums

Lauenburg, wie folgt:
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Artikel 1.

Das Allgemeine Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 (Preußische Gesetz-

Sammlung für 1865 Seite 705) erlangt im Gebiete des Herzogthums Lauenburg unter nachfolgenden beson-

deren Bestimmungen mit dem 1. Juli d. J. Gesetzeskraft.

Artikel 2.

Hinsichtlich der Feldesgrosse ist die Bestimmung unter 2 des § 27 des Berggesetzes niaassgebend.

Unter den im Allgemeinen Berggesetze in Bezug genommenen Maassen sind überall die Preusaischen Maasse

zn verstehen.

Artikel 3.

Zugleich mit den Strafvorschriften in §§ 207 und 208 des Berggesetzes tritt das Gesetz über die

Bestrafung unbefugter Gewinnung oder Aneignung von Mineralien vom 26. März 1856 (Preussische Gesetz-

Sammlung für 1856 Seite 203) in Kraft.

Artikel 4.

Auf das Bergwerks-Eigenthum finden hinsichtlich der Vurausserung , Verpfandung und des Arrestes

die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, welche in dieser Beziehung für das G rundeigenthum im Herzog-

tum tauenburg gelten, Anwendung. Ebenso bleiben die Bestimmungen der allgemeinen Gesetze des

Herzogthums hinsichtlich der Execution, des Concurses und der Hangordnung der Gläubiger unverändert.

In den Fällen des § 159 des Berggesetzes soll die Versteigerung nach den für das Concurs-Verfahren

nach Lauenburgischem Rechte bestehenden Regeln und mit den Wirkungen desselben vollzogen werden.

Artikel 5.

An die Stelle der im § 209 des Berggesetzes erwähnten Staatsanwaltschaft treten die zuständigen

Gerichte. Hinsichtlich der Competenz derselben und des Untersuchungsverfahrens gelten die allgemeinen

Vorschriften der Gesetzgebung des Herzogthums Lauenburg über Polizeiübertretung und Bruchsachen, insbe-

sondere auch das Kanzleipatent vom 27. Juli 1819, betreffend: das Verfahren in Polizeibruchsachen und die

Verordnung vom 11. Juli 1837, betreffend: das Verfahren in Strafsachen.

Artikel 6.

Die Insinuation von Verfügungen der Bergbehörde kann rechtsgültig durch die Postbehörde bewirkt

werden. Wird die Verfügung von der Post als unbestellbar zurückgeliefert, so erfolgt die Insinuation durch

öffentlichen Aushang am Amtslokale der betreffenden Bergbehörde. Hat die Verfügung während vierzehn

Tagen ausgehangen, so ist die Zustellung für bewirkt zu erachten.

Artikel 7.

Von den Eisenerz-Bergwerken werden Bergwerks-Abgaben nicht erhoben. Alle übrigen Bergwerke

unterliegen einer Bergwerkssteuer von zwei Procent von dem Wertbe der Producte des Bergwerks zur Zeit

des Absatzes der letzteren.

Bei Erzbergwerken trägt der Staat zu den Poch-, Wasch-. Hütten- und sonstigen Zubereitungskosten

nach Verhältniss dieser Bergwerksstener bei.

Artikel 8.

Mit dem 1. Juli d. J. tritt das gemeine deutsche Bergrecht in dem Herzogthum Lauenburg ausser Kraft.

Der Minister für Lauenburg ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenbändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 6. Mai 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck.

Digitized by Google



70 Ge*eüe, Verordnungen u. s. w.

Bekanntmachung vom 8. Juni 1868,

die Ausführung des Gesetzes vom 6. Mai d. J. über die Einführung des Preussischen

Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 in das Gebiet des Herzogthums Lauenburg

betreffend.

Da zufolge des Gesetzes vom 6. Mai d. J. (Offizielles Wochenblatt No. 36) das Preussische Allge-

meine Berggesetz vom 24. Juui 1865 mit dem 1. Juli d. J. im Gebiete des Herzogthums Lauenburg in

Kraft treten wird, so bestimme ich in Ausfuhrung des ersteren Gesetzes:

1. Die Functionen der obersten Bergbehörde wird der Minister für Lauenburg wahrnehmen.

2. Die Geschäfte des Oberbergamtes werden dem Königlichen Oberbergamte zu Clausthal, diejenigen

des Revierbeamten dem Königlichen Kevierbeamten zu Hannover übertragen. Diese Behörden

haben in Lauenburgischcn Bergsachcu ein besonderes Dienstsiegel zu führen und ihre Erlasse und

Bekanntmachungen als »Oberbergamt für Lauenburg* beziehungsweise .Revierbeamter für Lauen-

burg * zu zeichnen.

Berlin, den 8. Juni 1868.

Der Minister für Lauenburg.

Im Auftrage:

(gez.) Landtberg.

Erlaas

vom 28. Mai 1868 an das Oberbergamt zu Halle, die Belastung der Sicherheitsventile

durch Federn betreffend.

Das Regulativ vom 31. August 1861, betreffend die Anlage von Dampfkossein, schliesst, wie das

Königliche Oberbergamt in dein Berichte vom 14. v. Mts. mit Recht annimmt, die Belastung der Sicher-

heitsventile durch Federn, ohne Anwendung eines Hebels, nicht aus. Ks ist daher diese Art der Belastung

für zulässig zu erachten, sofern nur das Ventil selbst den Anforderungen des Regulativs entspricht, also mit

der vorschriftsmassigen Führung versehen ist und beliebig geöffnet, aber nicht mehr belastet werden kann,

als die zulassige Dampfspannung erfordert. Selbstverständlich muss auch bei directer Federbelastung das

Ventil so eingerichtet sein, dass das Maass der Belastung untersucht und sicher erkannt werden kann.

Berlin, den 28. Mai 1808.

Der Minister für Handel. Gewerbe und öffentliche Arbeiten,

(gez.) Graf con Jtzenplit:.

Polizeiverordnring

des Oberbergamts zu Bonn vom 10. Juni 18G8. betreffend den Schutz der Mineralbrunnen

zu Homburg v. d. Hohe gegen gemeinschndliche Einwirkungen des Bergbaues.

Zum Schutze der Mineralbrunnen zu Homburg v. d. Höhe gegen gemeinschadliche Einwirkungen

des Bergbaues bestimmt das unterzeichnete Königliche Oberbergamt auf Grund des § 4 Satz 2 und der

§§ 196 und 197 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, was folgt:
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§ 1.

Innerhalb desjenigen Bezirkes der Gemarkungen Homburg, Kirdorf und Gonzenheim, welcher nach-

stehend näher bezeichnet ist, sind alle Schürfarbeiten unbedingt untersagt, sofern nicht vorher die specielle

Genehmigung der Bergbehörde dazu eingeholt worden ist.

Der Bezirk umfasst:

a) Die ganze Gemarkung Gonzenheim, mit Ausnahme desjenigen nordöstlichen Theiles, welcher nord-

östlich des s. g. „Massenheimer Weges* und des die Fortsetzung desselben bildenden Hohlweges,

genannt »Viehtrieb*, liegt:

b) von der Gemarkung Kirdorf die Districte Niederfeld, Audenwiesen und Sülzerloch;

c) von der Gemarkung Homburg den an vorstehende Districte anstossenden Theil bis zu einer Grenz-

linie, welche von dem Vereinigunspunkte des „Friedrichsdörfer-Weges Haardgasschen und der

Höhestrasse* aus zunächst dieser, dann dem »Neuen Wege* der westlichen Grenze des Herrengar-

tens und der „Homburg-Überurseler-Cbaussee" bis zu der s. g. .Schäferei' folgt und von hier aus

dem Feldweg zwischen dem grossen Schaber und Hasensprung nach Südosten folgend, die Gonzen-

heimer Gemarkungsgrenze wieder erreicht.

Eine Situationskarte, auf welcher die vorstehend festgestellten Grenzen verzeichnet sind, liegt zu

Jedermauns Einsieht bei dem Königlichen Verwaltungsamte zu Homburg v. d. Höhe und bei dem König-

lichen Bergrevierbeamten zu Wiesbaden auf.

§ 2.

Uebertretungcn dieser Verordnung unterliegen der Verfolgung und Bestrafung nach §§ 208 und 209

des Berggesetzes vom 24. Juni 1865.

Bonn, den 10. Juni 1808.

Königliches Oberbergamt.

Polizeiverordnung,

des Oberbergamts zu Bonn vom 10. Juni 1868, betreffend den Scbuta der Wiesbadener

Mineralquellen gegen geraeinscbfldlicbe Einwirkungen des Bergbaues.

Zum Schutze der Wiesbadener Mineralquellen gegen gemeinschädliche Einwirkungen des Bergbaues

bestimmt das unterzeichnete Königliche Oberbergamt auf Grund des § 4 Satz 2 und der §§ 19G und 197

des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, was folgt:

8 l.

Innerhalb der Gemarkung Wiesbaden, einschliesslich der in derselben belegenen Enclaven der Go-

markungen Dotzheim und Sonnenberg, jedoch mit Ausnahme desjenigen südöstlichen Theiles der erstgenannten

Gemarkung, welcher südöstlich des sogenannten „Bierstadtcr* und des sogenannten Dotzheimer Weges, sowie

der die Verbindung dieser beiden Wege bildenden Louiscnstrasse des Wiesbadener Stadtbezirkes liegt, sind

alle Schürfarbeiten unbedingt untersagt, sofern nicht vorher die specielle Genehmigung der Bergbehörde dazu

eingeholt worden ist.

Eine Situationskartc, auf welcher die vorstehend festgestellten Grenzen verzeichnet sind, liegt zu

Jedermanns Einsicht bei dem Königlichen Bergrevierbeamten zu Wiesbaden auf.

8 2.

Uebertretungen dieser Verordnung unterliegen der Verfolgung und Bestrafung nach den §§ 208 und 209
des Berggesetzes vom 24. Juni 1865.

Bonn, den 10. Juni 1868.

Königliche* Oberbergamt.
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Bekanntmachung

des Oberbergarats zu Halle vom 15. Mai 1868, betreffend den Uebergang der den Herren

Grafen zu Stolberg- Stolberg, Stolberg -Rossla und Stolberg -Wernigerode zugestandenen

Bergregalitätsrechte in den Grafschaften Stolberg-Stolberg, Stolberg-Rossla und beziehungs-

weise im Amte Questenberg auf den Staat

Nachdem durch Vertrag zwischen der Königlichen Staatsregierung und den Herren Grafen zu Stol-

berg-Stolberg und Stolberg-Rossla Erlaucht vom 20. August 1807. welcher auf Grund Allerhöchster Cabinets-

Ordre vom 'M. März d. J. die Bestätigung des Herrn Finanzministers und des Herrn Ministers für Handel,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten am 21. April d. J. erhalten hat, die den genannten Herren Grafen in den

Standesherrschaften Stolberg - Stolberg und Stolberg-Rossla zugestandenen Bergregalitätsrechte vom 1. Januar

d. J. ab auf den Staat übergegangen sind, nachdem ferner dasselbe hinsichtlich der dem Herrn Grafen zu

Stolberg -Wernigerode Erlaucht zugestandenen Bergregalitätsrechte im Amte Questenberg in Folge Vertrages

vom 89. Juli 1867, welcher am 16. August 1867 bestätigt worden, vou demselben Zeitpunkte ab erfolgt

ist, so tritt nunmehr in den genannten Standesherrschaften und im Amte Questenberg die Verwaltung des

Bergwesens durch den Staat und die Staatsbergbehördeu lediglich nach den Bestimmungen des Allgemeinen

Berggesetze* vom 24. Juni 1865 ein. Ebenso sind nach den Bestimmungen der abgeschlossenen Verträge

vom 1. Januar d. J. ab von deu Bergwerken in den angeführten Gebieten nunmehr diejenigen Bergwerks-

abgaben zu entrichten, welche nach den bestehenden und in Zukunft noch zu erlassenden Gesetzen im Ira-

mediatgebiete des Staats zur Erhebung kommen.

Gleichzeitig bringen wir zur öffentlichen Kenntniss, dass zufolge Erlasses dt« Herrn Ministers für

Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 21. April d. J. aus den Gebieten der Grafschaften Stolberg-

Stolberg und Stolberg-Rossla einschliesslich des Amtes Questenberg interimistisch und bis auf

Weiteres ein besonderes Bergrevier gebildet und die Verwaltung desselben dem früheren Vorsitzenden des

aufgelösten Gräflich Stolberg'schen Gemeinschafts - Bergamtes
, Bergmeister Riehn, mit dem Wohnsitze zu

Stolberg am Harz, übertragen worden ist. Als Verwalter dieses Reviers wird derselbe, der Bestimmung

des mit den Herreu Grafen abgeschlossenen Vertrages gemäss, den Titel: .Königlich Preussischer und

Gräflich Stolberg'seher Bergrevierbcamter* führen.

Halle, deu 15. Mai 1868. Königliches Oberbergamt.

Bekanntmachung

des Oberbergamts zu Halle vom 3. Mai 1868. betreffend den Uebergang der dem Ritter-

gute Blankenberg, im Kreise Ziegem fick, zugestandenen Bergregalitätsrechte an den Staat.

Nachdem zufolge eines zwischen dem unterzeichneten Oberbergamte und dem Rittergutsbesitzer

Hermann Götze zu Leipzig am 26. Febr. d. J. abgeschlossenen und von dem Herrn Minister für Handel,

Gewerbe und öffentliche Arbeiten am 29. April d. J. auf Grund Allerhöchster Oabinete- Ordre vom 20. des-

selben Monates genehmigten Vertrages diejenigen Bergregalitäte- Rechte, welche dem Rittergute Blankenberg,

im Kreise Ziegenrück, im Rittergutsbezirke noch zustanden, insbesondere auch das Bergregal auf Eisen-

stein, vom 1. April d. J. ab an den Staat abgetreten worden sind, so steht nunmehr von diesem Zeitpunkte

ab der Bezirk des Rittergutes Blankenberg vollständig unter dem Allgemeinen Berggesetze vom 24. Juni

1865 und es begreift der Geschäftsbereich des Königlichen Bergrevierbeamten zu Kamsdorf, dem das Ritter-

gut in Betreff aller dem Privatbergregal nicht unterworfenen Gegenstände bereits angehörte, nunmehr aüe

diejenigen Befugnisse und Obliegenheiten ohne Ausnahrae in sich, welche den Bergrevierbeamten in dem

Allgemeinen Berggesetze beziehungsweise in der von uns erlassenen Dienstinstruction für die Revierboaraten

des hiesigen Bezirks vom 2. Sept. 1866 zugewiesen sind.

Halle, den 3. Mai 1868. Königliches Oberbergamt.
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Bekanntmachung

des Oberbergamts zu Bonn vom 23. Februm- 1868, Veränderungen von Bergrevieren

betreffend.

Die seitherigen Grenzen zwischen den Bergrevieren Coblenz I, Gemünd, Commern und Trier

sind behufs der näheren Uebereinstimmung mit der politischen Landeseintheilung, durch Erlass des Herrn

Minister« für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 7. December v. J. abgeändert nnd wie folgt

festgesetzt worden:

1. Zwischen den Revieren Coblenz I nnd Gemünd:

die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Coblenz und Trier von dem Vereinigungspunkte der

Krebgrenzen von Cochem, Wittlich und Daun bis zur Grenze zwischen den Bürgermeistereien Kelberg und

Aremberg.

2. Zwi8ohen den Revieren Gobienz I nnd Commern:

die Grenze der Bürgermeistereien Kelberg, Virneburg und Kempenich gegen Aremberg und Adenau

und weiter die Grenze zwischen den Kreisen Mayen und Ahrweiler bis an den Rhein.

3. Zwischen den Revieren Gemünd nnd Commern:

der Lauf der Ahr von der Grenze zwischen den Bürgermeistereien Adenau und Aremberg bis zur

Graue der Bürgermeistereien Lommersdorf und Blankenheim, dann durch diese letztere und durch die

Grenzen der Bürgermeistereien Holzmülheim und Blankenheim, Holzmülheim und Marmagen, Weyer und

Marmagen, sowie Keldenich und Marmagen bis zur Urft und endlich durch die Urft bis zu deren Einmün-

dung in die Roer.

4. Zwischen den Revieren Coblenz I und Trier:

durch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Coblenz und Trier von der Mosel bis zum Ver-

wiigungspunkte der Kreisgrenzen von Cochem, Wittlich und Daun.

Die übrigen Grenzen der gedachten Reviere bleiben wie sie bisher bestanden haben. Eine vollstän-

dige Beschreibung der nunmehrigen Grenzen dieser vier Reviere folgt nachstehend:

I. Das Revier Coblenz I wird begrenzt:

gegen Nordosten: durch das linke Rheinufer von dem Punkte, wo die Kreisgrenzo der Kreise

Mayen und Ahrweiler dasselbe trifft, aufwärts bis zum Einflüsse der Mosel in den Rhein bei Coblenz;

gegen Südosten: durch die Mosel (linkes Ufer) aufwärts von Coblenz bis zu dem Punkte, wo die-

selbe mit der Grenze zwischen den Kreisen Zell und Wittlich, resp. zwischen den Regierungsbezirken Coblenz

and Trier zusammentrifft;

gegen Südwesten: durch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Coblenz und Trier von der

Moäel bis zum Vereinigungspunkte der Kreise Cochem, Wittlich und Daun;

gegen Westen: vom letztgenannten Punkte nordwärts durch die Grenze zwischen den Regierungs-

bezirken Coblenz und Trier bis zu dem Punkte, wo dieselbe die Bürgermeistereigrenze zwischen Kelberg und

Aremberg trifft; und

gegen Norden: durch die Grenzen der Bürgermeistereien Kelberg, Virneburg und Kempenich einer-

nte gegen Aremberg und Adenau andererseits, sowie weiter durch die Grenze zwischen den Kreisen Mayen
and Ahrweiler bis an den Rhein.

II. Das Revier Gemünd wird begrenzt:

gegen Osten: von der Ahr aus in südlicher Richtung durch die Grenze der Bürgermeistereien

Aremberg und Adenau, sowie Aremberg und Kelberg bis zu dem Punkte, wo die letztgenannte Bürgermeisterei-

Frenze die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Coblenz und Trier trifft; sodann durch diese letztere

Grenze südwärts bis zum Vereinigungspunkte der Kreisgrenzen von Daun, Wittlich und Cochem;

V«w»hS. XVL 10
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gegen Süden: durch die südliche Grenze der Kreise Daun und Prüm bis zur Landesgrenze gegen

Luxemburg;

gegen Westen: durch diese Landesgrenze nordwärts bis zur Südspitze des Kreises Malmedy und

sodann durch die Regierungsbezirksgrenze von Aachen und Trier bis zum Vereinignngspunkte der Kreisgrenzen

von Schleiden, Malmedy und Prüm und endlich durch die westliche Grenze des Kreises Schleiden (zugleich

östliche Grenze der Kreise Malmedy und Montjoie) bis zum Einflüsse der Urft in die Roer unweit Buhr-

berg; und

gegen Nordosten: durch die Urft aufwärts bis zur Grenze der Bürgermeistereien Keldenich und

Marmagen, dann durch letztere Bürgermeistereigrenze nordostwärts und weiter durch die Grenzen der Bürger-

meistereien Weyer und Marmagen, Hobemülheim und Marmagen, Holzmülheim und Blankenheim und Lom-

mersdorf und Blankenheim bis an die Ahr und endlich durch die Ahr abwärts bis zur Grenze der Bürger-

meistereien Arembta-g und Adenau.

III. Das Revier Gommern wird begrenzt:

gegen Osten: durch das linke Hheinufer von der Einmündung der Ahr in den Rhein bis zu dem

Punkte, wo die Grenze der Kreise Ahrweiler und Mayen denselben trifft;

gegen Süden: durch die Grenze zwischen den Kreisen Ahrweiler und Mayen, weiter durch die

Bürgermeistereigrenzen von Adenau und Aremberg gegen Kempenich, Virneburg imd Kelberg bis zur Ahr,

demnächst durch den Lauf der Ahr aufwärts bis zur Grenze der Bürgermeistereien Lommersdorf und Blanken-

heim, dann durch diese letztere und durch die Grenzen der Bürgermeistereien Holzmülheim und Blanken-

heim, Holzmülheim und Marmagen, Weyer und Marmagen, sowie Keldenich und Marmagen bis zur Urft

und endlich durch die Urft (rechtes Ufer) bis zu deren Einmündung in die Roer unweit Kuhrberg;

gegen Westen: durch die Roer vom Einflüsse der Urft an abwärts bis Uedingen; und

gegen Norden: durch eine gerade Linie von Uedingen nach Satzfey, eine zweite grade Linie von

Satzfey nach Schweinheim und eine dritte gerade Linie von Schweinheim nach Kirchsaar am Saarbach,

weiter durch diesen Bach bis zu seinem Einflüsse in die Ahr uud endlich durch die Ahr bis zu deren Ein-

mündung in den Rhein.

IV. Das Revier Trier wird begrenzt:

gegen Norden: durch die Grenzen der Kreise Prüm und Daun mit den Kreisen Bitburg und

Wittlich, von der Luxemburgischen Landesgrenze bis zur Grenze zwischen den Regierungsbezirken Trier

und Coblenz;

gegen Nordosten: durch die letztgenannte Regierungsbezirksgrenze bis zur nördlichen Grenze de*

Fflrstenthums Birkenfeld;

gegen Südosten: durch die Landesgrenze des genannten Fürstenthums bis zur Grenze zwischen

dem Landkreise Trier und dem Kreise Ottweiler; und

gegen Süden und Südwesten: von dem letztgenannten Punkte an durch die Grenze zwischen

dem Landkreise Trier mit den Kreisen Ottweiler, Merzig und Saarburg bis zur Luxemburgischen LandesgTenze.

Die vorstehende Feststellung und Beschreibung der Reviergrenzen wird hiermit zur öffentlichen

Kenntnis« gebracht.

Bonn, den 23. Februar 1868.

Königliches Oberbergamt.

Digitized by Google



75

Bekanntmachung

des Überbergamts zu Halle vom 22. Marz 1868, betreffend die Veränderung von

Bergrevieren.

Durch Erlass vom 16. c. hat der Herr Handelaminister zum 1. Mai d. J. die Aufhebung des Berg-

review Aschersleben und seine Vereinigung, tbeila mit dem Bergrevier Schönebeck, theils mit dem
bisherigen Bergreviere Oachersleben, welches letztere alsdann den Namen Halberstadt, mit diesem Ort

als Wohnsitz des Revierbeamten erhält, angeordnet.

Von jenem Zeitpunkt ab wird der weiteren Bestimmung des Herrn Handelsministers gemäss das

Revier Schönebeck den östlichen und nordöstlichen Theil des Regierungsbezirks Magdeburg und das Revier

Halberstadt den westlichen und südwestlichen Theil desselben nebet den Enclaven Wolfsburg und Beck-

lingen umfassen, während folgende Linie die Grenze zwischen beiden Revieren bildet:

a) der Communicationsweg von Hecklingen (im Herzogthum Anhalt) von der Landesgrenze an west-

»Irts bei Neubau oder Tiefenbrunnen vorbei nach Schadeleben, jedoch nur bis zu dem Punkte, wo derselbe

den Weg von Winningen nach Cocbstedt durchschneidet,

b) dieser letztere Weg nordwärts bis Cochstedt,

c) hierauf in westnordwestlicher Richtung der Communicationsweg von Cochstedt nach Gröningen bis

zum Durchschnittspunkte mit der Quedlinburg -CToppenstedter Chaussee,

d) diese Chaussee nordwärts bis Croppenstedt,

e) der von da nordwärts führende Communicationsweg durch Dorf Hadmersleben nach Stadt Had-

mersleben,

f) die Chaussee von da über den Hadmerslebener Bahnhof nach Klein- Oscheraleben,

g) von da nordwärts der Weg nach Remkersleben über Vorwerk Neubau und Klein -Wanzleben,

h) von Remkersleben aus in anfangs nordwestlicher und dann nördlicher Richtung die Chausseen

über Seehausen, Erxleben, Flechtingen nach Calvörde bis die letztere Chaussee die südwestliche Grenze der

Braunschweig'schen Enclave Calvörde erreicht, sodann

i) diese Grenze bis zum Durchschnittspunkte mit dem Wege von Calvörde über Velsdorf und Etingcn

nach Oebisfelde,

k) dieser Weg bis Oebisfelde,

1) die Chaussee von da nach Velpke bis zur Landesgrenze.

Indem wir dies zur öffentlichen Kenntniss bringen, bemerken wir noch ausdrücklich, dass mit dieser

Veränderung ein Wechsel der Revierbeamten zu Schönebeck und Halberstadt nicht verbunden ist»

Halle, den 22. März 1868.

Königliches Oberbergamt.

Bekanntmachung

des Oberbergamts zu Halle vom 22. Marz 1868, Veränderungen von Bergrevieren

betreffend.

Durch Erlass vom 16. d. M. hat der Herr Handelsminister für den 1. Mai d. J. die Theilung der

Bergreviere Fürstenwalde und Guben in drei Reviere, Fürsteuwalde, Guben und Spremberg, mit den gleich-

namigen Ortschaften als Wohnsitze der Bergrevierbeamten angeordnet Es wird alsdann umfassen:

1. das Revier FürttenwaUU: a) vom Regierungsbezirk Potsdam den Kreis Beeskow-Storkow

;

b) vom Regierungsbezirk Frankfurt a. d. 0. die Kreise Lebus, Stadtkreis Frankfurt a. d. 0., Lands-

10»
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berg a. d. W., Soldin, Friedeberg, Araswalde und denjenigen Theil des Kreises Sternberg, welcher nord-

westlich der Chausseen von Frankfurt a. d. 0. über Drossen und Kriotscht nach Schwerin liegt;

2. da» Revier Guben: vom Regierungsbezirk Frankfurt a. d. 0. den grösseren südöstlichen

Theil des Kreises Sternberg, der im Westen und Norden durch die unter lb bezeichnete Theilungslinie

begrenzt wird, ferner die Kreise Schwiebus-Züllichau, Crossen, Guben und den grosseren Theil des Kreises

Sorau, welcher östlich des Neisseflusses liegt;

3. da« Revier Spremberg: vom Regierungsbezirk Frankfurt a. d. 0. deu westlich des

Neisseflusses gelegenen kleineren Theil des Kreises Sorau, ferner die Kreise Cottbus, Spremberg, Kalau,

Luckau, Lübben.

Indem wir dies zur öffentlichen Kenntniss bringen, bemerken wir noch, dass die Revierbeamttn zu

Fürstenwalde und Guben die bisherigen bleiben, die Revierbeamtenstelle zu Spremberg aber dem Königlichen

Berggeschwornen Pressier übertragen ist.
1

)

Halle, den 22. Marz 1868.

Königliches Oberbergaiut

Bekanntmachung vom 20. Jnni 1868,

die Denaturirung von Vieh- und Gewerbesalz, und die Controle des abgabenfrei

verabfolgten denaturirten Salzes betreffend.

Der Bundesrath des Zollvereins hat hinsichtlich der Zubereitung von Vieh- und Gewerbesalz (Dena-

turirung), sowie der Controle des abgabenfrei verabfolgten denaturirten Salzes nachstehende Bestimmungen

getroffen

:

I, Zur Denaturirung des zur Viebfütterung oder Düngung bestimmten Salzes ist

zu verwenden: 1) { pCt. Eisenoxyd oder Rödel (eisenschüssiger Thon); ausserdem 2) 1 pCt. Pulver von

unvermischtem Wermutbskraut, wenn Siedesalz, \ pCt. desselben Pulvers, wenn Steinsalz zur Bereitung des

Viehsalzes verbraucht wird.

Das Wermuthspulver kann durch die doppelte Menge Heuabfalle in völlig zerkleinertem Zustande

theilweise, und zwar mit der Maassgabe ersetzt werden, dass zum Siedesalz mindestens noch { pCt., zum
Steinsalz mindestens noch ^ pCt. Wermuthspulver verwendet worden niuss. Jedoch kann, wenn Steinsalz

verwendet wird, statt i pCt. Wermuthspulver, ^ pCt. Holzkohle zugefügt worden. Hinsichtlich des Ver-

brauchs des Viehsalzes findet keine specielle Controle statt; es empfiehlt sich jedoch, das Publikum mit

Bezug auf § 13, Ziffer 6 des Salzabgabegesetzes darauf hinzuweisen, dass solches Salz nur zur Fütterung

von Vieh oder zur Düngung verwendet werden darf.

Viehsalz -Händler, welche solches Salz auf ihren Antrag zum Verkauf bereiten lassen, haben ein

dem Muster E zur Instruction für Privatsalinen entsprechendes Controlbuch zu führen, und solches auf Er-

fordern den Oberbeamten der Steuerverwaltung vorzulegen, auch die von denselben geforderte Auskunft zu

ertheilen. Andere Händler haben den Ankauf und Verkauf von Viehsalz in ihren Büchern unter Bezeichnung

der Ankäufer nach Namen und Wohnort zu vermerken und die Bücher auf Erfordern ebenfalls den Ober-

beamten der Steuerverwaltung vorznlegen, auch die von diesen erforderte Auskunft zu ertheilen.

II. Die Denaturirung des zu gewerblichen Zwecken bestimmten, auf Vorrath für

Gewerbe aller Art bereiteten Salzes erfolgt entweder: l) mit 5 pCt calcinirtem Glaubersalz,

oder 2) mit 11 pCt. krystallisirtem Glaubersalz, oder 3) mit 5 pCt. Kieserit uud $ pCt. gemahlener Holz-

kohle oder Asche.

') Da der Berggeschworae Pressier inzwischen «eine EnUassung aus dem Staatsdienste nachgesucht hat, ist statt

seiner der Bergassessor Wiebecko zum Bargrevierbeatatan ru Spremberg ernannt worden.
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Die Denaturirung von sonstigem Gewerbesalz erfolgt mit den von den betheiligten Gewerbetreibenden

vorgeschlagenen Mitteln, sofern solche von der obersten Finanzbehörde für völlig ausreichend erachtet werden.

Wer zu gewerblichen Zwecken denaturirtes Salz beziehen will, muss dasselbe schriftlich unter Angabe

seines Wohnortes und des gewerblichen Zweckes, zu welchem das Salz dienen soll, bestellen.

Die verkaufte Menge hat der Salzwerksbesitzer in dem für Privatsalinen vorgeschriebenen

Register (Muster E) unter einer für Gewerbesalz jeder Sorte besonders anzulegenden Abtheilung, der Gross-

Lindler, auf dessen Antrag Gewerbesalz bereitet wird, in dem nach der Bestimmung unter I, jeder andore

Hindier in dem nach dem beiliegenden Muster vorzuschreibenden Controlbuch anzuschreiben. Die Bestell-

zettel müssen mindestens 9 Monate aufbewahrt werden.

Verkäufer denaturirten Gewerbesalzes stehen unter steuerlicher Aufsicht und sind verpflichtet, die

vorgedachten Bücher und Beläge auf Erfordern den Steuer -Aufsichtsbeamteu vorzulegen, auch jede verlangt«

Auskunft zu ertheilen.

Gewerbtreibende, welche die Denaturirung des für ihre Gewerbe erforderlichen Salzes in ihren Ge-

werbsräumen wünschen, haben dies in dem Bestellzettel zu bemerken.

Der Bezug des zu denaturirenden Salzes darf dann nur von Salzwerken oder Niederlagen, in welchen

unversteuertes Salz lagert, oder aus dem Auslande stattfinden.

III. Steinsalz, aus welchem Vieh- oder Gewerbesalz bereitet werden soll, muss
stets ganz fein gemahlen werden. Das Viehsalz, sowie das nicht auf den Antrag einzelner Gewerbe-

treibender, sondern auf Vorrath zum Verkauf bestimmte Gewerbesalz darf nur auf Salzwcrken oder au solchen

von der Zolldirectivbehörde zu bestimmenden Orten bereitet werden, an welchen sich unversteuerte Salz-

niederlagen befinden.

Nach diesen Bestimmungen ist vom 1. Juli d. J. ab zu verfahren, unter Beachtung folgender Anordnungen

:

Zu 1 der vorstehenden Bestimmungen: Zur Denaturirung des zur Viehfütterung oder Düngung be-

stimmten Sicdsalzes ist \ pCt. Eisenoxyd und 1 pCt. Wermuthspulver, zur Denaturirung des zu gleichem

Zwecke bestimmten Steinsalzes \ pCt. Eisenoxyd und { pCt Holzkohle zu verwenden.

Personen, welche mit solchem Salze handeln wollen, haben dies der Steuerbehörde vor Beginn dieses

Handels anzuzeigen und deren Anordnungen zu gewärtigen.

Das zur Viehfütterung oder Düngung bestimmte Salz darf, bei Vermeidung der gesetzlichen Strafe

(§ 13, No. 6 der Verordnung vom 9. August 1807, Gesetz- Sammlung S. 1320; § 13 des Gesetzes vom
12. October 1867, Bundesgesetzblatt S. 41), zu keinem anderen Zwecke, also auch nicht zu gewerblichen

Zwecken von solchen Gewerbetreibenden, welche für dergleichen Zwecke steuerfreies Salz beziehen köuuen,

verwendet werden.

Zu II und III. Wer Gewerbesalz auf Vorrath zum Verkauf anfertigen lassen will, hat der Steuer-

behörde von dieser Absicht unter der Angabe, welche von den unter II, No. 1—3 bezeichneten Denaturi-

rungsmitteln er verwenden will, Anzeige zu machen und die Anordnungen der Steuerbehörde über das zu

führende Register, sowie die sonst zu beobachtenden Bestimmungen zu gewärtigen.

Berlin, den 20. Juni 1868.

Der Finanzminister,

von der Heydt.

Bekanntmachung

des Oberbergamts für Lauenburg vom 21. Juni 1868, die Annahme der Muthungen

und Feststellung des Maassstabes zu den Muthungsrissen betreffend.

Durch das Gesetz vom 6. Mai d. J. ist das Allgemeine Berggesetz für die Preussischen Staaten

vom 24. Juni 1865 in das Gebiet des Herzogthums Lauenburg eingeführt und wird vom 1. Juli d. J. ab
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in Kraft treten. Nachdem nunmehr zur Ausführung dieses Gesetzes durch den Herrn Minister für Lauen-

burg bestimmt worden ist, dass wir in dem genannten Gebiete als Oberbergamt fungiren und die Functionen

eines Reviorbeamten von dem jedesmaligen Königlichen Revierbeamten zu Hannover, gegenwärtig von dem

Königlichen Bergasaeaaor Jung daselbst, wahrgenommen werden sollen, verordnen wir zur Ausführung des

Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, was folgt:

I. Auf Grund § 12 des Allgemeinen Berggesetzes wird die Annahme der Muthungen im Bergrevier

Lauenburg vom 1. Juli d. J. ab dem Revierbeamten überwiesen, so dass lediglich bei diesem die Muthungen

anzubringen sind.

II. Zur Annahme und etwaigen schriftlichen Aufnahme von Muthungen bei dem Revierbeamten sind

die Stunden von 8 bis 12 Uhr Vormittags und 3 bis 6 Uhr Nachmittags an den Wochentagen aus-

schliesslich bestimmt.

Ausserhalb dieser Diensthunden und ausserhalb des Dienstlokals werden Muthungen nicht präsentirt

und protokollarische Muthungen nicht aufgenommen. An Sonn- und Festtagen werden protokollarische

Muthungen nicht aufgenommen und die schriftlich eingehenden Mutbungen nur wahrend der Vormittags-

stunden zwischen 8 und 9 Uhr präsentirt. Die auf tolegraphischom Wege eingelegten Muthungen werden

den schriftlich eingelegten Muthungen beigerechnet und demgemass bei der Annahme und Präsentation behandtJt.

ID. Anträge auf Feldesumwandlungen oder Feldeserweiterungen (§ 215 bis 218 des Allgemeinen

Berggesetzes) müssen, da sie hinsichtlich der Anbringung den Muthungen gleich zu achten sind, bei der

nach der Bestimmung unter I zur Annahme der Muthungen competenten Behörde eingebracht werden.

IV. Der Maassstab, welcher bei Anfertigung der von dem Muther in zwei Exemplaren einzureichenden

Situationsrisse anzuwenden ist, wird auf Grund § 17 des Allgemeinen Berggesetzes auf 1 : 6250 der wirk-

lichen Länge festgesetzt.

Derselbe Maassstab ist auch bei der Anfertigung desjenigen Situationsrisses anzuwenden, welcher

gemäss g 215 des Allgemeinen Borggesetzes bei einem Antrage auf Feldesumwandlung oder Erweiterung in

zwei Exemplaren eingereicht werden muss.

Situationsrisse, welche in einem anderen Maassstabe angefertigt sind, werden zurückgegeben werden.

Für Consolidationsrisse, bei welchen die Wahl des Maassstabes nach § 42 des Allgemeinen Berg-

gesetzes dem Bergwerkseigenthümer überlassen ist, wird sich der Regel nach derselbe Maaesstab oder ein

su demselben in einem einfachen Verhältnis stehender (^, \ u. s. w.) empfehlen.

V. Es empfiehlt sich, die Risse so herzustellen, dass beim Anschauen derselben Norden nach oben

gerichtet ist, die Schrift also von West nach Ost läuft, und dass mit Rücksicht auf die Anheftung an die

Verleihungsurkunden die Risse womöglich in einer ihrer beiden Dimensionen mit der Höhe eines Stempel-

bogens übereinstimmen.

VI. Die Muthungsgesuche sind stempelpflichtig.

Clausthal, den 21. Juni 1868.

Oberbergamt für Lauenburg.

Gesetz,

betreffend den Betrieb der stehenden Gewerbe. Vom 8. Juli 1868.

Wir Willielm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des

Reichstages, was folgt:

§ 1.

Das den Zünften und den kaufmännischen Corporationen zustehende Recht, Andere vom Betriebe

eines Gewerbes ausznschliessen, ist aufgehoben.

ed by Google



Gesetz«, Verorduunpm u. •. w. 79

§ 2.

Für den Betrieb eines Gewerbes ist ein Befähigungsnachweis nicht mehr erforderlich. Diese Be-

stimmung findet jedoch bis auf Weiteres keine Anwendung auf den Gewerbebetrieb der Amte, Apotheker,

Hebammen, Advokaten, Notare, Seeschiffer, Soeateuerleute und Lootsen.

So weit in Betreff der Schiffer und Lootsen auf Strömen in Folge von Staatevertragen besondere

Anordnungen getroffen sind, behält es dabei sein Bewenden.

8 3.

Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in Bezug auf den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung

desselben hört auf.

Die Beschränkung der Handwerker auf den Verkauf der selbstverfertigten Waaren wird aufgehoben.

* Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe, sowie desselben Gewerbes in mehreren Betriebs-

und Verkaufslokalen ist gestattet.

8 4.

Jeder Gewerbetreibende darf hinfort Gesellen, Gehulfen, Lehrlinge und Arbeiter jeder Art und in

beliebiger Zahl halten. Gesellen und Gehülfen sind in der Wahl ihrer Meister oder Arbeitgeber unbeschränkt.

8 5.

Der Betrieb eines Gewerbes, zu dessen Beginn nach Maassgabe der bestehenden Landesgesetze eine

polizeiliche Genehmigung nicht erforderlich ist, kann fortan nur im Wege der Bundesgesetzgebung von einer

solchen Genehmigung abhängig gemacht werden.

8 6.

Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf die Bestimmungen der Landesgesetze 1) über

Erfindungspatente. 2) über das Bergwesen, 3) über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, 4) über den

Verlast der Befugniss zum Halten von Lehrlingen als Folge strafgerichtlichen Erkenntnisses, 5) über die

Berechtigung der Apotheker, Gehülfen und Lehrlinge anzunehmen, 6) über den Betrieb öffentlicher Fähren,

7) über das Abdeckereiwesen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigeu Unterschrift und beigedrucktem Bundes -Insiegel.

Gegeben Schloss Babelsberg, den 8. Juli 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bütmarck-Sckönhauscn.

Erlass vom 22. Juni 1868 an das Oberbergamt zu Halle,

die Prüfung und Concessionirung der Mtirkscheider nach der Publicatiou des Gesetzes

über den Betrieb der stehenden Gewerbe betreffend.

Auf den Bericht vom 15. d. M. eröffne ich dem Königlichen Oberbergamte, dass der von den

Reichstags- Abgeordneten Lasker, Miquel und Genossen eingebrachte Gesetzentwurf, den Betrieb der stehenden

Gewerbe betreffend, sich auf die Markscheider, Geometer und überhaupt diejenigen Geworbetreibenden, welche

einer öffentlichen Bestallung bedürfen, gar nicht beziehet. Bei den Verhandlungen des Reichstages sind

dieserhalb sowohl Seitens des Präsidenten des Bundeskanzleramtes, wie des Antragstellers die bündigsten

Erklärungen abgegeben und nur aus diesem Grunde hat eine Ablehnung des die Markscheider speciell be-

treffenden Amendements des Reichtags -Abgeordneten Stumm stattgefunden.
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Ausserdem kommt in Betracht, dass durch § 190 des Allgemeinen Berggesetzes die Prüfungapflicth

der Markscheider eine besondere und selbstständige Vorschrift der Berggesetzgebung bildet, welche auch bei

vollständiger Aufhebung der §g 51 bis 53 der Allgem. Gewerbe -Ordnung vom 17. Januar 1845, ebenso

wie die Vorschrift der §§ 73 und 74 des Allgemeinen Berggesetzes fortbestehen wurde. Seitens der Com-

mission zur Vorberathung der Gewerbe- Ordnung ist endlich dem vom Reichstage angenommenen Entwürfe

noch die ausdrückliche Bestimmung beigefügt worden, dass das Gesetz sich nicht auf das Bergwesen beziehe.

Hiernach behalt es rücksichtlich der Markscheider auch nach der etwaigen Publication des mehr-

erwähnten Entwurfes bei allen bisherigen Bestimmungen lediglich sein Bewenden und liegt es auch nicht

in der Absicht, für die Zukunft die durchaus als nothwendig anzunehmende Prüfung der Markscheider

aufzugeben.

Berlin, den 22. Juni 1868.
*

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Im Auftrage:

(gez.) v. Krug.

Verordnung,

betreffend die Auflösung der Berghypotbeken-Commission zu Breslau und die Abgabe

des dortigen Berghypothekenbuches nn die ordentlichen Gerichte. Vom 22. Juli 1868.

Wir 'Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen hierdurch, in Ausführung des § 246 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 (Gesetz-

Samml. für 1865 S. 705), was folgt:

Artikel I.

Die auf Grund des Gesetzes, betreffend die Competenz der Oberbergämter, vom 10. Juni 1861

(Gesetz -Samml. für 1861 S. 425), für den Bezirk des Oberbergamtes zu Breslau errichtete Berghypotbeken-

Commission zu Breslau ist mit dem 1. September d. J. aufgehoben. Die bisher von dieser Behörde geführten

Berghypothekenbücher werden von dem gedachten Tage ab durch die ordentlichen Gerichte fortgeführt

Artikel II.

Mit der Ausfuhrung der gegenwärtigen Verordnung sind der Minister für Handel, Gewerbe und

öffentliche Arbeiten und der Justizminister beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Bad Ems, den 22. Juli 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Jtzenplite. Leonhardt.
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Maass- und Gewichtsordnung

für den Norddeutschen Bund. Vom 17. August 1868.

Wir UTlIlielm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundearathes und dee

Kochstage», was folgt:

Artikel 1.

Die Grundlage des Maasses und Gewichtes ist das Meter oder der Stab, mit decimaler Theilung

and Vervielfachung.

Artikel 2.

Als TJrmaass gilt derjenige Platinstab, welcher im Besitze der Königlich Preussischen Regierung

ach befindet, im Jahre 1863 durch eine von dieser und der Kaiserlich Französischen Regierung bestellte

Immission mit dem in dem Kaiserlichen Archive zu Paris aufbewahrten «Metre des Archives" verglichen

and bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 1,00000901 Meter befunden worden ist.

Artikel 3.

Es gelten folgende Maasse:

A. Längenmnasse. Die Einheit bildet das Meter oder der Stab. Der hundertste Theil des

Meters heisst das Centimeter oder der Neu -Zoll. Der tausendste Theil des Meters beisst das Millimeter

»der der Strich. Zehn Meter heissen das Decametcr oder die Kette. Tausend Meter heissen das Kilometer.

B. Flachenmaasse. Die Einheit bildet das Quadratmeter oder der Quadratstab. Hundert

Quadratmeter heissen das Ar. Zehntausend Quadratmeter heissen das Hectar.

C. Körpermaasse. Die Grundlage bildet das Cubikmeter oder der Cubikstab. Die Einheit ist

der tausendste Theil des Cubikmetors und heisst das Liter oder die Kanne. Das halbe Liter heisst der

Schoppen. Hundert Liter oder der zehnte Theil des Cubikmeters heisst das Hectoliter oder das Fass.

Fünfzig Liter sind ein Scheffel.

Artikel 4.

Als Entfernungsmaass dient die Meile von 7500 Metern.

Artikel 5.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der Königlich Preussischen Regierung befindliche Platinkilogramm,

welches mit No. 1 bezeichnet, im Jahre 1860 durch eine von der Königlich Preussischen und der Kaiserlich

Französischen Regierung niedergesetzte Coramission mit dem in dem Kaiserlichen Archive zu Paris auf-

bewahrten .Kilogramme prototype« verglichen und gleich 0,999999642 Kilogramm befunden worden ist

Artikel 6.

Die Einheit des Gewichts bildet das Kilogramm (gleich zwei Pfund). Es ist das Gewicht eines

Liters destillirtcn Wassers bei + 4 Gr. des hunderttheiligen Thermometers.

Das Kilogramm wird in 1000 Gramme getheilt, mit decimalen Unterabtheilungen.

Zehn Gramme heissen das Decagramm oder das Neu-Loth.

Der zehnte Theil eines Gramms heisst das Decigramm, der hundertste das Centigramm, der tau-

sendste das Milligramm.

Ein halbes Kilogramm heisst das Pfund.

50 Kilogramm oder 100 Pfund heissen der Centner.

1000 Kilogramm oder 2000 Pfund heissen die Tonne.

Artikel 7.

Ein von diesem Gewichte (Art. 6) abweichendes Medicinalgewicht findet nicht statt.

Vtrohf. XVI. 11
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Artikel 8.

In Betreff des Münzgewichts verbleibt ea bei den im Art. 1 des Münzvertrages vom 24.

1857 gegebenen Bestimmungen.
Artikel 9.

Nach beglaubigten Copien des Urmaasses (Art. 2) und des Urgewichts (Art. 5) werden die Normal-

maasse und Normalgewichte hergestellt und richtig erhalten.

Artikel 10.

Zum Zumessen and Zuwfigen im öffentlichen Verkehre dürfen nur in Gemässheit dieser Maass- und

Gewichtsordnung gehörig gestempelte Maasse, Gewichte und Waagen angewendet werden.

Der Gebranch unrichtiger Maasse, Gewichte und Waagen ist untersagt, auch wenn dieselben im

Uebrigen den Bestimmungen dieser Maass- und Gewichtsordnung entsprechen. Die näheren Bestimmungen

über die üussersten Grenzen der im Öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der absoluten

Richtigkeit erfolgen nach Vernehmung der im Art. 18 bezeichneten technischen Behörde durch den fiundesratb.

Artikel 11.

Bei dem Verkaufe weingeistiger Flüssigkeiten nach Stärkegraden dürfen zur Ermittelung des Alkohol-

gehaltes nur gehörig gestempelte Alkoholometer und Thermometer angewendet werden.

Artikel 12.

Der in Fässern zum Verkauf kommende Wein darf dem Käufer nur in solchen Fässern, auf welchen

die den Baumgehalt bildende Zahl der Liter durch Stempelung beglaubigt ist, überliefert werden.

Eine Ausnahme hiervon findet nur bezüglich desjenigen ausländischen Weines statt, welcher in den

Originalgebinden weiter verkauft wird.

Artikel 13.

Gasmesser, nach welchen die Vergütung für den Verbrauch von Leuchtgas bestimmt wird, sollen

gehörig gestempelt sein.

Artikel 14.

Zur Aichung und Stempelung sind nur diejenigen Maasse und Gewichte zuzulassen, welche den in

Artikel 3 und 6 dieser Maass- und Gewichtsordnung benannten Grössen, oder ihrer Hälfte, sowie ihrem

Zwei-, Fünf-, Zehn- und Zwanzigfachen entsprechen. Zulässig ist ferner die Aichung und Stempelung des

Viertel -Hectoliter, sowie fortgesetzter Halbirungon des Liter.

Artikel 15.

Das Geschäft der Aichung und Stempelung wird ausschliesslich durch Aichungsämter ausgeübt,

deren Personal von der Obrigkeit bestellt wird. Diese Aemter werden mit den erforderlichen, nach den

Normalmaassen und Gewichten (Art. 9) hergestellten Aichungsnormalen, beziehungsweise mit den erforder-

lichen Normalapparaten versehen. Die für die Aichung und Stempelung zu erhebenden Gebühren werden

durch eine allgemeine Taxe geregelt (Art. 18).

Artikel 16.

Die Errichtung der Aicbungsämter (Art. 15) steht den Bundesregierungen zu und erfolgt nach den

Landesgesetzen. Dieselben können auf einen einzelnen Zweig des Aichungsgeschäfts beschränkt sein , oder

mehrere Zweige desselben umfassen.

Artikel 17.

Die Bundesregierungen haben, jede für sich oder mehrere gemeinschaftlich, zum Zweck der Aufsiebt

über die Geschäftsführung und die ordnungsmässige Unterhaltung der Aichungsämter die erforderlichen

Anordnungen zu treffen. In gleicher Weise liegt ihnen die Fürsorge für eine periodisch wiederkehrende

Vergleichung der im Gebrauche der Aichungsämter befindlichen Aichungsnormale (Art 15) mit den Normal-

und Gewichten ob.
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Artikel 18.

Es wird eine Normal -Aichungscommission vom Bunde bestellt und unterhalten. Dieselbe hat ihren

Site in Berlin.

Die Normal -Aichungscommission hat darüber zu wachen, dass im gesammten Bundesgebiete das

Akaungawesen nach übereinstimmenden Regeln und dem Interesse des Verkehrs entsprechend gehandhabt

werde. Ihr liegt die Anfertigung und Verabfolgung der Normale (Art. 9), soweit nöthig auch der Aichungs-

aormale (Art. 15) an die Aichungsstellen des Bundes ob, und ist sie daher mit den für ihren Geschäftsbetrieb

milbigen Instrumenten und Apparaten auszurüsten.

Die Normal-Aichungseommission bat die näheren Vorschriften über Material, Gestalt, Bezeichnung

und sonstige Beschaffenheit der Maasse und Gewichte, ferner über die von Seiten der Aichungsstellen inne-

rahaltenden Fehlergrenzen zu erlassen. Sie bestimmt, welche Arten von Waagen im öffentlichen Verkehr

oder nur zu besonderen gewerblichen Zwecken angewendet werden dürfen und setzt die Bedingungen ihrer

Stempelßhigkeit fest. Sie hat ferner das Erforderliche über die Einrichtung der sonst in dieser Maass-

rad Gewichtsordnung aufgestellten Messwerkzeuge vorzuschreiben, sowie über die Zulassung anderweiter

Geritb8cbaften zur Aichung und Stempelung zu entscheiden. Der Normal -Aichungscommission liegt es ob,

du bei der Aichung und Stempelung zu beobachtende Verfahren und die Taxen für die von den Aichungs-

rtellen zu erhebenden Gebühren (Art. 15) festzusetzen und überhaupt alle die technische Seite des Aichungs-

wesens betreffenden Gegenstände zu regeln.

Artikel 19.

Sammtliche Aichungsstellen des Bundesgebiets haben sich, neben dem jeder Stelle eigentümlichen

Zeichen, eines übereinstimmenden Stempelzeichens zur Beglaubigung der von ihnen geaichten Gegenstande

n bedienen.

Diese Stempelzeichen werden von der Normal -Aichungscommission bestimmt.

Artikel 20.

Maasse, Gewichte und Messwerkzeuge, welche von einer Aichungsstelle des Bundesgebiets geaicht

utd mit dem vorschriftsmassigen Stempelzeichen beglaubigt sind, dürfen im ganzen Umfange des Bundes-

gebiets im öffentlichen Verkehr angewendet werden.

Artikel 21.

Diese Maass- und Gewichtsordnung tritt mit dem 1. Januar 1872 in Kraft.

Die Landesregierungen haben die Verhaltnisszahlen für die Umrechnung der bisherigen Landesmaasse

and Gewichte in die neuen festzustellen und bekannt zu machen, und sonst alle Anordnungen zu treffen,

welche, ausser den nach Artikel 18 der technischen Bundes -Centraibehörde vorbehaltenen Vorschriften, zur

Seberung der Ein- und Durchführung der in dieser Maass- und Gewichtsordnung, namentlich in Artikel 10,

11, 12 und 13 enthaltenen Bestimmungen erforderlich sind.

Artikel 22.

Die Anwendung der dieser Maass- und Gewichtsordnung entsprechenden Maasse und Gewichte ist

bereits vom 1. Januar 1870 an gestattet, insofern die Betheiligten hierüber einig sind.

Artikel 23.

Die Normal -Aichungscommission (Art. 18) tritt alsbald nach Verkündung der Maass- und Ge-

wichtsordnung in Thatigkeit, um die Aichungsbehörden bis zu den im Artikel 22 angegebenen Zeitpunkt

zur Aichung und Stempelung der ihnen vorgelegten Maasse und Gewichte in den Stand zu setzen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Bundes-Insiegel.

Gegeben Homburg v. d. Höhe, den 17. August 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bümarck-Sckönhautcn
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Polizei -Verordnung

des Oberbergarats zu Dortmundvom 31 . Juh 1 868, die Nachtragung der Grubenbilder betreifend.

Auf Grund des §197 und im Anscbluss an § 72 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865

verordnen wir für den ganzen Umfang unseres Verwaltungsdistricta was folgt:

§ 1.

Die regelmässige Nachtragung der Grubenbilder muss, soweit nicht durch besondere Anordnnngen

ein Anderes bestimmt ist,

1) bei den in Betrieb stehenden Steinkohlen* und Kohleneisenstein -Bergwerken mindestens

viertelj ahrlich,

2) bei den in Betrieb stehenden sonstigen Bergwerken mindestens halbjährlich

stattfinden und stets über das ganze Grubengebäude bis zu den dermaligen Orts- und Betriebspunkten, sowie

über die ganze im Bereiche des Baufeldes gelegene Tagessituation ausgedehnt werden.

§ 2.

Unverzüglich und unabhängig von den im § 1 für die Nachtragung der Grobenbilder festgesetzten

Fristen müssen

1) alle Gebäude (die einzelnen Wohnhäuser mit Bezeichnung des Namens der derzeitigen

Besitzer), alle Wasserläufe und Wasserbehälter, alle Eisenbahnen, Chausseen, Communal-

und andere grössere Wege, welche im Bereiche des Baufeldes gelegen sind,

2) alle Gegenstände der Tagessituation, zu deren Schutz besondere polizeiliche Anordnungen

getroffen sind,

3) alle Aufschlüsse, durch welche eine Veränderung des Mergelsicherheitspfeilers bedingt wird,

sowie alle Betriebspunkte, bei deren Fortgang der Durchbruch von Standwassern oder bösen

Wettern etc. oder der Eintritt einer ähnlichen Gefahr bezüglich der in § 196 des Allge-

meinen Berggesetzes bezeichneten Gegenstände zu besorgen ist,

4) alle Markscheiden, sowie alle durch Polizei -Verordnungen oder durch besondere Anordnung

bestimmte Bau- und Sicherheitspfeiler -Grenzen

auf das Grubenbild und zwar, so weit dies thunlich, auf die sämmtlichen Grundrisse und Profile auf-

getragen werden.

8 3.

Wenn auf einer Grube der Betrieb eingestellt wird, so muss jedesmal vorher die vollständige Nach-

tragung der Grubenbilder erfolgen.

Ebenso müssen alle unterirdischen Baue, bevor sie durch den Abbau oder auf andere Weise un-

fahrbar werden, vollständig zu Riss gebracht sein, auch für den Fall, dass der Abbau nicht am Ende der

Vorrichtungsstreckeu angefangen werden sollte. ^
^

Uebertretungen dieser Polizei-Verordnung werden nach § 208 des Allgemeinen Berggesetzes bestraft

Dortmund, den 31. Juli 1868.

Königliches Oberbergamt.

Polizei -Verordnung

des Oberbergamts zu Bonn vom 30. Jidi 1868, betreffend den Schutz der Schlangenbader

Mineralquellen gegen gemeinschädliche Einwirkungen des Bergbaues.

Zum Schutze der Schlangenbader Mineralquellen gegen gemeinschädlicbe Einwirkungen des Berg-

baues bestimmt das unterzeichnete Königliche Oberbergamt anf Grund des § 4 Satz 2 und der §§ 196

und 197 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 was folgt:
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§ 1.

Innerhalb der Gemarkung Schlangcnbad, mit alleiniger Ausnahme des östlich von dem sogenannten

Schlangenbader Bache gelegenen Theiles der Gemarkung, sind alle Schürfarbeiten unbedingt untersagt, sofern

nicht vorher die specielle Genehmigung der Bergbehörde dazu eingeholt worden int.

8 2.

Uebertretungen dieser Verordnung unterliegen der Verfolgung und Bestrafung nach den §§ 208 und

309 des Berggesetzes vom 24. Juni lBfiö.

Bonn, den 30. Juni 1868.

Königliches Oberbergamt.

Polizei -Verordnung

des Oberbergamts zu Bonn vom 30. Juli 1868, betreffend den Schutz der Schwalbacher

Mineralquellen gegen gemeirischadlielie Einwirkungen des Bergbaues.

Zum Schutze der Schwalbacher Mineralquellen gegen gemeinschaftliche Einwirkungen des Berg-

baues bestimmt du unterzeichnete Königliche oberbergamt auf Grund des § 4 Satz 2 und der g§ 1«»G und

197 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1805 was folgt:

§ 1.

Innerhalb der Gemarkung Schwalbach, mit alleiniger Ausnahme des östlich von dem Aar- Bache

pdegenen Theiles der Gemarkung sind alle Schürfarbeiten unbedingt untersagt, sofern nicht vorher die

ipedelle Genehmigung der Bergbehörde dazu eingeholt worden ist,

§ 2-

Uebertretungen dieser Verordnung unterliegen der Verfolgung und Bestrafung nach deu gg 208 und

209 des Berggesetzes vom 24. Juni 1805

Bonn, den :$0. Juli 1808.

Königliches Oberbergamt.

Bekanntmachung

des Oberbergamt*- zu Bonn vom 1. .Juli 18(>7, betreffend die Annahme der Mutbungen

und Feststellung des Maassstabes zu den Situationsrisseti im Gebiete der vormaligen freien

Stadt Frankfurt.

Nachdem durch Allerhöchste Kubinetsordre vom 24. Juni d. .!.') das mit der preussischen Monarchie

«reinigte Gebiet der freien .Stadt Frankfurt dem Obei bergamtsbezirke Bonn zugeschlagen worden ist, wird

hiermit zur Öffentlichen Kcnntniss gebracht, dass Jas genannte Gebiet nach der durch den Herrn Minister für

Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten erfolgten Revierfeststellung 2
) nunmehr zu dem Bergreviere Wies-

baden gehOrt.

>) Sieh« diese Verordnung in IW XV Ahth. A 8. 47 der / .:-hnft

>) V«rgL Bd. XV AML. A S. 24 d« Z«-iN.-hrifi.
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Zugleich verordnet das unterzeichnete Oberh-rgamt für das Gebiet der vormaligen freien Stadt

Frankfurt, was folgt:

1) Die Annahme der Mutbnngen wird auf Grund des g 12 des Allgenminen Berggesetzes vom 21. Juni 1865

vom heutigen Tage au dem ltevierbeamten überwiesen, so dass lediglieh bei diesem die Muthun-

gen anzubringen sind.

2) Der Maasssiab . welcher bei Anfertigung des von thmi Mut Ii er in zwei Exemplaren einzureichende»

Sitnationrisaes anzuwenden ist, wird auf Grund des § 17 de» Bergiresetyos auf l:100uO der wirk-

liehen Länge festgesetzt.

Situationsrisse, welche in einem anderen Maassstabe angefertigt sind, werden zurückgegeben.

Bonn, den 1. Juli 18ti7.

Möglich,-* >)h,rb,; lv,,,1

Polizei -Verordnung

des Oberberganit.s zu Breslau vom 7. November 1M>7 für den Braunkohlenbergbau in

denjenigen Tbeilen der Provinz Preusseti. in welcben das Provineialtvcht für \\ estpreussen

vom 19. April 1M4 Anwendung findet.

Auf «irund der §,5 21<> und 107 des Allgemeinen Berggesetzes für die l'reusM.sehen Staaten vom

24. Juni IStl.'i wird in Betreff des Braunkohl*.nberghau--, in denjenigen Thcilen der rr..vinz Pr.-iisseti, in

welchen das unter dem 1?'. April 1 Sit pubhYirte Proviucialrocht für \Vestpr»Hisse.i Anwendung lind-.'?., ver-

ordnet, was folgt:

W er in den vorstehend bezeichneten handelt heilen Braunkohlenbergbau treiben will, liat dem Ober-

bergamte mindestens i Woehen vor Eröffnimg des Betriebes hierüber eine Anzeige zw machen . welche

enthalten muss

:

a) deu vollständigen Namen und den Wohnort des Unternehmer.-*,

b) die genaue Angabe der Oertlichkeit des Grubenbaues.

c) den Namen, welchen der l'nletnebtner der Grube beilegen will.

Dieser Anzeige ist eine von einem ceiieessi-nirteii Markscheider ..d,r Feldmesser angefertigt- Sitiiaiions-

zeiebnung des Gruhonfeldcs in zwei Exemplaren beizufügen. Bei spiiteren Feldcserweitenmgen ist die Zeich-

nung zu ergiinzen.

Ueber die erlolgle Anzeige ortheilt, das Oberbergamt ein Bescheinigung, welcher ein Exemplar der

Feldeszeichnung angeheftet wird.

Auf jeden Braunkohlengewinnimgsbetrieb in den vorstehend bezeichneten l«imle.4heilen linden die Vor-

schriften der §g tili bis 7(1 des Allgemeinen Berggesetzes vom 21 Juni 1S»'.Ö Anwendung.

§3.

Uebertretungen dieser Polizei- Verordnung werden nach § 208 de» Allgemeinen Berggesetzes mit

Geldhuart bis *u 50 Thlr. bestraft.

§ 4.

Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1868 in Kraft.

Breslau, den 7. November 1867.

Königliche« Oberbergamt.
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Zusammenstellung

der Berpre-viere des Oberbergamtsbezirks Bonn.

Der Bezirk des Oberbergamts zu Bonn, welcher

a) die Rheinprovinz mit Ausschluss der Kreise Rees, Duisburg und Husen, sowie der nördlich der

Düsseldorf-Schwelmer Staatsstraße belegenen Theile der Kreise Düsseldorf und Elberfeld,

b) von der Provinz Westfalen das Herzogthum Westfalen, die Grafschaften Wittgenstein-Wittgenstein

und Wittgenstein-Berleburg, das Fürstentbum Siegen und die Aemter Burbach und Neunkirchen,

c) die Hohen zollernseben Lande,

d) das mit der Preussischeu Monarchie vereinigte Gebiet des vormaligen Herzogtums Nassau,

e) die mit der Preussischeu Monarchie vereinigten Landestheile der Grossherzoglich-Hessischen Provinz

Oberhesseu sowie die vormalige Landgrafschaft Hessen -Homburg, einschliesslich des Oberamts-

bezirks Meisenheim, uud

0 das mit der Preußischen Monarchie vereinigte Gebiet der vormaligen freien Stadt Frankfurt

umfesst. wird in nachstehende Bergreviere eingeteilt:

1. Rechtsrheinische Reviere.

1. Revier Brilon mit den i Sitze des Rcvierbeaiuten zu Brilon,

2. - Arnsberg — — — - Arnsberg,

::. - Olpe - Olpe,

4. - Müsen - Müsen,

r>. - Siegen I - Siegen,

6. - Siegen II — — — - Siegen,

7. - Burbach - Burbach,

8. - Wetzlar - Wetzlar,

9. - Kirchen - Betzdorf,

10. - Daaden - Betzdorf,

11. - Hamm (a. d. Sieg) - - Hamm,
12. - Neuwied mit - — — — - Neuwied,

13. - Unkel - - - Bonn,

14. - Ründeroth - — — — - Siegburg,

15. - Deutz — — - - Deutz,

IG. - Dillenburg - — — — - Dillenburg,

17. - Diez - Diez,

18. - Weilburg - Weilburg,

1!). - Wiesbaden - — — - Wiesbaden,

20. - Hohonzollern - - Stetten,

H. Linksrheinische Reviere.

21. Revier Brühl mit dem Sitze des Revierbeamten zu Bonn,

22. - Düren - Düren,

23. - Aachen - Aachen,

24. - Gommern — — — - Euskirchen,

25. - Gemünd - Schleiden,

- Coblenz,26. - Coblenz I

27. - Ooblenz II - Coblenz,

28. - Trier - - - Trier,

20. St. Wendel - - Saarbrücken.
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1. Das Revier Brilon

umfasst 1. den Kreis Brilon;

2. vom Kreise Meschede die Aetnter Meschede und Eversberg sowie die Geineinden Freiheit Böde-

feld, Landgemeinde Bödefeld und Karbach des Amtes Frodeburg;

3. vom Kreise Lippstadt den auf dem linken Ufer der Lippe gelegenen Theil mit Ausnahme des

.Stadtbezirks Lippstadt:

4. vom Kreise Soest die Gemeinde Oestinghausen;

5. vom Kreise Arnsberg das Amt Warstein, und wird begrenzt:

gegeu Osten durch die Landesgrenze gegen das Fürstenthum Waldeck bis zu dem Punkte, wo

dieselbe mit der Grenze zwischen den Regierungsbezirken Arnsberg und Minden zusammentrifft, und weiter

westwärts und nordwärts durch die letztere Grenze selbst :

gegen Norden durch die letztgenannte gleichzeitige nördliche Grenze des Kreises Lippstadt mit

Ausschluss des Stadtbezirks Lippstadt und durch die Lippe bis zu dem Punkt«, wo dieselbe mit dem nord-

östlichsten Grenzpunkte des Amtes Oestinghausen zusammentrifft:

gegen Westen durch die Grenze des letzgenannten Amts gegen Borgeln und Lohne; weiter süd-

wärts durch die Grenze zwischen den Kreisen Lippstadt und Soest bis zu dem Punkte, wo bei Brüllingsen

die Kreisgrenzen der Kreise'Soest, Lippstadt und Arnsberg znsammenstossen, und von dort durch die Grenze

zwischen den Kreisen Soest und Arnsberg bis dahin, wo diesell>e südwestlich von Hirschberg mit der Grenze

zwischen den Aemteru Warstein und Freienohl zusammentrifft, weiter durch diese letztere Grenze bis zu

dem Punkte, wo sie die Kreisgrenze zwischen den Kreisen Meschede und Arnsberg erreicht ; ferner durch die

letztgenannte Kreisgrenze, die Grenzen zwischen den Aemtern Eslohe und Meschede, zwischen dem früheren

Amte Bödefeld (mit den Gemeinden Freiheit Bödefeld. Landgemeinde Bödefeld und Karbach) und den Ge-

meinden Dorlar und Fredeburg des AmU-s Fredeburg bis zur Kreisgrenze zwischen den Kreisen Brilon und

Meschede und eudlich durch diese selbst bis zum Astenberge;

gegen Süden vom Astenberge aus durch die Kreisgrenze zwischen den Kreisen Brilon und Wittgen-

stein sowie durch die hessische Landesgrenze bis nach Waldeck.

2. Das Revier Arnberg

umfasst 1. den Kreis Arnsberg mit Ausnahme des Amtes Warstein;

2. vom Kreise Meschede die Aemtcr Eslohe und Schmallenberg, das Amt Serkenrode mit Ausnahme

des kleinen Theiles auf dem linken Lenne-Ufer und das Amt Fredeburg mit Ausnahme der Gemeinden Freiheit

Bödefeld, Landgemeinde Bödefeld und Rarbach;

3. vom Kreise Soest die Aemter Werl und Körbecke;

4. vom Kreise Iserlohn das Amt und den Stadtbezirk Menden:

5. vom Kreise Olpe den auf dem rechton Lenne-Ufer gelegenen Theil, und wird begrenzt :

gegen Westen durch die alte Landesgrenze des früheren Herzogthums Westfalen, welche von der

Lenne unterhalb Rönkhausen der Grenze zwischen den Kreisen Meschede-Altena, Arnsberg-Altena und ArnslMTg-

Iserlohn bis zur Hönno entspricht ; dann im Kreise Iserlohn das Amt und den Stadtbezirk Menden einschließt

und hierauf der Kreisgrenze zwischen Soest und Hamm bis oberhalb Illingen folgt:

gegen Norden im Kreise Soest durch die Grenze, welche die Aemter Werl und Körbecke von der

Soester Börde trennt;

gegen Osten von Brüllingsen durch die Grenzen der Kreise Soest-Arnsberg, der Aemter Freienohl.

Warstein, der Kreise Arnsberg-Meschede und durch die nördliche und Östliche Begrenzung des Amtes Eslohe,

der Gemeinden Dorlar und Fredeburg und des Amtes Schmallenberg bis zum Astetiberge

;

gegen Süden durch die Grenze des Amtes Schmallenberg gegen die Kreise Wittgenstein und Olpe

und sodaun durch die Lenne von ihrem Austritte aus dem Amte Schmallenberg bis zum Eintritt in die

Grafschaft Mark unterhalb Rönkhausen.
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3. Das Revier Olpe

umfasst 1. den Kreis 01p» mit Ausnahme des auf dem rechten Lenne-Ufer gelegenen Theiles;

2. vom Kreise Meschede den auf dem linken Lenne-Ufer gelegenen Theil des Amtes Serkenrode,

und "ird begrenzt:

gegen Norden durch die Grenze zwischen den Kreisen Olpe-Altena und Meschede-Altena bis zur

Leane und sodann durch die Lenne von Rönkhausen aufwärts bis an die Grenze des Kreises Olpe oberhalb Lenne;

gegen Nordosten und Osten durch die Grenze des Kreises 01|>e gegen die Kreise Meschede,

Wittgenstein resp. die Grafschaft Wittgenstein-Berleburg und den Kreis Siegen;

gegen Süden durch die Grenze des Kreises Olpe gegen den Kreis Siegen und den Regierungs-

b«irk loblenz resp. die Standesherrschaft Wittenburg;

gegen Westen durch die Grenze des Kreises Olpe gegen den Regierungsbezirk Cöln und den Kreis

Altena resp. durch die frühere Grenze zwischen dein Herzogthum Westfalen und der Grafschaft Mark, jedoch

mit Ausschluss der Gemeinde Valbert, welche letztere zum Oberlierjfamtsliezirk Dortmund gehört.

4. Da» Revier Müsen

timfasst die im nördlichen Theile des Kreises Siegen belegenen Aemter Hilchenbach, Ferndorf und

Netphen.

5. Dhs Revier Siegen I

«mfas*t den westlichen Theil des Kreises Siegen und zwar

1. das Amt Freudenberg:

2. vom Amte Weidenau diejenigen Theile, welche auf dem rechten Ufer der Ferndorf und der Sieg,

towie von der Eiserner Hütte abwärts auf dem linken Ufer der Eisern und der Sieg gelegen sind;

3. vom Stadtbezirk Siegen den Theil. der auf dem rechten Siegufer liegt, und wird begrenzt:

gegen Osten durch den Ferndorfbach von der Grenze des Amtes Ferndorf an bis zu seinem Ein-

flasse in die Sieg: dann durch die Sieg bis Eiserfeld; von dort durch den Eisernbach bis zur Grenze zwischen

den Aemtern Weidenau und Wilnsdorf, sowie dieser Grenze folgend bis an den Freiengrund;

gegen Süden durch die südliche Grenze der Aemter Weidenau und Freudenberg, welche der Grenze

it* ehemaligen Fürsteuthums Siegen gegen den Freiengrund und die frühere Grafschaft Sayn-Altenkirchen

resp. gegen den Regierungsbezirk Coblenz entspricht;

gegen Westen durch die Grenze des Amtes Freudenberg gegen die Standesherrschaft Wildenburg

und den Kreis Olpe, und

gegen Norden durch die Grenzen zwischen den Aemtern Frendenberg, Ferndorf und Weidenau-

Ferndorf bis an den Ferndorfbach.

ß. Da» Revier Sieges 11

umfasst einen Theil des Kreises Siegen und zwar

1. das Amt Wilnsdorf

2. vom Stadtbezirk Siegen den Theil, der auf dem linken Siegufer liegt;

3. vom Amte Weidenau diejenigen Theile, welche nicht zum Bergreviere Siegen I gehören, und

wird begrenzt:

gegen Westen durch die Sieg vom Einflüsse des Eisernbaches aufwärts bis zum Einflüsse des

rVmdorfbachs, dann durch den letzteren bis zu dem Punkte, wo die Aemter Weidenau, Ferndorf und Netphen

itisammentTpfTen

;

gegen Nordosten durch die Grenzen zwischen den Aemtern Weidenau-Netphen und Wilnsdorf-

Netphen bis zur ehemaligen nassauischen Landesgrenze, und

gegen Süden durch die frühere nassauische Landesgronze und durch die Grenze de« Amtes Wilns-

dorf gegen die Aemter Burbach und Weidenau bis an den Eisernbach und sodann durch diesen Bach bis

uch Eiserfeld.

12«
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7. Dm Revier Bürbach

umfasst den südöstlichen Tbeil des Kreises Siegen und zwar das Amt Bürbach (Grund Scel- und Burbach

und Hickengrnnd).

8. Du Revier Wet.lar

umfasst den Kreis Wetzlar und die vormals oberhessischen Kreise Hodheim, Biedenkopf uud Vöhl.

». Du Revier Kirchen

umfasst die im nördlichen Tbeile des Kreises Attenkirchen gelegene Bürgermeisterei Kirchen mit Ausnahme

desjenigen Tbeiles, welcher südöstlich von dem in der nachstehenden Grenzbeschreibung bezeichneten Fahrwege

von Eiserfeld nach Sasscnroth, sowie auf dem linken Ufer der Heller von Sassenroth abwärts und links der

Sieg von Betzdorf abwärt« gelegen ist, und wird begrenzt:

gegen Westen durch die Standesherrsehaft Wildenburg und die Herrschaft Schönstein;

gegen Norden durch die Grenze zwischen den Kreisen Siegen und Altenkirchen;

gegen Südosten durch den Fahrweg von Eiserfeld nach Sassenroth uud zwar da, wo derselbe die

Grenze zwischen den Kreisen Siegen und Attenkirchen durchschneidet und über die Oberstollenhalde der

Gruben Reuter und Breimehl, sowie über den Pingeuzug der Gruben Langgrube und Kulnwalderzug an dem
Wegweiser auf der Grube Weide und an dem bei der Grube Oaemund entlang bis Sassenroth an der Heller führt;

gegen Süden durch die Heller bis zu dem Einfluss in die Sieg und demnächst durch die Sieg bis

ans Wildenburgische.
10. Du Revier Duden

umfasst im Kreise Altenkirchen 1. die Bürgermeistereien Daaden und Gebhardshain und

2. von der Bürgermeisterei Kirchen den Tlieil, der nicht zum Bergrevier Kirchen gehört, und

wird begrenzt:

gegen Westen durch die Grenze zwischen den Bürgermeistereien Gebhardshain und Wissen, sowie

Kirchen und Wissen bis zur Sieg;

gegen Norden durch die Sieg bis zum Einflüsse der Heller, dann durch die Heller bis Sassenroth

und von hier durch den vorgenannten Fahrweg nach Eiserfeld;

gegen Osten durch die Grenze zwischen den Kreisen Altenkirchen und Siegen;

gegen Süden durch die vormalige nassauische Landesgrenze.

11. Du Revier Hamm

umfasst die Bürgermeistereien Friesenhageii , Wissen, Hamm, Altenkirchen, Weyerhusch und Flammersfeld

des Kreises Alteukirchen.
12. Du Revier Neuwied

umfasst die Standesherrsehaft Wied und das zu den früheren Justizämtern Ehrenbreitstein und VaUcndar

gehörige Gebiet, welches gegen Westen von dem Rheine und nach den übrigen Weltgegenden von der Grenze

der Standesherrschaft Wied und der vormaligen herzoglich nassauischen Ijindesgrcnze eingeschlossen wird,

also den rechtsrheinischen Theil des Kreises Coblenz, sowie einen Theil des Kreises Neuwied.

13. Du Revier Unkel

umfasst 1. vom Kreise Bonn den Theil rechts des Rheines und links der Sieg (Bürgermeisterei Vilich);

2. vom Sieg-Kreise den Theil links der Sieg bis zum Einflüsse des Brölbachs, sodann links des

Brölbacbs und weiter Huks des Waldbrölbachs bis zur Kreisgrenze;

:i. vom Kreise Neuwied das Stück, dessen südwestliche Grenze der Rhein und dessen östliche Grenze

die Standesherrschaft Wied bildet, und wird begrenzt:

gegen Norden durch die Sieg von ihrer Einmündung in den Rhein aufwärts bis zum Einflüsse

des Brölbachs, dann durch diesen Bach und resp. den Waldbrölbach bis zur Grenze des Kreises Waldbröl

bei der Pulvermühle oberhalb Ruppichteroth und von da durch die genannte Kreisgrenze bis nach Hundt-

bausen an der Sieg;
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gegen Südosten von Hundthausen Ober Irsen, Reinbach und Kirscheip durch die Grenze zwischen

den Regierungsbezirken Cöln und Coblenz und dann im Regierungsbezirk Cobienz durch die westliche Grenze

der Standesherrschaft Wied bis zu deren südlichstem Grenzpunkte am rechten Rheinufer, und

gegen Westen durch den Rhein vom letztgenannten Punkte bis zum Einflüsse der Sieg.

14. Das Revier Ründeroth

umfasst 1. die Kreise Gummersbach und Waldbröl:

2. vom Kreise Wipperfürth den Theil, welcher südlich der Strasse von Wipperfürth nach Rhönsahl

tmd östlich der Chaussee von Wipperfürth nach Engelskirchen , sowie von hier aus auf dem linken Agger-

Ufer gelegen ist;

3. vom Kreise Mülheim das kleine Stück links der Agger bis Overath, sowie nordöstlich und östlich

d*ä nachgeiiannten Fahrweges von Overath nach der Birkenfelder-Schule:

4. vom Kreise Sieg den Theil, welcher Östlich resp. nordöstlich desselben Fahrweges und des an-

schliessenden nachgenannten Communalwcges, sowie auf dem rechten Ufer des AValdbrölbacha gelegen ist,

ond wird begrenzt:

gegen Westeu durch die Chaussee von Wipperfürth über Lindlar nach Engelskirchen; hierauf

durch die Agger abwärts bis unterhalb Overath und von da durch den Fahrweg über Ciriax, Lölsberg, Wind-

bansen, Kuckeubach, Ingersaneler-Müble, Seelscheidt, Gute-Mühle, Oberwennerscheidt und Wendemühle nach

der Birkenfelder-Schule und von dieser durch den Coinmunalweg über Hülscheid, Hasenbach, Broscheidt und

Ki'ifferscheidt bis nach HcrrensU'iner-Brücke am Brölbach;

gegen Norden durch die Strafe von Wipperfürth nach Rhönsabi und die Grenze zwischen den

Begierungsbezirken Cöln und Arnsberg;

gegen Osten durch die Greuze des Regierungsl>ezirks Cöln gegen die Regierungsbezirke Arnsberg

und Coblenz resp. die Staiidesherrschaft Wildenburg;

gegen Süden durch die Grenze des Kreises Waldbröl von Oppertsau über Huudthausen bis zum

Waldbrölbach und von da durch diesen Bach und den Brölbach bis zur Herrensteiner-Brücke.

15- Dan Revier Deutz

umfasst 1. vom Kreise Sieg den Theil. welcher recht« der Sieg und des Brölbachs, sowie südwestlich und

westlich der vorbezeichneten westlichen Grenze des Bergreviers Ründeroth gelegen ist;

2. den Kreis Mülheim mit Ausnahme des kleinen zum Bergrevier Ründeroth gehörenden Stücks;

3. vom Landkreise Cöln das kleine Stück rechts des Rheines (Bürgermeistereien Deutz und Kalk);

4. den Kreis Wipperfürth mit Ausnahme des zum Bergrevier Ründeroth gehörenden Theiles;

5. die Kreise Solingen und Lennep;

6. von den Kreisen Düsseldorf und Elberfeld diejenigen Theile, welche südlich der nachgenannten

Strasse von Düsseldorf über Elberfeld nach Rittershausen gelegen sind, und wird begrenzt:

gegen Westen durch den Rhein vom Einflüsse der Sieg bis nach Düsseldorf;

gegen Norden durch diu Strasse von Düsseldorf über Mettmann und Elberfeld-Barmen bis Rit-

torshausen

;

gegen Nordosten und Osten durch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Düsseldorf und

Cöln gegen Arnsberg bis nördlich von Rhönsahl, weiter durch die Chaussee von Rhönsahl nach Wipperfürth

and von dort durch die Chaussee über Lindlar nach Engelskirchen uud die vorstehend angegebene westliche

Begrenzung des Bergreviers Ründeroth bis nach Herrensteiner-Brücke am Brölbach;

gegen Süden durch den Brölbach bis zu dessen Einfluss in die Sieg und sodann durch die Sieg

bis zum Rheine.

16. Das Revier Dillenburg

umfasst die Aemtcr Dillenburg, Herborn, Rennerod, Marienberg, Hachenburg. Selters und Wallmerod im

vormaligen Herzogthum Nassau.
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17. Da« Revier Die»

umfasst die Aemter Diez, Limburg, Montabaur, Nassau, Braiibach, Nastätten und den nicht zum Bergrevim

Wiesbaden gehörenden nördlichen Theil des Amtes Idstein im vormaligen Herzogthum Nassau.

18. Das Revier Weilburg

umfasst die Aemter Weilburg, Hadamar, Ruukel und Usingen im vormaligen Herzogthum Nassau.

19. Das Revier Wiesbaden

umfasst die Aemter Eltville, Hoehheim, Höchst, Königstein, Langenschwalbach, Rüdesheim, St. Goarshausen,

Woben, Wiesbaden und den südlichen Theil des Amtes Idstein, besteheud aus deu Gemarkungen Idstein,

Bremthal, Königshofen, Lenzbahn, Niedernhausen, Niederjosbach, Niederseelbach, Überjusbaeb, Oberseclbacb.

Vockenhausen, Dasbach, Hcstrich und Engenhahn im vormaligen Herzogthum Nassau, sowie das Gebiet der

vormaligen Laudgrafschaft Hessen-Homburg mit Ausschluss des linksrheinischen Oberamtsbezirks Meisenhcün.

jedoch einschliesslich der vormals Grossherzojrlicli Hessischen Gemeinden Rödelheim und Nieder- Ursel, endlich

das mit der Preussisehen Monarchie vereinigte Gebiet der vormaligen freien Stadt Frankfurt,

20. Da» Revier HohenssllerD

umfasst das gesammte Gebiet der Hohenzollemscheu Lande (Regierungsbezirk Sigmaringen).

21. Das Revier Brtthl

umfasst 1. vom Kreise Ahrweiler den Theil links der Ahr bis zur Einmündung des Saarbachs und links de*

letzteren aufwärts bis Kirchsaar, sowie östlich einer von hier nach Schweinheim (im Kreise Rheinbach) ge-

zogenen geraden Linie:

2. vom Kreise Rheinbach den Theil, welcher östlich der vorgenannten Linie und nördlich einer von

Schweinheim nach Satzfey gezogeneu geraden Linie gelegen ist;

3. vom Kreise Euskirchen den Theil nördlich der letzteren Linie und nordöstlich einer von Satzfey

nach üedingen an der Roer gezogeneu geraden Linie:

4. den Kreis Bonn mit Ausnahme der Bürgermeisterei Vilich;

5. deu Kreis Bergheim;

6. den Stadt- und Landkreis Cöln mit Ausnahme der Bürgermeistereien Deutz und Kalk;

7. vom Kreise Düren den Theil nordöstlich der Linie von Satzfey nach Üedingen und rechts der

Roer von Üedingen abwärts bis zur Brücke bei Düren, sowie südöstlich der Aachen-Dürener und weiter der

Düren-Cülner-Strasse von der Dürener Brücke ab, bis zur Grenze des Regierungsbezirks Cöln;

8. von den Kreisen Grevenbroich und Neuss diejenigen Theile, welche südöstlich der alten Aachen-

Düsseldorfer Landstrasse (über Neuss und Hamm) gelegen sind, und wird begrenzt:

gegen Osten durch den Rhein vom Einflüsse der Ahr bis zu dem Punkte, wo die ältere Aachen-

Düsseldorfer Landstrasse über Neuss und Hamm denselben berührt;

gegen Süden durch die Ahr aufwärts bis zur Einmündung des Saarbachs, dann durch den Saar-

bach bis Kirchsaar und von hier durch eine gerade Linie bis nach Schweinheim, eine zweite gerade Linie

von Schweinheim nach Satzfey und eine dritte gerade Linie von Satzfey nach Üedingen bis an die Roer:

gegen Westen und Nordwesten durch die Roer bis an die Brücke bei Düren, von da durch die

Aachen-Dürener Strasse und dann durch die Düren-Cölner Strasse bis an die Grenze zwischen den Regierungs-

bezirken Aachen und Cöln ; dann durch diese Grenze bis an die Aachen-Düsseldorfer Landstrasse und endlich

durch diese Landstrasse bis au den Rhein, da wo diese Strasse von Neuss aus über Hamm nach Düsseldorf führt

22. Das Revier Düren

umfasst 1. die Kreise Montjoie und Malmedy:

2. den Kreis Eupen mit Ausnahme desjenigen kleinen Theiles, welcher nordwestlich der Lüttich-

Aachener Strasse (von Weisse-Haus nach Aachen) liegt;
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3. vou dem Stadt- und Landkreise Aachen und vom Kreise Jülich diejenigen Theile, welche süd-

•IsÜich der Lüttich-Aachener und der Aachen-Düsseldorfer Strasse gelegen sind;

4. vom Kreise Düren den Theil nordwestlich der Cöln-Dürener und Düren-Aachener Strasse bis zur

Dürener Roer-Brücke, sowie links der Roer von hier aufwiLrts bis zur Kreisgrenze;

5. vom Kreise Schleiden das Stück der Bürgermeisterei Heimbach, welches auf dem linken Ufer der

Roer liegt, und wird begrenzt:

gegen Osten von dem Scbneidepunktc der Aachen - Düsseldorfer Strasse und der Ostgrenze des

Aachener Regierungsbezirkes, durch diese letztere bis zu ihrem Schneidepunkte mit der Düren-Cölner Strasse;

dann durch diese Strasse bis Düren und durch die Düren-Aachener Strasse von Düren bis zur Dürener Roer-

Brücke, hierauf durch die Roer bis Einruhr und endlich durch die Ostgrenze der Kreise Montjoie und Malmedy;

gegen Südosten und Süden durch die südöstliche und südliche Grenze des Kreises Malmedy bis

rar Landesgrenze;

gegen Westen durch die Landesgrenze bis zu ihrem Durchschnittspunkte mit der Lüttich-Aacheuer

.Strasse;

gegen Nordosten durch die Lüttich-Aachener Strasse von der Landesgrenze an bis Aachen und

Jaan durch die Aachen-Düsseldorfer Strasse bis dahin, wo dieselbe die Grenze der Regierungsbezirke Aachen

und Düsseldorf durchschneidet

2». Du Revier A*cben

liüifasst 1. die Kreise Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen;

2. vom Kreise Jülich und vom Stadt- und Landkreise Aachen die nordwestlich der Düsseldorf-

Aachener und der Aachen-Lütticher Landstrasse gelegenen Theile;

3. vom Kreise Eimen da« kleine Stück, welches nordwestlich der Aachen-Lütticher Strasse liegt;

4. die Kreise Cleve, Geldern, Moers, Kempen, Krefeld und Gladbach und von den Kreisen Hunas

und Grevenbroich diejenigen Theile, welche nordwestlich der von Aachen über Neuss und Hamm nach Düssel-

dorf führenden Landstrasse gelegen sind, und wird begrenzt:

gegen Südosten von der Landesgrenze bei Weisse-Haus an durch die Lüttich-Aachener und von

Aachen an durch die Aachen-Düsseldorfer Landstrasse bis an den Rhein, da wo diese Strasse von Neuss aus

über Hamm nach Düsseldorf führt;

gegenOsten und Nordosten durch den Rhein abwärts bis an die Landesgrenze gegen Holland;

gegen Westen durch die Landeägrenze gegen Holland und Belgien bis an die Aachen-Lütticher

Strasse bei Weisse-Hans.

84. Das Revier Conunern

umfasst 1. den Kreis Ahrweiler mit Ausnahme der zum Bergrevier Brühl gehörenden Theile desselben;

2. vom Kreise Adenau die Bürgermeistereien Adenau und Hönningen, sowie von der Bürgermeisterei

Aremberg den links der Ahr gelegenen Theil;

3. vom Kreise Schleiden die Bürgermeistereien Holzmülheim, Nöthen, Weyer, Keldenich, Vussem,

Wallenthal. Bleibuir und Eicks ganz, Gemünd rechte der Urft, Haimbach mit Ausnahme des auf dem linken

Roer-Ufer gelegenen Stückes und Lommersdorf mit Ausnahme des rechts der Ahr gelegenen Theiles;

4. vom Kreise Düren den Theil, welcher südwestlich einer von Uedingen nach Satzfey gezogenen

geraden Linie und rechts der Roer liegt;

5. von den Kreisen Euskirchen und Rheinbach diejenigen Theile, welche nicht zum Bergrevier Brühl

gehören, und wird begrenxt:

gegen Osten durch das linke Rheinufer von der Einmündung der Ahr in den Rhein bis zu dem
Punkte, wo die Grenze der Kreise Ahrweiler und Mayen denselben trifft

;

gegen Südosten und Südwesten durch die Grenze zwischen den Kreisen Ahrweiler und Mayen,

weiter durch die Bürgermeistereigrenzen von Königsfeld und Adenau gegen Kempenich, Virneburg, Kelberg

und Aremberg bis zur Ahr, demnächst durch den Lauf der Ahr aufwärts bis zur Grenze der Bürgermeistereien

Lommersdorf und Blankenheim, dann durch diese letztere und durch die Grenzen der Bürgermeistereien Holz-
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mälheiin und Blankenheim. Holzmülheim und Marmagen. Weyer und Marmagen, sowie Keldenich und Mar-

magen bis zur Urft und endlich durch die Urft (rechtes Ufer) bis zu deren Einmündung in die Koer unweit

Ruhrberg:

gegen Westen durch die Roer vom Einflüsse der Urft an abwärts bis Uedingen;

gegen Norden durch eine gerade Linie von Uedingen nach Satzfey, eine zweite gerade Linie von

Satzfey nach Schweinheim und eine dritte gerade Linie von Schweinheim nach Kirchsaar am Saarbach; weiter

durch diesen Bach bis zu »einem Einflüsse in die Ahr und endlich durch die Ahr bis zu deren Einmündung

in den Rhein.

2S5. Du Revier tiemind

umfasst 1. den Kreis Sehleiden mit Ausnahme der zu den Bergreviereu Düren und Gommern gehörigen

Theile desselben;

2. den Theil der zum Kreise Adenau gehörenden Bürgermeisterei Aremberg, welcher auf dem rechten

Ahr-Ufer gelegen ist;

3. die Kreise Daun und Prüm, und wird begrenzt:

gegen Osten von der Ahr aus in südlicher Richtung durch die Bürgerraeistereigrenze zwischen

Aremberg und Adenau, sowie in südwestlicher Richtung zwischen Aremberg und Kelberg bis zu dem Punkte,

wo die letztgenannte Bürgermeistereigrenze die Grenze zwischen deu Regierungsbezirken Coblenz und Trier

trifft; sodann durch diese letztere Grenze südwärts bis zum Yereinigungspunkte der Kreisgrenzen von Daun.

Wittlich und Kochern :

gegen Süden durch die südliche Grenze der Kreise Daun und Prüm bis zur Laudesgrenze gegen

Luxemburg:

gegen Westen durch diese Landesgrenze nordwärts bis zur Südspitze des Kreises Malmed.v und

sodann durch die Regienmgsbezirksgreuze von Aachen und Trier bis zum Vereinigungsponkte der Kreis-

gronzen von Schleiden-Malmedy und Prüm und endlich durch die westliche Grenze des Kreises Schleiden

(zugleich östliche Grenze der Kreise Malmedy und Montjoie) bis zum Einflusse der Urft in die Roer unweit Ruhrberg

;

gegen Nordosten durch die Urft aufwärts bis zur Grenze der Bürgermeistereien Keldenich und

Marmagen, dann durch letztere BürgermcUtereigrenze nordostwärts und weiter durch die Grenzen der Bürger-

meistereien Weyer und Marmagen, Holzmülheim und Marmagen, Holzmülheim und Blankenheim und Lom-

mersdorf und Blankenheim bis au die Ahr und endlich durch die Ahr abwärts bis zur Grenze der Bürger-

meistereien Aremberg und Adenau.

26. Da» Revier CoblenE I

umfasst 1. den Kreis Mayen;

2. den Kreis Cochem mit Ausnahrae der auf dem rechten Mosel-Ufer gelegenen Theile desselben:

3. vom Kreise Zell die auf dem linken Mosel-Ufer gelegenen kleinen Theile der Bürgermeistereien

ZeU und Senheim;

4. vom Kreise Coblenz den Theil links der Mosel und links des Rheines;

5. vom Kreise Adenau die Bürgermeistereien Kelberg, Virneburg und Kempen ich, und wird begrenzt:

gegen Nordosten durch das linke Rheinufer von dem Punkte, wo die Kreisgrenze der Kreise

Mayen und Ahrweiler dasselbe trifft aufwärts bis zum Einflüsse der Mosel in den Rhein bei Coblenz;

gegen Südosten durch diu Mosel (linkes Ufer) von Coblenz aufwärts bis zu dem Punkte, wo die

Grenze der Regierungsbezirke Coblenz und Trier dieselbe zwischen Pünderich und Reil zuerst durchschneidet:

gegen Südwesten durch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Coblenz und Trier vom vor-

genannten Schnoidepunkte bis zum Veroinigungspunkte der Kreise Kochern, Wittlich und Daun;

gegen Westen vom letztgenannten Punkte nordwärts durch dieselbe Regierungsbezirkagrcnze bis

zu dem Punkte, wo diese die ßürgermeistereigreuze zwischen Kelberg und Aremberg trifft;

gegen Norden durch die Grenzen der Bürgermeistereien Kolberg, Virneburg und Kempenich einer-

seits, gegen Aremberg. Adenau und Köuigsfeld andererseits, sowie weiter durch die Grenze zwischen den

Kreisen Mayen und Ahrweiler bis an den Rhein.
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27. Dm Revier Coblens II

umfasst 1. die Kreise St. Goar, Kreuznach und Sinimern;

2. den vormals hessischen Oberamtsbezirk Meisenheim;

3. den Kreis Zell mit Ausnahme der auf dem linken Mosel -Ufer gelegenen Theile der Bürger-

meistereien Zell und Senheim; hingegen einschliesslich des auf dem linken Mosel -Ufer gelegenen kleineu

Stackes der Bürgermeisterei Trarbach, welches gegen Osten, Süden und Westen von der Mosel, gegen Norden

ron der Regieningsbezirksgrenze eingeschlossen wird;

4. vom Kreise Kochern die rechts der Mosel gelegenen Theile;

5. vom Kreise Coblcnz den Theil rechts der Mosel und links des Rheines, und wird begrenzt:

gegen Osten und Südosten durch das linke Rheinufer von der Einmündung der Mosel in den

Rhein bis zur Nahe, wo dieser Fluss die Landesgrenze zwischen dem Königreich Preusscn und dem Gross-

henogthum Hessen bildet, und weiter durch die Hessische und Baierische Landesgrenze bis dabin, wo die

letztere die Grenze des Kreises St. Wendel trifft;

gegen Süden und Südwesten durch die Grenze des vormals Hessen-Homburgischen Oberamts-

bezirks Meisenheim gegen den Kreis St. Wendel: sodann durch die nordöstliche Grenze des Fürstentums

Birkenfeld, sowie durch die Grenze zwischen den Regierungsbezirken Coblenz und Trier bis zu dem Punkte,

wo dieselbe zwischen Reil und Pünderich die Mosel zum letzten Mal durchschneidet:

gegen Nordwesten durch die Mosel (rechtes Ufer) von dem vorgenannten Punkte abwärts bis zu

ihrem Einflüsse in den Rhein.

28. Das Revier Trier

umfasst den Stadt- und Landkreis Trier und die Kreise Bitburg, Wittlich und Bernkastel.

29. Das Revier St. Wendel

umfasst die Kreise St. Wendel, Ottweiler, Saarbrücken, Saarlouis, Merzig und Saarburg.

Bekanntmachung

des Oberbergamts zu Clausthal vom i>. Decentber 1868, die Feststellung von Bergrevieren

betreffend.

Nachstehender Erlass des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten:

Revierfeststellnng.

Auf Grund des §188 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 bestimme ich unter Be-

zugnahme auf die beiden Bekanntmachungen vom 1. und 11. Juni v. J. (Amtsblatt für Hannover Heft 40,

Amtsblatt für Hessen No. 38), die Feststellung der Bergreviere in der Provinz Hannover und in dem Re-

gierungsbezirke Hessen betreffend, hierdurch, was folgt:

I. Das Bergrevier Fulda wird mit dem 1. Januar 1869 aufgehoben und dessen Bezirk mit dem-

jenigen des Bergreviers Schmalkalden, unter Beibehaltung des Reviersitzes Schmalkalden, vereinigt.

II. Die Bezirke der übrigen Bergreviere in den vorgenannten Landestheilen werden vom 1. Januar

ab, wie folgt, festgestellt:

Es umfasst:

1) das Bergrevier Cassel mit dem Reviersitze Cassel:

a) in dem Regierungsbezirke Hessen:

die Kreise Cassel, Witzenbausen, Melsungen, Hofgeismar, Fritzlar, Hom-
berg. Wolfbagcn, Marburg, Frankenberg, Kirchhain und Ziegenhain;
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b) in der Provinz Hannover:

das Amt Münden und den Bezirk der selbstständigeu Stadt Münden;

2) das Bergrevier Goslar mit dem Reviersitze Goslar:

in der Provinz Hannover,

von der Landdrostei Hildesheim:

die Aemter Hildesheim, Peine, Marienburg, Alfeld, Liebenburg, Bockenem,
Wöltingerode, Herzberg, Osterode, Gieboldehausen, Beenhausen, Zeller-

feld, Elbingerode, Hohnstein, sowie die Bezirke der selbstatftndigen Städte Hil-

desbeim, Peine, Goslar, Osterode, Duderstadt;

3) das Bergrevier Hannover mit dein Reviersitze Hannover:

a) in der Provinz Hannover:

die Landdrosteien Hannover. Lüneburg und Stade;

von der Landdrostei Hildesheim:

die Aemter Gronau, Göttingen, Einbeck, Nordheim und Uslar, sowie die Be-

zirke der selbstständigen Städte Gottingen, Einbeck, Nordheim und Moringen;

b) in dem Regierungsbezirk Hessen:

die Grafschaft Schaumburg.

Das Königliche Oberbergamt zu Clausthal ist mit der Ausführung und Bekanntmachung dieser

anderweiten Feststellung der Bergreviere seines Bezirkes durch die amtlicheu Blätter beauftragt.

Berlin, den 5. Dewmber 1868.

Der Minister für Handel Gewerbe und öffentliche Arbeiten,

(gez.) Graf von Itzenplitz.

wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen ^Kenntniss gebracht, dass

1) die Verwaltung des Bergreviers Goslar vom 1. Januar 1869 ab dem Königlichen Bergmeister

Württenb erger übertragen worden ist, undgderselbe demzufolge von dem genannten Zeitpunkte ab seinen

Wohnsitz in Goslar nehmen,

2) die Verwaltung der Bergreviere Schmalkalden, Cassel und Hannover aber wie bisher

durch den Königlichen Bergmeister Merz in Schmalkalden,

durch den Königlichen Bergmeister Des Coudres in Cassel,

durch den Königlichen Bergassessor Jung in Hannover

erfolgen wird.

Clausthal, den 9. December 1868.

Königliche* Oberberyami.

Erlass

an das Oberbergamt zu Clausthal vom 28. September 1868, die Aufhebung der von

einzelnen Eisensteinbergwerken der Herrschaft Schmalkalden bisher erhobenen Abgaben

betreffend.

Auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 17. Juni 1863, betreffend die Abänderung des § 13 des

Gesetzes über die Besteuerung der Bergwerke vom 12. Mai 1851 (Ges. S. 1863. S. 462) und des

Art XVII $ 3 Alinea 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 1. Juni 1867, betreffend die Einführung des
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Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 in das Gebiet des vormaligen Kürfürstenthums Hessen etc.

(Ges. S. 1867. S. 770 flgde.). bestimmen wir hierdurch Folgendes:

,Die in der Herrschaft Schmalkalden von einzelnen Eisensteinbergwerken bisher erhobenen Zug-

und Verkaufsgelder, Zng- und Mess^cldtv, Zettelgelder, sowie die Ersatzabgabe für die durch die Kur-

bessische Gewerbe-Ordnung vom 14. Februar 1827 aufgehobenen Abgaben sind vom 1. September laufenden

Jahres nicht mehr zu entrichten.*

Das Königliche Oberbergamt hat die Grubenvorstände der betheiligten Zechen [auf die s. 1. r. hier

wieder beigeschlossene Vorstellung vom 18. Juli er. hiernach zu bescheiden und das weiter Erforderliche zu

veranlassen.

Berlin, den 28. September 1868.

Der Finanz-Minister. Der Minister für Handel etc.

(gez.) von der Heydt. (gez.) Graf von Itzenplits.

Bergpolizei-Verordnung

des Oberbergamts zu Breslau vom 26. October 1868, betreffend die Beschäftigung von

Frauen und Mädchen in Bergwerken.

Auf Grund des § 197 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 wird für den Umfang
unseres Verwaltungsbezirks verordnet, was folgt:

*

8 !•

Frauen und Mädchen dürfen beim Bergbau unter Tage nicht beschäftigt werden.

S 2-

Uebertretungen dieser Polizei-Verordnung werden nach § 208 des Allgemeinen Berggesetzes mit

Geidbusse bis zu fünfzig Thalern bestraft.

§ 3.

Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1869 in Kraft.

Breslau, den 20. October 1808.

Königliche» Oberbergamt.

Erlass

an das Oberb- rgamt zu Halle vom 22. November 1868, die Manometer ffir Locomohile n
betreffend.

Auf den Bericht vom 2. d. M., betreffend den für den Ritterberger Tief bauschacht des Stolberg-

schen Kupferschieferbergwerks bei Rottleberode bestimmten Dampfkessel, erwiedere ich dem Königlichen

Oberbergamte, dass bei Locomobilen die Bestimmung des Regulatives vom 31. August 1861 § 11 als er-

füllt zu betrachten ist, wenn die an denselben befindlichen Manometer von beliebiger Construction mit einem

anderweit aufgestellten Controllmanometer verglichen werden können, und dass demgemäss die Beschaffung

eines Controllmanometers nicht für jede Locomohile erforderlich ist. Es bedarf vielmehr nur des Nach-
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weises, dass an dem Orte, wo die Revision der Locomobile erfolgt, ein zur Prüfung des an derselben vor-

handenen Manometers geeignetes Coutrollmanometer vorhanden ist und benutzt werden kann.

Uebrigens liegt es in der Absicht, die Verpflichtung der Dampfkesselbesitzer, ein QuecksUberröhren-

manometer zu halten, überhaupt fallen zu lassen und die revidirenden Beamten mit andorweiten Controll-

manometern auszustatten. In unbedenklichen Fällen ist deshalb bereits jetzt, ohne den obigen Nachweis zu

fordern, von jener Verpflichtung abgesehen. Das Königliche Oberbergamt wird ermächtigt, demgemäss auch

in dem vorliegenden Falle zu verfahren.

Berlin, den 22. November 1868.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten,

(gez.) Graf von It;enplit:.

Statut

für die Clausthalcr Bi'rgbaukasse vom 14. December 1868.

Auf Grund des Art. XVIII. der Allerh. Verordnung vom 8. Mai 1 8*57 . betreffend die Einführung

des Allgem. Berggesetzes vom 24. Juni 18G5 in das Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover (Gesetz-

Samml. Seite GOl ff.), wird das nachfolgende

.Statut für die Clausthaler Bergbaukasse'
hierdurch von uns festgestellt:

Zweck der Bergbaukasse.

§ 1.

Die Clausthalcr Bergbaukasse hat zufolge der in den Stiftungsurkunden, — nämlich in der Zeller-

felder Coramunion-Bergresolution vom 2<>. März 1703 und in der Clausthaler Bergresolution vom 13. April 1703

— enthaltenen Bestimmung den Zweck:

zur Erhaltung und weiteren Ausdehnung des Bergbaues am Oberharze sowie zur Hebung der

Ertragsfähigkeit desselben beizutragen,

und zwar Behufs der Förderung des Gemeinwohles sämmtlicher Einwohner des im § 2 bezeichneten Berg-

baubezirkes, wie insbesondere zum Besten der Arbeiter, welche iu der Beschäftigung bei jenem Bergbau

und den damit in Verbindung stehenden Anlagen ihre Nahrungsquelle besitzeu.

Bezirke der Kasse.

8 2.

Die Landschaft, auf welche sich die Wirksamkeit der Bergbaukasse erstreckt, umfasst die Bezirke

des Amtes »Zellerfeld.*

Rechtliche Natur derselben und Verwaltungs-Organ.

8 3.

Die Bergbaukasse bildet einen von dem allgemeinen Staatsvermögen abgesonderten Institutenfonds,

welcher unter der Oberaufsicht des Ministers für Handel etc. von dem Königlichen Oberbergamte zu Claus-

thal verwaltet wird.

Verwaltungs-Etat.

§ 4.

Die Verwaltung wird auf Grund eines für jedes Jahr festzustellenden Etats geführt.
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Die Feststellung des Etats, den das König). Oberbergamt zu entwerfen hat, erfolgt gemeinschaft-

lieh durch den Finanrainister und den Minister für Handel etc.

Inhalt der Verwaltungs-Befngniase des Königlichen Oberbergamts zu Clausthal.

§ 5.

Das Königliche Oberberganit zu Clausthal ist in Beziehung auf das Vermögen der Borgbaukasse

berechtigt resp. gehalten, alle Befugnisse des Eigentümers auszuüben und dessen Pflichten zu erfüllen vor-

behaltlich der im nachfolgenden § «i enthaltenen einschränkenden Bestimmungen, sowie mit der Maassgabe,

im bei der Ausübung joner Befugnisse die bestehenden allgemeinen Vorschriften über die Verwaltung fisca-

lischen Eigeuthums zu beachten sind.

Einschränkungen.

§ 6.

Die Genehmigung des Minister für Handel etc. ist erforderlich:

a) zum Verkaufe und Vertausche von Immobilien,

b) zum Ankaufe und zur Anpaehtting von Immobilien,

c) zur Verpachtung und zur Vcrmiethung von Immobilien, beziehungsweise Mobilicn auf länger

als fünf Jahre,

d) zu Vergleichen über streitige Rechtsverhältnisse,

e) zur Niederschlagung von Forderungen, sofern nicht im gerichtlichen Executionsverfahren die

Inexigibilitüt des Schuldners nachgewiesen ist.

Einnahmen der Kasse.

§ 7.

Die Bergbankasse empfangt ihre Einnahmen aus den Aufkünften ihres Vermögens.

Ausgaben.

§ 8.

Die Ausgaben derselben bestehen in:

1. den Verwaltungskosten,

2. Zahlungeu. welche zur Erfüllung der auf dem Vermögen der Kasse kraft allgemeiner gesetzlicher

Vorschrift oder specieUer Reehtstitel ruhenden Verbindlichkeiten zu leisten sind,

3. Verwendungen zu den im § 1 angegebenen stiftungsmässigen Zwecken der Kasse, insbesondere

in Verwendungen,

a) zur Unterstützung von Versuchsbauen und umfangreicheren bergbaulichen Anlagen, deren

Ausführung das allgemeine Beste des Bergbaues im Amte Zellerfeld zu fördern geeignet ist.

b) zur Beförderung des Baues für den dortigen Bergwerksbetrieb wichtiger Communications-

wege, Chausseen, Eisenbahnen etc.

c) zur Unterstützung von Einrichtungen zur Beschaffung guter und billiger Nahrungsmittel

für die beim Oberharzischen Bergbaue und den damit in Verbindung stehenden Anlagen

beschäftigten Arbeiter (Consumvereine),

d) zur Gewährung von Beihülfen an Knappschafts-Institute innerhalb des Kassenbezirkes und

zur Zahlung von ausserordentlichen Unterstützungen an Arbeiter, welche bei der Bergarbeit

verunglückten, bez. an deren Hinterbliebene,

e) zur Unterstützung der bergmännischen Unterrichts- und Bildungsanstalten.

Die Summen, welche zu solchen Zwecken aufgewendet werden sollen, sind der Regel nach unter spe-

cialer Angabe des Verwendungszweckes mit bestimmten Betrügen in dem betreffenden Jahresetat auszubringen.
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Zu Verwendungen innerhalb des stiftungsmässigen Zweckes der Kasse für unvorhergesehene Fälle

ist ein besonderer Fonds von angemessener Hohe zur Verfugung zu halten. Anweisungen auf diesen Fonds

bedürfen der Genehmigung des Ministers für Handel etc.

Rechnungslegung

§ 9-

Für die Rechnungslegung, die Abnahme und Dechargirung der Rechnungen sind die in dieser Be-

gebung für unmittelbare Staatskassen geltenden Vorschriften maassgebend.

Veröffentlichung des Extractes der Jahresrechnung und der Vermögensfibersieht

§ 10.

Ein Extract der Jahresrechnung und eine Uebersicht über die Vermögenslage der Bergbaukasse ist

alljährlich durch das betreffende Regierungs-Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniss zu bringen.

Statutänderungen.

§ 11,

Abänderungen diese« Statuts bedürfen der Genehmigung des Finanzministers und des Ministers

für Handel etc.

Inkrafttreten des Statuts.

§ 12.

Das vorstehende Statut tritt am 1. Januar 1869 in Kraft.

Berlin, den 14. December 1868.

(L. S.)

Der Finanzminister Der Minister für Handel etc.

I. A. (gez.) Graf von ItzenpliU.

:.) GtwtJur.

Bekanntmachung

des Oberbergauits zu Halle vom 11. Drcember 1868, die Feststellung von Begrevieren

betrelfeud.

Durch Krlass des Herrn Hamlelsministers vom 5 d. M. ist auf Grund des § 188 des Allgemeinen

Berggesetzes vom 24. Juni 1805 in Betreff «1er Bergreviereintheilung Folgendes bestimmt worden:

1. Die Gratschaften Stolberg und Kossla werden bis auf Weitere« als ein besonderes Bergrevier

beibehalten.

II. Das Bergrevier Kamsdorf wird mit dem 1. Januar 1869 aufgehoben und der Bezirk desselben

mit den Bergrevieren Zeitz und Stolberg mit der Maassgabe vereinigt, dass

a) die Kreide Ziegenrück und Schleusingen dem Revier Zeitz, und

b) die Kreise Erfurt, Weissensee. Langensalza, Mühlhausen und Heiligenstadt dem Revier Stolberg

zugeschlagen werden.

III. Die beiden Kreise Worbis und Xordhauseu nebst dem südwestlichen Theile des Kreises Sanger-

hausen werden mit dem 1. Januar 1869 von dem Bergrevier Eisleben abgetrennt und mit dem Revier

Stolberg vereinigt.
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ludern wir diese Bestimmung zur öffentlichen Kenntniss bringen, bemerken wir erläuternd zu III.,

iu» im Kreise Sangerhansen von der Grenze der Stoiberger Grafschaft ab die Chaussee von Rossla nach

Singerhausen, und von dieser Stadt an die Chaussee von dort nach Allstadt bis zur Sachsen -Weimarschen

Uniesgrenze die Scheide zwischen den Revieren Stolberg und Eisleben bilden soll. Als Revierbeamte fungiren

für das Revier Zeitz (vom 1. Januar 1869 ab):

der Königliche Bergmeister Spengler zu Zeitz,

für das Revier Stolberg

der Königlich Preußische und Gräflich jStolbergische Revierbeamte. Bergmeister Riehn
zu Stolbcrg am Harz,

für das Revier Eisleben

der Königliche Bergrath Leint zu Eisleben,

tekhem Letzteren auch ferner die Betriebsleitung der Königlichen Braunkoblengrube zu Voigtstedt verbleibt.

Halle, den 11. December 1868.

Königliches Oberbergamt.

Gesetz,

betreffend die Einführung des Preussischeu Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865

in die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont. Vom 1. Januar 1869.

Wir Willlelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc. »

wordnen auf Grund des mit Waldeck-Pyrmont am 18. Juli 1867 abgeschlossenen Vortrages, mit Zustim-

mung Sr. Durchlaucht des Fürsten Georg Victor zu Waldeck und Pyrmont, sowie des Landtages der Fnr-

üUüHhümer, was folgt:

Artikel 1.

Das Allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24. Juni 1865, welches nachstehend

Tertffentlicht wird, erlangt im Gebiete der Fürstentümer Waldeck uud Pyrmont unter den nachfolgenden

blonderen Bestimmungen mit dem 1. Januar 1869 Gesetzeskraft.

Artikel 2.

Den im g 1 aufgeführten Mineralien wird der Dacbschiefer hinzugefügt; dagegegen bleiben die im

0-biete des Fürstenthums Pyrmont befindlichen Soolquellen von diesen Mineralien ausgenommen.

Artikel 3.

Für die Grösse der Felder ist dio im § 27 untor 1. gegebene Vorschrift maassgebend.

Artikel 4.

Unter den im Gesetz in Bezug genommeneu Maassen sind überall die preusaixchen Maasse zu verstehen.

Artikel 5.

An die Stelle des Amtsblatte und des Staate-Anzeigers tritt in den Fällen der §§ 12. 17. 35. 45.

46.91. 110. 158. 159 und 197 das Regierungsblatt, bez. dessen Beilage, und an die Stelle einer preussischen

Prorinzial-Zeitung im Falle des § 110 zwei den Umständen entsprechend zu wählende inländische oder aua-

Uadische Zeitungen.
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Artikel Ö.

Die Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes hinsichtlich der Hypotheken und Hypothekenglau-

biger finden auch auf das vorgehaltene Eigenthum und auf Diejenigen, denen solches zusteht, Anwendung.

Artikel 7.

Die den Regierungen im Allgemeinen Berggesetze zugewiesenen Befugnisse stehen dem Landes-

director zu.

Unter den im § 145 orwähnten ResBort-Ministern sind die preußischen Ressort-Minister zu verstehen.

Artikel 8.

Die im § 141 in Bezug genommenen Grundsätze der preußischen Gesetzgebung über das den Eisen-

bahngescllschaften gegenüber bestehende Vorkaufs- und Wiederkaufsrecht, nämlich die §§ 16 bis 19 ein-

schliesslich de» Gesetzes über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1838, kommen auch in den

Fürstentümern Waldeek^und Pyrmont zur Anwendung und werden nachstehend als Anhang zum Berg-

gesetz abgedruckt.

Artikel 9.

Im Falle des § 159 des Allgemeinen Berggesetzes sind die Vorschriften für das Verfahren bei Sub-

hastationen in der Executionsinstanz analog anzuwenden. Einer nochmaligen Vorladung der Realprätendenten

bedarf es jedoch dabei nicht Statt der Taxe wird vom Revierbeamten eiue genaue Beschreibung des Berg-

werks angefertigt. Ein zweiter Versteigerungstag muss ausser den im Gesetz bestimmten Fallen auch dann

angesetzt werden, wenn einer der Betheiligten im ersten Termine und vor Ertheilung des Zuschlags sich

erbietet, binnen drei Tagen vom Revierbeamten Bescheinigung beizubringen, dass das erfolgte Gebot nicht

angemessen erscheine, und diese Bescheinigung dann innerhalb dieser Frist beibringt.

•

Artikel 10.

An Stelle des ersten Absatzes des § 166 des Allgemeinen Berggesetzes tritt die folgende Bestim-

mung: Die bereits bestehenden Knappsehaftsvereine bleiben in Wirksamkeit. Der gegenwärtige Titel findet

jedoch auch auf sie Anwendung und sind ihre Statuten mit den Vorschriften desselben in Einklang zu bringen.

Artikel 11.

Der § 167 erhält folgenden Zusatz: Es kann auch von den Betheiligten oder beim Mangel einer

Einigung vom Oberlwgamt die Vereinigung mit benachbarten preussischeu Bezirken oder Vereinen be-

schlossen werden.

Artikel 12.

Im § ISO am Ende wird statt .der Königlichen' gesagt .der Königlich Preussischeu oder Fürstlich

Waldeckischcn.'

Artikel 13.

An Stelle des § 188 tritt die folgende Bestimmung: Die Functionen des Handelsmiuisters hat der

preusaischc Handelsminister, diejenigen des Oberbergamtes das von letzterem zu l>estimmende Oberbergamt

wahrzunehmen. Die Functionen der Revierbeamten können vom Handelsraiuistcr preussischen Revierbeamten

Übertragen werden.

Artikel 14.

Der zehnte Titel, sowie die §§ 220, 240, 243, 244, 245 erster Absatz, 240, 247 und 248 fallen aus.

Artikel 15.

Der zunächst für die rechtsrheinischen preussischen Landestheile erlassene § 226 findet auch in den

Fürstenthümern Waldeck und Pyrmont Anwendung.
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Artikel 16.

Dem 2. Absatz des g 245 wird zugefügt: Freijahre finden jedoch bei Erhebung der Bergwerks-

abgaben nicht statt. Vom 1. Januar 1869 an wird das Kezessgeld nicht mehr fortentrichtet. Der Hundels-

miniiter ist befugt, über die Ermittelung, Feststellung und Einziehung der Bergwerksabgalien die erforder-

lichen Ausfübrungsbestiinmungeu und Instructionen zu erlassen.

Artikel 17.

Die bisher von der Bergbehörde geführten Gegenbücher sind zu schliessen und nicht weiter fortzuführen.

Auf das Bergwerkseigenthum finden hinsichtlich der Veräusserung, Verpfändung und des Arreste«,

sowie der Führung der Hypotheckenbücber, die in dieser Beziehung für das Gnmdeigeiithum bestehenden

allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

Artikel 18.

Den Bergarbeitern steht in den Fällen des § 241» des Berggesetzes in Beziehung auf die Bückstände

m Lohn uud anderen Emolumeuteu das Vorzugsrecht des Liedlohns zu.

Artikel 19.

Zugleich mit dem Allgemeinen Berggesetz tritt das nachstehend abgedruckte preussisebe Gesetz vom
26. März 185G über die Bestrafung unbefugter Gewinnung und Aneignung von Mineralien in Kraft.

Artikel 20.

Mit dem 1. Januar 1869 treten ausser Kraft: alle allgemeinen und besonderen Gesetze, Verordnungen

uud Gewohnheiten über Gegenstande, auf welche das gegenwärtige Gesetz sich bezieht, insbesondere die

B-rgordnung von 1580, die Verordnung vom 24. Üctober 1812, den Bau der Gypswerke betreffend, das

Gesetz vom 30. März 1809 über die Feststellung der Entschädigungen bei Enteignungen etc. im Interesse des

Ikrgbaucs. Jedoch bleibt das Gesetz vom 7. April 1854 über Enteignungen im Interesse der Mineral-

brunaen auch fernerhin in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen InsiegcL

Gegeben Berlin, den 1. Januar 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. e. Biemarck-Schönhauten. Frh. v. d. Heydt. v. lioon. Gr. v. Itzenylilz. v. Mühler.

v. Selchow. Leonhurdt.

Der Landes-Director

v. FloUuell.

Bekanntmachung

vom 7. .Januar 1869, die mit der Ausführung des Preussischen Allgemeinen Berggesetzes

in den Fürstenthiimern Waldeck und Pyrmont beauftragten Bergbehörden betrefiend.

Von dem Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten sind auf Grand des Art. 13

'ta Gesetzes vom 1. d. M., betreffend die Einführung des Preussischen Allgemeinen Berggesetzes vom

24. Juni 1865 in die Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont, die Funktionen des Oberbergamtes für die be-

zeichneten Fürstenthümer dem Königlichen Oberbergamte zu Bonn übertragen worden, wogegen diejenigen

des Revierbearatcn von dem Königlichen Kevierbeamten des Bergreviers Brilon wahrgenommen werden.

Arolsen, am 7. Januar 1869.

Der Landes-Director.

von Flolltcell.
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Bekanntmachung

des Oberberganits zu Clausthal vom 6. .Januar 1869. betreffend die Verzichtleistung der

Verwaltung des Communion-Unterharzes auf das ihr zustehende Vorrecht auf* Eisenerze.

Von Seiten der Königlich preussischen und Herzoglich braunschweig-lüneburgischen Verwaltung des

Communion-Unterharzes ist auf dasjenige Vorrecht Verzicht geleistet welches ihr nach den bierunter abge-

druckten Paragraphen de* Communionharz-Theilungsrezesses vom 4. Octobcr 1788 und dem Artikel XIV.

der Königlichen Verordnung vom 8. Mai 1867, die Einführung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni

1865 in das Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover betreffend, auf die an dem Iberge, dem Gegen-

thale, dem Kopfe über dem Gegenthale, dem Berge über dem Gegentbale und dem Schwarzenberge, König-

licher Forst-Inspection Lautenthal, sich findenden Eisenerze für deu Betrieb der Gittelde'sehen Eisenhütte

zugestanden bat. Es sind damit zugleich die Verwaltuugsbefugnisse , welche das Communion - Bergamt zu

Goslar in den bezeichneten Bezirken bisher noch ausgeübt hat, nach Maassgabe der Bestimmungen des All-

gemeinen Berggesetzes auf uns, beziehungsweise auf den Königlichen Revierbcamtcn zu Goslar übergegangen.

Dem Letzteren ist die Annahme der Muthungen auf Eisenerze in den bezeichneten Bezirken von

uns übertragen, was wir unter Bezugnahme auf § 12 des Allgemeinen Berggesetzes hierdurch bekauut machen.

Clausthal, den 6. Januar 1869.

Königliche» Oberbergamt.

1. Kotnmuniouharz-Theilungsrezess vom 4. October 1788.

§ 42.

Was den künftigen Betrieb der in Gemeinschaft bleibenden Eisenhütte zu Gittelde betrifft, so ist

dieserhalben die Uebereinkunft getroffen, dass die sammtlichen bereits vorhandenen und künftig fündig wer-

denden Eisensteinsgruben in den im Abrissbuche von 1680 bestimmten Grenzen des Iberge» und Gegenthale«

dazu bestimmt bleiben sollen.

Auch soll nicht allein der Eisenstein, welcher innerhalb jener Grenzen bricht, sondern auch derjenige,

•welcher binnen den in obgedachtem Abrissbuche bestimmten Grenzen des Schwarzenberges und des Kopfes

über dem Gegenthale, wie auch des Berges über dem Gegenthale rege gemacht ist. und noch rege gemacht

werden sollte, behuf der gemeinschaftlichen Eisenhütte zu Gittelde, ohne solchen auf einseitigen Hütten zu

Verblasen, abgeliefert und verarbeitet werden.

§ 43.

Die sammtlichen in den vorgedachten Grenzen befindlichen und künftig rege gemachten Eisensteins-

gruben bleiben demnach zu jenem Behuf und blos zu dem Zwecke der Benutzung für die Gittelde'sche Eisen-

hütte, mithin ohnbeschadet der dem einen oder dem andern Theile der höchsten Paciscenten darüber beson-

ders zustehenden Laudeshoheit, nach wie vor in Gemeinschaft. Insofern aber ausser dem Eisenstein, auf

diesen Ebensteiusgrubeu oder sonst irgendwo, andere Mineralien fündig werden sollten; so ist der Bau von

demjenigen Landesherrn einseitig, und zu dessen alleinigen Nutzen zu veranstalten, in dessen Territorio derglei-

chen sich findet.

2. Verordnung vom 8. Mai 1867, betreffend die Einführung des Allgemeinen Berggesetzes vom
24. Juni 1865 in das Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover.

Artikel XIV.

Rücksichtlich des Eisensteinsbergbaues in dem im § 42 des Kommunionharz-Theilungsrezesses vom

4. October 1788 bezeichneten Bezirke behält es bei den Bestimmungen des letzteren sein Bewenden.
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B. Abhandlungen.

Die Darstellung und weitere Verarbeitung von Bessemerstahl in England.

Bericht über eine im Jahre 1867 ausgeführte Instructionsreise.

Von den Herren Ulrich, Anat and Jiniach zu Känigshütte.

(Hierzu Tafel I-IIL)

LAbtheilung.

Beschreibung des Betriebes.

A. DarttelluiKl und Weiterverarbeitung vonlStaM und Fabrikation von Panzerplatte«.

Der nachfolgende Bericht enthalt hauptsächlich Mittheilungen Ober den Walzwerksbetrieb und die

Darstellung und weitere Verarbeitung von Bessemerstahl insbesondere über die Construction und den Betrieb

der zu letzterer dienenden Betriebsvorrichtungen. Bei der Disposition desselben ist mit Rücksicht auf die

verschiedenen localen Verhältnisse von dem Zusammenfassen gleichartiger Gegenstände verschiedener Werke
abgesehen und jedes Werk für sich beschrieben worden.

Auf diese Weise konnte am besten Vollständigkeit in der Mittheilung des reichhaltigen Materials

mit der für den eigentlichen Zweck Röthigen Uebersichtlichkeit vereinigt werden.

1. Die Bessemeranlage and das Stahlwalzwerk zn Dowlais in Südwales.

Der Grundriss und einige Details der Bessemeranlage, sowie das Stahlwalzwerk zu Dowlais und die

unmittelbar damit zusammenhängenden Betriebsvorrichtungen sind auf Tafel 1 und II dargestellt; die detail-

lirte Beschreibung der Zeichnungen ist in der zweiten Abtheilung des Berichts enthalten.

Ein Blick auf den Grundriss auf Taf. I genügt, um darin eine ganz vorzügliche Disposition zu

erkennen, welche auch bei mehreren neueren englischen Bessemeranlagen bereits fast genau nachgeahmt

worden ist. Die Hinrichtung gestattet nicht allein eine sehr leichte und bequeme Heransebaffung des

Materials zu den Flammöfen und ein von den Absticharbeiten ganz unabhängiges Bedienen derselben, sowie

bequeme Fortschaffung der Ingots zu den Walzwerken, sondern auch eine ganz unbehinderte Verwendung

«immtlicher zu einer Gruppe gehöriger Flammöfen für jede der beiden Birnen, wodurch die Möglichkeit

geboten ist, täglich bis zu 16 Chargen in einer Gruppe zu machen.

Es ergibt sich hieraus eine kolossale Productionsfahigkeit der Bessemeranlage in Dowlais, indem in

den vorhandenen drei Gruppen bei circa 112 Ctr. Einsatz für jede Charge, und 100 Ctr. Ausbringen aus

Stahlgüssen bei durchschnittlich 42 Chargen mit allen 6 Birnen täglich 4200 Ctr. und jährlich gegen

1,250000 Ctr. erzeugt werden können. Zur Zeit reicht hierfür jedoch die eine vorhandene Gebläsemaschine

nicht aus, auch gehen für eine solche Massenproduction nicht hinlänglich Bestellungen auf Stahlfabrikate ein,

and es ist daher jetzt für gewöhnlich nur eine Gruppe im Betriebe.

Abbandl. XVI. 1. Lief. 1
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2 Die Darstellung ton BeMemereUhl in England.

Die angegebene Leistungsfähigkeit dieser Anlage ist durch die Möglichkeit bedingt, die zun

Oiessen erforderlichen Arbeiten, die Fortschaffung der Tngots nach dem Giessen und die Wiederaufstellung

der Coquillen zur nächsten Charge in der kürzesten Zeit zu bewirken.

Da von der richtigen Ausführung dieser Arbeiten so viel abhängig ist, so sollen dieselben nach

eigener Beobachtung näher beschrieben werden. Unmittelbar nach Beendigung des Gusses werden mittelst

des zunächst stehenden Wasserkrahnes q q' (vergl. den Grundriss Tafel 1) die Coquillen von den Ingots ab-

gehoben und auf dem Absätze oder Banquet «', welches rings um die Giessgrube läuft, der Reihe nach auf-

gestellt. In Folge der pyramidalen Gestalt der Ingots fallen diese beim Anheben der Coquille gewöhnlich

von selbst heraus; höchstens ist noch ein leichter Schlag mit dem Hammer an die Coquille erforderlich.

Beim Abheben der Coquille wird die an der Kette des Wasserkrahnes befindliche Klaue in die zur Aufnahme

des Splints beim Verschliessen der Coquille bestimmten Uesen eingehängt. Nach dem Abheben der Coquillen

werden die Ingots, deren bei Darstellung von Schienenmaterial von jedem Gusse in der

Regel einige zwanzig sind, mit derselben Klaue aus der Giessgrube gehoben und auf der

oberen Sohle auf einen Haufen gelegt Man lässt die Klaue den Ingot in der Mitte der

Höhe desselben anfassen; beim Anziehen des Wasserkrahnes kneift die Klaue in den Ingot

ein und hält denselben bis zum Nachlassen der Kette fest. Während dieser Manipulationen

steht ein Mann am Wasserkrahn und einer an der Klaue. In Folge der raschen Function

des Wasserkrahnes erfolgt das Entleeren der Giessgrube und Wiederaufstellen der Coquillen

in kaum einer Viertelstunde, während welcher auch noch der Sand, mit dem die Coquillen

verschlossen waren und der beim Anheben der letzteren in die Giessgrube fällt, kalt gespritzt

und ausgeschaufelt wird. Diese Beschleunigung ist begreiflicher Weise nur durch die

äusserst« Raschheit und Aufmerksamkeit der Arbeiter, namentlich desjenigen am Wasser-

krahn erreichbar, welche auch nicht eine Secunde unbenutzt verstreichen lassen.

Ebenso prompt erfolgt das Wiegen und Fortschaffen der Ingots. Nachdem dieselben

einigermaassen abgekühlt sind, wird einer nach dem anderen mit dem Wasserkrahn auf die

Brückenwaage r gelegt (vergl. den Grundriss). Während der Waagemeister den «inen Ingot

wiegt und demnächst mit Kalkmilch das Gewicht und mit rother Farbe die Chargennummer

auf demselben bezeichnet, holt der Arbeiter an der Klaue immer wieder einen neuen Ingot heran, legt ihn

auf die inzwischen wieder arretirte Waage, welche mit dem Minimalgewichte der Blöcke ein für alle Mal

belastet ist, und legt den bereits gewogenen auf einen Haufen nebt' i den Schienenweg. Nach beendetem

Wiegen wird durch ein Pferd ein leerer Waggon in die Hütte gezogen, und die Ingots werden wiederum

mittelst des Wasserkrahnes auf den Waggon gehoben und zum Walzwerke geschafft.

Die Wasserhahne an der Giessgrube sind so aufgestellt, dass die von den Auslegern beschriebenen

grössten Kreise etwa zu einem Viertel der Fläche sich überdecken, damit die von dem einen, welcher der

Waage entfernter steht, aus der Giessgrube gehobenen Ingots bequem von dem anderen Krahne erreicht und

zur Waage gebracht werden können. Sowohl die Drehung der Krahne, als die Bewegung des auf denselben

laufenden kleinen Wagens geht, selbst wenn Last daran hängt, so leicht, dass die Arbeiter zum Hin- und

Herziehen nur ein Minimum von Kraft aufzuwenden brauchen.

Die Birnen arbeiten altemirend;
(
währcnd in der einen eine Charge gemacht wird, wärmt man die

andere wieder vor. Mehr als 8 Chargen halten dieselben Düsen nicht aus und es muss daher in jeder Birne

der Boden täglich erneuert werden. Eine Reparatur desselben durch flüssige Masse hat man mehrfach aus-

geführt, dieselbe aber nicht vorteilhaft gefunden, weil fast nach jeder Charge die flüssig eingebrachte

Masse wieder weggeblasen ist, und dadurch nicht allein ein grosser Aufwand an feuerfestem Material

herbeigeführt, sondern auch in Folge der vermehrten Schlackenbilder der Eiscnal)gang bedeutend gesteigert

wird. Der Boden wird daher durch Einsetzen neuer Düsen und Umstampfen derselben erneuert. Sobald

die Düsen bis auf G bis 7 Zoll abgeschmolzen sind, erneuert man den Boden ; man stellt die Birne auf den

Kopf, öffnet den Windkasten und stösst von oben die alten Düsen und den Boden heraus, darauf stellt man

sie horizontal und spritzt sie durch die Düsenlöcher inwendig soweit kalt, dass es zur Noth Jemand darin
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iiiitalten kann, und nun wird sofort mm Einsetzen der neuen Düsen und Wiederaufotampfen des Bodens

efscnrittou Die Düsen werden Ton unten eingesetzt, wobei aber wiederum die Birne auf den Kopf gestellt

wird. Mau klemmt die Düsen in der Bodenplatte fest und setzt Holzstützen zwischen die Düsen und die

Ycnehtassplatte des Windkastens, demnächst stellt man die Birne wieder aufrecht und beginnt zu stampfen.

Die Arbeiter können es, obwohl ganz nackt, wegen der grossen Hitze nur höchstens 5 Minuten

hintereinander in der Birne aushalten und werden dann wieder abgelöst.

Sobald die Stampfung des Bodens beendigt ist, wird Feuer in die Birne gebracht, bald nachher

etwas Wind hineingelassen und der Boden scharf getrocknet Die ganze Arbeit dauert nur zwej bis drei

Stunden und es wird häufig an demselben Tage, wo der Boden gemacht ist, noch wieder mtf der Birne

gearbeitet, wahrend in der Regel die Reparatur gegen Abend nach Beendigung des eigentlichen Betriebes

stitttiodit.

Man verwendet nach wie vor zum Futter der Birnen Ganister aus der Umgegend von Sheffield.

Di« grtaste Zahl der Chargen, welche man mit demselben Futter gemacht hat, ist 310; das Futter leidet

durch das häufige Bespritzen mit Wasser, wie auch durch das Hereinbringen von kalten Stahlstücken (rergl.

unten): aber der Vortheil der raschen Reparatur der Gefässe überwiegt diesen Nachtheil bei Weitem.

Es werden in Dowlais jetzt 12 Düsen mit je 13 Oeffnungen von | Zoll oberer Weite angewendet,

wonach also das eingeblasene Windquantum gegen früher beinahe verdreifacht ist. Hierfür reicht bei 20

bis 22 Pfund Windpressung, wenn auch gleichzeitig nur mit einer Birne gearbeitet wird, die vorhandene

Maschine nicht mehr aus.

Das Einschmelzen von 5} tons Roheisen in einem der grossen Flammofen dauert Ii bis 1} Stunden;

man kann daher, da zu jeder Gruppe vier grosse Flammöfen gehören, unter Berücksichtigung der für das

Einsetzen und Rosten erforderlichen Zeit ganz bequem alle f Stunden in jeder Gruppe eine Charge machen.

Die in dem vorjährigen Berichte (Bd. XIV dieser Zeitschrift Abth. B. S. 325) beschriebenen sogenannten

CLtrton'sehen Patentroste sind in Dowlais bei den grossen Flammöfen abgeworfen, angeblich weil sie zu

grosse Schlackenansätze verursachen und sich für die dortigen Kohlen gewöhnliche flache Roste besser eignen;

bei den kleinen Flammöfen für das Spiegeleisen sind sie noch beibehalten.

Die Dauer der Chargen ist bei dem angegebenen Quantum gewöhnlich 15 bis 18 Minuten; man
blüt vollständig todt, denn beim Einlassen des Spiegeleisens ist die Reaction so stark, dass die Flamme
10 bis 11 Fuss lang aus der Birne herausschlägt.

Es werden für Schienenstahl mit Vortheil 10 bis 20 pCt. Stahlabfalle, wobei man aber möglichst

vekben Stahl wählt, beim Bessemern mit verwendet. Die Abfälle werden nicht vorgewärmt, sondern un-

mittelbar vor dem Einlassen des Roheisens kalt in die Birne geworfen, zu welchem Bchufe man dieselben

auf dem hinteren Ende des Hauptwasserkrabnes aufpackt und sie von da in die Oeffnung der möglichst tief

geneigten Birne wirft. Man verwendet Stücke bis zu einem Centner Gewicht, z. B. kurze Brocken aus den

Coquillen vom Schluss des Giessens etc. Grössere Schalen, welche bei dem häufigen Durchfressen des Stahls

im Boden der Coquillen in Folge der raschen Arbeit öfters vorkommen, zerschlägt mau zuvor unter der

Ramme. Den Nachtheil, welchen das Hereinwerfen so grosser Stücke dem Futter der Birnen bringt, achtet

man nicht, gegenüber dem durch das Verwenden der Abfälle erlangten Vortheile. Nach dem Einlassen des

Meisens, welches zur Verwendung von Abfällen recht hitzig sein muss, lässt man dasselbe etwa 1 Minute

auf den Abfällen stehen, und richtet dann die Birne auf. Es ist aber nicht möglich, alle Stahlabfälle, na-

mentlich die vielen Schienenenden auf diese Weise zu verwenden. Da sich diese bis jetzt durch Zusammen-
^hweissen nicht haben verwerthen lassen, so verkauft man davon so viel als möglich zur Tiegelstahl-Fabri-

kation nach Sheffield. Trotzdem bleibt aber immer noch ein bedeutendes Quantum unverwendet, und dies

bildet bisher eine schlimme Zugabe für den Bessemerbetrieb (vergl. auch unter Barrow).

Eine grosse Sorgfalt wird auf die Giesspfannen verwendet. Man hat deren lür jede Gruppe 8, bis

10 Stock in Reserve, um nicht allein im Falle des Durchfressens oder sonstiger Beschädigung sofort einen

Ersatz zu haben, sondern auch, um das Ausschmieren und Trocknen bei der grossen Zahl von Chargen sorg-

fotig bewirken zu können. Das Ausschmieren wird mit Föimereimasse, die nicht zu feucht ist, nach vor-
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herigem Anscblichten der Pfanne durch einen geschickten Arbeiter bewirkt, der die Masse, nachdem sie

möglichst fest angeschlagen ist, mit einem Fonnerpolirstahl überall scharf nachreibt, Unebenheiten und Risse

beseitigt und dies nach einem vorläufigen Antrocknen nochmals wiederholt, worauf alsdann das Schwärzen

erfolgt. Besonders sorgfältig wird beim Einsetzen des Ventilsitzes verfahren. Das Trocknen der Pfanne wird

durch einen kleinen mit Koks gespeisten Gebläseofen bei Z (siehe Grundriss Tafel 1) bewirkt, über dem

dieselbe umgekehrt etwa eine Viertelstunde vor dem Giessen liegt.

Das Aus- und Einlegen der Giesspfannen, welche lose und nur durch Bügel mit Schliesser gehalten,

in dem Wasserkrahne hängen, erfolgt sehr leicht durch den kleinen seitwärts der Giessgrube befindlichen

Wasserkrahn.

* Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit und Schnelligkeit alle diese Manipulationen vor sich

geben, bei denen man anderwärts oft so viele Viertelstunden, als in England Minuten zubringt. Die Giess-

Flg. 2. * Fig ?. Fl«, i.

pfannen sind nur aus drei Haupttheilen in Blech gefertigt (siehe vorstehende Skizze, Fig. 2 u. Ii) ; <ler obere Ring

besteht aus zwei Theilen, welche durch zwei inwendig über die Stösse gelegte Eisenschienen verbunden sind.

Der Boden ist aus einem Stück und mittelst des aufgebogenen Randes von inwendig an dem oberen Ringe

befestigt. Das Blech zu den Giesspfannen ist nur schwach £ Zoll stark. — Das Ventil ist, wie vorstehend

(Fig. 4) skizzirt, eingerichtet. Bei dieser Form des Ventils sehliesst dasselbe- sehr gut, und auch eine kleine

Abweichung der Ventilstango aus dem Mittel führt keine Undichtigkeit herbei; auch sind kleine Ansätze

weniger nachthcilig, als bei conischen Ventilen, weil sie leichter von seibat wieder verschwinden. Die

Fi«, i. Fig 6. Fi,. T.

Führung des Ventils ist ebenfalls vorstehend (Fig. 5—7) skizzirt. Die Ventilstange sitzt nicht fest an dem

Bchwalbenscbwanzförmigen Schieber, sondern wird mittelst eines Conus mit einem Splint darin befestigt ; der

Bewegungshebel hat am Ende kein Gelenk, sondern ein ovales Loch, im Uebrigen ist die Führung und

Feststellung des Ventils die gewöhnliche.

Wie bereits in dem vorjährigen Berichte bemerkt, giesst man in Dowlais absatzweise, d. h. man
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unterbricht zeitweise den Strahl des flüssigen Stahles, um das aufkochende Metall sich wieder setzen zu

kusen; man erlangt dadurch dichtere Güsse. Das Niveau, auf dem der Stahl in der Coquille gehalten resp.

bis wohin sie zur Vermeidung unnötbiger Abfälle nur gefüllt werden soll, wird vor dem Giessen in jeder

Coquille abgemessen und durch einen Strich mit Kalkmilch bezeichnet. Die Coquillen brauchen bei der

grossen Zahl von Chargen nicht besonders vorgewärmt zu werden, sondern dieselben sind von dem vorherigen

Gnsse noch warm genug, um die Schlichte von Thon und Graphit, mit der sie jedes Mal ausgestrichen

werden, rasch trocknen zu lassen. Nur zum ersten Gusse am Morgen werden die Coquillen durch herum-

gelegte Kohlen angewärmt

Die Uesen zur Aufnahme der Splinte für den Verschluss der Coquillen werden nicht

besonders angeschraubt, sondern gleich eingegossen (siehe Skizze). Die Coquillen sind zur

Vermeidung des leichten Zerspringens beinahe 3 Zoll im Eisen stark, und zur leichtern

Lösung der Iugots sehr stark, d. h. auf eine Höhe von circa 3 Fuss bis 1] Zoll im

Ganzen verjüngt.

In der neueren Zeit hat man und zwar allgemein in England die Coquillen für

Stablschienen bei gleich bleibender Hübe viel weiter gemacht, und zwar haben dieselben am
Boden 10J bis 11 Zoll Quadrat und oben i) bis 9,; Zoll Quadrat, in der Mitte also 1»| bis

10} Zoll Quadrat. Die Coquillen werden aber nur wenig über die Hälfte voll gegossen, so

da** die Ingots bei einem Gewichte von durchschnittlich <» Ctr. (leichter oder schwerer, je

nach dem Gewichte der verlangten Schienen) mir {circa 21 Zoll hoch sind, während die

Coquillen 3 Fuss Höhe haben. Der Kest wird über dem unmittelbar den Stahl bedeckenden Bleche mit

Sand ausgefüllt, welchen man dicht über dem Bleche, namentlich au den Seiten mit kleinen eisernen

.Stampfern feststampft. In Folge dessen ist beim Verschliessen der Coquille mit Splint und Keil nicht so

grosse Eile nöthig. und ein Herauskochen des Stahls aus der Coquille kann überhaupt weniger leicht vor-

kommen. Man erlangt seit Anfertigung dieser kurzen dicken Ingots viel dichteres Material, weil die porösen

Stellen sich in der Regel nur dicht an der Uberfläche der Ingots befinden, und der Ausschuss beim Schienen-

walzen hat sich in Folge der stärkeren Streckung sehr vermindert.

Beim Bessemern in Dowlais zeigt sich nur selten starker brauner Rauch; auch die Auswürfe sind

in der Regel sehr massig. Besonders auffallend aber ist das geringe Schlackenquantum, welches mitunter

auf dem Stahl nur eine ganz dünne Schicht bildet

Beim Ausgiessen in die Pfanne senkt man die Birne und ebenso den Wasserkrahu ganz stetig und

fast unmerklich, wobei sich die Mündung der Birne und der Rand der Pfanne fortwährend fast berühren.

Dieses Verfahren, was bei einiger Geschicklichkeit des Steuermannes leicht zu erreichen ist, trägt sehr zur

Erlangung eines guten Stahls und zur Verminderung der Abfälle bei, indem dadurch unnöthige Abkühlung

und Luftabsorption vermieden wird. Die günstige Einwirkung zeigt sich auch in dem geringen Aufwallen

des Stahls in der Giesspfanne.

Nach Beendigung des Ausgiesseus stellt man die Birne auf den Kopf und lässt einen sehr starken

Windstrom durchgehen, der alle noch darin befindliche Schlacke etc. herauswirft

Von ausserordentlichem Vortheile ist die Anbringung von Hähnen und Schläuchen an verschiedenen

Stellen der Druckwasserleitung, wodurch man überall, wo es nothwendig ist, sofort gründlich kalt spritzen

kann, was sehr zur Beschleunigung der Arbeiten beiträgt.

Eine wesentliche Erleichterung des Betriebes liegt in der Stellung der Birnen. Von der Ueffnung

unter der Funkenesse aus kann man alle Arbeiten an der Birne (Reinigung der Düsen, Reparatur des

Bodens etc.) ganz ungestört bewirken, ohne mit den Arbeiten in der Giessgrube in Collision zu kommen.

Das Stahlwalzwerk zu Dowlais zeigt Tat II im Gmndriss; einzelne Betriebsvorrichtungen des-

selben sind auf Tat I und U in grösserem Maassstabe dargesteUt

Seit dem vorigen Jahre ist in dessen Betriebe eine sehr erhebliche Veränderung eingetreten, indem

das Vierwalzengerüst nicht mehr zum Waken von Stahl benutzt wird. Abgesehen davon, dass sich
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das System als solche« nicht besonders bewahrt hat, ist auch die Widerstandsfähigkeit in den Standern und

Getrieben nicht ausreichend gewesen, und es sind mehrfache erhebliche Brüche vorgekommen. Man ver-

wendet das Vicrwalzengerüst daher zum Vorwalzen verschiedener Eisenfabrikate, namentlich Deckschienen,

starkem Quadrat- und Rundeisen, Winkelschienen und anderem Faconeisen etc. Die Fertigwalzen liegen in

einem an das Vierwalzengerüst angeschlossenen Zweiwalzengerüste. Wegen der sehr starken Dimensionen,

welche das Vierwalzengerüst in allen Theilen für die nöthige Solidität erhalten musste, ferner wegen der

vielen Vorgelege und Kuppelungsräder erscheint das System der Vierwalzengerüste überhaupt nicht empfeh-

lenswerth. Für das Walzen der Stahlfabrikate und namentlich der Stahlschienen hat man ein sehr kräftig

construirtes Zweiwalzengerüst mit Vor- und Rückwärtssteuerung eingerichtet. Dieses wird, wie der Grund-

riss zeigt, von derselben grossen Maschine aus betrieben, welche das Vierwalzengerüst betreibt Dagegen

hat man das früher zum Vorwalzen der Ingots [benutzte Dreiwalzengerüst von letzterer behufs deren Ent-

lastung abgekuppelt, und zu dessen Bewegung eine besondere kleine liegende Dampfmaschine aufgestellt

Aber auch dieses Droiwalzengerüst wird der Regel nach nicht mehr zum Stahlwalzen benutzt, sondern zum

Vorstreckeu von Eisenpacketen, während das Vorstrecken der Stahl- Ingots in den Vorwalzen des vorerwähnten

Zweiwalzengerüstes stattfindet.

Sämmtliche Getriebe an dem jetzigen Stahlwalzwerke sind ausserordentlich stark construirt. Die

grosse Balancier -Zwillingsmaschine wird bei circa :? Atmosphären Dampfspannung und 42 Zoll Cylinderweite

bei 8 Fuss Hub auf 800 Pferdekraft angegeben. Es liegt die Frage nahe, warum man, entgegen der bei

EisenWalzwerken in der neueren Zeit ziemlich allgemein gewordenen Praxis, mehrere grosse Walzwerke an eine

sehr starke Maschine legt. Dies geschieht deshalb, um bei den, beim Stahlwalzen häufig vorkommenden

ungewöhnlichen Widerständen nöthigen Falles die ganze Maschinenkraft auf ein Gerüst werfen zu können;

in Ermangelung eines solchen allerdings sehr triftigen Grundes würde ein so complicirtes Radersystem, wie

es der Grundriss auf Taf. II zeigt, durchaus verwerflich sein.

Das Dreiwalzengerüst hat starke Walzen mit 5 Calibern in jeder Walze, worin Rohschienenpackete

von circa 9 Zoll Breite und 11 Zoll Höhe bis auf ca. 7 Zoll Quadrat Seite hin und zurück vorgewalzt

wurden. Nach einer zweiten Schweisshitze gelangten dieselben in ein zweites Walzwerk mit zwei Paar

starken Walzen zum Anfertigen von Deckschienen für Eisenbahnschienen und Faconeisen.

Die Vorwalzen dazu waren lang und hatten

4 liegende und 2 stehende Oblongcaliber (siehe

Skizze); letztere beiden dienten als Stauchcaliber

für 7 Zoll und 8 Zoll breite Deckschienen. Diese

Vorwalzen waren unter sich durch auf ihre End-

zapfen aufgekeilte Kuppelungsräder |und mit den

im nächsten Gerüst folgenden Fertigwalzen nur

durch eine Spindel verbunden. Auf die Fertig-

walzcn folgte in einem besonderen Gerüst ein

zweites Paar Kuppelungsräder, die sich an die.

die Maschinenkraft übertragenden Getriebe an-

schlössen. Die Kuppelungsspindeln zwischen den

Walzgerüsten sind zur Ausgleichung der schiefen Lage l>ei Walzen von verschiedenen Durchmessern circa

2 Fuss länger, als es in Schlesien üblich ist.

Das Stahlwalzwerk geht ausserordentlich langsam und macht der Regel nach höchstens 25 Um-

drehungen pro Minute. Bei demselben liegen, wie aus der Zeichnung hervorgeht, zunächst den Getriebeu

zur Uebertragung der Maschinenkraft in einem besonderen Gerüst die Kuppelungsräder, dann die beiden

Gerüste der Fertigwalzen und der Vorwalzen, und am Ende der Walzenstrasse das Gerüst mit den beiden

Walzen zum Vorstrecken der Stahl -Ingots. Letztere Walzen haben 5 Caliber (siehe Figur 10 auf Seite 7)

und strecken die Ingots, die an der stärksten Stelle im Querschnitt 10| Zoll im Quadrat stark mit einer

Verjüngung bis zu 9 Zoll gegossen sind, in Hellrothhitze in 10 Durchgängen bis auf 7 Zoll Quadrat vor.
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Die Ingots pasairen, um einen Quadranten gedreht, jede»

Caliber also zwei Mal unter geringem Druck und geringer

Geschwindigkeit, um an den Kanten nicht aufzureissen.

Wie bereits in dem vorjahrigen Berichte erwähnt

worden, achmiedet man in Dowlais die Ingots vor dem

Vorwahlen der Regel nach nicht, wenn dies von den

Bestellern nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird. Es ist

in dem ganzen Walzwerke nur ein Ramsbottom'scher

Hammer vorhanden , welcher nicht im Betriebe war

(rergl. die Mittheilungen über Crewe).

Die Ingots, welche Schiefer haben, läsat man
nach dem Vorstrecken erkalten, um die unganzen Stellen

daran auszubauen. Hierzu werden Schröter mit einem schräg geschliffenen Conus benutzt (siehe Fig. 11); man haut

Fig. 10.

L

unganze Stellen bis zu mehreren Zollen Tiefe aus.

demnach schon dichter im Ge-

nige gewordenen Ingots bis zur

angehenden Weissgluth steigern

kann, gelangen dieselben in die

Bahnachinen-Vorwalzen. Letztere

haben auch circa 24 Zoll Durch-

messer und G Caliber von der

Form in Fig. 12. Aus dem 6.

Cklibn geht die vorgewalzte

Schiene sofort in die Fertigwal-

wn über, wird also in einer

Hitze vollendet. Letztere hatten

ebenfalls den starken Durchmesser

Nach Glühhitze, die sich bei den vorgewalzten.

Fig. IL Fig- I».

von circa 24 ZoU und vollendeten die breitbasige Schienensorte, die gerade gewalzt wurde, 4J Zoll hoch war
und eine Fussbreite von circa 4^ Zoll hatte, in Calibern nach Fig. 13, wovon No. 5 das Fertigcaliber bildet.

Die Walzen liegen tief, so dass die Caliber wenig

über die Hüttcnaohle emporragen. Da die Stahl-

Schienen hin- und zurückgewalzt werden, also nicht

zu heben, sondern auf den Walzbänken und den vor

denselben, zum leichtern Einführen in die Caliber

angebrachten Köllen nur um ihre Längenachae zu

wenden waren, so war nur wenig Mannschaft beim

Walzen beschäftigt.

Die fertig gewalzten Schienen werden auf

einem niedrigen eiaernen vierrädrigen Wagen, der

auf einem Schienengeleise mittelst einer zweifachen

Kette von der Maschine aus hin- und zurückgezogen

wird, aus dem Hüttenraume hinaus zur Circularsäge

getabren, an jedem Ende besonders beschnitten, sofort warm durch die Feile vom Sägengrat befreit, und nach

dem Erkalten, das wie bei Eisenschienen ohne Unterschied auf hohlen, aus Bahnschienen bestehenden Unter-

lagen erfolgte, unter Handrichtmaschinen gerade gerichtet.

Vergleicht man die Formen der Caliber in den Stahlschienenvorwalzen Fig. 12 mit den weiter unten

erwähnten, in Wales üblichen Vorwalzencalibern für Schienen aus Eisen, so ergibt sich, dass letztere nur

Bahnschienenriegel von oblongem Querschnitt liefern, die Bahnachienenpackete also unter geringem Druck

Flg. IJ.
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erat innig schweissen und zu festerem Stabeisen umformen , bevor letztere in den Calibern der Fertigwaren

Facon erhalten. In die Stahlschienenvorwalzen dagegen gelangt ein schon consistentes homogenes Material,

weshalb dasselbe schon in den Vorwalzen, laut obiger Skizze Fig. 12, wenn auch Anfangs anter geringem

Druck, Facon erhalten kann.

Der gegossene Stahl -Ingot hat bei 10 Zoll Seite im Querschnitt circa 2 Fuss Länge; bis auf circa

6£ bis 7 Zoll Seite im Querschnitt vorgestreckt, erhalt er eine Lange von circa 3| Fuss. Dieser Stahlriegel

von 3| Fuss und der Stahl -Ingot von 2 Fuss Länge werden nun beim Walzen gleichzeitig von den be-

treffenden Calibern gefasst, der Ingot hat also letztere schon passirt und könnte schon wieder rückwärts

gestreckt werden; der längere Schienenriegel verbleibt aber, bei der gleichen Geschwindigkeit ,sammtlicher

Walzen in derselben Strasse, länger in den Walzen und gestattet nicht das rechtzeitige Umsteuern beim

Walzen der Ingot*.

Da nun die Riegel bei ihrer grösseren Dichtheit in 'den Faconcalibern eine stärkere Streckung er-

fahren, als der noch sehr vorsichtig zu behandelnde undichte Ingot in den oblongen Vorcalibern mit geringem

Druck, so wird nach jedem erneuerten Durchgange durch die Walzen der Wiederangriff beim Ingot desto

länger verzögert, je mehr die Stahlschiene in dem anderen Gerüste an Länge zunimmt, je mehr sie ihrer

Vollendung entgegengeht.

Der 3J rassige Stahlschienenriegel wird, wie oben angegeben, in den Vor- und Fertigwalzen, zu-

sammen in 11 Calibern zu einer 21 Fuss langen Schiene ausgewalzt, die mit den Enden circa 24 Fuss

Länge misst, während der Anfangs circa 2 Fuss lange Stahl -Ingot bei 10 Durchgängen in 5 Calibern nur

3} Fuss lang wird. Bei der grossen Anzahl von grossen Oefen in Dowlais zum Wärmen der Stahl -Ingots

und der Stahlriegel fallen die Manipulationen des Vorstreckens und des Aaswalzens beider Materialstücke

meistens zusammen, die erwähnte, gezwungene Verzögerung des Vorstreckens der Stahl -Ingots bleibt daher

ziemlich constant Diese Verzögerung hat die Nachtheile:

1. dass die Wärme der Ingots schlecht benutzt wird und in Folge dessen Risse an denselben und

Brücho an Walzwerkstheilen entstehen können;

2. dass man in derselben Zeit doppelt so viele Stahl -Ingots vorstrecken könnte, ohne die er-

wähnten Nachtheile besorgen zu müssen.

Die Stahl -Ingots und die Stahlschienenriegel werden in Dowlais in Glühöfen von der Form ge-

wöhnlicher Schweissöfen mit den üblichen Planrosten gewärmt. Auf Tafel U bezeichnen d 3
, /», g*, t

l
, k*

solche Ofengruppen, deren überhaupt acht mit 16 Oefen vorhanden sind. Jeder hat einen besonderen Rost,

eine Ofenthüre von circa 18 Zoll Quadrat Seite und eine besondere Esse von höchstens 40 Fuss Höhe. Man

feuert mit Steinkohlen von gemengter Förderung und regulirt die Hitze mit der Essenklappe und durch

Verengung des Fuchses. Der einfache Stahlglühofen nimmt 7 Stahl -Ingots zum Vorstrecken auf. Das

Glühen der Ingots zum Vorstrecken dauert 2| Stunden, zum Fertigwalzen etwa i Stunde.

a 3
, b 2 und c» auf Taf. U bezeichnen 3 Doppelöfen, von denen jeder durch ein dazwischen geschla-

genes Gewölbe aus 2 neben einander liegenden einfachen Oefen hergestellt worden ist. Jeder dieser 3 Doppel-

öfen hat 2 Roste, 2 entgegengesetzt liegende grosse Ofenthüren und 2 Füchse, die in 2 getrennte, circa

40 Fuss hohe Essen münden. Diese 3 Doppelöfen dienen in der Regel nicht zum Glühen der Ingots und

Riegel für Stahlschienen, sondern zum Schweissen grosser, Packet« für Deckscbienen, starkes Staboisen und

Faconeisen.

Die geschweissten Packet« aus den 3 Doppelöfen werden in der Walzenstrasse mit dem Vierwalzen-

gerüst in 2 Hitzen fertig gewalzt, das Stahlmaterial aus den 16 einfachen Glühöfen aber in dem Vor- und

Rückwärtswalzwerk mit dem Zweiwalzensystem.

M AI bezeichnet das zwischen den einfachen Oefen hindurchführende Schienengeleis zum Hinaus-

achaffen der Stahlschienen.

Beim Herausziehen schwerer Packete aus den Oefen werden an die Zangen Ketten befestigt, welche

tbeils durch nahestehende kleine tragbare Winden, theila durch die auf Tafel II Fig. 5 bis 7 abgebildete

Vorrichtung angezogen werden.
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Man stellt in Dowlais auch EUenschienen mit reinem Bessemer- Stahlkopf dar, walzt dazu die Stahl-

Ingots anter dem Vor- und Rückwärtswalzwerk oder unter dem Dreiwalzengerüst vor und nach erneuerter

Glühhitze in dem oben erwähnten Deckschienen -Walzwerk zu 2 Zoll starken Deckschienen aus, welche mit

Bohschienen packetirt, angeblich in 2 Glühhitzen im Vor- und Rückwärtswalzwerk zu Bahnschienen aus-

gezogen werden.

Das Etablissement umfasst ausser den Walzwerksanla'gen sehr bedeutende Stahlwerke. Das ältere

Stahlwerk erzeugt und verarbeitet nur reinen Gussstahl, während das neuere in zwei Convertern Bessemer-

stahl fabricirl Der Tiegelstahl wird hauptsächlich zu Federn für Waggons und Buffer verarbeitet, der

Bessemerstahl zu Schienen. Die Panzerplatten dieser Firma stehen in besonders gutem Rufe.

Die Einrichtungen sind nicht mehr neu und bieten gegenüber den übrigen Anlagen keine besonderen

Eigenthümlichkeiten. Zum Vorschmieden der Stahl -Ingots benutzte man früher einen sehr kräftigen Haswell-

Hammer von 2000 Ctr. Maximaldruck, war jedoch gezwungen, denselben für diesen Zweck wieder ausser

Betrieb zu setzen, weil es nicht möglich war, den Kolbendruck mit hinreichender Sicherheit und Genauigkeit

zu regiüiren, so dass häufig ein Zerdrücken der Stahlblöcke in Folge zu starker Pressung stattfand. Gegen-

wärtig wird dieser Hammer zum Pressen von Faconstücken, Geschossen etc. verwendet. Zum Vorschmieden

der Ingots dient ein Xasmyth- Dampfhammer von 140 Ctr. Gewicht, nach welchem System auch die übrigen

im Gebrauche befindlichen Hämmer mit Ausschluss eines Morrison'schen Hammers gebaut sind. Den

Xasmyth -Hämmern gibt man hier unbedingt den Vorzug, weil auch bei dem Morrison'schen Hammer
ebenso wie bei den Daelen'schen Dampfhämmern der Uebelstand eintritt, dass es nicht möglich ist, die

Liderung der starken Kolbenstango längere Zeit dicht zu erhalten.

Das Panzerplatten -Walzwerk ist zu Vor- und Kückwärtabewegung eingerichtet und hat drei Paar

2 Fuss starke Blechwalzen (vergl. die Zeichnung). Das Eisen zu den Panzerplatten wird viermal geschweisst.

Zuerst werden Packete aus sehnigen Rohschienen gebildet, geschmiedet und unter einem gewöhnlichen Kessel-

blech-Walzwerk zu Platten von circa 4 Fuss Breite und 1 Zoll Stärke ausgewalzt Diese werden unter

Blechscheeren von langem Schnitt beschnitten und so packetirt, dass daraus durch Auswalzen unter dem

Gerüst No. 2 circa 2 Zoll starke Platten, sogenannte kleine mouUs entstehen. Aus diesen bildet man wiederum

Packete für die sogenannten grossen mottle* und letztere endlich dienen, nachdem sie wieder beschnitten

sind, zur Bildung der Panzerplatteupackete , wobei zur Ausgleichung schwächere Platten zwischenpacketirt

werden. Die Panzerplatten haben gewöhnlich eine Stärke von 4 bis 8 Zoll englisch Maass und bis 4 Fuss

Breite. Die stärksten, welche mau bis jetzt (für Küstenbatterien) gemacht hat, waren 14 Zoll dick.

Die Schweissung der zuletzt erwähnteu Packete erfolgt in dem einen oder dem andern der beiden

grössten Schweissöfen. Die Packete liegen im Ofeu auf Pfeilern von losen feuerfesten Steinen von etwa

8 Zoll Höhe, um der Flamme auch unter dem Packet den Durchgang zu gestatten.

Die Bessemerstahl -Ingots werden 11 Zoll stark mit Verjüngung bis zu 10 Zoll gegossen und

unter einem 200 Ctr. schweren Dampfhammer bis auf circa 6^ Zoll Querschnittsseite heruntergeschmiedet.

Diese Stahlriegel,',walzt man nach erneuerter Glühhitze in Glühöfen, in einem Schienenwalzwerk ohne Vor-

und Rückwärtsbewegung in 2 Walzenpaaren mit 11 Calibern zu Schienen ans.

Die Schienenstrasse hatte 3 Walzengerüste, das mittlere enthielt die Vorwalzen mit G Calibern,

links und rechts davon befanden sich die Gerüste mit Fertigwalzen, die 5 Caliber enthielten. Ln dem einen

Paar Fertigwalzen konnte man Stahlschieuen mit Doppelkopf, in dem anderen Paare breitbasige Stahl-

schienen anfertigen und in den Calibern der Vorwalzen den Stahlriegel für beide Schienensorten vorbereiten.

3. Das Stahl- und Panzerplatten-Walzwerk von John Brown & Co. in Sheffield.

Dieses Werk besitzt in seinen Einrichtungen im Allgemeinen viel Aehnlichkeit mit dem vorstehend

beschriebenen Werke, wie aus der auf Tafel III Fig. ü dargestellten Situation desselben hervorgeht. Die

Abbandl XVI. 1. Lief. 2

2. Das Stahl- und Panzerplatten- Walzwerk von Charles Cammel & Co. in Sheffield.
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zum Betriebe der beiden Walzenstrassen dienende Balancier- Zwillingsinaschine besitzt nominell 400 Pferde-

kräfte, arbeitet jedoch in Wirklichkeit mit nahezu 800 Pferdekräften. Sowohl die Schienenwalzenstraase A
als auch das Panzerplatten -Walzwerk B ist zum Vor- und Rückwärtswalzen eingerichtet. Die Umsteuerung

erfolgt in der mehrfach erwähnten Weise durch die Ausrückhebel a und b, welche hier jedoch durch Arbeiter

regiert werden. Die Bewegungsrichtung der Vorgelege- und üebertragungsräder ist durch Pfeile bezeichnet

worden, so dass in dieser Beziehung eine specielle Erläuterung nicht nothwendig erscheint. Die Bahnschienen-

walzen haben einen mittleren Durchmesser von 21 Zoll, die Walzen des Panzerplatten -Walzwerks dagegen

von 30 ZolL Die beiden Walzgeruste des letzteren sind durch Kuppelungsspindeln von 12 Fuss Länge

verbunden, welche ein sehr bedeutendes Gewicht besitzen. Aus diesem Grunde ist die obere Kuppelungs-

spindel a mit der nachstehend beschriebenen Vorrichtung verseben worden, welche den Druck derselben auf

die Kuppelungsmuffen annähernd aufhebt Dieselbe ruht mit ihrem mittleren cylindrisch abgedrehten TheuV

in einem gusseisernen Lager b, welches mit zwei Zapfen versehen ist, die in dem lagerförmig gestalteten

vorderen Ende der beiden Hebel c und c' ihre Auflage linden. Die letzteren sind auf einer gemeinschaftlichen

Achse d befestigt, welche sich in den Lagerständern e und e" dreht Zur Ausgleichung des Gewichtes der

Kuppelungsspindel dienen die, auf die Hebel c, c' aufgeschobenen Gegengewichte / und /'. Auf beiden

Seiten der Walzenstrasse liegen in einer Entfernung von circa 45 Fuss von derselben je zwei Schweissöfen

g, g', zwischen denen und der ersteren 4 Krähne A aufgestellt sind.

Die Schweissöfen des Schienenwalzwerks sind theils mit besonderen Essen versehen, zum Theil jedoch

auch mit stehenden Dampfkesseln in der Weise in Verbindung gebracht, dass je zwei Oefen zur Heizung

eines Dampfkessels dienen. Der Feuerzug wird in diesem Falle zunächst auf einer Seite der cylindrischen

Kessel von durchschnittlich 6 Fuss Durchmesser aufwärts, und auf der entgegengesetzten Seite abwärts nach

dem gemeinschaftlichen Bauchkanal geführt

Die auf dem Werke in Thätigkeit befind-

lichen Dampfhämmer sind sämmtlich nach

Nasmyth'scher Construction gebaut. Der

grösste derselben besitzt ein 300 Ctr. schweres

Fallgewicht und ist von 3 Schweissöfen und

von 3 Erahnen umgeben, welche die in

nebenstehender Skizze angegebene Stellung

gegen den Dampfhammer erhalten haben.

Welche Gründe dieser, von der gewöhnlichen

Lage abweichenden Situation zum Grunde

liegen, konnte nicht ermittelt werden.

Die Bessemeranlage von John Brown

und deren Betrieb ist bereits in dem vor-

jährigen Bericht speciell beschrieben worden.

Die Bessemerstahl - Ingots werden

bei Brown aus 11"/12" Seite im Querschnitt

unter einem 200 Ctr. -Dampfhammer bis

auf den oblongen Querschnitt 5*, 7" Seite

heruntergeschmiedet und in mehreren Schie-

nenwalzwerken, worunter ein ganz neues erst

kurze Zeit im Betriebe befindliches, mit

Vor- und Rückwärtebewegung zu Stahl-

schienen ausgewalzt.

Die Schienenwalzwerke enthalten ebenfalls 3 Gerüste. Zunächst der Maschine befindet sich das

Kuppelungsgerüst, woran sich ein Gerüst mit einem Paar Fertigwalzen, laut Fig. 15 auf Seite 11, mit

5 Calibern für breitbasige Schienen anschliesst, darauf 2 Gerüste mit Vorwalzen (Fig. 16 und 17) folgen.
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Die Vorwalzen (Fig. 16) hatten 7 Caliber für Stahlriegel und Stahlschienen von grösserem Querschnitt,

eventuell mit aufgeschmiedetem Bessemcr-Stahlkopf, die kürzeren Vorwalzen (Fig. 17) enthielten nur 5 Ca-

liber für Stahlschienen von geringerem Querschnitte.

In allen englischen Walzen für breitbasige Stahl-

schienen fand man 2 Stauchcaliber zur Regnlirung der

Höhe und der Füsse der Schienen, z. B. Caliber No. 5

und 7 in Fig. IG und Caliber No. 3 und 5 in Fig. 17.

Für Doppelkopfschienen, deren erstes Faconealiber

aus einem oblongen Hiegel gedrückt wird, sind die Stauch-

caliber nicht erforderlich. Sämmtliche Schinnenwalzen bei

John Brown hatten starke Durchmesser von circa 21 Zoll.

Zum Glühen der Stahl -Ingots, zum Vorschmieden und

Auswalzen, dientet} gewöhnliche Glühöfen in der Form
von Sebweissöfcn mit einer Ofenthüre, gewöhnlichem Piamost, verengtem Fuchse und besonderer Esse.

Gefeuert wurden Steinkohlen von gemengter Förderung. Die Oefen zum Schweissen von Panzerplatten waren

wie bei Cammel gestaltet.

4. Das Walzwerk zu Crewe.

Dieses der London -North -Western - Eiscnbahngesellschaft gehörige Etablissement besitzt sehr aus-

gedehnte Maschinenwerkstatten, in denen nicht nur alle, für die Werke selbst erforderlichen Maschinen

und maschinellen Einrichtungen, sondern auch die, für den eignen Bedarf der Gesellschaft erforderlichen

Locomotiven, Tender und Fahrzeuge jeder Art, einschliesslich der Achsen und Räder gebaut und angefertigt

werden, üeber die bedeutende Ausdehnung des Etablissements dürfte die Zahl der in einem Jahre aus der

Loeomotivbauanstalt hervorgehenden Locomotiven, welche auf 180 Stück mit Tendern und allem Zubehör

angegeben wurde, ein ürtheil gestatten.

Das für die Maschinen- und Schmiedewerkstätten erforderliche Schmiede- und Walzeisen jeder Art,

der zu den Wagenfedern und sonstigen Zwecken nöthige Stahl, alle Eisen- und Stahlbleche werden ebenso,

wie die für den Bahnbetrieb erforderlichen Schienen in den Hütten- und Walzwerken der Oesellscbaft erzeugt.

Die Fabrikation der Eisenschienen etc. wird weiter unten beschrieben.

Die Disposition der Bessemeranlage ist ähnlich wie in Dowlais: dieselbe ist aber weniger ausgedehnt

und auch in der Aufstellung der Flammöfen nicht so zweckmässig wie letztere. Als eine sehr zweckmässige

Einrichtung wurde in Crewe die selbstthätige Kegulirung der die Accumulatorpumpen betreibenden kleinen

Zwillingsmaschine durch den Accumulatorplunger . welcher, auf einer gewissen Höhe angelangt, den Dampf

selbst absperrt, wahrgenommen.

Die Tngots zu Stahlsehionen schmiedet man aus Querschnitten von DJ Ml" Seite theils unter verti-

calen, theils unter horizontalen oder sogenannten Kamr'bottom'schen Dampfhämmern, von denen drei, und

zwar einer von 10, einer von 15 und einer von 36 tons Wirksamkeit vorhanden sind, bis auf einen Quer-

2*
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schnitt von circa 6i Zoll Seit« aua und walzt diese Stahlriegel nach erneuerter Glühhitze in dem gewöhnlichen

Eisenachienenwalzwerk zu Stahlschienen aus. Wahrend der Anwesenheit der Verfasser wurden Stahlschienen

nicht gewalzt.

Unter dem Ramsbottom'schen Hammer wurde ein Stahl -Ingot von 11V12" Seite im Querschnitt

in der kurzen Zeit von einigen Minuten zu einer Bramme von circa 3 Zoll Starke und 8 Zoll Breite aus-

geschmiedet. Die Hämmer arbeiten mit grossem Effect, schnell, und erzeugen nicht die unangenehmen Er-

schütterungen des Terrains, welche bei vertical wirkenden Hämmern nicht zu vermeiden sind und mit der

Schwere des Fallgewichts an Heftigkeit und räumlicher Ausdehnung zunehmen.

Der in neuerer Zeit aufgestellte schwerste Ramsbottom'sehe Hammer ist mit 2 horizontalen Dampf-

Cylindern versehen, von denen jeder unabhängig vom anderen, den mit ihm gekuppelten Bär treibt; ferner

hat dieser Hammer eine hydraulische Bewegung des Wagens, welcher den zu schmiedenden Block trägt.

Der Wagen ist von beiden Seiten mit einer Kette ohne Ende in Verbindung gebracht, welche unter dem
Fussboden zu einem kleinen hydraulischen Cylinder hingeführt wird, durch dessen Auf- und Niedergang die

Kette, ähnlich wie bei der Walzenstellvorrichtung (vergl. unten), und mit ihr der Wagen hin- und herbewegt

wird. Diese Einrichtung wird zugleich benutzt, um die Blöcke von dem 15 tons- Hammer, welcher mit dem

von 36 tons in gleicher Höbe aufgestellt ist, dem letzteren zuzuführen, und umgekehrt, wenn ein Theil des

Schmiedens unter dem einen, ein Theil unter dem anderen Hammer erfolgen soll.

Zum Wärmen der Stahl -Ingots beim Schmieden und Walzen benutzt man Siemens"sche Gasöfen,

denen das aus Steinkohlen in besonderen, unter Tage befindlichen Generatoren entwickelte Gas in ca. 24 bis

3 Fuss weiten Köhren aus Eisenblech zugeführt wird.

Unter den Stahlproducten zeichneten sich ül>eraus sauber in Gesenken gesebmiodete Bufferscheiben

und die Ramsbottom'schen Patent -Tyres aus, welche aus Stahlblöcken in der Form eines Kegels geschmiedet

und demnächst im Ganzen unter dem untenerwähnten Walzwerke ausgewalzt werden.

Den Ausschuss und die abgeschnittenen Enden der Stahlschienen etc. setzt man thcils angewärmt

wieder in die Converter beim Bessemerbetriebe zu, theils fertigt man daraus Stangenstahl zum eignen

Bedarf an.

Zum Betriebe des Stahlblech -Walzwerkes und eines auf der entgegengesetzten Seit« liegenden Tyres-

Walzwerkes dient eine Zwillingsdampfmaschine von 400 Pferdekräften mit horizontal liegenden Cylindern

ohne Schwungrad. Dieselbe arbeitet mit Dämpfen von 00 Pfd. Spannung und ist mit einer Umsteuerung,

ähnlich wie die Fördermaschinen, versehen, so dass die vor- und rückwärts gehende Bewegung der Walzen

direct durch die, den Cylinderkolben ertheilte, entgegengesetzt« Bewegungsrichtung bewirkt wirkt. Der bei

allen bereits beschriebenen, zum Vor- und Rückwärtswalzcn dienenden Einrichtungen durch den Angriff der

Einrückmuffe auf die Gctriebräder hervorgebrachte Stoss ist hierbei vollständig vermieden.

Die Bewegung und Regulirung der, die Umsteuerung bewirkenden Steuerungshebel wird durch hy-

draulischen Druck bewirkt. Zur Uebertragung der Bewegung von der Kurbelwelle auf die Walzenstrasse

dienen zwei Stirnräder, von denen das eine direct auf der Kurbelwelle, das andere auf einer, mit der Walzen-

strasse durch Kuppelungsmuffen in Verbindung gesetzten Vorgelegewelle befestigt ist. Die Leistung der

Maschine war in jeder Beziehung eine ausgezeichnete zu nennen, und dürfte sich die Anwendung derartiger

Maschinen für Blech- und Panzerplatten -Walzwerke unbedingt empfehlen. Das Blechwalzwerk besitzt eine

neue und eigentümliche Stellvorrichtung für die Oberwalzen, welche diese Arbeit nicht durch Menschen-

hände, sondern durch hydraulischen Druck auszuführen gestattet. Die Entfernung der Walzen von einander

lässt sich hierbei mit mathematischer Genauigkeit und in der kürzesten Zeit bewirken, weshalb diese höchst

zweckmässige Einrichtung auf Tafel III Fig. 5 bis 8, soweit als dieselbe über der Hüttensohle liegt und

sichtbar war, dargestellt und weiter unten genauer beschrieben worden ist.

5. Die Bessemeranlage und die Stahlwalzwerke zu Barrow.

Die Bessemeranlage besteht aus einem älteren und einem ganz neuen Werke und hat eine Productions-

fähigkeit von wöchentlich 1000 tons Stahlgüsse. Die ältere Anlage enthält 4 Converter zu 5 tons Einsatz,
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(Bd. XIV. Abth. B. S. 325 Zeitschrift) bereitsderen Einrichtungen in dem vorjährigen

besprochen sind.

Die neue Hütte dagegen enthält zur Zeit sechs Converter zu 7 tons Einsatz, von denen je drei in

einer gemeinschaftlichen Oiessgrube stehen, wie in der nachstehenden Skizze angedeutet ist. Jeder dieser

Converter hat in dem

Boden 15 Düsen mit

je 13 Oeffnungen von

knapp | Zoll. Zum
Ilmschmelzen des

Bobeisens zum Besse-

mern wird jetzt ein

patentirter Cupolofen

verwendet, zu dem
der Wind von der

Hoböfenanlage her-

flbergeleitctwird, und V1^

in welchem in | bis

] Stunden 7 tons ein-

geschmolzen werden.

In den bei der einen

neueren Gruppe vor-

handenen Flammöfen

erfordert dasselbe

Quantum | Stunden

o
iura einschmelzen. ** 18

Bei der zweiten Gruppe sind noch keine Umschmelzöfen aufgestellt; man will erst die weiteren Resultate

mit dem Cupolofen abwarten. Man macht in Barrow in 2 Birnen mit 3 Flammöfen 15 bis 16 Chargen

in 24 Stunden. Der Zusatz von Spiegeleisen beträgt meist ca. 10 pCt.

Die Bewegung der Converter wird, wie in Dowlais, durch hydraulischen Druck bewirkt. Die

Drockeylinder haben eine verticale Stellung, welche durch die Disposition der Anlage bedingt wird. Zum
Ein^tzen und Ausheben der Coquillen und Ingots bei der neuen Anlage dienen zwei Dampfkrähne, welche

sich jedoch für diese Zwecke viel weniger zweckmässig gezeigt haben, als die sonst gebräuchlichen Arm-

snvng'sehen Krähne. Zur Erzeugung des Gebläsewiudes für die Bessemeranlage sind vier Dampfmaschinen

vorhanden, von denen jede nur einen horizontal liegenden Dampf- und einen Windcylinder besitzt. Der

Itarchmesser des Dampfcylinders beträgt 30 Zoll, der des Windcylinders 60 Zoll, die Hubhöhe 5 Fuss und

<üe Anzahl der Wechsel 30 in der Minute.

Aus Bessemerstahl werden in

Barrow nach ausgestellten Proben Bahn-

tfhieuen, Bleche, Winkeleisen, Tyres und

Achsen angefertigt. Die Stahl -Ingots für

Bahnschienen lässt man theils unter verti-

calen, 90 bis 150 Ctr. schweren Condie-

schen Dampfhämmern, theils unter dem
Ramsbottom'schen Hammer bis auf einen

Querschnitt von 6$ bis 7 Zoll Seite vor-

strecken und diese Stahlriegel nach er-

neuerter Glühhitze in einem gewöhnlichen

Walzwerk ohne Rück- und Vorwärts-

E

5 Ht-ft
Fig I»
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bewegungen in 2 Paar circa 2 Fuss starken Walzen zu Bahnschienen auswalzen. Für Doppelkopfschienen

waren die auf Seite 18 und nachstehend skizzirten Walzen (Fig. 19 und 20) im Gebrauche. Die Vorwalzen

(Fig. 19) hatten 5 Caliber von oblongem Quer-

schnitt und 3 Faconcaliber, die Fertigwalzen (Fig. 20)

hatten G Faconcaliber. Die Walzenstrasse lag, wie

immer, tief; die Walzen machten nur 40 bis 50

Umgänge pro Minute und wurden von einer effectiv

500 Pferde starken Maschine getrieben. Diese,

wie die beiden grossen Maschinen in dem neuen

Werke sind sämmtlich von derselben Construction,

stehende Balancier- Zwillmgsmasehinen mit Vor-

gelege. Dieselben haben 42 Zoll Kolbendurchmesser,

7 bis 8 Fuss Hub und machen gegen 30 Wechsel.

Die Maschinen sind ähnlich wie dio grosse Maschine

in Dowlais auf eisernen Böcken fundamentirt. Die

Schienenwalzwerksmaschine hat nur ein einfaches Vorgelege; die beabsichtigte und auch vorbereitete Ein-

richtung zur Vor- und Rückwärtssteuerung hat man unausgeführt gelassen. Bei den Fertigwalzen verwendet

man Röhren von 9 Zoll Durchmesser mit Flanschen als Rollen, um den Vorderlcuten die Arbeit zu erleich-

tern. Man beabsichtigt dort, zum Stahlschienenwalzen, da in dem gegenwärtigen Walzwerk ziemlich viel

Ausschuss fällt, trotzdem die gewalzten Schienen nicht breitbasigo mit schwachem Fuss waren, ein neues

Schienenwalzwerk mit sehr starker Maschine aufzustellen. Die Pritsche an der Circularsäge hatte bewegliche

Rollen, auf denen die Stahlschiencn heim Beschneiden von selbst hingleiten. Die Rollen werden durch co-

nische Räder und Ketten von der Sägewelle aus bewegt. Die Pritschen zum Erkalten der Stahlschienen sind

von ziemlich nahe zusammenliegenden Sciiienen gebildet. Es ist nur ein Sägeblatt vorhanden; der Sägengrat

wird an der warmen Stablschiene sofort abgefeilt. Von den Stahlschienen sind in Folge sorgfältiger Beob-

achtung der Temperatur beim Schneiden höchstens 5 pCt. zu lang; diese werden beim Richten zurückgelegt

und zu 100 Stück auf einmal auf einer Hobelmaschine, aber nur an dem einen Ende, abgehobelt. An dem

anderen Ende, sowie an allen Schienen, welche mit richtiger Länge von der Säge kommen, lässt man den

Sägeschnitt stehen. Es wurden hauptsächlich Schieneu mit Doppelkopf für Indien gefertigt.

Ein bemerkenswerthes Fabrikat aus Bessemerstahl sind die Dampfkolbenscheiljen mit angeschmiedeter

Kolbenstange aus einem Stück. Man schmiedet zuerst an einem kleinen Stahlkolben die Kolbenstange aus,

und lässt das übrige Stück in der unveränderten Dicke; letzteres wird zuletzt in mehreren Hitzen in einem

Gesenke zur Scheibe ausgeschmiedet. Die Sauberkeit der Schmiedung lässt nichts zu wünschen übrig.

Man hat in Barrow eine sehr hübsche Maschine zum Probiren der Festigkeit des Stahls, von

Greenwood & Batley in Leeds erbaut, durch hydraulische Presse betrieben; dieselbe kostet 1700 Pfd. SterL

Den Ausschuss und die abgeschnittenen Enden der Stahlschienen bat man iu grosser Menge zu

Stangenstahl ausgewalzt, hat aber für dieses Fabrikat bis jetzt fast gar keine Abnehmer gefunden, trotzdem

dass nach den angestellten Festigkeits- und Härtungsproben die Qualität angeblich nichts zu wünschen übrig

lassen soll. Der dadurch bereits entstandene Schaden wurde auf 50000 Pfd. Sterl. angegeben.

Die Glühöfen für die Stahl-Ingots und Riegel sind fast säromtlich Siomens'schc Gasöfen; dieselben

hatten in jedem Werke eine gemeinschaftliche Esse von ca. 150 Fuss Höhe. Die Oefen haben 1 bis 2 Ein-

satzthüren und erhalten das in gemeinschaftlichen Generatoren aus Steinkohlen erzeugte Gas in 2£ bis 3 Fuss

weiten Röhren aus schwachem Kesselblech zugeführt.

Die Disposition der Walzenstrasse beim Stahlblechwalzwerk in Barrow sowie die Einrichtung zum

Vor- und Rückwärtswalzen ist, wie die auf Seite 15 befindliche Fig. 21 zeigt, nicht wesentlich von den

Einrichtungen verschieden, welche in dem Walzwerk in Dowlais von Charles Cammel & Co. und John Brown

in Sheffield für diesen Zweck zur Anwendung gekommen und bereits beschrieben worden sind. Die Bewegung

der, die Umsteuerung bewirkenden Muffe a wird hier ebenfalls durch hydraulischen Druck bewirkt. Die
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ffakwerkaständer hatten einen sehr

Harken Querschnitt ron circa 1 und 2

Fuss Seite in jeder Ständersäule. Die

Stellschrauben waren circa 8 Zoll stark

and wurden durch die übliche R&der-

rerbindang in jedem Gerüst gleichzeitig

Das Stahlblechwalzwerk soll auch für schwacho Panzerplatten von

Stahl bis zu 4 ZoU Dicke ausreichen.'

6. Di« Bessemeranlage und das Stahlwalzwerk zu Ebbw-Vale.

Nachdem man sich in Ebbw-Vale von der Unrentabilität des in

dem vorjährigen Berichte (Bd. XIV. Abth. B. S. 328 dieser Zeitschrift)

naher beschriebenen Parry'schen Processes überzougt bat, ist der Bau einer

ausgedehnten Bessemeranlage begonnen worden, welche bis ins Kleinste

eine Copie der Bessemeranlage in Dowlais ist, weshalb eine nähere Be-

schreibung derselben überflüssig erscheint

lieber die Betriebsresultate kann noch nichts mitgetheilt werden,

teil von der Anlage erst eine Gruppe mit zwei Convertern betriebsfähig

hergestellt und auch diese erst einmal versuchsweise im Betriebe ge-

wesen war.

• Bei dem im Bau begriffenen Stahlwalzwerke für Schienen und

Irres will man, und zwar der Kostenersparniss wegen, an einer ganz alten

und offenbar zu schwachen Maschine ein Dreiwalzengerüst zum Vor- und

Fertigwalzen anlegen; dieses System ist, wie bereits früher erwähnt wurde,

zum Fertigwalzen von Stahlfabrikatcn in England bisher nicht angewendet

Flg. Sl

B. Darstellung von sonstigen Eisenfabrikaten, insbesondere von Eisenbahnschienen and Blech.

1. Das Walzwerk zu Cyfartha bei Merthys-Tydfll in Sudwales.

Man vcrpuddelt bei 4^ Ctr. Einsatz pro Chargo mit einem Abgange von 12 bis 14 pCt. £ weisses

Roheisen von übersetztem Gange mit f gefeintem Roheisen in Puddelöfen mit hohem, backofenartigem Ge-

wölbe, sehr flachem, nur 6 bis 7 Zoll tiefem Heerde und flachem Koste. Die Puddler erhalten für 1 ton

Rohschienen zu ordinärem Eisen 4^ bis 5 Shill. Es arbeiten beim Puddelofen Wob zwei Mann, denen beim

Einsetzen des Roheisens und beim Abfahren der Luppen zum Zängen ein dritter, der mehrere Oefen bedient,

Hülfe gewährt

Der Brennmaterialverbrauch beträgt beim Puddeln 150 Pfd. Kohle pro Ctr. Luppen. Zur besseren

Verbrennung sind in der Vorderwand dicht über den Roststäben Luftöffnungen angebracht. Die Puddel-

öfen haben keine eisernen Wände, sondern nur gusseiserne Feuerbrücken mit Luftkühlung.

Man lässt das Roheisen nicht vollständig einschmelzen, sondern zerschlägt es beim Weichwerden auf

dem Heerde in Stücke, die breiartig eingehen und rasch gaaren. Der Process wird auf diese Weise, freilich

»uf Kosten der Qualität, beschleunigt, so dass 7 bis 8 Chargen in der 12stündigen Schicht erfolgen. Bei

den meisten Puddelöfen senkt sich der Fuchs, wie gewöhnlich, tief herab.

Man schlägt beim Puddeln Rotheisenstein von Cumberland in gepulvertem Zustande zu und bewirft

damit auch die Heerdwände vor dem Einsetzen des Roheisens.
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» Die Puddelöfen haben s&mmtlich eigene Essen; zur Feuerung von Dampfkesseln wird daher die ab-

ziehende Flamme der Puddelöfen nicht benutzt. Die Essen der Puddelöfen sind leicht gebaut und verankert,

und nur in dem unteren, über den schwachen Essenständern liegenden Theile an zwei Seiten (siehe Fig. 22)

mit ordinären Ziegeln eingefasst, während die oberen Absätze nur aus feuer-

festen Ziegeln bestehen. Viele Essen standen schief, aber dies wird nicht lur

bedenklich gehalten. Der leichte Bau der Puddelofenessen ist deshalb zu-

lässig, weil keine Hämmer, sondern nur Quetschen zum Zängen der Luppen

angewendet und deshalb die Essen keinen Erschütterungen ausgesetzt sind.

Die Rohschienenstrassen liegen niedrig, dicht über der Hüttensohle,

wodurch die Walzarbeit sehr erleichtert wird.

In Cyfartha waren circa 500000 Ctr. geschnittene Kohschienen auf

einem grossen Platze in regelmässigen Haufen von je circa 5000 bis 6000 Ctr.

aufgestapelt. Es lagen gerade wenig Bestellragen auf Bahnschienen vor, wodurch dieser Materialvorrath so

angewachsen war.

Die Schweissöfen haben ebenso wie die Puddelöfen bei den stark flammenden Steinkohlen grosse,

flache Roste und hohe Gewölbe. Die zur Aufnahme der Eisenbahnschienenpackete bestimmten Schweissöfen

sind sehr breit, weil diese Packete dort einen verhältnissmässig geringen Querschnitt besitzen, deshalb für

schwerere Schienensorten sehr lang ausfallen. Man vereinigt weder mehrere Schweissöfen unter einer gemein-

schaftlichen Esse, noch benutzt man die abziehende Flamme zur Dampferzeugung, sondern es hat jeder

Schweissöfen eine besondere Esse; letztere sind ebenso leicht gebaut wie bei den Puddelöfen.

Bei der Fabrikation von Bahnschienen aus Eisen werden in der Regel keine Feinkornköpfe ange-

wendet; man fertigt meistens nur Bahnschienen von homogenem Eisen an und darnach richten sich alle

Vorarbeiten.

Die Schienenbrüche zeigten entweder ein durchweg grobkörniges Gefüge, oder eine kurze, dunkle

Sehne. Trotzdem müssen aber solche Schienen eine für die Zwecke der Eisenbahnen, obwohl diese in Eng-

land weit stärker als auf dem Continent befahren werden, hinreichende Festigkeit besitzen, sonst würde man

sie nicht verwenden.

Durch den Puddelbetrieb auf flachen Heerden und durch das langsame Zängen unter Quetschen wird

die Schlacke in der Luppe zurückgehalten, durch das Auswalzen der gezängten Luppe unter grossem Drucke

in starken Walzen zu schwachen £ bis £ Zoll starken Rohschienen erhalten letztere eine grössere Festigkeit.

Solche schlackenhaltige, schwache Rohschienen werden nun zu Packeten vereinigt dem Schweissöfen über-

gebeu. In Folge der vielen Zwischenräume durchstreicht die Flamme die Packet^ allseitiger und bringt die

Schlacke vollständiger in Fluss, so dass die Schwcissung rascher und sicherer erfolgen muss. Zur Beförde-

rung der Schweissung werden alle Packete für Schienen, Faconeisen und starkes Stabeisen vorgeschweisst,

erhalten nach der ersten Schweisshitze einen verhältnissmässig geringen

Druck unter Walzen, der gerade hinreicht, der losen Masse mehr Festigkeit

zu geben und sie zur weiteren Verarbeitung in der Form bequemer zu

gestalten.

Es wurden in Cyfartha 4 Zoll hohe Bahnschienen mit breitem Fuss

für Amerika angefertigt; die Packetirung dazu hatte den geringsten Querschnitt,

der irgendwo anders vorgefunden wurde, und bestand (siehe Fig. 23) aus einer

schwachen, nur \ Zoll starken Kopfdeckschiene a aus gewöhnlichem Schweiss-

eisen, aus zwei auch nur ^ Zoll starken geschweissten Eckstäben b b zur

besseren Bildung des Scbienenfusses, und in den übrigen Theilen aus gewöhn-

lichen, \ Zoll starken Rohschienen, gemengt mit glatt gewalzten, theils

unverändert gebliebenen Schienenenden und diversen Scheerenabfällen.

Zum Zerschneiden und Transportiren der Rohschienen und geschweiss-

rif , jj. ten Platten , und zum Legen der Schienenpackete wurden meistens weibliche

T

4
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Arbeiter und Kinder von 12 bis 16 Jahren verwendet Die ScbJenenpackete wurden in den beiden, 20 bis

22 Zoll starken Vorwalzen eines besonderen Deckschienenwalzwerks beim Vorschweisseu bis zu einem Riegel

von 6 bis >>\ Zoll Quadrat Seite im Querschnitt heruntergedrückt.

Es schweissen gewöhnlich 8 bis 12 Oefen vor und 4 bis 5 andere Oefen nehmen die vorgewalzten

Schienenpacketc sofort warm zu einer zweiten Schwetsshitze wieder auf.

Die Walzenstrassen liegen so tief, dass die unteren Caliberknnteu der Walzen mit der aus eisernen

Platten bestehenden Hütteusohle fast in dieselbe Horizontab'henc fallen. Diese tiefe Stellung der Walzen-

strassen ist zur Förderung der Walzarbeit ausserordentlich günstig. Sie erleichtert dem Hintermann das

Heben und Hinübergehen des Schienenpackets über die Obcmalze und dem Vordermann die Leitung des

Packet* beim Einführen in das nächste Caliber.

tfwM

Fi* H r\ s n.

Vor den Vorwalzen (siehe vorstehende Skizzen Fig. 24 und 85) sind die Köllen a von circa 6 bis

8 Zoll Durchmesser, die eben so lang sind als die Walzenkörper und mit ihren Zapfen «/ in den kleinen

Standern c liegen. Das Hahnschienenpacket gleitet beim Einführen in die Caliber der Walzen über diese

Rolle « und ütn>r di>- Walzbank e Siebter hinweg.

Die Schieneuvorwalzen sind bei

grosser Starke sehr lang, haben ca. ti Fuss

Körperlänge und ( siehe Fig. 26) 7 bis 9 Ca-

liber von oblonger Form zum Vorbilden von

Schienen verschiedener Höhe, die von 3£ bis

r> Zoll wechselt,

Da der vorgeschweisste Bahnschie-

nenriegel mit dem schon geringen, zur Bil-

dung des Scliienenfusses gerade hinreichen-

den Querschnitt von 6 bis 6£ Zoll Seite in

das erste Caliber der Vorwalzen gelangt,

und. stets um einen Quadranten gedreht, so viele Caliber durchlauft, ehe er die Fertigwalzen erreicht, so

erfolgt seine Schweissung langsam, aber sehr sicher. Die in den Rohschieuen des Schienenpackets reichlich

enthaltene phosphorhaltige Schlacke bleibt lange flüssig, presst sich dadurch vollständiger aus, erhalt das

Eisen bildsam und befördert die Schweissung, die vollendet seiu muss, ehe der Bahnschienenriegel aus dem

oblongen Querschnitt in Faconcaliber von grossem Druck übergeht, der bei unvollkommener Schweissung und

xvi. l. Lief. a

Digitized by Google



18

dem dort unsicheren Material das Aufreissen im Scbienenfusse veranlassen würde. Vor den Fertigwalzen

liegen an der Vordermannsseite gusseiserne Rollen lose auf den Belagplatten, meistens Rohren von 6 bis

7 Zoll Durchmesser mit Flanschen, welche die Schienen führen und beim Uebergeben mit zurückrollen; sie

erleichtern ebenfalls dem Walzer ausserordentlich die Arbeit. Die Fertigwalzen haben für breitbasige

n» n.

Schienen nur 5 Faconcaüber von der Form der vorstehenden Skizze, Fig. 27. Im Caliber No. 1 wird

der oblonge Bahnschienenriegel sehr stark gedrückt, um den Steg der Schiene schon möglichst auszubilden.

Das Stauchcaliber No. 2 regulirt die Höhe und Fussbreite der vorgewalzten Schiene, Caliber No. 3 und 4

sind liegende Vorcaliber und No. 5 ist das Fertigcaliber. Bei Bahnschienen mit Doppelkopf fanden sich in

den Fertigwalzen zuweilen 0 Caliber (siehe Fig. 28), wovon No. 5 und 6 zwei Fertigcaliber bildeten.

Der geringe Druck in den Vorwalzen, die grosse Starke und die tiefe Lage derselben erleichtert und

beschleunigt trotz der grossen Anzahl der Caliber die Walzarbeit, weil die Walzen das vorgeschweisrte

Packet bei der Berührung, ohne besonderen Stoss Seitens des Arbeiters, sofort fassen. Wegen dieses geringen

Druckes in den Vorwalzen und des daraus folgenden Vortheils, dass das schweisswarme Eisen sich nicht so

stark im Caliber breitet, um von den Walzcnringen gefasst und cingekniffen werden zu können, sind an den

dortigen Vorwalzen so manche, die Beschleunigung der Arbeit andererseits störende Vorsichtsmaassregeln

überflüssig, z. B. Vorderbänke mit hohen Rippen, die das Eisen in das Caliber leitin und festhalten, ferner

auf der Rückseite Walzbocke, die das Eisen in gerader Richtung hinausführen.

Zur Erreichung des letzteren Zweckes haben die Walzböcke der Rückseite, unter Weglassung beson-

derer Abstreifmeissel, beim Guss Vertiefungen erhalten, die den Caliberbreiten entsprechen und den Bahn-

schienenriegel beim Austritt aus den Walzen ebenso leiten, wie da* Materialstück beim Walzen von Quadrat-

oder Rundeisen.

In den Vorwalzen nimmt der Bahnschieneuriegel wenig, in den Fertigwalzen bei dem starken Druck

in den ersten 3 Calibern sehr rasch an Länge zu. Die niedrigeren Bahnschienen, welche die sonst übliche

Höhe von 5 Zoll nicht erreichen, werden bis 30 Fuss Länge gewalzt.

In Folge aller der obenerwähnten Erleichterungen sieht man den Arbeiter beim Hahnschienenwalicn

mit dem Eisen ebenso spielen, als auf dem Festlande beim Walzen von Stabeisen in den Vorwalzen mit

Spitzbogencalibem. Dabei wirkt die ruhige Ueberlcgung, die Anstelligkeit und natürliche praktischere Be-

fähigung des englischen Arbeiters auf eine Erzielung so günstiger Resultate im dortigen Walzhüttenbetriebe

sehr wesentlich ein. In Folge dessen ist die Leistungsfähigkeit der Schienenwalzwerke sehr gross.

Obwohl die Kreissägen auch zwei Sägenblätter haben, wurden darunter nie beide Schienenendel)

gleichzeitig, sondern nach einander beschnitten. Bei dem vereinzelten Abschneiden der Schienenenden sucht

man die Lange der Schienen je nach ihrer Temperatur so zu reguliren. dass späterhin möglichst wenige bis

auf die vorgeschriebene Länge nachgefraist werden müssen. Nach Angabe soll die Zahl der naehzufraiseo-

den Schienen 5 pCt. nicht übersteigen. Das Nachfraisen tritt ein, sobald das vorgeschriebene Maass der

Schienen um \{ Linien überschritten ist. Bei der bequemen Lage der Walzwerke und dem raschen Angriff
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in den Calibern in Folge des geringem Querschnitts der vorgeschweiasten Bahnschienenpackete werden die

Schienen rascher und in gleichen Temperaturgraden fertig gewalzt, weshalb der Arbeiter beim Abschneiden

der Schienenenden das Schwindmaass auch mit mehr Sicherheit treffen kann.

Der beim Abschneiden der Schienenenden entstehende Sägengrat wird sofort an der warmen Schiene

durch Abfeilen entfernt. Auf deutschen Walzwerken würden die Schienen - Commissarien ungefraiste

Schienen bei der Abnahme ohne Weiteres zurückweisen.

Die abgeschnittenen Schienenenden werden in 3 bis 4 Calibern eines besonderen Walzgerüstes, das

in der Nabe des Schienenwalzwerkes von derselben Maschine betrieben wurde, sofort in derselben Hitze flach

gewalzt, auf bestimmte Langen geschnitten und in die Schienenpackete gesteckt.

2. Das Eisenwalzwerk zu Dowlais.

Man betreibt in Dowlais die Puddelöfen mit Unterwind.

Zu letzterem Zwecke wird unter den Rosten 6 (siehe nachstehende Skizze, Fig. 29) je zweier Puddel-

öfen, die mit der Rückwand an einander stossen, ein gusseisernes Rohr a durchgeführt, das mit nach oben

mündenden Oeffnungeu c zum Ausströmen

der Luft versehen ist. Da sich indessen

diese Luftöffnungen durch die herabfallende

Asche leicht verstopfen, ferner die vordere

Seite des Aschenfalles nicht, wie bei der-

artigen Einrichtungen auf festländischen

Hütten durch Blechthüren geschlossen, son-

dern vollständig offen ist, so kann auch nur

ein geringer Theil der comprimirten Luft

in den Rost gelangen, diese Einrichtung

deshalb auch keinen besonderen Vortheil

gewahren, weshalb sie auf einigen Hütten,

i. B. in Blujmney, auch wieder abgeschafft

wird.

In Dowlais liegt der Fuchs auf der

Fuchsbrücke horizontal, wobei sich durch

den raschern Abzug der Flamme die Hitze

im Ofen steigert. Eine derartige Einrich-

tung Itesteht seit Jahren auch in der Alvens-

lebenhütte (Königshütte).

Auf den Werken zu Dowlais existiren ungeachtet ihrer kolossalen Auadehnung nur drei Hämmer,

ein alter Luppenhammer von etwa 45 C'tr. in einem der unteren Puddelwcrko, ein Blechhammer von etwa

120 Ctr. auf den oberen Werken und ein Hammer nach Ramsbottom's System im Stahlwalzwerk. Und von

diesen wenigen Hämmern ist gewöhnlich nur der Blechhammer im Betriebe, weil alle Luppen unter Quetschen

gelängt und alle Schienen- und Stabeisen-Packete und auch die meisten Stahl -Ingots unter Walzen vor-

gestreckt werden.

Die Luppenquetschen sind theils einfache, theils doppeltwirkende, werden selten durch eine besondere

Maschine getrieben, sondern meistens mittelst eineä Krummzapfens oder einer gekröpften Welle an irgend

einen Zapfen, bäuüg an den freiliegenden Zapfen einer unteren Robschienenwalze angekuppelt.

Die Schienenwalzwerke haben in Dowlais, wie überhaupt auf den Werken in Südwales, eine sehr

hohe Prodoction; die Schienenstrecke auf den oberen Werken liefert wöchentlich 600 tons Schienen, bei An-
wendung von 15 Schweiasöfen, wovon 11 zum Vorstrecken und 4 zum Fertigwalzen

Fit. »
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Man nimmt zu den Schienenpacketen bei dem Querschnitt (siehe Fig. 30) zu den Kopfplatten nur

i Zoll starke ordinäre geschweisste Platten.

Nach dem Vorstrecken haben die Packete 7 Zoll Quadrat. Dieses erfolgt

in einem Dreiwalzengerüst von bekannter l'onstruction. Man will aber baldigst ein

Vorstreekwalzwerk von derselben Üonstmction, wie dasjenige zu Aberdare- Treforest.

welche der Walzwerksdirigent von Dowlais für sehr zweckmässig hält, einrichten.

Ks erhalten beim Schienenwalzen an Lohn:

die Vorwärmer 14 pence

die Nachwärmer 7| -

die Vorstrecker 3

die Fertigwalzer 13

incl. Säge und Pritsche

zusammen per ton Schienen 3 Shill.
1 J pence.

Die Fertigwalzen beim Schienenwalzwerke haben auch hier unmittelbar am Gerüst uoch ein zweites

Paar Kuppelungsräder. Die Unterwalzen liegen zur Hälfte unter dem Fussboden.

Die gewöhnliche Packetirung für Bleche in Dowlais wt

nebenstehend skizzirt. Die Packete sind 30 Zoll lang und

14 Zoll breit. Die schrafflrten Parthien stellen Brammen vor.

welche unmittelbar aus Luppen, von denen mehrere beim Zängen

aufeinander gelegt werden, gebildet sind. Zwischen diese wer-

den kreuzweise je zwei Lagen von vorgeschweissten Stäben, die

in der einen Lage 30 Zoll, in der anderen 14 Zoll lang sind,

oder je nach der verlangten Qualität der Bleche auch schwache Rohschienen gelegt. Diese Packete werden

vor dem Auswalzen einmal unter dem 120 Ctr.- Hammer vorgeschmiedet.

Fi*, so.

_ ^L^.—I
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Kig. 31.

3. Das Walzwerk zu Treforest.

Unter den sämratlichen Walzwerken für Fabrikate aus Eisen, namentlich Schienen, in Südwales und

vielleicht in England, ragt das ebengenannte durch seine enorme Leistungsfähigkeit hervor.

Als besondere Eigenthümlichkeit ist zunächst zu erwähnen, dass in diesem Walzwerke, bis jetri

vielleicht dem einzigen in der Welt, nur in der Tagesschicht gearbeitet wird; in der Nacht steht

das Werk. Der sehr energische und intelligente Director behauptet, die Nachtarbeit sei nichts werth, H

werde dabei mehr verloren als gewonnen, und er sei nach Langen Beobachtungen und Feststellungen dahin

gelangt, sie ganz aufzugeben.

Die günstigen Resultate des Betriebes scheinen für die Richtigkeit der Ansicht zu sprechen. Abends

nach Beendigung der Tagschicht werden die Essenklappen geschlossen, die Roste dicht mit Kleinkohle be-

worfen und die Einsatzthüren gut geschlossen und verschmiert Die Schürer müssen morgens gegen 4 Mir

wieder zur Stelle sein, um zu rosten und das Feuer wieder in vollen Gang zu setzen. Nach Mittheilnng des

Directors sollen die Oefen sehr bald wieder in voller Hitze sein und der Aufwand an Brennmaterial zum

Nachfeuern im Vergleich gegen den Gesammtverbraueh kaum in Betracht kommen, und durch die sonstigen

besseren Resultate des Betriebes mehr als reichlich aufgewogen werden. Im Jahresdurchschnitt wurde der

Kohlenverbrauch bei den Schweissöfen pro ton fertiger Schienen auf 17 Huudred weight (long weight i

112 Pfd.) angegeben, ein allerdings überraschend günstiges Ergebniss.

Zu bemerken ist indess, dass das Werk in Treforest keinen Puddelbetrieb hat; dasselbe erhält seinen

Rohschiencnbcdarf zu Wasser von dem derselben Gesellschaft gehörigen Werke in Aberdare. Ob es also

auch für den Puddelbetrieb vortheilhaft ist, blos während der Tagesschicht zu arbeiten, bleibt unentschieden.

Die Packetirung bei der Schienenfabrikation in Treforest richtet sich nach der Vorschrift, welche
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xoa den Eisenbahnverwaltungen bei der Bestellung ertheilt wird. Für weitaus am vorzüglichsten hält

diejenigen Schienen, bei denen der Kopf ebenso wie das Packet aus Luppenstäben packetirt wird, nur mit

dem Unterschiede, dass zu den Kopfplattinen das vorzüglichste Material, nämlich Rohschienen, welche aus-

schliesslich aus einem mit dem besten grauen Roheisen dargestellten Feinmetall gepuddelt sind, verwendet

wird. Von diesen Robschienen (best iron) werden zwei Lagen übereinander gelegt,

welche in der nebenstehenden Skizze durch Schraffur kenntlich gemacht sind.

Bei den sehr umfassenden Versuchen, welche in Treffest über die Festig-

keit der Schienen angestellt worden sind, hat sich Ihm allen Schienen, zu denen

ireschweisste Kopfplatten verwendet worden waren, der Kopf unter starkem Druck

mit der hydraulischen Presse mehr oder minder abgelöst, weil zwischen dem schon

ifschweissten Fasen und den Rohschienen keine recht innige Schweissung mehr

stattfindet, während die Schweissung zwischen Rohschienen vorzüglich ist.

Man wendet in Treforest bei den Schweis.söfen Unterwind in derselben

Weise, wie in Dowlais bei den Puddelöfen an. Die Schienen werden ebenfalls

auf einmal nur an einem Ende beschnitten.

Nach den Angaben des Betriebsdirectors in Treforest, welche durch Ein- M *- 3*

sieht in die Betriebsnotüen unterstützt wurden, fabricirt man dort mit einer Strecke und 15 bis 16 Schweiss-

en, von denen 11 zum Vorstrecken und 4 bis 5 zum Fertigwalzen wärmen, trotz der blossen Arbeit bei

Tage, in einer Woche bis über 650 tons oder 13000 Utr.; u. A. sind in der letzten Woche des Monats

Mai 1867

511 ton

147 -

658 tons = 13160 Ctr.

gefertigt worden.

Das Fertigwalzen einer Eisenbahnschiene dauert netto eine Minute; man bringt das nächste

Packet schon in die Vorwalzen, ehe die fertige Schiene aus den Fertigwalzen heraus ist. Durch das Vor-

strecken bis auf circa 6£ Zoll Quadrat Querschnitt wird allerdings das Schnellwalzen ausserordentlich er-

leichtert, weil bei einer nahezu gleichen Anzahl l'aliber der Druck in jedem einzelnen sehr gering ist; in

Folge dessen greifen die Caliber sehr leicht und ohne jede Nachhülfe. Nicht minder trägt die tiefe Lage

der Walzen und die an denselben vorhandene Rolle sehr zur leichten Arbeit bei (vergleiche S. 17 Cyfartha).

Die Hauptsache ist aber, dass Alles beim Betriebe vortrefflich in einander greift, dass die Oefen sehr gleich-

nässig wärmen und daher ein Stillstand des Walzens fast gar nicht eintritt.

Selbstverständlich kann eine solche Massenfabrikation nur bei der Freiheit von den bei uns vorhan-

denen, die Arbeit überaus erschwerenden und verteuernden und grösstenteils sehr unzweckmässigen Fabri-

kationsvorschriften, namentlich beim Wegfall alles Schmiedens der Packete, erzielt werden.

Zweite Abtheilung.

Beschreibung der Zeichnungen.

1. Die Bessemeranlage und das Stahlwalzwerk in Dowlais.

(Tafel 1 und II.)

Die auf Tafel I dargestellte, neu erbaute Bessemerstahl -Anlage enthält 6 Converter und 18 Flamm-

öfen in drei getrennten Gruppen, welche eine ganz gleiche Einrichtung besitzen. Jede derselben enthält

-Converter«, die abweehselnd in Betrieb gesetzt werden; zum Einschmelzen des Roheisens sind einschliesslich

i«r Reserveöfen 4 grosse Flammöfen b vorhanden, zu denen noch 2 kleine c zum Schmelzen des Zusatzeisens
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hinzutreten. Die in den gusseisernen Bodenbelegplatten des Schmelzraumes ausgesparten Kinnen d dienen

zur Anlage der Masselgräben und endigen in gusseisernen, mit Chamottemasse ausgefütterten Kinnen e, an

welche sich die, aus Eisenblech gefertigten gekrümmten Verlängerungsstücke / anschliessen. Die letzteren

sind mit den Binnen durch zwei Charniere verbunden, um dieselben bei dem Kippen der Converter aufheben

und dadurch aus dem Wege schaffen zu können. Zum Aufziehen derselben dient die Ketteotrommel g und

die Kette g
4
, welche sich am unteren Ende in zwei Ketten trennt, deren Enden in zwei an dem Verlänge-

rungsstücke befindliche Haken eingehängt werden. Durch das Gegeu-

^-""^\ gewicht g" wird das Gewicht der Rinne abbalancirt. Die Umdrehung

der Kettentrommel wird durch die Kettenscheibe h vermittelst der Kette

{ I , \^-0*>*
,0***^~ & von dem Podest t aus bewirkt. Die Construction der Converter und

" 1 "" die Anordnung der Windleitung zur Einführung des Gebläsewindes in

K1« M den Windkasten am Boden desselben stimmt mit den Einrichtungen auf

Königshütte in der Hauptsache überein, dagegen wird zum Kippen derselben nicht Dampfkraft, sondern

hydraulischer Druck angewendet. Die Schlotten k zur Abführung des Hauches stehen auf einer starken

gusseisernen Bodenplatte, welche auf zwei gemauerten Wänden ruht, so dass der untere Theil derselben

einen freien Durchgang gestattet. Diese Einrichtung gewährt den erheblichen Vortheil, dass der mit dem

Reinigen der Düsen beschäftigte Arbeiter ausserhalb der Giessgrube zu stehen kommt, und durch diese nach

jeder Charge nothwendige Manipulation der Betrieb des gegeuüber liegenden Converters in keiner Weise

gehindert wird.

Der zum Tragen der Giesspfanne verwendete Wasserkrahn l unterscheidet Bich vorzugsweise dadurch

von dem auf der Königshütte 0. S., dass derselbe eine einfachere Vorrichtung zum Kippen der Giesspfanne

besitzt. Dieselbe besteht in einer Schraube ohne Ende m, welche in ein auf dem verlängerten Zapfen der

Pfanne befestigtes Schneckenrad « eingreift. Die Bewegung der Schraube wird durch die beiden Winkel-

räder «' und n", von denen das erstere auf der Schraubenwelle, das letztere aber auf der Kurbelwelle o

sitzt, und die Kurbel o' mit grosser Leichtigkeit bewirkt.

Die Vorrichtung zum Kippen der Converter besteht aus einem Cylinder p, welcher abwechselnd ober-

halb und unterhalb des Kolbens mit dem Kraftmesser in Verbindung gesetzt werden kann, wodurch nach

Belieben eine vor- und rückwärtsgehende Bewegung der Kolbenstange hervorgerufen wird. Die letztere ist

au die Zahnstange p' befestigt, welche in das auf der verlängerten Drehachse des Converters befestigt«

Stirnrad eingreift und dadurch das letztere in Bewegung setzt.

Zum Einsetzen der Coquillen in die Giessgrube s dienen die beiden Armstrong'schenKrähne q,q'.

Die Stellung derselben und die Länge der Ausleger ist so bemessen, dass durch jeden Krahn mit Bequem-

lichkeit eine Seite der Giessgrube bestrichen und die Hälfte der zum Guss bestimmten Coquillen erfasst

werden kann.

Die Stellvorrichtungen zur Kegulirung des Gebläsewindes und des Wasserzuflusses zur Bewegung

der Krähne und Converter befinden sich nebeneinander in dem kastenförmigen Gehäuse (, welches der Giess-

grube gerade gegenüber liegt und eine solche Hübe über der Hüttensoble besitzt, dass dem Dirigenten der

Charge ein freier Ueberblick üImt die Betriebsvorrichtungen gestattet ist. Die Anordnung derselben ist so

getroffen, dass u für den Wasserkrahn, t» für den rechten, v' für den linken Converter, tc für den rechten

und w' für den linken Armstrong- Krahn zur Anwendung kommt.

Die auf der Zeichnung angegebenen Schienenwege dienen zum Transport der Materialien und Pro-

duete und gestatten, die ersteren unmittelbar in den Waggons bis zur Verbrauchsstelle zu schaffen.

Das neue, vorzugsweise zur Fabrikation von Stahlschiencn bestimmte Walzwerk besitzt zu diesem

Zweck drei Walzenstrassen A, Ii und C (Tafel II Fig. 1), von denen gegenwärtig jedoch nur C zur Dar-

stellung von Stahlschienen verweudet wird. Zum Betriebe derselben dienen zwei mit einander verkuppelte

Balanciermaschinen, welche durchschnittlich mit 800 Pferdekräften arbeiten. Die Dampfcylinder besitzen

42 Zoll Durchmesser, 8 Fuss Hubhöbe und eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von 240 Fuss pro Minute.

Die Maschinen arbeiten mit 2\ bis 3 Atmosphären Ueberdruck und Condensation. Ausser den erwähnten
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Walzenätrassen werden durch dieselben theila durch Räder, theils durch Riemenvorgelege noch zwei Cireular-

sigen D und E, nebst 4 Doppelrichtmaschinen F in Bewegung gesetzt, so dass mit Ausschluss des Vor-
streck-Walzwerkes G und einer an der Schienenbahn MM gelegenen, auf der Zeichnung nicht mehr sichtbaren

Circularaäge, welche besondere Betriebsmaschinen besitzen, der geaammte Walzwerksbetrieb von ein und der-

selben Betriebskraft abhangt.

Die in der Walzhütte befindlichen 22 Warm- resp. Schweissöfen sind durchgehends mit besonderen

Essen versehen; eine Benutzung der entweichenden Gase zur Kesselfeuerung findet nicht statt. Das aus

(iusseisen construirte Balanciergebälk ruht auf 14 gusseisernen Säulen und bildet ein in sich verbundenes, frei

in der Hütte stehendes Gerüst. Die Schwungrad- und Vorgelege-Wellstander stehen auf starken, aus Guss-
eisen zusammengesetzten Gerüsten von nachstehend (Fig. 34) skizzirter Construction, welche zugleich die

Seitenwände einer Vertiefung a, Tafel II Fig. 1, bilden, die zur Aufnahme des Getrieberades 6 und der
Schwungräder c, c' im Fundament ausgespart ist. Die aus Gusseisen bestehende Krummzapfenwelle hat,

nach dem Augenmaass gemessen, in der Mitte 3£ Fuss Durchmesser und Laufzapfen von 21 Zoll Durch-
messer, bei 24 Zoll Länge. Von den Enden nach der Mitte laufen 8 starke Rippen, wie in der nachstehenden
Skizze Fig. 35 angedeutet ist. In gleicher Wei9e ist die pptr. 3 Zoll schwächere Schwungradwelle construirt.

Fi«. 84. Tif. ».

Das auf der Kurbelwelle sitzende Getrieberad 6, welches die Bewegung auf das geaammte gehende

Zeug überträgt, ist zwar sehr stark, aber einfach construirt und besitzt 8 Arme, welche in vorstehend

(Fig. 36) gezeichneter Weise mit dem Zahnkranz und der Nabe verbunden sind. Die Bahnbreite des Zahn-

kranzes beträgt 21 Zoll, die Theilung 7 Zoll. Auf der Welle d sind ausser dem, mit dem Getrieberade b

in Eingriff stehenden Stirnrade e die beiden Schwungräder c und c1 von gleichem Durchmesser und gleichem -

Gewicht aufgesetzt. Die Walzenstrasse A, welche ein Kuppelungsradgerüst , ein Fertig- und ein Vorwalz-

fjerüat mit je zwei Walzen besitzt, bietet in construetiver Beziehung nicht« Neues. Die Uebertragung der

Bewegung erfolgt durch die, mit ihrem vorderen Ende in dem Muffenkopfe h befestigte Welle g, welche

letztere mit dem Winkelrade t fest verschraubt ist. Die Walzenstraase B, Tafel I Fig. 4 und 5 und Tafel II

Fig. 1, besitzt in dem eingelegten, sogenannten Vierwalzengerüst, welches die Vorwalzen enthält, eine Ein-

richtung, durch welche ein Vor- und Rückwärtswalzen der Packete, ohne Veränderung der Bewegungsrichtung

der Walzenstrasse erreicht wird. Hieraus geht hervor, dass das Durchwalzen im Fertigwalzengerüst, welches

nur zwei Walzen besitzt, in der gewöhnlichen Wei.se in einer Richtung bewirkt werden muss. Da durch

das eingelegte Vierwalzengerüst die Construction der Walzenstrasse von den gebräuchlichen Anordnungen

wesentlich abweicht, ist dieselbe der Deutlichkeit wegen auf Tafel I Fig. 4 und o nach einem grosseren

Maassstahe noch besonders gezeichnet worden.

Die Uebertragung der Bewegung von der Schwungradwelle d auf die Walzenstrasse wird durch die

Kuppelungamuffe m vermittelt, welche die Verbindung mit der Welle des Stirnrades n herstellt Von hier

aus wird die Bewegung durch die in gewöhnlicher Weise eingelegten Kuppelungsspindeln und Muffen auf

die beiden Kuppelungsräder o, <>', die beiden unteren Walzen p, p' im Vierwalzengerüst und die Fertigwalzen q

Digitized by Google



24 Die Darstellung von Bessemerstahl in England.

übertragen. Das mit dem Stirnrad » in Eingriff stehende Rad r, von gleichem Durchmesser, übertragt die

Bewegung vermittelst der beiden Kuppelungsräder *, *' in derselben Weise auf die beiden oberen Walzen t, c

des Vierwalzengerüstes. Die Kuppelungsspindeln zwischen dem Kuppelungsrad und Vierwalzengerüst sind

<> Fuss lang und laufen mit ihrem mittleren, cyliudrisch abgedrehten Theile in einem zwischen diesen beiden

Gerüsten eingeschobenen Führungsständer k, welcher die entsprechenden vier Lager enthält. Aus der Zeich-

nung auf Tafel I, in welcher die Richtung der Bewegung überall durch Pfeile angedeutet worden tet, dürfte

ohne weitere Erläuterung hervorgehen, dass die entgegengesetzte Bewegungsrichtung der beiden Wabenpaan-

in dem Vierwalzengerüst durch die Zwischenräder n und r bewirkt wird. Um die Construction der Gerüst-

Ständer deutlicher hervortreten zu lassen, sind die Kuppelungsrad- und Vierwalzengerüststander, sowie der

Lagerständer für die Ucbertragungsräder nach einem grosseren Maassstabe gezeichnet worden (Tafel I

Fig. 6 bis 12). Die Vierwalzengerüstständer besitzen besondere Ständerkappen, um nach Abnahme derselbe«

die Walzen ohne Verschiebung der Gerüstständer ausheben und einlegen zu können. Der dadurch aufge-

hobene Zusammenhang der drei Ständersäulen am oberen Ende ist durch den angegossenen Kähmen k4
wieder

hergestellt worden, welcher hinreichend weit ausgebogen ist. um bei dem Herausnehmt* oder Einlegen der

Walzen für die vorspringenden Kuppeluugszapfen den erforderlichen Kaum frei zu lassen. Auf der Welle »'

sitzt die Kettenscheibe /. welche durch eine Kette ohne Ende die mit punktirten Linien angedeutete Ketten-

scheibe u in Bewegung setzt. Die Welle v der letzteren ist bis zum Vierwalzengerüst verlängert und trägt

hier ein kleines Stirnrad w, welches durch die beiden eingreifenden Getriebe x und y die achteckige Walze

2 in Bewegung setzt. Diese Walze dient (vergleiche auch die Beschreibung des Vorwalzwerkes in Aberdare)

zum Vorschieben des Packetes auf die Walzenbank o, welche mit drei Gleitrollen ß versehen ist, auf denen

das Packet ohne besondere Kraftanstrengting den Calibern zugeführt wird. Der Gerüstständer für da9 Fertig-

walzgcrüst bietet in seiner Construction nichts Neues und ist deshalb nicht besonders gezeichnet worden.

Die zur Stahlschienenfabrikation bestimmte Walzenstrasse C enthält ein Kuppelungsgcrüst, ein Fertigwalz-

geröst und zwei Vorwalzgerüste mit je 2 Walzen, von denen das am Ende der Walzenstrasse liegende Gerüst

zum Vorstrecken der rohen Stahlgüsse dient Die Geschwindigkeit der Walzen, welche einen mittleren

Durchmesser von 24 Zoll besitzen, ist eine sehr massige und überschreitet nicht 25 Touren in der Minute.

Die Walzenstrasse ist zum Vor- und Rückwärtswalzen eingerichtet, so dass das Ucberheben der Schienen

über die Oberwalze beim Auswalzen dersolben vermieden wird. Die sehr stark gebauten Gerüstständer be-

sitzen eine ganz zweckmässige Einrichtung zum Tragen des Unterlagers für die Oberwalzen.

Auf Tafel I Fig. 13 bis 15 ist einer dieser Ständer nach grösserem Maassstabe gezeichnet. Die

Ständer sind auf beiden Seiten mit angegossenen Knaggen « versehen, auf denen eine schmiedeeiserne Platte b

ruht, die mit einer kleinen Mittelrippe in die Knaggen eingreift, und dadurch gegeu ein etwaiges Abgleiten ge-

sichert wird. Die Platten tragen die Hängeschrauben c, welche an ihrem unteren Ende eine Gabel bildeu und

durch Schraubenbolzen mit der schmiedeeisernen Schiene d verbunden sind, auf welcher das Unterlager <

ruht. Die Uebertragung der Bewegung auf die Walzenstrasse V (Tafel II Fig. 1) erfolgt von dem auf der

Schwungradwelle d sitzenden Winkelrad *' aus, durch die drei Winkelräder y und y' zunächst bis auf die

Welle y", auf welcher das Getriebrad 6 befestigt ist. Durch dasselbe werden die fünf Räder e und u.

fi' und fi* in Bewegung gesetzt, von denen die beiden Räder e' und p" lose auf ihrer Welle laufen. Die

Lagerständer der Radwcllen ruhen auf einem gußeisernen Gerüst, welches in ähnlicher Weise wie das auf

Seite 23 skizzirte Gerüst zusammengesetzt ist und sich ebenfalls in einem vertieften Räume befindet welcher

im Fundamentmauerwerk ausgespart worden ist Die zwischen diesen Rädern befindliche Muffe ?? besitzt 4 Nuthen.

welche mit vier auf der Welle 13' befestigten Federn correspoudiren , so dass die Muffe auf der Welle zwar

rechts oder links geschoben werden kann, andererseits aber durch ihre Rotation die Bewegungsrichtung der

Welle selbst bedingt. Die Klauen der Muffe greifen alternirend in die correspondirenden Klauen der Räder

*' und n" ein, welche, wie erwähnt, eine entgegengesetzte Bewegung besitzen und durch Mitnahme der

Muffe auch der Welle ij' uud der mit ihr verkuppelten Walzenstrasse C die Bewegungsrichtung mittheileu,

welche sie selbst besitzen. Sobald die Muffe in die Mitte zwischen die beiden Räder gerückt uud dadureh
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der Eingriff der Klanen, nach beiden Seiten hin, aufgehoben wird, steht die Muffeuwelk und die mit ihr

verkuppelte Walzenstrasse still. Das Ein- und Ausrücken der Muffe geschieht durch einen sehr starken

Hebel y, welcher mit seinem gabelförmig gestalteten Ende in eine, in den Muffenkörper eingedrehte Nuth

eingreift Das Ende des Hebe!:) steht mit einem Schlitten in Verbindung, welcher durch die Kolbenstange

des, mit Handsteuerung versehenen Dampfcylinders q eine vor- und rückwärtsgehende Bewegung erhält.

Das Einrücken der Muffe erfolgt stets mit grosser Gewalt und erzeugt sehr heftige Stesse in dem Bader-

werk, so dass zur Verringerung derselben ein Stillsetzen der Walzenstrasse nothwendig ist, ehe die Bewegung

in die entgegengesetzte verwandelt wird. Zu diesem Zwecke dient der Toller ff Tafel II Fig. 2 bis 4, welcher

sich lose auf seiner verticalen Spindel dreht, und durch den am anderen Ende mit einer Gabel verseheuen

Hebel ff* auf- und niedergeschoben werden kann. Die Handhabung dieses Hebels und de» Steuerungshebels

der Dumpfmaschine besorgt ein und derselbe Arbeiter. Während der Zeit, in welcher die Muffe mit einem

der beiden Räder e' und p" in Eingriff steht, wird der Teller so weit emporgehoben, dass er einseitig auf

einer der abgedrehten Flächen ruht, welche sich unmittelbar über den Klauen der Räder befinden, bei dem
Stillsetzen der Walzen aber soweit niedergelassen, dass er zwischen dieselben zu liegen kommt und dadurch

das Einrücken der Muffe unmöglich macht. Die Entfernung der Räder, resp. der erwähnten Flächen von

einander ist etwas grösser als der Durchmesser des Tellers, welcher letztere durch sein eignes Uebergewicht

niederfällt, so dass das Stillsetzen der Welle und Walzenstrasse mit Sicherheit erfolgt, sobald die Muffe

soweit ausgerückt worden ist, dass der Teller seinen Unterstützungspunkt auf dem Rande der Fläche ver-

loren hat Das kleine Gegengewicht am Ende des Hebels dient nur zur Erleichterung für den Arbeiter,

ohne jedoch das Uebergewicht des Tellers ganz aufzuheben.

Die auf dem Situationsplan Tafel II angedeuteten Circularsägen D und E, deren Construction mit

derjenigen des Walzwerks Cyfartha bei Merthys-Tydfil, von welcher weiter unten eine genaue Beschreibung

nebst Zeichnung folgt, übereinstimmt, werden, wie aus der Zeichnung Tafel II hervorgeht, theils durch ein-

fache Räder, theils durch Riemenvorgelege in Betrieb gesetzt, während die dritte an der Scbienenbahn MM
gelegene, auf der Zeichnung aber nicht mehr sichtbare Circularsäge durch eine besondere Dampfmaschine

betrieben wird. Die Entfernung derselben von der Walzenstrasse Ut sehr bedeutend, weshalb zum Transport

der fertigen Schienen zwei kleine vierrädrige, mit einander verkuppelte Wagen / und f benutzt werden, die

durch Maschinenkraft in Bewegung gesetzt werden. Diese Wagen hängen an zwei Ketten H und J, deren

vorder»; Enden auf Trommeln, von denen nur die eine K im Grundriss sichtbar ist, aufgewickelt sind. Die

Inbetriebsetzung der Kettentrommel K erfolgt durch Riemenvorgelegc von der Welle y" aus, die Bewegung

der andern Trommel aber durch die Betriebsmaschine der oben genannten Circularsäge in gleicher Weise.

Wenn daher die Wagen mit den fertigen Schienen nach der Circularsäge gezogen werden, muss sich die

Kette von der Trommel K ab- und auf die andere Trommel aufwickeln können, wogegen das umgekehrte

Verhältniss bei ihrer Rückkehr nach der Walzenstrasse eintreten muss. Zu diesem Zweck befindet sich auf

jeder Trommelwelle eine feste und eine loa« Riemscheibe, auf welche der Betriebsriemen abwechselnd durch

eine einfache Ausrückung geschoben werden kann. Liegen die Betriebsriemen gleichzeitig auf den losen

Scheiben der beiden Trommelwellen, so hört jede Bewegung der Wagen auf.

Das mit einer besonderen liegenden Betriebsmaschine von 60 Pferdekräften versehene Vorwalzen-

gerüst G Tafel H Fig. 1 besitzt drei Walzen. Die Uebertragung der Bewegung von der Schwnngradwelle

aus wird durch ein einfaches Vorgelege bewirkt. Dasselbe ist mit einer ebenso zweckmässigen als einfachen

Vorrichtung zum Aufheben der Fackete versehen und zur Erläuterung derselben auf Tafel II Fig. 8 bis 12

in grösserem Maassstabe, die Walzen jedoch ohne Calibrirung, gezeichnet. Die Vorgelegewelle a ist mit der

mittleren Walze b verkuppelt und überträgt durch Kuppelungsräder c, c', c", welche unmittelbar auf die

verlängerten Walzenzapfen aufgesetzt sind, die Bewegung auf die obere und untere Walze b' und b".

Aus der Richtung der Pfeile geht hervor, dass das zu walzende Packet zunächst zwischen der unteren

und mittleren Walze durchgewalzt wird und zwischen der letzteren und oberen Walze zurückkehrt Zum
Aufheben der Packete dient der Tisch A, welcher ans einem schmiedeeisernen Rahmen besteht, der zwei

Reihen 6 Zoll grosser und 2 Zoll dicker gusseiseruer Rollen enthält die sich lose auf ihren Wellen drehen-

Ablwudl. XVI. 1 Lief. 4
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Zur Geradführung des Tisches dienen zwei an den Gerüstständern befestigte Quadratstäbe t, t'. Das Heben

und Senken des Tisches wird durch die Kettenrollen L, V bewirkt, auf denen die Ketten k und k' befestigt

sind, welche sich am unteren Ende in 4 Ketten trennen, an denen der Rahmen bangt. Die Bollen sitzen

fest auf der Welle i
M

, welche dicht vor dem Gerüstständer das mit einer Klauenmuffe versehene Stirnrad n

trägt, welches sich lose auf der Welle dreht, jedoch durch Einrücken der Kuppelungsmuffe o auf der-

selben fixirt werden kann. Zum Aus- und Einrücken der Muffe o dient der Hebel p. Das Stirnrad n

steht mit dem Hebel d in Eingriff, welcher an seinem vorderen Ende ein Zahnradsegment trägt und sich

auf dem Kopfe der Welle d' lose dreht. In Bewegung gesetzt wird derselbe durch die Treibstange d" ver-

mittelst des in den Walzenkopf der Oberwalze b' excentrisch eingesetzten Zapfens d'", welcher als Krumm-

zapfen dient. Die Welle l" trägt an ihrem Ende, unmittelbar hinter dem Lagerständer eine Ketten-

rolle e, welche durch ihre Drehung nach recht« oder links das an der Kette e' hängende Gewicht e" in die

Hohe zieht oder niedergleiten lässt. Dasselbe hat den Zweck, das Gewicht des Tisches h zum Theil auszugleichen,

so dass derselbe beim Niederfallen keinen erheblichen Stoss erleidet. Das Gewicht Binkt daher, wenn der Tisch

aufgezogen wird, und steigt empor, wenn der letztere niederfallt. In die seitwärts an der Kettenrolle be-

festigte Knagge / fällt die Sperrklinko f in dem Augenblicke ein, in welchem der Tisch A auf die erforder-

liche Höhe aufgezogen ist, und wird durch das Gewicht /• in dieser Stellung erhalten. Zum Auslösen der

Sperrklinkc dient der Hebel q, welcher ebenso wie die Klinke auf der Welle m befestigt ist.

Aus der vorstehenden Beschreibung der Vorrichtung erhellt, dass der Hebel d gleichzeitig mit der

Oberwalze b' in Bewegung gesetzt wird und das Stirnrad « fortdauernd vorwärts und rückwärts bewegt,

Soll der Tisch aufgezogen werden, so wird die Muffe o eingerückt und dadurch der Welle l", sowie den

Kettenrollen l und V die durch den Pfeil angedeutete Bewegung ertheilt, welche das Aufwickeln der Ketten

k und k4 auf die Köllen und dadurch das Heben des Tisches bedingt. Dm die Hubhöhe für den Tisch nach

Erfordern reguliren zu können, ist der Balancier mit einem länglichen Schlitz versehen, in welchem der

Zapfen für die Treibstange vorwärts oder rückwärts geschoben und dadurch der Hub des Hebels verkürzt

oder verlängert worden kann. Sobald der Tisch die richtige Höhe erreicht hat, wird die Muffe o ausgerückt,

während die Sperrklinke/', wie bereits vorstehend erwähnt wurde, gleichzeitig in die Knagge der Kettcnrolle t

einfallt und diese sowie die Köllen l und V in ihrer Stellung fixirt. Das Niedergehen des Tisches wird ein-

fach durch das Uebergewicht desselben über das Gegengewicht e" bewirkt, sobald die Auslösung der Sperr-

klinke vermittelst des Hebels q stattgefunden hat.

Zum Herausziehen der Packete und Stahlbarren aus den Scbweiss- und Wärmöfen bedient man sich

der auf Tafel II Fig. 5 bis 7 in grösserem Maassstabe gezeichneten einfachen Vorrichtung, welche durch

eine kleine Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird. Dieselbe besteht aus der continuüiich in Rotation

befindlichen Welle a, die aus mehreren, durch Universalgelenke verbundenen Wellen zusammengesetzt ist und

über die sämmtlichen in einer Reihe liegenden Oefen hinwegreicht. Die Zapfenlager derselben sind auf

einem aus C- Eisen gebildeten Rahmen befestigt, welcher auf vier Consolen ruht, die an je zwei benachbarten

Essen befestigt sind. Da die Essenkörper durch die Einwirkung der Hitze eine ungleichmässige Ausdehnung

erleiden, ist die Lage der an denselben befestigten Consolen Veränderungen unterworfen, die eine Abweichung

der einzelnen Wellen in horizontaler oder verticaler Richtung von der geraden Linie hervorrufen. Aus diesem

Grunde sind die einzelnen Wellen nicht durch feste Muffen, sondern durch die erwähnten Universalgelenke

mit einander verbunden, die den Differenzen in der Lage derselben hinreichend Rechnung tragen. Auf der

Welle a sitzen die lose häufenden Kettentrommeln b, welche durch die auf der Welle verschieblichen, aber

nicht drehbaren Kuppelungsmuffen c fixirt und in Rotation versetzt werden können. Die auf den Trommeln

befindliche, um die Führungsrollc e laufende Kette d wird, sobald die Vorrichtung in Thätigkeit treten soll

mit ihrem freien Ende an die zum Herausziehen des Packetes bestimmte Zange befestigt und durch Ein-

rücken der Kuppelungsmuffe c in die Klauen der Trommel b die letztere in Umdrehung versetzt und da-

durch das Packet auf den vor die Arbeitsthür des Ofens geschobenen Wagen gezogen. Durch eine veränderte

Führung der Kette kann dieselbe Vorrichtung auch bei dem Einsetzen der Packete in den Ofen zur Anwendung

kommen, ohne -dass eine Veränderung in der Bewegungsrichtung der Kettentrommel nothwendig wird.
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2. Das Stahl- und Panzerplattenwalzwerk von Charles Cammel & Co. in Sheffield.

(Tafel III Fig. 1 und 2 )

Das Panz«n>l*ttenwalzwerk Tafel III Fig. 1 und 2 wird durch eine liegende Zwillingsmaschine von

400 Pferdokräften betrieben, welche gleichzeitig auch zum Betriebe des auf der entgegengesetzten Seite be-

findlichen Stahlscbienenwalzwerkes dient. Die Bewegung wird von der Kurbelwelle der Dampfmaschine aus

durch ein Stirnrad « von 15 Fuss Durchmesser und tt Zoll Zahntheilung auf da* Vorgelegen«! b übertragen.

Auf der Vorgelegewelle sitzt einerseits das 1000 Ctr. schwere Schwungrad c und auf dem anderen Ende das

Stirnrad </, welches durch die Räder e und / das Schienenwalzwerk in Bewegung setzt Das auf der ent-

gegengesetzten Seite der Welle /' sitzende Stirnrad
ff

überträgt durch die Kader A und t die Bewegung auf

das Panzerplattenwalzwerk. Die Räder d, /, ff
und A sind auf die Wellen fest aufgesetzt, während sich die

Räder e und »' lose auf ihren Wellen drehen. Die letzteren werden durch das Einrücken der Muffe k auf

der Welle f fixirt und dadurch auf das Panzerplattenwalzwerk abwechselnd die durch Pfeile angedeutete

Bewegung der sich in entgegengesetzter Richtung drehenden Räder e und » übertragen. Die Bewegung

der Muff« k erfolgt durch den Hebel k', welcher an die Kolbenstange des Cylinders k" angeschlossen ist.

Die auf- und niedergehende Bewegung des Kolbens im Cylinder wird durch hydraulischen Druck bewirkt,

welcher für diesen Zweck der Anwendung der Dampfkraft vorzuziehen sein dürfte, weil der Rückstoss auf

das Räderwerk hierbei viel weniger heftig erfolgt. Nur das Panzerplattenwalzwerk ist zu Vor- und Rück-

wärtsbewegung eingerichtet, das Schienenwalzwerk nicht.

Das Plattenwalzwerk enthält ausser dem Kuppelungsgerüst l drei Walzgerüstc, von denen das

erste l' zum Auswalzen von Platten bis zu 2 Zoll Dicke, aus denen die Packete zu den starken Panzerplatten

gebildet werden, benutzt wird, während das dritte zum Auswalzen der Panzerplatten dient. Die Stell-

schraubenspindeln haben ca. 9 Zoll Durchmesser, und jede derselben wird durch Stellräder von ca. 80 Zoll

Durchmesser von je 2 Mann bewegt.

In dem mittleren Gerüst l* werden gewöhnlich Eisenbleche gewalzt. Auf beiden Seiten des dritten

Walzgerüstes liegen 2 grosse Schweissöfen von circa 10 Fuss Breite, und gegenüber dem ersten zwei etwas

kleinere Schweissöfen. Jeder derselben hat einen einzigen grossen Rost, an beiden Seiten desselben Feuerangs-

thuren von etwa 5 Fuss Breite, und jo 2 Füchse, welche bei jedem Ofeu in zwei getrennte Blechessen von

ca. 40 Fuss Höhe münden. Die Hüttensohle zwischen den Oefen und der Walzcnstrasse bildet eine schiefe

Ebene, welche mindestens 12 Zoll Neigung besitzt; dieselbe Neigung besitzt die Schienenbahn, auf welcher

die zum Heranfahren der Packete bestimmten Wagen m laufen. Diese Wagen bestehen aus einem, durch

iüttelrippen in drei Felder gethcilten Rahmen von Schmiedeeisen, welcher in den beiden Seitenfeldern

10 Gleitrollcn besitzt die als Unterlage für das Packet dienen. Um das Herausziehen der Packete aus dem

Üfen zu bewirken, wird, wie in der Seitenansicht Tafel III Fig. 2 angedeutet ist, eine starke Zange mit dem

Ende einer Kette in Verbindung gebracht, deren anderes Ende um die Oberwalze des Walzgerüstes V" ge-

schlungen ist, welche hierauf langsam in Bewegung gesetzt wird und dadurch das Packet auf den Wagen
rieht. Die Zange wird während dieser Zeit durch den Krahn n getragen und der Wagen durch Ketten vor

dem Ofen festgehalten. Sobald das Packet auf dem Wagen Hegt und gerichtet worden ist, wird die Zug-

kette von der Walze entfernt, die Zange durch Drehung des Krahnes beseitigt, die Arretirungskette aus-

gehakt und der Wagen in Bewegung gesetzt, welcher in Folge des der Schienenbahn gegebenen Gefälles

mit vermehrter Geschwindigkeit bis an das Walzgeriist läuft und durch den Rückstoss bei seinem plötzlichen

Anprall das Packet auf die mit zwei Gleitrollen versehene Walzbank o und zwar bis nahe vor die Walzen

wirft, so dass dasselbe wenig oder gar nicht nachgeschoben zu werden braucht, um von den Walzen gefasst

tu werden. Nach dem Durchwalzen des Packets wird der Wagen durch Ketten vor dem Walzgerüst fest-

gehalten, um das Zurückstossen desselben durch daa zurückkehrende Packet zu verhindern. Anf der entgegen-

4»
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gesetzten Seite der Walzenstrasse befindet sich zu demselben Zwecke ein zweiter, ebenfalls durch Ketten anf

seinem Standpunkte festgehaltener Wagen von gleicher Construction. In geringer Entfernung vom Ende der

Walzenstrasse liegen zwei starke gusseiserne Platten p, p', auf welchen die fertig ausgewalzten Platten in

rothglühendem Zustande vermittelst der Krahne «, n' gehoben und durch die am Ende derselben auf einer

schiefen Ebene *, «' gelagerten massiven Walzen q, g" und r, r' geglättet werden.

Das Gewicht der kleineren Walzen berechnet sich auf 250, das der grösseren auf 400 Ctr. Die-

selben werden von zwei Arbeitern mittelst kleiner Brechstangen uud vorgelegter Keile mit grossem Geschick

einige Fuss weit auf der schiefen Ebene «, *' emporgebracht, und rollen nach dem Auflegen der fertig ge-

walzten Panzerplatten auf die Richtplatte nach Lösung der Keile durch die erlangte Endgeschwindigkeit ohne

Nachhälfe über die ganze Lange der Platten weg. Das Abhobeln und Bearbeiten der Panzerplatten erfolgt

in einer besonderen Werkstatt, welche mit den hierzu erforderlichen grossen Hobel- und Bohrmaschinen etc.

ausgerüstet ist und durch eine Schienenbahn mit dem Walzwerk in Verbindung steht Das Aufladen der

erkalteten und geebneten Platten auf die Transportwagen wird ebenfalls durch die Krahne « , n' bewirkt,

die endlich noch zum Ein- und Auslegen der Walzen in dem Gerüst /"' dienen. Zur Bedienung der Wab-

gerüste V und l" sind die beiden schwächeren Krahne /, t' aufgestellt.

- 1—e^jH *n **er ^a^e (*88 Walzwerks liegende Hammeranlage zum Vor-

|EpjE3^§]] schmieden der Packete enthält zwei Nasmyther Dampfhämmer von

200 Ctr. Schwere, die in circa 50 Fuss Entfernung einander gegenüber

stehen. Bei jedem Dampfhammer liegen, wie die nebenstehende Skizze

zeigt, zwei Schweissöfen, deren Längenachse im rechten Winkel zur Längen-

achse der Hämmer liegt Für jeden Schweighofen ist ein Krahn bestimmt,

durch welchen die abzuBchmiedenden Packete dem Hammer zugeführt werden.

Der mit a bezeichnete Krahn wird durch Dampf betrieben, während die

übrigen nur für Handbetrieb eingerichtet sind. Die Scbienenwalzcnstrasse

besitzt keine neueren maschinellen Einrichtungen, die eine besondere Er-

wähnung erfordern. Dieselbe ist jedoch in dem Situationsplan der Voll-

ständigkeit wegen mit eingezeichnet worden. Der hinter der Pritsche a\g> liegende, aus alten Eisenbahnschienen gebildete Bock zur Aufstapelung der

/ auf der Circolarsäge beschnittenen Bahnschienen liegt auf gusseisernen,

/ i
I

—I gitterförmig durchbrochenen Bodenplatten von 3^ bis 4 Zoll Hohe und

dürfte wohl den Zweck haben, eine schnellere und gleichmäasigere Abküh-

lung zu bewirken und dadurch dem Werfen der Stahlschienen beiD D
n*. rr.

3. Stellvorrichtung bei dem Stahlblechwalzwerk in Crewe.

(Tafel III Fig. 5 bis 8.)

Die Walzenstrasse enthält ein Kuppelungsgerüst a und zwei Walzgerüste b und c, d ist die

vorstehend erwähnte Vorgelegewelle, welche die Bewegung von der Dampfmaschine durch die Kuppelungs-

muffe e auf die Walzenstrasse überträgt. Die Oberwalzen der Gerüste sind durch Gewichte in der

bekannten Weise abbalancirt und werden schwebend erhalten, so dass dieselben bei Losung der Stell-

schrauben selbstthätig in die Höhe gehoben werden. Jedes Walzgerüst besitzt drei horizontal liegende

Stirnräder, von denen / und f auf den Köpfen der Stellschraubenspindeln der Gerüstständer befestigt

sind, das Bad g aber auf einer Welle sitzt, welche mit ihrem Laufzapfen in zwei Lagerpfannen läuft,

von denen die obere in der zwischen den Ständern befestigten Trageplatte A, und die untere in einem Bock-

ständer * liegt welcher unterhalb an die Platte festgeschraubt ist. Zwischen den beiden Zapfen der Welle

ist eine Kettentrommel k befestigt, auf welcher sich die Kette / auf- und abwickelt. Das eine Ende der

letzteren trägt das Gegengewicht m, das andere läuft über eine auf dem Kuppelungsgerüststander a be-

festigte Leitrolle n, und ist an dem Deckel des hydraulischen Druckcylinders o befestigt, welcher in dem
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Niveau der Hüttensohle liegt. Der in dem Cylinder sich bewegende Kolben p ist ein Plungerkolben von

6 Zoll Durchmesser und trägt auf seinem Kopfe einen Aufsatz q, in welchem sich eine Rolle r auf der

Welle *' dreht. Die auf- und niedergehende Bewegung des Plungers wird durch einen Dreiwegehahn bewirkt,

welcher das Kraftwasser dem Druckcylinder zuführt und bei dem Niedergehen des Kolbens aus demselben

abführt. Die Welle s besitzt an beiden Enden Gleitbecken, welche in Führungen t laufen, die mit dem

Druckcylinder fest verschraubt sind und durch die Aufhebung der in horizontaler Sichtung wirkenden Zug-

kraft dem Abbrechen des Plungerkolbens vorbeugen. Endlich ist der Aufsatz noch mit einem Zeiger m in

Gestalt eines Pfeiles versehen, welcher auf einer an dem Führungsständer befestigten Skala die Erhebung

der Oberwalze genau abzulesen gestattet. Die Wirkung des Apparates wird dadurch bedingt, dass durch

das Aufsteigen des Plungers die Kette zwischen dem Cylinder und der Kettentrommel k gespannt resp. ver-

längert wird. Das Letztere wird nur dadurch möglich, dass die Kettentrommel in der Kichtung des Zuges

gedreht wird, wobei Bich die Kette am oberen Ende derselben abwickelt, am unteren dagegen aufwindet und

hierbei gleichzeitig das Gegengewicht »» in die Höhe zieht.

Die Drehung der Kettentrommel bewegt das auf derselben Welle sitzende Rad g, welches durch

seinen Eingriff in die Räder / und / diese und mit denselben gleichzeitig die Stellschraubenspindeln in

Drehung versetzt, wodurch die letzteren niedergeschraubt und die Entfernung der Oberwalze von der Unter-

walze im Verhältniss der Grösse der Umdrehung vermindert wird. Die letztere wird bedingt durch die

grössere oder geringere Höhe, bis zu welcher der Plunger aufsteigt. Bei dem Niedergehen des Plungers

bewirkt das Gegengewicht das Aufwinden und Abwinden der Kette l auf der Trommel k in entgegengesetzter

Richtung und die Oberwalze kehrt, vermöge der vorstehend erwähnten Hebevorrichtung, in ihre frühere

Lage zurück.

(Fortaetiung folgt)

Nekrolog.

Am Mittwoch den 1. April d. J. starb in seiner Vaterstadt Berlin nach längeren Leiden der Ge-

heime Oberbergrath Hans Martins, welcher bis zum 1. Juli 1865 das Amt eines vortragenden Rathes im

Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten wahrgenommen, damals aber wegen Kränklichkeit

seinen Abschied erbeten hatte.

Die zahlreichen Freunde des Heimgegangenen werden mit tiefem Schmerze die Trauerbotschaft ver-

nommen haben, aber auch ausserhalb des Freundeskreises wird es anerkannt sein, dass uns ein Mann ent-

rissen ist, welcher mit Aufopferung, strengster Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit, mit Wohlwollen und

Milde den ihm zugefallenen Beruf erfüllt hat.

Diese Eigenschaften waren wie nicht minder der den Interessen des Bergbaues zugewandte Beruf

das Erbtheil eines vortrefflichen Vaters, des am 30. November 1860 im 83. Lebensjahre zu Halle verstorbenen

Berghauptmannes Martins, welcher, nachdem er die bergmännische Laufbahn von unten an durch alle

Grade durchlaufen, den Oberbergämtern zu Berlin, Brieg und Halle als Director vorgestanden hatte. Dem
Berghauptmann Martins verdankte der Staat die Rettung eines Theiles seines Bergwerksvermögens. Es

war demselben nämlich während der französischen Occupation in seiner Eigenschaft als Assessor des Berg-

werks -Departements nicht nur gelungen, 322800 Thlr. baares Geld der Disposition der Franzosen zu ent-

ziehen, sondern auch als angeblicher Geschäftsführer der Gebrüder Schickler die auf Betreiben des General-

Intendanten Daru und des General -Administrators Bignon zum Verkauf ausgesetzten Hütten und Bergwerke

des Staates im Werthe von beinahe 2 Millionen Thlr. zum Preise von 129300 Thlr. für den Staat wieder

zu erwerben. In einem längeren Schreiben vom 17. August 1809 an die Staataminister Freiherr von

Altenstein und Graf zu Dohna hat der spätere Oberpräsident Sack den ganzen Hergang ausführlich ge-

schildert und am Schlüsse desselben noch besonders hervorgehoben, dass Martins das ihm zugewiesene
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Honorar von ungefähr 800 Thlr. zurückwies und zu einem gemeinnützigen Zwecke zu verwenden bat.

„Gewiss ein Benehmen," sagt Sack, „welches dem seltenen Verdienste des Martins um die ganze Partie

die Krone aufsetzt und welches gegen das Benehmen so vieler anderen Officianten auf eine für ihn rühm-

liche Weise sehr contrastirt."

Dieselbe Unoigennützigkeit, wie beim Vater, war ein hervorragender Charakterzug des Sohnes.

Anderen in aller Stille zu helfen und nützlich zu Bein, bildete die höchste Freude des bescheidenen Mannes,

welcher stets bereit, fremdes Verdienst in vollstem Maasse anzuerkennen und zu würdigen, nie von sich selbst

und seinen eigenen Leistungen sprach. Und doch waren diese Leistungen keineswegs gewöhnliche zu nennen.

Schon das zu Anfang des Jahres 1824 im 21. Lebensjahre abgelegte Auscultator - Examen und mehr

noch die 1829 bestandene Assessor -Prüfung bewiesen reiche Kenntnisse, klares Urtheil und eine besondere

Begabung zur Rechtswissenschaft, ho das* im Jahre 1831, nachdem Martins an den Landgerichten zu Coblenz

und Cöln thätig gewesen war, der Justizminister demselben das Zeugniss „vorzüglicher Qualifikation" zu

einer Rathsstelle bei einem Landesjustiz -Collegium ausstellen konnte. Am 9. April 1831 an Stelle des am

22. Januar desselben Jahres verstorbenen Geheimen Bergrathes Hardt zum Oberbergrath nnd Justitiar beim

Oberbergamto zu Bonn ernannt, verwaltete Martins dieses Amt bis zum Frühjahre 1855, um welche Zeit

derselbo als vortragender Rath in das Handelsministerium berufen wurde. Im Jahre 1836 hatte Martins

zugleich die Direction des Bergamtes zu Düren wahrgenommen, nnd von diesem Jahre an bis zu seiner

Berufung nach Berlin die Geschäfte eines Commissars für das sog. neutrale Gebiet bei Aachen geführt.

Die Verdienste, welche sich Martins in diesen verschiedenen Stellungen erworben, fanden gebührende

Anerkennung. Bereits 1851 war derselbe zum Geheimen Bergrathe und 1859 zum Gebeimen Oberbergrathe

ernannt worden. 185« erhielt Martins das Officierkreuz des Belgischen Leopold -Ordens, 1865 den Stern

zum rothen Adler -Orden 2. Klasse mit Eichenlaub verliehen.

Diese Auszeichnungen waren wohlverdient. Hatte Martins schon in den 1830er Jahren es sich zur

besonderen Aufgabe gemacht, das auf der linken Rheinseite geltende französische Bergrecht zur allgemeineren

Kenntniss und richtigeren Würdigung zu bringen (vergl. Martins: die in der Königl. Preuss. Rheinprovim

gültigen französischen Bergwerksgesetze, Decrcte u. s. w. Cofilenz 1836), s<o war derselbe seit dem Jahre

1848 vielfach berufen, an den Arbeiten zur Reform der Preuss. Berggesetzgebung einen hervorragenden

Autheil zu nehmen und die freien Grundsätze des französischen Bergrechtes in das vaterlandische Recht ein-

zuführen. Die Berggesetz -Entwürfe des Jahres 1848 stammen grösstentheils aus Martins' Feder. Der un-

ermüdliche Fleiss desselben ermöglichte wesentlich den raschen Fortgang der damaligen Reformarbeiten, wie

es denn z. B. S. 105 der Sitzungs- Protokolle heisst:

„üiese Mittheilungen von dem raschen Fortgange der Arbeit wurden von der Commission

freudig aufgenommen und dem Herrn Martins für seine grosse Thätigkeit der

wärmste Dank dargebracht."

Es ist gewiss, das» diese grossen und umfassenden Arbeiten eine besondere Vorliebe für das fran-

zösische Bergrecht verrathen und dass nach dem Inhalte derselben Martins nicht zu den unbedingten An-

hängern des Rechtes des ersten Finders gerechnet werden kann, indess ebenso unzweifelhaft steht fest, dasa

ersterer jede nach dem französischen Berggesetze zulässige Willkür ausschliessen wollte. Das von demselben

im October 1848 über das Finderrecht abgegebene Separatvotum (Sitzungs -Protokolle S. 149) schliesst mit

den Worten:

„Die Willkür ist aber dasjenige, was in jedem zu erlassenden Gesetze unbedingt ausgeschlossen

bleiben muss."

Demgemäss hat Martins sogar für die Anerkennung des Finderrechtes gestimmt (Sitzungs -Protokolle

S. 143), als der seiner Ansicht nach angemessene Weg von der Commission nicht eingeschlagen worden war

Auch an den späteren Reformbestrebungen sollte Martins den thätigsten Antheil nehmen. Die seit.

1851 immer mehr durchgeführt« Emancipation des Privatbergbaues von den Einwirkungen der Staatsbehörde

fand in ihm den eifrigsten Förderer. Der Erlass des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, an dessen

achliesslicher Feststellung Martins als Mitglied der hierzu niedergesetzten Commission Theil nahm, wurde
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von demselben um so mehr freudig begrüsst, als jenes Gesetz unter Beibehaltung bewährter Grundsätze des

deutschen Rechtes gleichzeitig die Vorzüge der französischen Berggesetzgebung sich anzueignen ver-

standen hatte.

Diese kurze Charakteristik wird genügen, um darzuthun, wie viel wir in dem Heimgegangenen ver-

loren haben. Nach einem Leben voll Thätigkeit und Anstrengung hat er Sonnabend den 4. April in einem

Alter von 66 Jahren auf dem Jerusalemer Kirchhofe zu Berlin die ewige Ruhe gefunden. Er bat seine

Erdenschicht „mit Fleisa, Treue und Statthaftigkeit verfahren" und ist nun angenommen „zum ewigen Ge-

werken auf der himmlischen Fundgrube, die ihm verliehen und vermessen ist.-
4

Untersuchung; der Saarbrückcr Steinkohlen.

Erster Theil.

Von Herrn K. Oaach iu Heinitz.

Ueber die in industrieller Beziehung so wichtigen Saarbrücker Steinkohlen fehlten bisher umfassende

technische und chemische Untersuchungen. Bei der Errichtung einer Gasanstalt für die Grube Heinitz wurde

daher die Herstellung einer Versuchsstation nebst chemischem Laboratorium ins Auge gefaast, bei welcher

nach und nach die Kohlen von den s&mmtlichen Gruben im Bergwerks -Directionsbezirk untersucht werden

sollten. Die Untersuchungen begannen bereits im Jahre 1865, traten jedoch erst im Jahre 1866 in ein

regelmässiges Stadium.

Die in Nachstehendem zur Veröffentlichung gelangenden Resultate betreffen die Gruben Heinitz,

König und Friedrichsthal ; die von den Gruben Reden und Dudweiler sind ihrem Abschlüsse nahe und werden

demnächst folgen.

Versuchsverfabren und Versuchseinrichtungen.

Nach dem den Untersuchungen zu Grunde gelegten Plane sollten dieselben nach möglichst vielen

Richtungen hin erfolgen; man wünschte den Consumenten nicht nur Aufschluss über das Gasausbringen, die

Backfahigkeit, den Brennwerth der Kohlen von den einzelnen Gruben zu geben, sondern hiermit auch gleich-

zeitig chemische Untersuchungen über die organische Zusammensetzung zu verbinden.

Die erlangten Resultate sind in den Tabellen I bis III übersichtlich zusammengestellt und erstrecken

sich auf die organische Analyse und den hieraus berechneten Brennwerth der Kohlen, über das Gas- und

Koksausbringen beim grossen Betriebe und bei speciellen Versuchsvergasungen.

In den Tabellen IV und V sind einige Versuche über Transportfähigkeit und Dichte der Kohlen und

Koks von den Gruben Friedrichsthal und König zusammengestellt

I. Untersuchung auf Oasausbringen.

Für die Untersuchung der Kohlen hinsichtlich ihres Verhaltens bei der Gasbereitung standen sowohl

der laufende Betrieb der Gasanstalt als auch Apparate zur Probevergasung zu Gebote. So wichtig für den

Praktiker die bei dem Betriebe im Grossen erhaltenen Resultate sind, so eignen sich dieselben bei den un-

vermeidlichen Schwankungen im Betriebe und den daraus folgenden Ungleichmässigkeitcn in dem Unter-

suebungaverfahren doch wenig zu richtigen Vergleichungen; sie erhalten nur Werth, wenn gleichzeitig genaue
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32 Untersuchung der Saarbrücker Steinkohlen.

Probevergasungtin ihnen zur Seite stehen. Das Gasausbringen beim laufenden Betriebe ist daher in Colonoe

15 neben die eigentlichen Probevergasungen gesetzt. 1

)

Als eine Hauptbedingung für die Brauchbarkeit der Resultate wurde eine richtige Probenahme aus

den vou den Gruben erhaltenen Sendungen angesehen; es wurde deshalb darauf eine ganz besondere Sorg-

falt verwendet.

Die von der Grube erhaltenen 40 bis 50 Ctr. Stückkohlen (1. Sorte), welche Sorte ja allein bei den

Gasanstalten zur Verwendung kommt, wurden im Retortenhause des Gaswerkes ausgebreitet, die grösseren

Stücke bis auf Stücke von 2 Ffd. zerschlagen und 4 bis 5 Tage liegen gelassen, bis sie lufttrocken waren.

Darauf wurden von jedem einzelnen Stück etwa I zur Vergasung für den Betrieb genommen und £ zurück-

gelegt, um spater zur Versuchsvergasung zu gelangen. Der Thcil der Probekoblen, welcher aus den J resul-

tirte, wurde zur Vergasung beim Betriebe des Gaswerks verbraucht, indem 3 Retorten eines Dreierofens mit

je 150 Pfd. mehrmals geladen wurden.

Von dem zurückgelegten i der Probekohlen wurde von jedem Stück ein kleiner Theil gelost. Di«

kleineren Stückchen, zusammen etwa 30 Pfd., gelangten zum Stossen in einen grossen Mörser und gaben das

Material für diu organische Analyse, welches nach sorgfaltiger Mischung und Durchschnittsprobenahme in

Quantitäten von ca. 1 Pfd. in Glasstöpselgläsern aufbewahrt wurde.

Der bei Weitem grössere Theils dieses Achtels wurde zu einer oder mehreren Vergasungen im

kleineren Maassstabe nach der von Herrn Schilling in München ausgeführten und im Journal für Gasbeleuch-

tung 1863 S. 120 beschriebenen Art verwendet. Das Verfahren bestand im Wesentlichen darin, dass eine

im Betriebe befindliche Retorte eines Dreierofens mit 150 Pfd. geladen und das Gas durch einen Hahn von

den Betriebsapparaten abgesperrt und durch kleinere, den grossen nachgebildete Apparate, deren specielle

Construction, als a. a. 0. genau beschrieben, hier übergangen werden kann, geleitet wurde. Nach Messung

durch einen Gasmesser, worin ein Thermometer versenkt war, gelangte das Gas in die Atmosphäre.

Sowohl bei dem Betriebe als den Probevergasungeu wurde die Kohle vollständig entgast, was bei

der Beurtheilung der Leuchtkraft zu beachten ist. Der Reiniger war bei den Vergasungen der Kohle von

Heinitz nur mit abgelöschtem Kalk auf 4 Horden versehen; bei den Vergasungen der Kohlen der Groben

König und Friedrichsthal enthielt er in der einen Hälfte ein bei der Anilinfabrikation abfallendes poröses

Eisenoxyd, welches durch Beimengung von Sägospähnen gelockert wurde, in der anderen Hälfte auf rw«i

Horden abgelöschten Kalk. Die erwähnte Mischung von EUeuoxvd und Sägespähnen hatte sich bei An-

wendung von Kalk seit bereits einem Jahre wegen ihrer Porosität, ihrer energischen Wirksamkeit und

schnellen Regeneration so gut bewährt, dass ich nicht umhin konnte, auch den Versuchsreiniger damit zu

füllen, in der TJeberzcugung , dass bald alle Gaswerke und besonders diejenigen, welche einen Kalkreiniger

für sich oder einen Kalkwascher haben, zu dieser Reinigungsmasse greifen werden.

Vor der Ladung wurde der Wasserstand des Gasmessers controlirt und der Zeigerstand, der englische

Cubikfuss angab, nebst dem Thermometerstande notirt.

Das auf der nächsten Seite folgende Beispiel der Vergasung No. 2 (Flötz Stolberg) in Tabelle I

möge die Art der Notirung veranschaulichen:

») Zur Beurtheilung sei bemerkt, dass die Heiniteer Gasanstalt 2 Oefen zu 3 Retorten zu 150 Pfd.

Ofen zu 2 Retorten ä 100 l'fd. Ladung besitzt und ihre Production im Jahre

1866 = 2,413770 Cubiktus« rhe

1867 = 2,808080

betrug.
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Dnt«r«uehuDg d*r Surtirücker Steinkehlen. 33

Ptillll 'ins

Temperatur
ProductioD

Auf 10°C redu-

Zeit im ÜMmesser

(iridc Celsius

dfto Protection

Cbkf. «agi.

2 Uhr 45 Minuten 6457 16

3 - - 6515 25 58
15 6600 — 85 307
30 6690 — 90
45 - 6770 — 80

4 - - 6845 — 75
— - 15 6920 75

271— - 30 6986 66
— - 45 7045 — 59
5 - - 7096 — 51
— - 1.1 7140 — 44

150
30 7170 30

— - 45 oaZo

0 —
15 7244 21

73
30 7262 18

45 - 7272 10

7 - — - 7277 5
- - 15 7280 3 •

30 - 7280 0

4* Stunde 7280 823 809
6457 = 753 Cbkf. = 714 Cbkf.
"555 preuas. preuss.

auf 100 Pfd. Kohle. 502 Cbt pr. 494 Cbf. pr.

Auf diese Weise sind die Zahlen in Colonne No. 16 und 17 erhalten worden.

Als spater bemerkt wurde, dass der Luftdruck die Production ziemlich bedeutend beeinfluast, wurde

die erhaltene Production noch auf Normalbarometerdruck berechnet Da dies indessen nicht von Anfang der

Versuche an geschehen war, so können nur die auf 10° C. reducirten Productionen unter einander ver-

glichen werden.

Während der ganzen Dauer der Vergasung führte ein von Herrn Schilling sinnreich an dem Gas-

messer angebrachter kleiner Exhaustor einen im constanten Verhältnis» zur Production stehenden Theil des

bereits gemessenen Gases als Probe in einen kleinen Gasbehälter zur qualitativen Untersuchung, die sich

nur auf Leuchtkraft und speeifisches Gewicht erstreckte.

Das speeifische Gewicht des Gases (Colonne 26) wurde mit einem von Bimsen 1

) angegebenen und
ton Schilling für den speziellen Zweck sehr praktisch modificirten Apparate 1

) bestimmt.

Die Leuchtkraft wurde nur mit dem Bunsen'schen Photometer bestimmt. Als Normalkerzen dienten

englische Spermacetikerzen, von denen 7 Stück 1 Pfd. wogen.

Die quantitaven Untersuchungen auf Schwefelwasserstoff durch Bleizuckerlosung und auf Kohlensäure

vermittelst Kali sind beide, abgesehen davon, dass erstere für technische Zwecke zu langwierig und um-
atindlich, letztere aber bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff falsch ist, von gar keinem Interesse, denn

ihre Resultate charakterisiren nicht die Kohle, sondern controliren nur die Leistung des Beinigers.

Während der Destillation wurde der Ofen, soweit sich dies thun und beurtheilen liess, in einer

•) Barnsens Geometrische Methoden S. 129.

*) Schilling'« Handbuch für SteinltohlengasBeleuchtung S. 45.
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möglichst hohen and gleichmäßigen Temperatur erhalten und die Retorte dorch zahlreiche in den Ofen-

wandungen angebrachte Schaulocher auf ihre Dichte beobachtet. Die Leitung wurde an den Flanschen

abgeleuchtet. Undichten waren bei den angeführten Untersuchungen nicht zu bemerken.

Der nach der vollständigen Vergasung in ein eisernes Gefäss gezogene Gaskoka wurde zugedeckt,

heiss gewogen und sodann abgelöscht.

Die in der Colonne „Bemerkungen' 4 enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit der erzeugten

Gaskoks lassen keinen sichern Schluss auf die Vcrkokungsffibigkeit der Kohlen überhaupt zu, da e« in der

Natur des Processes liegt, dass bei der Vergasung Koks von ganz anderer Beschaffenheit resultirt, als in

den Koksöfen, wo durch möglichst feine Korngrösse der eingesetzten Kohlen auch ein gleichmassiges, dichtes

und wenig poröses Product erzielt werden kann.

D. Chemische Untersuchungen.

Bei der Dringlichkeit, eine baldige Uebersicht über die Kohlen sämmtlicher Gruben zu gewinnen,

wurde von der Bestimmung des Stickstoffs und des Schwefels, bei der geringen Quantität derselben und der

Langwierigkeit der Operation, vorläufig Abstand genommen und nur eine Verbrennungsanalyse angestellt.

Diese geschah in Sauerstoff mit den an anderen Orten schon mehrfach beschriebenen Apparaten unter An-

wendung aller Vorsiehtsmaassregeln.

Anstatt Kupferoxyd wurde ein im Sauerstoff vorher oxydirtes und spiralförmig gewickeltes Kupfer-

drahtnetz angewendet, das als eine weiche Rolle von 1 Zoll Länge in die Verbrennungsröhre hinter du

Platinschiffchen geschoben, die Röhre in ihrem ganzen Querschnitt ausfüllte.

Bei der Verbrennung wurde der Bunsen'sche Brenner angewendet. Obwohl die Anwendung desselben

Uebung und Umsicht in der Leitung der Verbrennung erfordert, so wird doch durch dieselbe viel Zeit erspart,

wogegen die Vorbereitungen für Kohlenfeuer viel Zeit rauben. Die Trocknung des Kohlenpulvers bei 100° C.

erschien bei der hiesigen fetten Kohle nicht rathsam. In einem Uhrglase wurden etwa 3 grm. bei 90° ge-

trocknet, vor der Wagung ein mit dem ersteren abgeschliffenes zweites Uhrglas mit einer Klemme darüber

geschoben und nach dem Erkalten gewogen.

Zur Verbrennung selbst diente angetrocknete Kohle, von der ein Theil Wasser, der bei der Trock-

nung gefunden worden war, in Abrechnung gebracht wurde. Es ist die Anweisung, wie sich solche in den

Lehrbüchern der Chemie findet, schnell zu wägen und das Schiffchen schnell in die vorher ausgetrocknet«

Röhre einzuführen, unausführbar. Die Wägung einer so geringen Quantität, die als 100 Theile dient, muss

sehr genau geschehen und ist sowie das Einbringen in die Röhre eine Operation, die sorgfältig gemacht

werden muss und deshalb auch Zeit erfordert.

Der Heizeffect wurde, um die Resultate mit denen Anderer vergleichen zu können, vorläufig nach

den von Scherer entwickelten Formeln:

1. A=l3(H-iO) + q78 und

0 _ _ 2 A A
3.640

_
960

berechnet, worin

A = Anzahl Wärmeeinheiten,

T = Anzahl Pfunde gebildeten Wasserdampfs aus Wasser von 0°,

H = Procentgehalt an Wasserstoff,

0 = - - Sauerstoff,

C = - - Kohlenstoff.

Sollte es einst wünschenswerth erscheinen, von andern Formeln auszugehen, so lassen sich die gefunden*«

Werthe mit Leichtigkeit umrechnen.
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Untertaching der Saarbröcker Steinkohlen. 35

DX Tnosportf&higkeit und Dichte.

Die technischen Resultate der Tabellen IV and V worden auf nachstehende Art erhalten

:

Es wurde eine nach vorschrifkmiässigen Dimensionen angefertigt« halbe preossiscbe Tonne (24 Zoll

lang, 20 Zoll breit, 124 Zoll ßocn) mit lufttrockenen Kohlen resp. Koks in Stocken von etwa 1 Pfd. ge-

strichen gefallt und gewogen. Nach den erhaltenen Resultaten sind die Zahlen in den Colonnen 1, 5, 9

und 13 berechnet

Die Transportfähigkeit wurde nach Art der Playfair und de la Beche'schen Versuche, die später

auch von Brix angestellt worden sind, ermittelt. Es wurden 50 Pfd. Kohlen oder Oaskoks, erstere in Stücken

von etwa 1 Pfd., letztere in Stacken von i Pfd. in eine cylindrische Trommel von 6 Fuss Lange and 3 Fuss

Durchmesser gelegt. Der Mantel der Trommel besteht aas gelochtem Eisenblech mit Lochern von 1 Centi-

meter Durchmesser. Inwendig sind der ganzen Länge nach parallel mit der Welle 4 Blechstreifen ange-

nietet, die beim Drehen der Trommel die Kohlen oder den Koks heben und in einer gewissen Stellung

fidlen lassen.

Es wurde diese Trommel mit einer Ladung von 50 Pfd. bei den Proben auf Tabelle IV - 10, bei

denen auf Tabelle V-20 mal umgedreht, da die lOmaligen Umdrehungen weniger übereinstimmende Resul-

tate ergaben.

Der bei der Umdrehung sich bildende Gries von 1 Centimeter fiel sofort durch den Mantel auf den

Boden (ID. Sorte), Colonne 4 und 12. Nach Beendigung der Umdrehungen wurde die Ladung über ein an

der Trommel selbst angebrachtes Sieb mit Ii zölligen runden Lochern gezogen, wobei die kleineren Stücke

in eine darunter gestellte abgewogene Kiste fielen; ihr doppeltes Gewicht steht in Colonne 3 und 11 (II. Sorte).

Die noch übrig bleibenden Stücke auf dem Siebe wurden gewogen und ihr doppeltes Gewicht in Colonne 2

und 10 eingetragen (I. Sorte). Sorte III wurde aus dem Verluste bestimmt

Die übrigen Colonuen enthalten Bestimmungen des Stauraumes resp. des Schüttungscoöfficienten bei

einer Stückgrosse von j Pfd. bei Kohlen, und ^ Pfd. hei Gaskoks. Das angewandte Gefass hatte 2 Cbkf.

Inhalt (2 Fuss 6$ Zoll Höhe und 1 Fuss Durchmesser).

Es ist einleuchtend, dass das Gewicht Kohlen ein und desselben Raummaasses sehr verschieden sein

muss, denn es ist abhängig:

1. vom Aschengehalt

2. von der Grösse der Stücke, ob Stück- oder Kleinkohle, sowie vom Verhältniss dieser beiden

Sorten,

3. von dem Grade der Trockenheit

4. von der Grösse und Gestalt des Maasses,

5. von der Teitur der Kohlen, also von der Gruppe, zu welcher die Kohle gehört,

6. von der Art des Einfüllens in das Maass.

Es erschien zum Vergleich zwischen Maass und Gewicht für Angaben zu technischen Anlagen, zur

Vergleichung verschiedener Kohlensorten von Interesse, derartige Versuche anzustellen. Nachstehende Tabellen

enthalten eine nur sehr geringe Zahl von Versuchen und der Verfasser muss Verwahrung dagegen einlegen,

daraus zu folgern, dass ^ To. oder 2 Cbkf. Kohlen von König im Durchschnitt 134 resp,, 78 Pfd. wögen. Dies

gilt nur für die erwähnte Stückgrösse, das dazu gebrauchte Gefass und die sonst erwähnten Umstände.

Versuche unter anderen Umständen sind noch zu machen und ihre Zahl muss sehr gross werden, um richtige

Resultate zu erlangen.

Durch die Zahlen der Colonnen 8 und 16 versuchte man die Hauptursache der Differenzen zu um-
gehen. Dies geschah auf folgende Weise: Es wurde das oben beschriebene Maass von 61,83 Liter, annähernd

2 Cbkf., Inhalt (2 Cbkf. - 61,69 Liter) ') mit Kohlen in Stücken von etwa JPfd. gestrichen gefüllt und das

•) Die Dilfcrau liegt innerhalb der möglichen Fehler beim Verfahren, weil die Grenie de« Wuatnugieaseiu allein «htm
niehl prariae genug «ein kann.

6*
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Gewicht der Kohlen bestimmt. Darauf wurde Wasser aus Litergefässen bis zum Streichmaass zugegossen

und das Volumen desselben notirt Gesetzt man hatte, wie bei Probe 1 Tabelle IV 31,66 Liter Wasser bis

zum Streichmaass gebraucht, so sind in dem Gefass 31,66 Liter Zwischenräume und 61,88— 31,66 = 30,17 Liter

Kohle. Diese 30,17 Liter Kohle wogen aber 75 Pfd. Man findet aus dem Verhältnis» 30,1? : 75 = 61,38 : i

das Gewicht von 2 Cbkf. ohne Zwischenräume, welche Zahl zum Vergleich verschiedener Kohlensorten sich

vorzüglich eignet. Hiernach sind in den Tabellen die Zahlen für 1 Cbkf. berechnet.

Bemerkungen zu den erhaltenen Resultaten,

a. Zu den technischen.

Die Betriebsvergasungen einer und derselben Kohle zeigten oft grosse Schwankungen. Es kann dies

aber kein Wunder nehmen, da der Betrieb im Grossen von ho vielen Umstanden abhängt, dass eine lieber-

einstimmung nicht erwartet werden kann. Jeder Betriebsbeamto eines Gaswerks wird bei Anstellung von

Proben dieselbe Erfahrung gemacht haben. Deshalb ist kein Anstand genommen worden, diese Vergasungen

selbst bei etwas undichten Betriebsretorten neben die minutiösen Arbeiten der chemischen Analyse zu setzen,

denn sie repräsentiren eben wegen ihrer Schwankungen das Auabringen einer Gasanstalt beim Betriebe im

Grossen, bei welchem nicht immer alle Retorten dicht sind.

Es zeigten aber auch die Versuchsvergasungen bei einer Kohlensorte Schwankungen wie auf Tabelle 1

Heinitz Probe 1, 3 u. s. w. absichtlich angeführt ist, und zwar bei richtiger Wägung der Kohlen, bei fort-

währender Beobachtung der Versuchsretorte durch zahlreiche Schaulöcher, bei Untersuchung der Leitung auf

Undichten durch Ableuchten, bei hoch genug gesteigerter Ofentemperatur, überhaupt bei sorgfältigem Ver-

meiden jedes Fehlers im Versuchsverfahren. Dies wird jedoch erklärlich, wenn man bedenkt, dass wir über

die Vorgänge bei der Steinkohlendestillation fast Nichts wissen, dass unsere Kenntnis« darüber nur auf Vor-

stellungen, auf wahrscheinlichen Hypothesen und nicht auf direct durch Experimente nachgewiesenen That-

sachen basirt, dass ferner Schwankungen in der Natur eines jeden grösseren Versuchs begründet liegen.

Mit Recht macht der Praktiker dem Theoretiker den Vorwurf, dass seine Vergasungen in Glas-

retorten des Laboratoriums für ihn nicht inaassgebend seien, weil sie nicht unter denselben Umständen an-

gestellt sind, unter denen dies in der Praxis geschieht Mit demselben Recht aber kann der Theoretiker

den Versuchen des Praktikers vorwerfen, dass sie für seine Zwecke nicht genau seien. Man muss also bei

dem Verlangen nach Versuchen in grösserem Maassstabe die geringere Genauigkeit mit in den Kauf nehmen.

Herr Schilling in München, der sich viel mit denselben Untersuchungen beschäftigt hat, beobachtete

ebenfalls derartige Schwankungen. Er spricht sich darüber im Journal für Gasbeleuchtung 1863 Seite 323

folgendermaa8sen aus: «Die oben angeführten Schwankungen 1

) derjenigen Versuche, welche mit einer und

derselben Kohle ausgeführt worden sind, scheinen ihren Grund nicht in den Verhältnissen der Versuche,

sondern wiederum in der Beschaffenheit der Kohlen gehabt zu haben. Man sieht, mit welcher Vorsicht man

die Zahlenresultate aufzufassen hat, dass man nur ganz allgemeine Schlüsse aus denselben ziehen darf, und

wie bedenklich es ist, von den Eigenschaften verschiedener Kohlensorten überhaupt in anderen als näherungs-

weisen Beziehungen zu reden, da selbst die scheinbar gleichen Kohlen ein so verschiedenes Verhalten zeigen

und wir über den Grund der Verschiedenheit, über die Natur der Kohlen uns keine Rechenschaft zu geb™

im Stande sind."

Es wäre bei Anstellung dieser Versuche ein leichtes und bequemes Verfahren gewesen, einen Versuch

zu machen und diesen als richtig hinzustellen, es war aber von Interesse, den Grad der Zuverlässigkeit der

erhaltenen Zahlen zu prüfen. Aus dem Angeführten wird erhellen, dass diese Vergasungsresultate für das

Ausbringen anderer Werke nur einen relativen Werth haben können, dass sie aber zu theoretischen Ver-

gleichen oder gar Folgerungen nur mit äusserster Vorsicht benutzt werden dürfen.

») BU zu 38 C täglich
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Die Resultate des Koksauabringens beim Betriebe sind bei einigen Proben deshalb niedrig, weil im

Anfange der Versuche beim Betriebe die Praechen (Cinder) vom Koks gesondert wurden; spater geschalt

dies, indem die durch einen Zwischenraum von } Zoll durchfallenden .Kokastückchen unbeachtet gelassen

wurden. Dagegen sind die bei den Probevergasungen gewonnenen Koks sämmüich gewogen worden.

Die Resultate des Koksausbringens durch den Versuch verdienen mehr Vertrauen. Das Koksaus-

bringen von 64,4 pCt. bei Heinitz ist etwas zu hoch , da sich einige mit Schiefer abnorm versetzte Proben

darunter befänden, die wegen der Analysen aufgenommen wurden. Die Erfahrung beim Betriebe, wobei fast

nur Heinitzer Kohlen vergast werden, gibt 62^ pCt. au. Die Resultate des specifischen Gewichts verdienen

Tom technischen Standpunkte volles Vertrauen. Der von Herrn Schilling beschriebene Apparat gibt über-

einstimmende Resultate.

Jede Gasprobe wurde 3 mal hintereinander auf specifisches Gewicht untersucht und ergab immer

dasselbe Resultat. Eine Beziehung zwischen dem spezifischen Gewicht und der Leuchtkraft konnte nicht

gefunden werden und wird dies wohl nicht eher möglich werden, als bis von den vielen frommen Wünschen der

Gastechniker auch der in Erfüllung gegangen sein wird, Leuchtgas in kurzer Zeit mit wenigen Mitteln analysiren

zu können. Ein Vergleich der Zahlen des specifischen Gewichte und der Leuchtkraft lasst schliessen, in was

für verschiedenen Verhaltnissen der einzelnen Gase das Leuchtgas oft zusammengesetzt sein mag.

Das aus Kohlen von König erhaltene Gas konnte leider nicht untersucht werden, da an dem kleinen

Exhau8tor Reparaturen vorgenommen werden mussten. .Indessen wird die Leuchtkraft desselben nicht viel

von derjenigen des aus Heinitzer Kohlen erhaltenen Gases differiren, da Gas der Kohlen von König beim

Betriebe dieselbe Leuchtkraft zeigte, wie das aus Heinitzer Kohlen gewonnene Gas. Bei den Kohlen dor

beiden anderen Gruben stellt sich dieselbe mit Rücksicht auf vollständige Entgasung ziemlich hoch. Noch

höber ist sie beim Leuchtgase des Betriebes, wo sie bei 5 Cbkf. Verbrauch trotz vollständiger Entgasung

16 bis 18 Kerzen erreicht; jedoch ist das Ausbringen geringer.

Eine allgemeine Vergleichung der Durchscbnittsresultate der technischen Versuche ergibt, dass die

Kohlen von König das meiste Gas geben, dann kommt Heinitz und schliesslich Friedrichsthal, dass aber

das Gas von Friedrichsthaler Kohlen eine höhere Leuchtkraft besitzt. Das Koksausbringen ist bei Kohlen

von Heinitz am höchsten, 62 pCt.; dann folgt König mit 61 und Friedrichsthal mit 60 pCt

Leider können Vergleiche mit den Ergebnissen der Kohlen anderer Reviere nicht angestellt werden,

theils weil derartige Resultate in grösserer Anzahl nicht bekannt sind, theils weil der Gebrauch des Raum-

maasses einen Vergleich sehr unzuverlässig macht.

b. Zu den chemischen.

Wird als allgemeiner Grundsatz festgehalten, dass die jüngeren fossilen Brennstoffe koblenstoff&rnier,

die älteren kohlenstoffreicher sind, wie dies aus den Mittelwerthen

für Torf 60 bis etwa 70 pCt,

- Braunkohle 70 - - 77 -

- Steinkohle 77 - - 90 -

- Anthracit 90 - - 97 -

hervorgeht, so würde die Heinitzer Steinkohle mit einem Gehalt von 81,32 pCt. eine der jüngsten Stein-

kohlen sein.

Da Stickstoff, Wasserstoff und Schwefel zusammen im Verhältnis« zum Kohlenstoff eine kleine und

zwischen engen Grenzen eine variable Grösse sind, und der Sauerstoff den Kohlenstoff zu 100 compensirt,

so kann in Folgendem bloa vom Steigen oder Sinken des Kohlenstoffgehaltes gesprochen werden.

Um die Heinitzer Kohlen mit den übrigen Kohlen Deutschlands vergleichen zu können, sind die

Durchschnitte des Kohlenstoffs der aschenfreien Steinkohle nach den Analysen im Geinitz- Fleck-Hartig"

sehen Werke Band II Seite 272 berechnet und auf folgender Seite vom Anthracit bis zur Braunkohle zusammen-

gestellt worden.
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38 Untersuchung der Sairbrucker Steinkohlen.

Kohlen-ReTier <

Anzahl

Analysen

Durchschnitt-

Heber

CMfebalt

_ rupLL

Analytiker Bemerkungen

1. dnuiTdCll > Olli x lPSDPr^G . . ** f ' ,1!« nuKcnK4mp u. Acmpner

ujuv" uxiu V? urin-ru_j \ lcr . .
in 4- 7

Q Wöffin ß -4- 9 fiQ oa

rj3ät!ii
T

dui.ii Ulli, i uiJriiDur H7 nn

•1o VIArt

ou
7 T¥ftnnavAr S^liunmKiircr OttUtfiWcUI

8 nhararhlnaiAn öo,5f7 lirlUKlIlJuIlIl mii -•vurtscDiusia Tun

11 79 io• »,19 IXclIllZ oriinuÄiuitMtr

15 83,26 Fleck Seite 277. No.24.

10. Niederschlesien 8 + 6+1 83,17 Fleck, Heintz, Grnndmaon

2 + 2 82,25 Fleck, Kessler

12. Plauensche Formation .... 10 81,66 Fleck

28 81,48

26 81,82 Gasch

5 + 2 81,57 N. N. »); Heintz

12 78.81 Fleck

16. Molasse-Kohle, Oberbayern . 4 71,24

Die Heinitzer Kohle ist demnach fast die kohlenstoffarmste und sauerstoffreichste Kohle Deutsch-

lands; danach mauste sie wenig aber gut gebackenen Koka, dagegen viel Gas, eine lange Flamme und einen

geringeren Heizeffect geben als andere Kohlen, was auch die Erfahrung lehrt.

In der Zusammensetzung der aschenfreien Substanz stehen die Kohlen von Heinitz einerseits der

sächsischen, andererseits der böhmischen Kohle am nächsten; es sind aber beide Kohlen, sowohl die säch-

sische wie die böhmische, Back- und Gaskohlen wie die Hoinitzer.

Da Heinitz die liegendste Partie des Saarbeckens bebaut, so müssten die noch auszufahrende«

Analysen der Kohlen der hängenderen also jüngeren Partieen, z. B. die von Beden, in der Folge einen ge-

ringeren Kohlenstoffgehalt zeigen; dies scheinen die Analysen der Kohlen von Friedrichsthal in der That

anzudeuten.

Der Aschengehalt der Heinitzer Stückkohle (1. Sorte), wie solche an Gaswerke abgegeben wird,

beträgt nach Tabelle I 6,42 pCt. ; es müssten demnach im Gaskoks bei 62,5 pCt. Koksausbringen 10,» pCt.

Asche sein.

Was den Brennwerth der Heinitzer Kohle im Vergleich zu dem der Kohlen der fiskalischen Gruben

in Oberschlesien betrifft, so stellt sich derselbe folgendermaassen : Nach den Untersuchungen von Grundmann 1
)

verdampft 1 Pfd. Kohle der Königs- und Louisengrube zusammengenommen im Durchschnitt 7,40 Pfd.

Wasser von 0°; 1 Pfd. Kohle von Heinitz, nach vorliegenden Untersuchungen, dagegen nur 6,93 Pfd. &

leistet demnach 1 Pfd. Kohle von Heinitz dasselbe, was
J'JJ

= 0,9364 Pfd. Kohle der beiden oberschlesiscben

Gruben leisten, so dass also 100 Pfd. Heinitzer Kohle im Brennwerth aequivalent 93,64 Pfd. oberschlesischer

Kohle der beiden Gruben sind.

') N. N. Chpmiker der Zuckerfabrik zu Waghiusel.

*) Bd. IX. Abth. B. S. 807 dieser Zeitschrift
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Untersuchung der Saarbrücker Steinkohlen. 39

Die Grabe König baut ganz dieselben Flötze wie Heinitz in ihrem Östlichen Fortatreicben ; es war

deshalb zu erwarten, dass die Unterauehungen einigermaasaen annähernde Resultate liefern wurden. In der

That zeigt ein Blick auf die Durchschnitte beider Tabellen eine überraschende, sich selbst bis auf den

Aschengehalt ersfreckende Uebereinstimmung. 100 Pfd. Kohle von Heinitz, die zur Vergleichung für die

Köhlen der übrigen Gruben vorläufig als Norm dienen mögen, sind im Brennwerth aeqtrivalent 100,14 Pfd.

Kohle von König.

Die Friedrichsthaler Kohle ist noch kohlenstoffarmer und saueretoffreicher, so dass ihr die Eigen-

schaften der Heinitzer Kohle in höherem Maasse zukommen müssten, und Tabelle III zeigt auch in der That

noch weniger Koks, doch nicht mehr Gas. Indessen muss andererseits das Zunehmen an Gas bei abneh-

mendem Kohlenstoffgehalt seine Grenzen finden.

100 Pfd. Heinitzer Kohle entsprechen im Brennwerth 102,51 Pfd. Kohle von Friedrichsthal. Der

Aschengehalt der letzteren ist um 0,73 pCt niedriger, als bei den Heinitz -Kohlen.

In den Tabellen sind ausser dem Gesammtdurchschnitt noch Durchschnitte einzelner Flötzpartieen

berechnet worden, theils um die Resultate auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen, theils um zu sehen, ob sich

eine von Grundmann ausgesprochene Vermuthang auch bei den vorliegenden Analysen bestätige. Herr

Grandmann hat ') auf das Abnehmen des Sauerstoffs vom Hangenden zum Liegenden in seinen Analysen 3
), so

viel mir erinnerlich, zuerst aufmerksam gemacht. Seine Analysen der Kohlen von Königin Louise zeigen ein regel-

massiges Abnehmen. Dass aber die Kohlen der Königsgrube beim Sattelflötz eine Ausnahme machen, dürfte

abgesehen von der sehr begründeten Einwirkung der Trockenlegung durch einen Stölln nicht wundern; die

verschiedenen Betriebspunkte eines complicirten Grubenbaues unterliegen jedenfalls so vielen Einflüssen, dass

nur ein Durchschnitt aus mehreren Analysen für die eine oder die andere Ansicht sprechen kann. Dies ist

in der That bei den 8 Analysen von Grundmann der Fall.

Der Durchschnitt der 4 hangenden Flötze betragt 12,12, der der liegenden 11,57 pCt. Diese Zu-

nahme an Kohlenstoff vom Hangenden nach dem Liegenden bestätigt sich denn auch durch die vorliegenden

Analysen bei allen drei Gruben auf das Entschiedenste. Von den einzelnen Flötzen kann dies allerdings

nicht gesagt werden.

') Bd. LX. Abtfa. B S. 199 dies« Zoitechrift.

*) Ebendwelbrt S. 307.
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Untcmichung der Surbrnckcr Steinkohlen.

L Grube

C It e misch e U ii t e r s \i f h u n p e t

e

c

Bei 90 v jrctn.eknele Kohle Aschenfretc Kohle

Sohle Bestandteile
i =

Hestandtheile a
c e
3 t— C

J
%

Name des FlüUes des

' •

wwinnungs-
c H 0-fN

l>Cl.

Asthe

onibler

Sa.
I < c II 0-4- N

pfl

B

c
c

c
punktes

pCl. pCl.

c

P4X

1.1

i'ftt. pCl

O
.3

tc

pCl

( OlOlUCIg .
Flottwell 77,-s O.W 14,n 3.09 3,30 6839,» 7i» 80.V2 ti V2 14,56 3,40 1.T2

2- Saarsohlc 74,57 4,16 11,«, 8,79 3,28 6584.0 6t* 81.7i 13,o« 3.59 l.€3

3. Thiele Flottwell 76,86 4,73 13,,S 6.2* 3,09 6718,i 7^o 81
r |6 4.99 13,6« 3.36 1.73 40,i7 2U

4.
_ (Ml o,[iO 3,33 6887,4 7,17 Kl ..01,15

r» . a
.>,lfc 3,41 1,71 42^t2U

5
- 78,90 4,» 12.« 3,3» 3, an

7
( ,2V K1.S7 5,ii 13.2» •J.49 1,66 42,7» 2üa

i; I>UI9U:| ....... 77, Sa 4,4a 11,96 6.3» 2,94 (1(11 .1 6,ö* 82,4« 4,73 12,7S 0,13
1
1^!0 37*i 1?Ä

7. WoJdemw - 73,« 4,« 15,21 (5.w 2,9b £417,

i

6,r« 78,5» 5,19 16.27 M ic 2 tu 40,23 2&*
7lt mn
<tt,7ll 4.411 2.» 7,ii 1, <6 1 «a 3,n 1^5 37Ä S0,iu

<l GtieUeuau HomitzAtolln 7 l
J,6C 4.8S 9,19 5,90 3,65 4tJ0/,ß 1 ,36 84,6« 5,16 10,19 t -

1,27 45j»154»

38dlV10 FlotUelUohle 79,92 4,67 12.74 2^17 3,(n £lK',4 r 7,24 «2,12 4,79 13,^ O.II 1 .-

.

1,64

11. Braun 71,*«
1 .4

14,94 tf.10 2.S7 tl,49 10.39 o,ts 16,48 0,13 39jj!26,,s

1*. 71.M £ 15,7. 7,w 3,09 6279,0 6,i4 77,42 5,49 17,09 3,31 2,14 43^7j27*.

ia Thonstein HeiniUstolhi 74,4ö 4,21 9,61 12,33 o,0v 6326.3 6.79 84,56 4.!ti 10,32 3.59 1,79 41^9 lki

14. Bonin • Sa-trsohle 70,7a 4,40 13,73 11,14
; > 614-1.« 6,40 79,cu 4.95 14,ü 3,n 1,»1 37ai

15.

IG.

17.

Aster -i n:1,15
II £11 l.t.4 3,üs 7027,* 7,3V 4 i-u^ ,tj9 3.19 1,10 38,29

h

........ •- — — — —
18.

- 78,5« 4,S2 12,4« 4,44 2,90 6820,;« 7,io 82,2 t 4,7! 1 3,.io 3,10 1.63 37,7t 19«

in.
•

20. - _ „ _

'21. Raueb — —

22.
-

1 7.59 11 „ 6.so 2.M 672ö,9 7,oi

4"
3,19 1.1« S8,w;l8,«

Illtif^liitr 74,3« 4,70 14,» 6,69 2.9J 6484 .'j 6.7, 79.71 5,04 15,25 3.w 1,96 38,6.

24 • 7«.m 4.» 14,17 5.21 2,-Vi 6545,n 6.M 80.li 4,,3 11,95 2,Kb l.v: 33.04

25. Scharnhorst - 75,02 4,14 12.it 8,32 2,w 6157,.; C,?9 81.»o 4.53 13.63 1.7(1 37,Ti »ü«

26. 33 zolliges Flötz .... Ileüiitzjitfilhi 7*2,93 4.83 11,73 10,5» 3,36 6471,o 7,74 81,49 5,40 13,11 3.76 1,61 46,14 20,t2

Durchschnitt der 7 hm^todtoj 76.n HII.k, I3.T2 41,4* «JI

- 7 mlttl*rrn
|

FloU* 7,'m. SI.so 13,«» 40,70 M,«

7 IlfnendfD )

ftarehsrhiiitt

76.,; - SI.vj 1,<i 38,ss2l^4

7«.u - _ «,42 «,93 Sl,;.,2 4,97 13,7-,

•27. Tuueuziea Canuel . . . Flottwellsoble, 63,03 5,ii 15,30 16,4» 3.34 5697,9 5.^1 76,4i 18,31 3^9 2,2» 52,9i

•28. MineraliKohe Bolikoble . . 47.« ».„ 8,50 42.47 0,o& 3749,1 3^i. 83jp 1.93 14.77 O^ri? 1.«

29. W&scheschlamm .... Bergehalde

30 .... eö.n 3.« 9,77 21*s 2.5» 5687,o 5^2 82.74 1 4*4 12.41 3.» 1.11 397*10 7»
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Heinitz.

Techni 8 c h e Unter s u c Ii u n C e n

Koks- Leuchtkraft nach Bunaen
Gas- Ausbringen

Ausbringen C'onsum an
mithin ix 1 Cbf
Qa> f |. Ich

' = 2;

4arrb Vrrisrbi.trga'ang
Beim

Be-

triebe

]>OIEQ Licht- Sper-
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ceti

— > c
i c

1

wirk-

lieb er*

lullen
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10" rc-

tludrt

auf Nor-
mal-
druck

r*duvirt

Ver-

suche

.stärke (las
Ker- Ker-

zen

,*f c
— s

Cbl CM. Chf. Pct pCu Cbf. (rrmiii« grün» Stück

- 441/

406

;

430/

397 \

1

64 9,10 4,68

425 59 bl 3,11 -5. IT O.im

429

/

42i

;

417.

41H

63 1

63,

11,6«.
4 «
11*7. 5,i« \

122

138i

289/

32.1 \

-

2J( \

0,m« !

0.474 *

445 420 — 61,5 13,16 5,i.i 126 292 2,12 O.e.*

Ahl ilQ
16,60 o,m olti

«2 522 512 z 61 62 7,73 5.71 140 186 1,M 0,4»
- 379 369 __ 64 9.H3 4,s, 123 250 0, IM
- 409 398 — 62 10.17 5,« 135 250 1.-4 0.4J-.

491 63
4JOoo 11.10 0,jt 1 tri «KM -> , 'J

413 64
- 369 365 66 lO.io 5,s> 13t 268 1,94 0,397

—
4*»7 400 — 65 6,17 5,i& 132 158 1,20 0,4 »7

318 330 325 64 64 8,40 137 180 1,39 p

477 493 487 62,& 62,i 9,S3 4,9» 13< 24 0,i»i

- 474/

4l4j
64 U,n 5^)i 134 376 2,41

0,34» i

0,»*7 1

444 Dl 15,(4) 6.« in141 •Jos 0,443

in 512 507 — 61 61 16.W1 5,m 120 385 3ji 0,43K

443 Ol.» 61,3 65,S 8,ii 4,95 133 219 l-«5 0,434

500 502 — 68 ll,so 5,30 0.374

fi64 554 — — 67 10.*) 5,00 — — 0-3VC

516 510 — 67 II*. 5j» — — 0,i»

424 418 65,5 5,M 133 190 Ml. 0,447

435 429 66 66,5 7*) 145 232 l.eo 0,4.1«!

406 519 511 62 64 11,50 5,4« 93 197 2..2 0,4<19

486
521

5091

514*

5021
62

63.» /

67.i \

lt> 5.44 131 348 2,«ii 0.141

:u
337. z 70 1

70 .

10.3.) fMü 148 303 2^6 (t,.ea

m
- Z

-

471 "

446 «4-4 11,14 5.»3 133 277 tio 0,«i„

496/

4861

461/

495*
62 21.o 6.» 146 477 3.Ü7 0.47«

0

421»

o

412 68,& 5,oo 5,4« 140 127 0,91 0,415

347 343

Beschaffenheit des durch die

dicht, gut gebacken.

schlecht gebacken.

fest bellklingeud und nicht ;

gut gebacken.

sohr dicht

dicht.

nicht gut gebarken, porüs.

schlecht gebacken, leicht

nicht gut gel

gut getacken.

nicht gut gebacken,

sehr gut gebacken, fest.

ziemlich gebacken, nicht sehr fest. 1 1Ä
, . 1 von HTn.

nicht glvicbinüssjg gebacken. I „ . ,

gut gebacken, fest und gleichförmig.
J

nntecnucht.

gut

viel Schiefer, porö«.

gute Biekflhlgkelt, dicht.

sehr gut gebacken, doch porös, viel Schiefer,

uugebaekenixs Pulver.

Attodl XVI. 1. Lief.
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Auabringen

Irnich VanachmrgMlina
Beim Heim

Ver-

such

Ron

Be-

tnebe

- 1

wirk-

lich er-!

hallen
J

auf
10* re-

ducirt
,

auf Nor-
mal-
draek
rtdartrt

Be-

triebe

CM. Cbf. Cbf. CW. pCl. |iC«.

140 488 473
|

465
i

58,0 69,»

410 477 ^\Ms 461 58,o 68,»

467 516 493
1

486 63,o 61,o

469 507 490 482 64,, 5»,»

410 500 477 466 64,»

444 488 471 460 64J> 60,0

482 467 458 68,0 61.»

485 466 453 CS.
117,0

457 460 436 432 61.o GU
503 483 469 68* 62*

480 492 471 60,7 61*

414 510 482 475 64,» 60,o

433 487 461 449 68,1 63,o

484 462 61,o

460 444 _ 64,o

431 451 433 422 58* 62.»

522 ' 496 60,0

439 418 61,s

504 533 503 488 63,o
;

58,5

460 4&r
. 64,0

1 471

i
4«0

1 - j

60.»

|

Technische Untersuchungen

gut gebacken und dicht,

sehr gut gebacken,

gut gebacken, fest

ziemlich fest.

und fest

rein aber weich,

fest.

ziemlich fest.

gut

fest

sehr

fest.

sehr gut gebackener fester Koks,

gut gebacken, dicht

porös.

sehr gut gebacken, fest.

fuL giibucken, porös,

»ehr schlechter ungebackener

sehr gut gebackener Koks, dicht

au8ge*eicbneter dichter Koke.

sehr zerklüftet

gut gebacken.
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38,*m

21,41

i).

10.

11. 26 williges Flötz ....

-

Saarsohle

GmtilinirtsuM*'

7t>,6ll

75,nS

74,mi

5..H

5,«

:»,,.,

13,H

15,:«

16,is

4,hi

4,13

4

3.3S

3,31

6758.7

6626, i

6516,1)

7jh

6r"i>

6,',t

SO.i.i

(IS.mi

77. .;i

r.,

«

5,»«

5,33

14,™

l<Vn

16,»

3,w

3,4«

3,n

1,7*

2,o<.

2,u

4ö,7i

44^w

39,9i

22
: ii

25,.

27,01

12. 30 - .... KrlrJrictutolln. 7H..w 4,M, 11,91 3,44 6*96... 7,IH 82.?.:, 5,14 ll,n 3/,i 1,« 44.0* 17,4«

13.

14.

30 .... 1
3 Saarsoble Tr>,6o

77,«o

:>,V7

4.:,

15,41,

11.. II

3,87

6*7

3,34

3.r<

6680.7

6S32 .»

6,9li

7..?

78,ii

83.is

5,4 7 16,02

ii,m.

3, .7

3.b7

2,oo

1,4*

41,i)

42.71

Durchschnitt der 7 hangenden i

7 liegenden
(

Floue
72.^

7fi, s ,

... 77.1,7

Ml,.,-,

4.J7 17,|K.

I4,o,

30,i3
|

42,iS
'

74,7n

i

8,;t 7<J„ r..,„ is,7, M.w
,' 1

1

f:

Tabelle

Namen der Flötie

.Sohle

des

gspunktes

Kohle

1 To.

preuas.

Tran-sportlrihigktit ]> i c h t e

III. 1 Cbf.
Es waren iu

1 Chf. preus.t.

Ei hUlK

drauet
lCt>!. Koli-

wog

pCl.

Sorte

pCl. pCt.

pr.«ufis.

wog

rfd.

Kohlen

Liier

Stau-

räum

len obne

ge.o»e»

Pfd.

273 81 10 «1 37,» 15,09 15,81 73,3

83 9 8 38,0 14,7» 16,17 79,:

288 80 12 8 37,» 15,04 15,88

Sl 12 7 39,8 15,« 14.M T7,i

272 84 11 5 39,s 15,CT 15,19 77i

277 80 12 8 38,* 15,4g 15,49 77,1

267 81 n 9 38,1 1^ 15^1 77j

288 71 18 11 41,8 16,w 14,9» 80,*

1.

.)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stolberg .

Thiele .

Carlowitz

Borstel .

Waldemar

Qrollmauri

Wrangel .

Saarsohle

v»
-

Saarsohle
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Jriedrichsthal.

Technische Untersuchungen
ift nac

Ga«-Ausbringen
Koka- Leijehtkn

Ausbringen olthla i«t 1 Cef.
Gm

'S«
= e S

Dwdl Vertuehirnfu iide

Beim

Bo-

triebe

Bein

Ver-

such

l«lCul-

stärkn

Sper-

ma -

ceti
durch

den

Vei

erhaltenen

Gat

st

—

wirk-

lich or-

halten

auf
in« —iu* re-

cirt.

mml Nor-
mtl-
drnck

nditeirt

Gas
Ker-

zen

Ker-

xen

Cbt Cbf— Cbf pCt. PCI. Cht.
i

Stick

438 431 416 66 60,o 1 fi.jn 4*8 120 393 3** 0,483

404 402 388 66 60,t 7,i« 5,?s 132 180 1,36 0,440

— 448, 432

1

421; — 60,o( 17,ai, 5,t.| 122, 365

1

2,«i> 0,4»!

1

452
f 4381 427i 59,o \ 9*3 5,7*1 128) 218t l,7«i 0*44)

im 413 407 397 61,o 13,17 4,88 144 405 2,81 0,437

ÜA*w 413 409 401 68 62.o 1D.IS 5,« 131 421 3*i 0,473

443 402 390 391 63 61,o Ol i s s
|
lue k t

w 426 421 408 62 59,i 11*0 4.7, 137 330 2,41 0,444

419 449 448 440 62 60 10,0« 5,14 123 240 1,9» 0,4«»

soo 436 398 394 60 69,s 13,io 5,37 122 30C 2*1 0,448

483 425 419 412 60 59* 11*0 5.ii 146 320 2,» 0,137

434 437 432 417 66 58,0 16,41 5,u 112 360 3,31 0,474

422,

3921

4091

384)

398'

373i

- 61.» 15*i 4,se 135 433 3,31 0,4*3

44,1 456 433 443 59 58,5 14,89 5,08 127 367 2,M 0,437

4S7 442 438 430 60 60,0 12,8» 5,ii 133 334 2.M 0,43»

- 417

420 6ü,o 13,» 5.M V><J 334 0,47»

Beschaffenheit des durch die Vorauchs-

Vergssung erhaltenen Koka.

riemlich gut gebacken,

gut gebacken.

dicht.

riemlich gut gebacken,

gut gebacken.

und fest,

nicht gut gebacken.

gut geh

gut gebaken.

IT.

0 a s - K o k s

1 To.

p«US*.

wog

W«.

Trans portfäluVkeit Dichte

II. III. 1 Cbf.

preusa.

wog

Pfd.

Es waren in 1 Cbf.

nreuss.

tU hitlr

d«m«*r1i
1 I- b( Koka
ohil« Siati.

Tau re ft»-

«rogen

l'fd.

<

pCt

Sorte
pCL

|
pCt.

Koks

I»ll*r

Sfauraiim

Luit

147 46 44 10 20,8 11,31 19,71 57*m 61 32 7 20,3 11,13 19,7» 56,3
121 E6 38 6 19,3 12,13 18,73 49,7
122 52 40 8 18,3 Um 19.33 48,s

123 45 40 15 20 12,17 18,61 50,4
120 52 42 6 19,8 11,64 19,34 52.»
127 56 34 8 19.» 12,13 18,7» 49,7
U6 55 36 9 19,8 11,34 18*9 51,8

Bern

Bei 10 Tro
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46 Untenmchunp der Saarbrikker Steinkohlen.

Kohle

Suhl»
1 To.

Tran* portfkhigkeit Dichte

Laufende

Namen der Flötzr des F. 11. III. 1 Cbf.
Ks Wkren in

1 Cbf. preuss.

Kf h*Ltr

rjf TShaxk

1 Cbf.Rik-

wog

Pfd.

Sorte

preuits

wog

Pfd.

HO DJ dl

Liter

Stau-

rai: m
Lttfr

len «ki«
(Uurt'j»

Grabe König.

9. (iueisenan Vi Sur»ohk- 270 80 12 8 38,* 15.« 15,ic n*
10. Saarsoble 275

£
8 38,« 15,47 15,« 77,*

11. Thielemann 72 13 41* 15« 15,17 84,i

12. Saarsoble 266 78 13 9 38.» 16,17 15,7» 77,»

13. Braun 232 7?> 12 13 40,8 16,» 14^7 77*

14 22 rollige» Plötz V» -

15. Bonin V» - 245 75 14 11 40,s 16,17 144» 76,f

16. AeUr V» • 270 73 16 11 37,3 15,04 15,8» 76,6

17.

18. Blücher V» -

19. V»
- 254 66 21 13 38 14,77 16.is 79.«

20. 26h 71 18 11 4U 143» 78,»

Direhaelmltt . . 77 .3 10 15*0 15.« 78*

Tabelle

Kohle

•
o«

Namen der Klötze

Sohle

des

1 To.

prc«-».

Transportfähigkeit

1.
1

II III. 1 Cbf.

Dichte
E* waren in

1 Cbf preuss.

Übt»'

ICblKok.»

Lauf
Gewionungnpunktc* vmp

VM. S
.C1.

Sorte

PCI. (.Cl

preuss.

wog

Pfd.

Kohlen

Dter

Stau-

raum
Utn

oka« £<•«•

IUI K1"

WO«»»

Vti

Grobe Friedri< hatlial.

1.

2.

3.

4.

Va Saareohle

S
,3

-

Soawohl*

298

278

292

64

58

n

16

22

i»

20

20

15

42,s

39j

39,3

16,Si

I5.M

15,47

15,07

15*»

16,4»

80,,

79*

78,«

5.

6

7.

8.

V» •

» j
•

S
/8

-

3h -

277

298

298

284

75

72

72

78

15

12

18

9

10

16

10

13

39,8

40,4

40,8

40,8

15,»

15,s»

15,»4

16.2a

15,30

16,07

14,9*

15,70

78,:

79,o

82,»

9.

10.

11.

12.

2C zülliges Flötz

30 - •

V» -

Saarsoble

Grübunganohle

Friedrichssohle

273

290

298

~

73

72

72

13

15

ü

14

18

15

39,s

41,»

40.»

15.»

16,4*

16,04

15*7

14,43

14,9)

79,«

77,»

78,.

13

14.

'/s Saarsohle

V, -

271

270

70

78

16

13

14

9

41

37,i

16.4S

15,04

14,46

15.*»

Tlfi

76.«

Durchschnitt 285,, " » 14 40,i 15,71 15,81 78^
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G a s - K o V; *

1 To
Trj,tispt>rtfibigJieit

III.

Sorte

I> i r h t e

1 Ot.f.

prrnss.

l-fil.

Ks w»r<>ii in 1 l..'l>f.

pri'ii.Ms.

Koks Staur-uum

l.ilT

Ha hittt'

J''ed ;i ach

I IM K-jk»

Ts.im 5-wo
*,.„

l'f.l.

It o a ( r k u u j[ * u.

45

29

4«

36

30

30

6

12

7

11

10

St,?

21,.-.

20,1

19

30.»

20,«

18,1

11,

i:i.a«

13 AI

12.W

12, n

1),»

11,.:,

10

8

19,:.

19.S 1

ltt.". II.«

1 7.r,fi

I7ji

I8,n

18.»o

1 S,«,;.

5'b

M.i

18,.«

48,,

:.2j,

4**

18,7

:>i i.

n«i 10

G a i-Roli

Bemerkungen.
1 To.

Transportfähigkeit Dichte

I. 1 II.
'

IU. 1 Cbf.

preuM.

wog

Pfd.

Es waren in 1 Cbf.

preuss.

Kl bitf*

dtmnarh
1 Cbf. Kot,

*<*

P/L pCt.

S o r t

PCL PC.

Kok»

UtfT

Staiiraum

1,1 l.r

ohne "U«
rmioi r«io-

l'f.l.

113a 17,i 11,1» 19,*> 48.»

115,» 2r 60 19 19 lUi 19,so 50,t

36 52 13 19,i 11,M 19*8 M,i

1«
"

42 44 14 16* 11,13 19,« 45*
106 16 11,31 lfi,«i 43,»

112 38 60 12 19* 12.46 18,i« 48,4

104 44 47 9 18 11,

n

19fit 44,«

110 42 48 10 17* 12.li 18^o 44,»

U94 43 47 11 18.» 12.ii 18,w 47,»
118 17* ll.i* 19,7« 483

118 30 57 13 18,» 11,«» 19,48 49*
118 18 10.« 20.» 52,n

in.»
"

1

13 l8,o 1U 19,34 48,,
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Eine vorläufige Mittheilung über Parafflnfabrikation aus Braunkohlenthecr.

Von Herrn Dr. B. llübner in Zeit».

Die unter dem Namen „Paraffin" bekannten festen Kohlenwasserstoffe aus dem Braunkohlentheer

wurden seither fast allgemein auf folgende Weise gewonnen: Der gedachte Theer wurde destillirt und das

Destillat in einen flüssig bleibenden und einen erstarrenden Theil zerlegt.

Der letztere wurde nach dem einen Verfahren ohne weitere Behandlung roh in möglichst kühlen

Räumen zur Kristallisation bei Seit« gesetzt; nachdem diese erfolgt, wurden die festen Kohlenwasserstoffe

denen er seine Consistenz verdankt, durch Ceutrifügen und Pressen von den beigemengten Paraffmölcn ge-

trennt, einer Behandlung mit kaustischem Natron und Schwefelsäure unterworfen, dann abermals destillirt,

und das erstarrende Destillat durch Pressungen mit einem Zusatz von den flüchtigsten, farblosen, flüssigen

Kohlenwasserstoffen aus dem Braunkohlentheer gereinigt', resp. entfärbt. Nach einem anderen Verfahren

wurde der erstarrende Antheil des Destillats aus dem Theer diroct mit kaustischem Natron und Schwefel-

säure behandelt, einer erneuten Destillation unterworfen, das Destillat zur Kristallisation gestellt und die

aus den krystallisirten Massen ebenfalls durch Ccntrifügen oder Pressen abgeschiedeneu festen Kohlenwasser-

stoffe durch Pressungen mit den obengedachten flüssigen Kohlenwasserstoffen gereinigt. In beiden Fällen

ging der Paraffin -Gewinnung eine zweifache Destillation desselben voraus. Verschiedene Erscheinungen

deuten darauf hin, dass jede derselben insofern eineu nachthciligcn Einfluss auf die festen Kohlenwasserstoffe

ausübt, als ein sehr grosser Theil davon bei den hohen Destillationstemperaturen in weniger werthvolle

flüssige Kohlenwasserstoffe, ein anderer in zwar wiederum feste zerfällt, die aber einen niedrigeren Schmelzpunkt

haben, als diejenigen, aus welchen sie entstanden sind, und deshalb gleichfalls einen geringeren Werth besitzen.

Um diese Umbildungen und Zersetzungen wenigstens theilweise zu vermeiden, hat der Verfasser

anstatt der aus dem Theer ausgeschiedenen Paraffinmassen diesen selbst einer geeigneten Behaudluug mit

Schwefelsäure und nach Trennung von der letzteren einer Destillation über einige Procent gelöschten Aetz-

kalkes unterworfen, die dabei gewonnene Paraffinmasse zur Krystallisation bei Seite gesetzt, die von dem

Oel getrennten Paraffiukrystalle aber durch die schon gedachten Pressungen mit weissem Braunkohlentheeröl

sofort gereinigt.

Bei diesem Verfahren wird also eine Destillation und die damit verbundenen Zersetzungen ver-

mieden ; die Folgen davon sind :

1. grössere Ausbeute an Paraffin,

2. Gewinnung eines bedeutend härteren Paraffins,

als nach dem erstgedachten Verfahren.

Neben dem Paraffin und gleichzeitig mit diesem werden aus dem Braunkohlentheer Mineralöle ge-

wonnen, die hauptsächlich als Material zur Beleuchtung dienen.

Das wichtigste und wcrthvollste Ergebnis* desselben waren früher die Oele. In neuerer Zeit sind

dieselben durch die überaus massenhaft« Gewinnung und Verwendung der zu gleichem Zweck benutzten

natürlichen Mineralöle, insbesondere des amerikanischen Petroleums, derart entwerthet worden, dass die In-

dustrie, die sich mit ihrer Herstellung beschäftigt und die insbesondere in der Provinz Sachsen sich bedeutend

entwickelt hat, in empfindlichster Weise davon berührt wird und sich ernstlich nach Mitteln umsehen nius«,

um die ihr zugefügten Nachtheile auszugleichen. In dieser Beziehung wird auch eine Mehr- Gewinnung an

festen Kohlenwasserstoffen, dem Paraffin, das bedeutend werthvoller ist als die flüssigen, die Mineralöle, und

dessen Verwendung immer grössere Dimensionen annimmt, von Wichtigkeit sein und somit auch die er-

wähnten neuen Ergebnisse.

Der Verfasser wird später ausführlicher auf diesen Gegenstand zurückkommen und bemerkt für jetzt

nur noch, dass durch die besprochene Destillation über Kalk 40 bis 50 pCt. der Unrcinigkeiten aus dem

Theer (insbesondere Brandharze und dem Creosot verwandte Stoffe) entfernt werden, die früher auf kost-

spieligere Weise durch kaustisches Natron aus den Destillaten desselbeu entfernt werden mussten.
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Die Eotoilbenrag de« Werkblei* durch Zink. 49

Die EntsUberung des Werkbleis durch Zink und deren Einführung auf der

Clansthaler Silberhütte.

Zur Gewinnung des Silbers aus silberhaltigem Blei, Werkblei, gibt es nur eine Methode, den schon

seit vielen Jahrhunderten bekannten Abtreibeprocess. Dieser für die hüttenmännische Technik so wichtige

Proras, im Laufe der Jahrhunderte zwar mannigfach verbessert, ist aber im Vergleich zu anderen Zweigen

der metallurgischen Wissenschaft, bei welchen in der neueren Zeit sehr grosse Fortschritte gemacht sind,

dennoch sehr unvollkommen geblieben, da er einmal grosse Kosten und hohe Bleiverluste verursacht, in

Folge deren ihm nur Werkblei mit einem gewissen Sübergehalt übergeben werden kann, dessen Werth die

Kosten und Bleiverlusto deckt, während das in geringhaltigeren Bleien enthaltene Silber nicht gewonnen
werden kann, und da er zweitens bei der Verarbeitung unreiner Bleie die Handelsproducte nicht von solcher

licinbeit liefert, wie sie die Technik jetzt verlangt.

Auf den Oberharzer Hütten z. B., wo die Kosten der Verarbeitung eine» Centners Werkblei 7 Sgr.

6 Pf. betragen und wo ein Bleiverlust von 10 pCt. stattfindet, kann Werkblei unter 3 Quint Silbergehalt

im Centner nicht mehr mit Vortheil auf Silber verarbeitet werden und muss man den Sübergehalt desselben

im Blei lassen und verloren geben.

Sämmtliche Bemühungen, den Treibprocess gänzlich zu beseitigen, sind aber erfolglos geblieben,

und gehen die in der Neuzeit bei der Darstellung des Silbers au9 silberhaltigem Blei gemachten Fortschritte

darauf hinaus, den Silbergehalt des zu verarbeitenden Werkbleies in einer kleinen Quantität Blei zu con-

«ntriren, den grössten Theil des Bleis aber silberarm herauszuziehen und nur deu geringen silberreichen

Tbeil dem Abtreiben zu übergeben.

Die eine dieser Silberconcentrations-Methoden ist der Pattison'sche Krystallisationsproccss, zu Anfang

der 30er Jahre dieses Jahrhunderts zuerst von Hugh Lee Pstttison angewandt, durch welchen der grösste

Tbeil des Bleis silberarm und von einer solchen Reinheit gewonnen wird, wie es der Treib- und Frisch-

process nicht zu liefern im Stande ist, und der zugleich gestattet, Werkblei mit sehr geringen Silbergehalten

noch mit Nutzen zu verarbeiten, aus dem sich das Silber durch den Treibprocess nicht mehr mit Vortheil

darstellen lässt. Während beim Abtreibeprocess die Verarbeitungskosten abhängig sind von dem Silbergehalte

des verarbeiteten Bleis, stehen sie bei dem Pattison'schen Krystallisationsproccss nahezu in demselben Ver-

bältniss wie der Sübergehalt des Bleis und ist dieser Process recht eigentlich für ganz süberaime Bleisorten

geschaffen, deren Zugutcmachung durch den Abtreibeprocess nicht mehr möglich ist. Während Werkblei

unter 3 Quint Sübergehalt nicht mehr treibwürdig ist, kann man durch den KrystaUisationsprocess Werkblei

mit nur 0.75 Quint Sübergehalt noch mit Nutzen verarbeiten.
*

Durch die grossen Vortheile angelockt, welche dieser Process dein alten Verfahren gegenüber ge-

währt, zum Theil aber auch gedrängt durch die Concurrcnz, welche alle nicht durch den Krystaüisations-

process dargestellten Bleimarken vom Markte des Grosshandels verdrängte, wurde in den Jahren von 1848

bis zur Neuzeit von fast allen norddeutschen Bleihütten und namentlich von solchen, welchen nicht ganz

reine Werkbleie zn Gebote standen, der Abtreibeprocess abgeworfen, und statt dessen der Krystallisations-

process eingeführt.

Kaum war mit der Einführung des Pattison'scheu Krystallisationsprocesses in Deutschland der

Anfang gemacht, als der Engländer Parkes auf die von ihm und früher bereite von dem Oberbergrath

Karsten beobachtete Tbatsache, dass Ziuk, welches mit silberhaltigem Blei zusammengeschmolzen wird, sich

mit dem Silber verbindet und als leichter erstarrende Legirung auf dem noch ilüssigeu, fast voüständig

silberfreien Blei schwimmt, welche abgehoben und so vom Blei getrennt werden kann, eine Methode der

Sübergcwinnung aus Werkblei begründete. Dies Verfahren erregte seiner Zeit in dor hüttenmännischen

Abhudl. XVI. 1. Lief. 7

You Herrn Illing zu Andrewberg.
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50 Die Eatiübemm? Ats Werkbleii durch Zink.
I

Welt grosses Aufsehen, und wurden vielfach Versuche damit angestellt, am ausgedehntesten auf der Kfeigl

Friedrichshütte bei Tarnowitz (cfr. Karsteu's Archiv n. R. Bd. XXV. p. 192). Dieselben scheiterten aber

sünuntlich an der Schwierigkeit, einmal das entailberte Blei wieder vollständig von dem zugesetzten Zink iu

befreien und ein brauchbares Handelsproduct daraus darzustellen, zweitens aber daran, aus der von dem

Bleibade abgehobenen Zinksilberlegirung das Silber ohue Verluste zu gewinnen und das mit dem Zink ab-

gehobene Blei wieder nutzbar zu machen. Diese Schwierigkeiten allein scheinen das Aufgeben der Versuche

veranlasst zu haben, obgleich dieselben in ökonomischer Hinsicht sehr günstige Resultate ergeben hatten.

Nachdem die Versuche der Werkblei -Entsilberung mit Zink bis zum Jahre 1866 geruht hatten,

wurden sie von einigen Hüttenbesitzern in der Eifel (Pirath & Jung in Commern, Herbst in Call bei Mechernicb)

wieder aufgenommen, welche, gezwungen durch die Schwierigkeit, die zum Pattisoniren erforderlichen, kraf-

tigen Arbeiter zu beschaffen und zu halten, sich genötbigt sahen, ein Verfahren der Werkblei -Entsilberung

aufzusuchen, welches weniger Arbeitskräfte beansprucht, als das Pattison'sche Krystallisationsverfahren. Sie

kamen bei den dieserhalb angestellten Versuchen auf die Anwendung des Zinks zurück und machten nach

mehrfachen Versuchen ein Verfahren ausfindig, bei welchem die oben erwähnton Schwierigkeiten, welche die

früher mit diesem Process angestellton Versuche scheitern liesson, mit leichter Mühe überwundon werden.

Die Beschreibung der Entsilberung des Werkbleis durch Zink wird umfassen:

A. Eine Beschreibung des Verfahrens der Werkblei -Entsilberung mit Zink auf den rheinischen

Hütten.

B. Eine Beschreibung der auf der Clausthalcr Hütte ausgeführten Versuche, und

C. Einen Vergleich zwischen Abtreiben, Pattisoniren und der Zinkentsilbernng, unter spezieller

Berücksichtigung der Verhältnisse der Oberharzer Silberhütten.

A. Das Verfahren der Werkblei-Eutsilberang an! den rheinischen Hütten.

Der Process der Gewinnung des Silbers aus Werkblei bei Anwendung von Zink zerfällt in drei

& Iii Ii ij i 1 1 1 I i rrütl *

iXUtllcllLllliiflL.

L Die Entsilberung des Werkbleis und die Darstellung von Armblei;

H. Die Entzinkung des Armbleis nnd die Darstellung von Kaufblei;

HI. Die Darstellung des Silbers aus den bei der Entsilberung des Werkbleis gewonnenen silber-

reichen Zinkrückständen.

I. Die Entsilberung des Werkbleis und die Darstellung von Armblei.

Die Entsilberung des Werkbleis wird so ausgeführt, dass das zu verarbeitende Blei in einem

Pattison'schcn Krystallisationskessel dreimal mit Zink in verschiedenen Processperioden in Berührung gebracht

wird, und zwar, zuerst mit § der erforderlichen Zinkmenge, dann mit \ und zuletzt mit T'j derselben. Das

zu entsilbernde Blei wird zu dem Zweck sehr hitzig eingeschmolzen, bis ein kleines Stück Zink auf der

Oberfläche des Bleibades schmilzt, dann wird die ganze Zinkmenge zugesetzt und, nachdem sie geschmolzen,

20 bis 30 Minuten lang bei starkem Feuer mittelst eines durchlöcherten Löffels mit dem Blei innig durch

einander gerührt.

Danach wird das Feuer mit nassen Kohlen abgedeckt und lässt man den Kessel abkühlen. Dabei

scheidet sich eine schaumige Masse an der Oberfläche des Metallbades aus, welche mit dem Schaum löffd

abgehoben wird, und bilden sich an den Kesselrändern Ansätze, welche beide Producte aus Zink, Silber und

Blei bestehen, wahrend das im Kessel zurückbleibende Blei silberärmor als das ursprüngliche Werkblei ist

Dieses Abheben des Zinkschaumes und Abnehmen der Ränder setzt man so hinge fort, bis sich die Kessel-

f'ütliing so weit abgekühlt bat, dass eine zu starke Randbildung eintritt, oder sich auf der Oberfläche des

Bleibades Bloikrystalle zu zeigen anfangen, und hört man dann mit dem Abnehmen von Zinkschaum auf.

Der Kessel wird danach wieder zur Schmelztemperatur des Zinks erhitzt, die zweite Partie Zink

tugesetet und wieder Zinkschaum abgehoben, und danach ganz ebenso, wie beim ersten Male, der dritte
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Zinkiusatz gegeben und Zinkschaum genommen. Beim Abhoben des dritten Zinkschaums verfährt man in-

soweit vorsichtiger, als beim ersten und zweiten Male, dass man sehr reichlich Zinkschaum nimmt, bis man
die Bildung der Bleikryatalle ganz deutlich beobachtet und man erfahrnngsmässig überzeugt sein kann, dass

das verarbeitete Blei hinreichend entsilbert ist

Bei der Entsilberung des Bleis sind vorzüglich folgende Punkte ins Auge zu fassen:

1. muss die zu entsilbernde Bleicharge möglichst hitzig eingeschmolzen und muss das Rühren sehr

sorgfältig
1 ausgeführt werden, damit eine recht innige Mengung von Zink und Blei stattfindet;

2. muss die Abkühlung des Bleis sehr langsam vor sich gehen, damit die leichtere Zinksilberlegirung

ach möglichst an die Oberfläche des Bleis ziehen kann;

3. ist das Abheben des Zinkschaums sehr subtil auszuführen, damit von der an der Oberflache be-

nndliehen, erstarrenden, reichen Zinksilberlegirung keine Stücke in den Kessel hineinfallen, dort wieder auf-

schmelzen und den Silbergehalt wieder erhohen.

Der Zusatz an Zink richtet sich nach dem Silbergehalte des zu verarbeitenden Werkbleis. Auf den

rheinischen Bleihütten hat man folgende Verhältnisszahlen für den Zinkzusatz zum Werkblei bei verschiedenen

SObergchalten ausgemittelt:

Blei mit 250 Gr. Silber pro 1000 Kilogr. erfordert pCt. Zink,

- - 500 - h -

- - 1000 --- - - 1$ -

- - 1500 - 1§ -

- - 3000 2 - -

- - 4000 2 -

zur vollständigen Entsilberung.

Nach dieser Tabelle steigt der zur Entsilberung erforderliche Zinkznsatz nicht in dem Verhaltniss,

wie der Silbergehalt des zu verarbeitenden Werkbleis, und kann eine Erklärung dieser Thatsacbe zur Zeit

»och nicht gegeben werden.

Die auf der Clausthaler Silberhütte ausgeführten Versuche haben die Richtigkeit der oben angegebenen

Verhältnisse des Zinkzusatzes zum Werkblei bestätigt, da bei einem Silbergehalt des zu verarbeitenden

'Werkbleis von 1250 Gr. pro 1000 Kilogr. Werkblei mit einem Zinkzusatz von 1$ pCt noch eine genügende

Entsilberung erreicht wurde, bei dem versuchsweise verringerten Zusatz von 1£ pCt. Zink aber nicht mehr;

der Silbergehalt des Armbleis, welcher bei 1| pCt Zinkznsatz 5 Gr. pro 1000 Kilogr. Blei betrug, stieg

bei Verminderung des Zinkzusatzea auf 1J pCt. sofort auf 10 Gr. pro 1000 Kilogr. Blei.

Die Abnahme des Silbergehaltes nach den verschiedenen Zinkzusätzen ist sehr variabel, und die

Yerbältnisszahlen der Abnahme des Silbergehaltes auf den einzelnen Hütten sehr verschieden.

Eine vom Verfasser selbst auf der Hütte zu Schliessemaar bei Call in der Eifel der Herren Herbst

> Co. genommene Probenreihe ergab folgende Abnahme des Silbergehaltes:

1. Werkblei nach dem Einschmelzen 283 Gr. Silber,

2. - - - I. Zinkzusatz 210 -

3. - - - II. 50 - -

4. Entsilbertes Armblei . ... 6,2 -

pro 1000 Kilogr. Blei.

Bei den auf der Clausthaler Silberhütte ausgeführten Versuchen ergaben sich dagegen ziemlich

toostant folgende Silbergehalte:

1. Werkblei 1250 Gr. Silber

2. - nach dem I. Zinkzusatz 250 -

3. - - - II. - 42 - -

4. Entailbertes Armblei 5 -

pro 1000 Kilogr. Blei.
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Die relative Abnahme des Silbergehaltes stellt sich danach wie folgt:

au Schliessemaar. zur Clausthaler Hütte.

Werkblei . ... 100 ) 100
j,

nach dem I. Zusatz 74 \/* 20 L*
- II. 17 )|* sjl*

entsübertes Armblei 2,2^ O^J''
9

Es rnuss hierbei auffallend erscheinen, dass zur Clausthaler Hütte, bei dem höheren SUbergehalt«

der verarbeiteten Bleie, als dem der Werkbleie zu Schliessemaar, dennoch eine raschere Entsilberung erzielt

ist, als am letztgenannten Orte, während man a priori hätte das Oegentheil erwarten sollen und nach den

zur Clausthaler Hütte erhaltenen Resultaten zu der Annahme berechtigt gewesen wäre, dass zur Entsilberang

derartiger armer Bleie ein entsprechend geringerer und in zwei Portionen zugegebener Zinkznsatz zur völligen

Entsilberung ausreichend sei.

Diese Erscheinung dürfte sich dadurch erklären lassen, dass unabhängig von der Menge des im

Blei enthaltenen Silbers eine gewisse Menge Zink erforderlich ist, um das zu entsilbernde Blei erat mit Zink

zu sättigen und eine Zink-Bleilegirung zu bilden, welche, zum Silber keine Verwandtschaft hat und dasselbe

ausscheidet, dass aber das Zink im Stande ist, sich mit dem einmal vom Blei frei gemachten Silber in

grösseren Mengen bis zur Sättigung zu verbinden. Es führt dies dahin, den Zinkschaum vom zweiten and

dritten Entsilbern, der noch nicht mit Silber gesättigt ist und noch Zink im Ueberschuss enthält, wieder

zur Entsilberung zu verwenden und an frischem Zink zu sparen, was auch in Schliessemaar mitunter ge-

schieht, ohne dass die Vollkommenheit der Entsilberung dadurch beeinträchtigt würde.

Das dem Werkblei zugesetzte Zink bindet aber nicht allein den Silbergchalt, sondern auch den

Kupfergehalt desselben, wie aus folgenden Analysen der oben erwähnten, vom Verfasser zu Schliessemaar

ii) hervorgeht:

1. 2. 3. 4.

Sb . . . 0,085 pCt. 0,034 pCt. 0,048 pCt. 0,046 pCt

. . 0,161 - 0,008 - 0,007 - 0,008

• • 0,005 - 0,006 - 0,003 - 0,004

. . 0,006 - 0,227 - 0,541 - 0,777

• • 0,0283 - 0,021 - 0,006 - 0,00062 -
*

No. 1. Eingesetztes Werkblei,

- 2. Werkblei nach dem 1. ZinkzQsatx,

- 3. - - - 2.

- 4. Entsübertes Annblei.

Während nach dem ersten Zinkzusatz der Kupfergehalt auf j gesunken ist, steigt er nach dem

zweiten und dritten Zinkzusatz wieder bis auf die Hälfte, eine Erscheinung, die sehr auffällig ist und deren

Aufklärung wahrscheinlich in den Unvollkommenheiten der chemischen Analyse bei Bestimmung so geringer

Mengen selbst bei Anwendung grosser Quantitäten Probesubstauz gesucht werden muss.

Antimon und Eisen scheinen sich gegen das Zink ziemlich indifferent zu verhalten, da die Unter-

schiede in den Gehalten an diesen Stoffen so gering sind, dass sie ebensowohl durch Zufälligkeiten bei der

Probenahme, als auch durch die Unvollkommenheiten der chemischen Analyse ihre Erklärung finden

Cu

Fe

Zn

Ag

n. Die Entzinkung des Armbleis und Darstellung von Kaufblei.

Das entsilberte Blei, welches nach der im Vorstehenden sub No. 4 aufgeführten Analyse noch einen

Zinkgebalt von 0,777 pCt. hat, kann nicht ohne Weiteres in den Handel gegeben, muss vielmehr noch von

dem Gehalte an Zink, welcher dasselbe zu den meisten technischen Verwendungen total unbrauchbar macht,

•) Die Analysen sind im chemischen Laboratorium zu Clausthal Ton Herrn Borgreferendar Michaelis ausgeführt
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und Ton einem etwaigen Gehalte an Antimon befreit werden. Die zu diesem Zwecke angewandten ver-

schiedenen Methoden lassen sich in zwei Gruppen bringen. 1. Die Behandlung des zinkhaltigen Armbleu

mit chlorhaltigen Substanzen. 2. Das Verschmelzen des Bleis mit kieselhaltigen Materialien.

Auf den Hütten am Bleiberge bei Mechernich und bei Call in der Eifel sind drei verschiedene

Methoden in Anwendung:

1. Das dem Hüttenbesitzer Herbst und Ingenieur Wassermann patentirte Rafftnirrerlahren, das ent-

rilberte Blei mit Chlorblei zu entzinken;

2. Das Verfahren des Hüttenbesitzers Eduard Piratb, das zinkhaltige Blei in einem Flammofen unter

einer Kochsalzdecke zu entzinken;

3. Das Verfahren des Chemikers Flach, das zinkhaltige Armblei durch Umschmelzen in einem

Schachtofen mit Puddlingsschlacken von seinem Zinkgebalt zu befreien.

Ad 1. Das dem Hüttenbesitzer Herbst und Ingenieur Wassermann patentirte Kamnirverfahren

besteht darin, dass das entsilberte Blei sofort nach dem vollendeten Entsilbern in dem Entsilberungskessel

24 Stunden lang unter einer Decke von 3£ pCt. Chlorblei erhitzt wird, wobei sich Chlorblei und metallisches

Zink umsetzen zu Chlorzink, welches als Schlacke auf dem Metallbade schwimmt, und metallischem Blei,

so dass gleichzeitig der Bleigehalt des Chlorbleis zum Theil gewonnen wird. Das zur Entzinkung zu ver-

wendende Chlorblei wird auf der Herbst'schen Hütte einfach auf die Weise dargestellt, dass Hüttenrauch,

welcher in den Condensationskammern und Canälen sich niedergeschlagen hat, mit Salzsäure angemengt und

der Einwirkung derselben einige Zeit lang ausgesetzt wird.

Das auf dieso Weise dargestellte Cblorblei ist ziemlich unrein. Es enthält alle Verunreinigungen

des Hüttenrauchs und hat statt des theoretischen Bleigehaltes von 74 pCt. nur einen solchen von 62 pCt
Dasselbe wird noch feucht auf das Bleibad gebracht, der Kessel zur Entfernung der sich in grosser Menge
aus dem Chlorblei entwickelnden, höchst übelriechenden Gase mit einem Blechtrichter bedeckt, und die

Kesselfüllung bei öfterem Umrühren in massiger Temperatur erhalten, bis das Zink aus dem Blei voll-

standig entfernt ist

Diesen Punkt erkennt man daran, dass das Blei rein aus der Kelle ausmesst, ohne bereits im
Ausfliessen zu erstarren und Lappen an der Wand derselben anzusetzen, und dass ein Probeblock die Anlauf-

farben des reinen Bleis zeigt, was gewöhnlich nach 24 stündiger Einwirkung des Chlorbleis der Fall ist.

Insofern nun das zu verarbeitende Werkblei ziemlich frei von Antimon war, ist das Blei fertig und kann

als Handelswaare abgegeben werden. Ist dagegen das erfolgte Armblei noch antimonhaltig, was man an

dem eigenthümlichen gestrickten Gefüge der Oberfläche des Bleis erkennen kann, so ist noch ein weiteres

Raffiniren erforderlich. Dasselbe wird auf der Herbst'schen Hütte einfach auf die Weise ausgeführt, dass

man das entzinkte Blei nach Abzug der Chlorzinkschlacke, welche durch Zusatz von etwas gebranntem Kalk

angesteift wird, 24 Stunden lang und mehr bis zur dunklen Rothgluth erhitzt, im Uebrigen aber sich selbst

überlässt, wobei an der Oberfläche eine Oxydation eintritt, durch welche das Antimon zum Theil aus dem
Blei entfernt wird.

Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Bleis beim Entzinken und Raffiniren gehen aus

folgenden Analysen von Bleiproben von der HerbBt'schen Hütte hervor, welche aus der schon mehrerwähnten

vom Verfasser genommenen Probenreihe stammen. ')

No. 1. 2. 3.

Sb . . . 0,046 pCt. 0,070 pCt. 0,003

Cu . . • 0,008 0,011 0,007

Fe . . . 0,004 0,005 0,005

Zn . . . 0,777 0,005 0,003

Ag . . . 0,00062 - 0,00062 - 0.00062

i) Dio Analysen sind im chemischen Laboratorium zu Clausthal von Herrn Bergreferendar Michaeli* ausgeführt.
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No. 1. Enteilbertes Blei (siehe oben No. 4),

- 2. entzinktes Annbki tot dem Raffinireo,

- 3. Kaufblei nach dem Raffiniren.

Nach dem Ergebniss dieser Analysen hat bei dem Entzinken des Armbleis gleichseitig eine Ver-

minderung des Antimongehaltes desselben von 0,046 pCt auf 0,01 pCt stattgefunden, wihrend der Kupfer-

gehalt tob 0,008 pCt. auf 0,on pCt gestiegen ist. Es wird danach bei der Berührung von Chlorblei mit

Antimon sich wahrscheinlich Antimonchlorür bilden, welches Bich verflüchtigt, bei gleichzeitiger Ausscheidung

von metallischem Blei. Denn eine Entfernnng des Antimons durch Oxydation ist nicht anzunehmen, weil

daa antimonbaltige Blei unter einer die atmosphärische Luft abschliessenden Chlorbleidecke steht, et sei

denn, dass die Oxydation des Antimons durch die im Chlorblei noch vorhandenen Bleioxyde, welche durch

Salzsäure nicht in Chlormetalle umgewandelt sind, bewirkt wird.

Die Zunahme des Kupfergehaltes des entzinkten Bleis läset sich dadurch erklären, dass das Blei

aus dem zum Entzinken angewandten, stark verunreinigten Chlorblei wieder Kupfer aufgenommen hat

Ad 2. Auf der Bleihütte in der Mahlengasse bei Commern wird von dem Httttenbesitaer Eduard

Pirath zu Boggondorf das enteilbertc Blei auf die Weise entzinkt, dasB dasselbe in einem Bleiraffinirofen

unter einer Kochsahdocke von 1 pCt. des Bleis bei gleichzeitigem Polen längere Zeit, 8—10 Standen lang,

erhitzt, dann in einen unter dem Ofen stehenden Giesskassel abgelassen und ausgekellt wird. Ob das Blei

zinkfirei ist, erkennt man an denselben Merkmalen, wie auf der Herbst'schen Hatte.

Nach Versuchen, die der Verfasser im chemischen Laboratorium angestellt hat, dürfte sich der

chemische Vorgang bei dieser Methode am leichtesten dadurch erklären lassen, dass sich zuerst Bleioxyd

bildet, welches aus dem Kochsalz unter Bildung von Bleioxyd-Natron Chlor frei macht, und dass dies«

sieb direct mit dem Zink zn Chlorzink und mit Blei zu Chlorblei verbindet, wonach dann die oben bei

Beschreibung des Herbst'schen Verfahrens erwähnte Umsetzung von Chlorblei und Zink zu Chlorzink und

Blei eintritt.

Die vom Verfasser angestellten Versuche haben nämlich ergeben, dass beim Zusammenschmelzen

von reinem Bleioxyd mit reinem, namentlich schwefelsäurefreiem Kochsalz stets eine Bildung von Chlorblei

stattfindet.

Bei einer zweckmässigen Anordnung der Apparate ist dieses Verfahren ebenso einfach, wie das

vorhin beschriebene.

Auf der erwähnten Hütte liegt zu oberst der Entsilberungskessel, aus diesem fliesst das enteilberte

Blei direct in den Flammofen, aus welchem es in den Oiesskessel abgelassen und von da in die Formen

gekellt wird.

Nach einer von dem Hüttenbesitzer Pirath mitgeteilten Analyse hat das auf diese Weise dar-

gestellte Armblei folgende Zusammensetzung:

Cu . . . 0,0.21 pCt.

Sb . . . 0,0028 -

Fe . . . 0,0179 -

Zn Spur.

Ad. 3. Das Verfahren des Chemikers Flach besteht darin, dass das entsilberte Blei bei Zuschlag

von Puddlingsschlacken und Sand in einem kleinen Schachtofen durchgeschmolzen wird, wobei sich das Zink

zum grössten Theile verschlackt, zum kleineren Theile aber verflüchtigt. Das Blei wird in einem eisernen

Kessel abgestochen und in diesem zur Entfernung der letzten Antheile Zink noch 1 Stunde lang gepolt und

dann ausgekellt.

Das nach diesem Verfahren auf der Burgfeyer Hütte des Mechernicher Actdenvereins dargestellte

Blei hat folgende Zusammensetzung:
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L 2.')

Fe . . . 0,0000 pCt. (Spur) 0,oo4 pCt.

Zn . . . — 0,008 -

Sb . . 0,0015 - 0,002 -

Cu . . . Spur 0,006 -

Ag . . . 0,0004 - 0,0009 -

Diese Methode der Entzinkuug. über welche Näheres nicht bekannt geworden ist, da der Erfinder

sein Verfahren vollständig geheim halt, scheint nach den flüchtigen Beobachtungen, welche der Verfasser auf

der Torgenannten Burgfeyer Hütte des Mechernicher ActienVereins, wo diese Methode in Anwendung steht,

umstellen Gelegenheit hatte, hinsichtlich der ökonomischen Resultate gegen die beiden zuerst beschriebenen

iwückzustehen. Man kann sich durch den blossen Augenschein überzeugen, dass bei derselben ein nicht

unerheblicher Bleiverlust stattfinden und dass der Aufwand an Lohnen dabei ein betrachtlich grösserer sein

muss, ab bei dem Entzinken mit Chlorblei oder Salz, welches fast gar keine Arbeitskräfte erfordert.

Dann aber bietet das Umschmelzen des Bleis im Schachtofen nicht die erforderlichen Garantieen

für die vom Handel geforderte Darstellung eines sich stets gleichbleibenden Products, da der Schmelzprocess

im Schachtofen sich einer directen Einwirkung mehr entzieht, als das Schmelzen in einem Kessel, und gering-

fügige Umstände, z. B. Ausbrennen des Ofens, schon Einflüsse ausüben können, welche die geforderte gleich-

mäßige Qualität des darzustellenden Productes nicht unerheblich zu beeinträchtigen im Stande sind.

III Die Darstellung des Silbers aus den bei der Entsilberung des Werkbleis gewonnenen
silberreichen Zinkrückständen.

In dem Zinkschaum, welcher bei der Entsilberung des Werkbleis gowonnen wird, ist ausser Zink

und Silber noch eine grosse Menge Blei enthalten, welches aus demselben abgeschieden werden muss, ehe

man das Silber daraus gewinnen kann. Diese Abscheidung des Bleis aus dem Zinkschaum und gleichzeitig

auch die Concentration des Silbers in demselben geschieht durch einen Saigerprocess, der in zwei über-

einander liegenden Kesseln ausgeführt wird, von welchen der obere mit einem verschliessbaren Abflussrohre

veneben ist und der untere als Giesskessel dient.

In den oberen Kessel wird der bei der Entsilberung erhaltene Zinkschaum eingetragen, danach der

Kessel stark erhitzt und die Masse eingeschmolzen. Dabei saigert das Blei mit einem geringen Antheile

Silber und Zink aus, während der grösste Theil des silberhaltigen Zinkrückstandes auf der Oberfläche des

Metallbades als staubförmige Masse schwimmt.

Nachdem das Blei gehörig erhitzt ist, so dass man annehmen kann, dass aus dem Zinkschaum

nichts mehr aussaigert, wird durch das Ablassrohr das geschmolzene Blei in den unterstehenden Giesskessel

abgezapft, und bleibt der silberreiche, staubförmige Zinkrückstand im oberen Kessel zurück. Derselbe wird

ausgetragen und bis zur demnächstigen Verarbeitung auf Silber zurückgestellt.

Das ausgesaigerte Blei hält uoch etwas Silber zurück. Um dieses möglichst rasch herauszuziehen,

last man das Blei ebenso wie beim Entsilbern des Werkbleis langsam abkühlen; dabei zieht sich das mit

dem Blei aus dem Zinkschaum ausgeschmolzene Zink mit dem darin noch enthaltenen Silber an die Ober-

Hiebe und wird als Zinkschaum abgehoben, welcher zum Saigern zurückgeht. Das dann zurückbleibende

Blei ist schon sehr arm und wird bei der Entsilberung des ursprünglichen Werkbleis vor dem dritten Zink-

zusatz wieder zugesetzt

Das aus dem Zinkschaum auf der Herbst'schen Hütte ausgesaigerte Werkblei enthielt vor dem

Abnehmen des Zinkschaums

') No. 1 nach einer Analyse des Herrn Eiaenhuth, Chemiker am Meinertihagener Bleibergc, No. 2 Aualyao

auf der Burgfeyer Hätte bei Mechernich genommenen Probe Kaufblei, von Herrn Roferendar MicbaelU im
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Sb . . . 0,128 pCt.

Cu . . . 0,018 -

Fe ... 0,006 -

Zn . . . 0,998 -

Ag . . . 0,050 -

nach einer Analyse des Herrn Michaelis.

Mit dem ursprünglichen Werkblei verglichen (cfr. Analyse No. 1), ist der Antimongehalt von

0,036 pCt. auf 0,128 pCt. gestiegen, der Kupfergehalt dagegen von 0,161 pCt, auf 0,018 pCt. gefallen, woraus

wiederum hervorgeht, dass das Kupfer sich mit dem Zink verbindet und von demselben hartnäckig zurück-

gehalten wird, wahrend das Antimon eine grössere Verwandtschaft zum Blei als zum Zink hat. Der nach

dem Obigen bei dem Aussaigcrn des Zinkschaums bleibende silberreiche Bäckstand besteht zum Theil aus

staubförmigen Oxyden des Bleis, Zinks etc., zum Theil aus Knoten von Legirungen dieser Metalle.

Nach den am Rhein gemachten Erfahrungen erhalt man an Zinkruckstanden:

bei Werkblei von 250 Gr. Silber = 2 pCt.

. 1000 - - = 4 -

. 3000 - - = 6 -
J

aes verarbeiteten Werkbleis.
- 5000 - - = 7 - l

. 8000 - - = 9 - /

Dm daraus das Silber gewinnen zu können, müssen dieselben auf Werkblei verschmolzen werden,

welches entweder abgotrieben, oder noch einmal mit Zink behandelt wird, um das Silber noch weiter zu

concentriren.

Das Verschmelzen des Zinkstaubs geschieht in Krummöfen mit Koks bei Zuschlag von Puddlings-

schlacke, wobei das Zink, wie bei dem Flach'schen Entzinkungsverfahren, zum Theil verschlackt, zum Theil

aber verflüchtigt wird.

Das Abtreiben der Reichwerke geschieht wie gewöhnlich auf den rheinischen Hütten in englisch™

Treiböfcn, wobei statt der Gebläseluft häufig Wasserdampf angewandt wird, wodurch man bessere Resultat**

zu erzielen glaubt.

Auch hat man versucht, das Reicbblei nochmals durch Behandlung mit Zink zu concentriren. Es

durfte indessen den dcsfallsigen Versuchen kein sehr hoher Werth beizumessen sein, da von einer gewissen

Grenze ab mit der Reichhaltigkeit der zu verarbeitenden Producta die Silberverlusta unverhältnissmässig steigen.

B. Versuch der Werkbleientsilberung mit Zink auf der Königlichen Silberhütte bei Clausthal, auageführt

im November, December 1867 und Januar 1868.

Um eine Erfahrung darüber zu gewinnen, ob der Process der Zinkcntailberung auch auf den Ober-

harzer Hütten anwendbar ist, wurde im November und December 18G7 und Januar 1868 auf der Köuigl.

Silberhütta bei Clausthal ein Versuch in grösserem Maassstabe ausgeführt. Zu demselben wurden in Arbeit

genommen 4000 Ctr. Werkblei, und zwar :1816 Ctr. von der Erzarbeit im Rachetta'schen Ofen nach dem

neuen Schmelzverfahren und 184 Ctr. von dem Bleisteinschmelzen.

Das Werkblei von der Schliegarbeit, nach dem neuen Hüttenprocess, enthält nach früheren Analysen:

Cu . . . 0,285 pCt.

Fe . . . 0,003 -

Sb . . . 0,442 -

und Silber zwischen 12 und 13 Quint pro Centner. Das zum Versuch bestimmte Bleiquantum wurde in

16 Chargen a 250 Ctr. verarbeitet.]

Die Werkbleichargc wurde in einem gewöhnlichen Pattiaonirkessel möglichst hitzig eingeschmolzen,

und nachdem die Schlickerwerke abgezogen waren, in drei verschiedenen Malen:
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zuerst mit .... 260 Pfd.,

dann mit 100 -

und zuletzt mit . . . 40 -

zusammen mit 400 Pfd. Zink behandelt.

Der Silbergehalt betrug dann im Durchschnitt:

nach dem 1. Zinkzusatz 25 Quint pro Ctr.,

-2. - 0,42 - - -

- 3. - 0,05 - - -

Wie oben bereits erwähnt, miaslang ein Versuch, die Enteilberung mit weniger Zink auszuführen,

da bei einem nur um 25 Pfd. geringeren Zusatz schon keine vollständige Eutsilberung mehr stattfand, und

stieg der Silbergehalt des Armbleis von 0,05 auf 0,i Quint, weshalb von weiteren Versuchen, weniger Zink

zo verwenden, Abstand genommen ist.

Das entsilberte Armblei wurde anfänglich mit Chlorbloi, welches von Herbst & Co. zu Call in der

Eifel bezogen war, entzinkt. Da jedoch das Chlorblei zu schwer zu beziehen war, wurde versucht, ob nicht,

analog dem Verfahren des Hüttenbesitzers Pirath. eine Entzinkung des Bleis im Entsilberungskessel bei

Anwendung von Chloralkalien möglich war. Zu dem Ende wurde das entsilberte Blei sofort nach vollen-

deter Eutsilberung mit 2 pCt. Kaliabraunisalzen von Stassfurt bedeckt und 24 Stunden unter öfterem

Polen damit erhitzt. Die Kaliabraumsalze von Stassfurt wurden deshalb gewählt, weil dieselben einen

sieht unbedeutenden Gehalt au Chlormagnesitim haben, aus welchem sich bei höherer Temperatur Salzsäure

entwickelt, und man annahm, dass die aus dem Salz frei werdende Salzsäure in statu nascenti einen gün-

stigen Einfluss ausüben und die Entziukung befördern würde.

Diese Annahme hat sich nun bei den weiter fortgesetzten Versuchen als vollständig zutreffend er-

wiesen: das Entzinken ging bei Anwendung von Salz mindestens ebenso gut von Statten, als mit Chlorblei,

und hatte noch den Vortheil, dass sich nicht so übelriechende Oase entwickelten, als bei Verwendung dieser

letzteren Verbindung.

Bereits auf einer nach dem Ithein ausgeführten Reise war der Verfasser zu der Ansicht gekommen,

dass zum Entzinken des Bleis am vorteilhaftesten ein im Htöchiometrischen Verhältniss zusammengesetztes

Gemenge von Kochsalz und schwefelsaurem Bleioxyd anzuwenden sein würde, welches viel energischer und

rascher wirken muss, als Chlorblei oder Kochsalz. Von vorn herein wurde beabsichtigt, auch mit dem
Gemenge von Salz und schwefelsaurem Bleioxyd Versuche zur Kntzinkung des Bleis anzustellen, dieselben

tonnten aber nicht ausgeführt werden, weil das zu dem Versuche bestellte ßleisalz zu spät eintraf, als die

Versuchsreihe bereits geschlossen war.

Das entsilberte und entzinkte Werkblei zeigte sich noch zu hart und spröde, als dass es hätte in

den Handel gegeben werden können, es musste dasselbe vielmehr erst noch raftinirt werden.

Zuerst wurde versucht, das Armblei, analog dem Verfahren auf der Herbst'schen Hütte, sofort im

Eotsilberungskessel durch längeres Erhitzen zu rafßniren. jedoch erhielt man hierbei, selbst bei 72 Stunden

langer Erhitzung des Bleis, noch kein Product, welches dem äusseren Ansehen nach befriedigte. Man konnte

»fort am Aussehen der Bleiblöcke erkenne», dass dieselben noch einen hohen Antimongehalt hatten.

Die Analyse einer Durchschnittspreis des im Kessel rafünirten Bleis ergab folgende

Sb . . . 0,i»G3 pCt.

Cu . . . 0,0062 -

Fe . . . 0,0037 -

Zn . . . 0,0043 -

Aus dieser Analyse ergab sich, dass das Blei nur noch einen zu hohen Antimongehalt hatte, während

4w Gehalt an Kupfer, Eisen und Zink befriedigte.

Zur Beseitigung desselben war ein kräftiger Raffinationsprocess erforderlich, der in Ermangelang

Abfand. XVI. 1. Lief. 8
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eines anderen, vollkommeneren Apparate«, um den Abschluss der Versuche nicht aufzuhalten, in einem zu

Steinkohlenfeuerung mit Unterwind eingerichteten Treibofen auf eiuem Mergelherd ausgeführt wurde, während

das Raffiniren im Kessel unterblieb. In den Treibofen wurde, wie zum Abtreiben, ein gewöhnlicher Mergel-

herd geschlagen, auf diesen 180 Ctr. entzinktes Armblei gesetzt, eingeschmolzen und danach Wind gegeben.

Den sich dabei bildenden Abstrich Hess man über die Brust ablaufen, bis derselbe in Glatte übergegangen

war; dann wurde die Brust eingeschnitten, das rafffnirte Blei abgezapft und in Mulden gegossen. Dasselbe

hatte folgende Zusammensetzung:

Sb . . . 0,0098 pCt.

Cu . . . 0,UO76 -

Fe 0,0013 -

Zn . . . 0,o« »26 -

Es hat danach der Antimongehalt von 0,1963 pCt. auf 0.oo98 pCt. abgenommen, wahrend die durch

die Analyse nachgewiesenen Veränderungen der Gehalte an den übrigen Verunreinigungen des Bleis zu un-

bedeutend sind, als das» sie nicht durch die Ungcnauigkeiten der Analyse bei Bestimmung so äusserst

geringer Mengen veranlasst sein könnten.

Die vom Raffiniren des Bleis sowohl im Kessel als im Treibofen erhaltenen Raffinirkratzen, sowie

die etwas bleihaltigen Schlacken vom Entzinken des Armbleis wurden zusammen im Glättfrischofen reducirt

und die erfolgten Frischbleie ebenfalls raffinirt Das davon erhaltene raffiuirte Blei ist dem äusseren An-

scheine nach wahrscheinlich von derselben Qualität, wie das vom ersten Raffiniren; indessen liegt noch keine

Analyse desselben vor, und muss es erst vom Ausfall derselben abhängen, welche Marke dem Blei gegeben

werden kann.

Der Abstrich vom zweiten Raffiniren ist sehr antimonhaltig und wird zweckmässig auf Antimonblei

verarbeitet, wenn sich eine grössere Quantität davon gesammelt hat.

Die dabei fallenden Raffinirkrätxen sind mit denen vom ersten Raffiniren zu verarbeiten.

Der beim Entsilbern des Werkbleis erhaltene Zinkschaum wurde in einem Kessel mit Abflußrohr,

der über einem Entsilberungskessel angebracht war, ausgesaigert.

Das Saigerblei hielt unmittelbar nach dem Abstechen 3 Quint Silber im Centner, nach dem Ab-

nehmen von Zinkschaum aber nur noch Ojj Quint. Dasselbe wurde zum grössten Theil bei der Entsilberung

des Werkbleis vor dem dritten Zinkzusatz wieder zugesetzt, wo dies aber nicht thunlich war, für sich durch

Zusatz von 40 Pfd. Zink auf 250 Ctr. Blei vollständig entsilbert.

Der zurückbleibende Zinkstaub wurde in einem Bleisteinofen unter Zuschlag von 100 pCt. Bleistein

und 100 pCt. Okerschen Kupferschlacken auf Werkblei durchgestochen, welches vertrieben wurde. Das

Verschmelzen der silberreichen Zinkrückstände wurde bei möglichst niedriger Temperatur und ganz geringer

Windpressung — 3"' Quecksilber — ausgeführt, um einen Silberverlust durch Verflüchtigung möglichst

zu vermeiden.

Das Verschmelzen des Zinkstaubs ging ohne Schwierigkeiten vor sich; bei der geringen Wind-

pressung fand keine starke Rauchbildung statt, und Hess sich die Gicht des Ofens fortwährend dunkel

halten. Um einen etwaigen Silberverlust durch Verflüchtigung constatiren zu können, wurde vor der Aus-

mündung der letzten Flugstaubkaramer in der Esse ein nasser Sack aufgehängt. Nach 36 stündiger Betriebs-

dauer hatte sich an demselben aber nur 0,i Pfd. Flugstaub mit einem Silbergehalt von 1 Quint im Centner

niedergeschlagen, so dass ein nur irgend nenneuswerther Silberverlust durch Verflüchtigimg l>ei diesem

Schmelzen nicht stattgefunden haben kann.

Der Treibarbeit wurden auch die vom Einschmelzen des Werkbleis erfolgten Schlickerwerke über-

geben, um einen möglichst reinen Abschluss in Bezug auf Silberausbringen zu erhalten. Dieselben werden

aber zweckmässig beim Aussaigern des Zinkschaums mit zuzusetzen sein, wobei das darin enthaltene Silber

und Kupfer fast ganz ohne Kosten an Zink gebunden wird, welches in dem Zinkschaum noch vorhanden ist.

Die beim Abtreiben der Reichbleie erfolgten Glätten und Blicksilber fielen sehr kupferhalüg aus.

und dürfte es sich vielleicht empfehlen, beim Verschmelzen des Zinkstaubs auf Werkblei einen geringen
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Zuschlag von Schwefelkies zu geben, wodurch eine Bildung von Stein herbeigeführt wird, welcher das Kupfer

aumimmt, aus welchem es dann noch nutzbar gemacht werden kann, während es aus der Glätte und dem

Hlieksilber nicht zu gewinnen ist.

Im chemischen Laboratorium zu Clausthal wurde auch ein Versuch in kleinem Maassstabe aus-

geführt, aus dem Zinkstaub mit verdünnter Schwefelsäure das Zink herauszuziehen und denselben dadurch

zur Gewinnung des Silbers geeigneter zu machen. Die Versuche ergabeu aber kein günstiges Resultat.

Aas dem pulvcrförmigen oxydischen Zinkstaub, aus dem alle Knoten von Legirungen abgesiebt waren, Hessen

sich durch Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure etwa 12 pCt. Zink ausziehen, ohne dass Silber in

LOsimi* trinir; der Rückstand hatte folgende Zusammensetzung:

Pb . . . 83,57 pCt

Ag 1,915 -

Cu . . . 1,670 -

Zn . . • 9,92 -

HO . . . 0,84 -

SO, . . l.u -

98,525 pCt. 1

)

Man kann danach aus dem oxydischen Theile des Zinkstaubs nur etwas über die Hälfte des Zink-

gehaltes extrahiren, und muss die Rückstände von der Eitraction dennoch auf Werkblei verschmelzen, um
das Silber daraus darstellen zu können. Aus dem metallischen Theile der Zinkrückstände wird man aber

durch Schwefelsäure nur ganz wenig Zink extrahiren können, weil die sich auf der Oberfläche der einzelnen

Knoten bildende Schicht von schwefelsaurem Bleioxyd den Kern derselben vor der weiteren Einwirkung der

Säure schützt.

Wünschenswerte wäre es jedoch sehr, das Zink aus den Rückständen extrahiren zu können, einmal,

um dasselbe auf die eine oder andere Weise wieder nutzbar zu machen, dann aber auch, um es aus den

Schlacken vom Verschmelzen der Rückstände auf Silber fern zu halten, welche ihres nicht unbeträchtlichen

Silbergehaltes wegen bei anderen Schmelzarbeiten wieder vorgeschlagen werden müssen, wobei ihr nicht un-

beträchtlicher Zinkgehalt eine sehr unangenehme Zugabe ist.

Nach dem angehängten Auszuge aus dem über den Versuch geführten Betriebsjournal sind die zur

Entstlberung in Arbeit genommenen 4000 Ctr. Werkblei in 289 zwölfstündigen Schäumer- und 88 zwölf-

stündigen Schürerschichten verarbeitet; es kommen danach auf 1 Ctr. Werkblei = 0,06 Schäumerschichten

and 0,022 Schürerschichteu.

Dieser Aufgang an Löhnen ist sehr hoch, da bei dem Versuch nicht so rasch gearbeitet werden

konnte, als es demnächst bei dem Betriebe der Arbeit der Fall sein wird, wo 3 Schäumer und 1 Schürer

täglich 250 Ctr. Blei entsilbern und alle Nebenarbeiten, als Aussaigern des Zinkscbaums etc., dabei noch

verrichten können. Es werden dann pro Centner Werkblei erforderlich sein

O.012 Schäumerschichten und

0,004 Schürcrschkhten.

An Material ist verbraucht:

65,8ö Ctr. Zink,

12,io - Chlorblei,

98,oo - Kalisalz,

1,90 - Kalk,

803,oo - Steinkohlen,

255 Stück Waasen,

2760 - Torf.

') Di« Dillerem gegen 100 pCt. ist Sauerstoff, an Bl« gebunden.

8»
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Der Verbrauch an Steinkohlen vertheilt sich nach der Zeitdauer, wahrend welcher die Kessel zum

Entsilbern, Entzinken und Raffiniren gefeuert sind, wie folgt:

auf 333 Stunden zum Entsilbern 235 Ctr.

- 384 - - Entzinken 271 -

- 422 - - Raffiniren 297 -

zusammen in 1139 Stunden 803 Ctr.

Da nun das Raffiniren im Kessel in Wegfall kommt, so bleibt nur der Brennmaterialaufwand zum

Enteilbern und Entzinken, der sich pro Centner verarbeitetes Werkblei auf 12,65 Pfd. berechnet.

Erfolgt sind 3474 Ctr. Armblei und 220,n Ctr. Raffinirkratzen und 103,23 Ctr. Schlacke vom Ent-

zinken. Aus 3474 Ctr. Armblei und 606 Ctr. Blei vom Verfrischen der Entzinkungsschlacken und Raffinir-

kratzen erfolgten in 23 Raffiniren: 2577 Stück = 3403 Ctr. 40 Pfd. Raffinatblei und zwar 2252 Stück =

2973 Ctr. 73 Pfd. I. Qualität und 325 Stück = 429 Ctr. 67 Pfd. von noch zweifelhafter Qualität,

91,5 Ctr. Raffinirkrätze.

67 - Hartbleiabstrich und

14,5 - Herd,

bei einem Aufgange von

189 Himten Mergel,

6 Schock Waasen und

122 Ctr. Steinkohlen.

Beim Verschmelzen von 192,35 Ctr. Zinkstaub erfolgten in 10 zwölfstündigen Schichten 152 Ctr.

Reichblei, welche 502 Pfd. 60 Quint Blicksilber lieferten. Ausserdem sind 170 Ctr. Abzugwerke vertrieben,

welche 17 Pfd. 80 Quint Blicksilber gaben.

Die spezielleren Daten über diese Arbeiten sind aus dem angehängten Auszuge aus dem Betriebs-

journal (Tabelle A) ersichtlich, und würde deren Mittheilung hier zu weit führen. Auf Grund des Betriebs-

journale* sind die anliegenden Ausweise über Metallanlage und Ausbringen (Tabelle B), sowie über die

Kosten der Verarbeitung des Werkbleis mit Zink (Tabelle C) aufgestellt.

Von der Anlage, welche 484 Pfd. 47,5 Quint Silber und 4002 Ctr. 15 Pfd. Blei betragt, sind

ausgebracht:

.Silber Ii 1 0 L In l'rnmiteu der Anlag»

IM. V- t:tr. i'M.

463 33 95.0:15

340: i 37 85,038

In silberh iltigcn Zwischenproducten .... 16 97.45 62.r, 3.5U3 7,711

- silberfrcien Zwischenprodukten .... 131 HS.

5

3,373

Summe . . 480 30,15 3847 «8 99.138 90.1«

Mithin ist Verlust . 4 17.5 151 27 3^78

Danach ist bei der Zinkentsilberung sowohl der Verlust an Silber, als an Blei geriuger, als bei dem

Pattison'schon Krystallisationsprocess, wo derselbe 1,6 pCt. resp. 5—5£ pCt. beträgt.

Der Erfolg an Handebblei würde grosser gewesen sein, wenn bei dem Versuch einmal die Abzug-

werke gemeinschaftlich mit dem Zinkschaum abgesaigert und nicht für .sich vertrieben wären, und wenn

zweitens es thunlich gewesen wäre, die zurückgebliebenen silberfreien Zwischenproducte auf Blei zu ver-

arbeiten, was aber bei den geringen Quantitäten nicht möglich war.

Werden die Abzugwerke mit dem Zinkschaum abgesaigert, so wird sich das Quantum der silber-

haltigen und demnächst wieder auf Werkblei zu verarbeitenden Zwischenproducte von 7,7lj pCt. um circa

Digitized by Google



Die Entsilberung de» Werkblei» durch Zink. 61

4 pCt . also auf 3,711 pCt ermässigen und der Erfolg an Handelsblei um ebensoviel, also auf 89,068 pCt

Bei Ermittelung der Bleianlage ist auf die Verunreinigungen den Werkbleis, welche Oj pCt be-

tragen, keine Bücksicht genommen, sondern es sind 100 Werkblei als 100 reines Blei angenommen.

Zieht man die» noch in Betracht, so ermässigt sich der gefundene Bleiverlust von 3.87 auf 3,n pCt.

Die Kosten haben bei dem Versuche im Ganzen 1607 Tblr. 2 Gr. 8 Pf. oder pro Centner ver-

arbeitetes Werkblei 12 Gr. 0.485 Pf. betragen und vertheilen sich pro Centner Werkblei wie folgt:

1. Entsilberung 8 Gr. 7Ml Pf.

2. Verschmelzen des Zinkstaubs — - 3,791 -

3. Abtreiben — - 5,3M -

4. Raffiniren des Annbleis ... 1 - 3,»i8 -

5. Verfrischen der Raffinirkrätze - - 9,5«2 -

12 Gr. 0.486 Pf.

Bei der betriebsmässigeu Einführung des Entsilbcrungsprocesses mit Zink werden sich die Löhne

von 1 Gr. 6,436 Pf. auf 6,976 Pf. und die Kosten für Brennmaterial bei Wegfall des Raffinirens im Kessel

von 2 Gr. 6,04 Pf. auf 1 Gr. 6,44 Pf. ermassigen, wahrend die Konten für Chlorblei mit 4,6 Pf. pro Centner

verarbeitetes Werkblei ganz in Wegfall kommen, und tritt danach eine Verminderung der Verarbeitungs-

kosten von 2 Gr. I,i7.r> Pf. pro Centner entsilbcrtes Werkblci ein, so dass die Verarbeitungskosten statt

12 Gr. 0,485 Pf. nur noch 9 Gr. 9,3i Pf. betragen werden.

Dieser Kostenbetrag wird sich aber noch weiter herabdrücken lassen, wenn erst längere Erfahrungen

die zweckmässigste Einrichtung und Grösse der Apparate, sowie des ganzen Verfahrens au die Hand ge-

geben haben.

So wird z. B. zunächst zu ermitteln sein, ob nicht in Kesseln von grösserem Passungsraum und

einem geringeren Verhältnis der Oberfläche zur Tiefe derselben die Entsilberung des Bleis vollständiger

und rascher ausgeführt werden kann, als in gewöhnlichen Pattisonirkesseln.

Dann wird durch Versuche zu constatiren sein, ob nicht der Zinkschaum vom 2. und 3. Entsilbern

der noch nicht mit Silber gesättigt ist und Zink im Ueberschuss enthält, zur ersten Entsilberung wieder

zugesetzt und dadurch an Zink gespart werden kann ; ferner, ob nicht die einmal benutzte Salzachlacke zum

Entrinken einer zweiten Charge Armblei noch zu verwertheu ist.

Der ganze Process der Entsilberung des Werkbleis durch Zink liegt noch in der Kindheit, und

werden bei längerer Ausübung desselben gewiss noch in vielen Punkten Verbesserungen angebracht werden,

welche die öconomischen Resultate desselben noch günstiger gestalten, als es jetzt schon der Fall ist

C. Vergleichung zwischen Abtreiben, Pattisoniren und der Entsilberung des Werkbleis durch Zink,

unter speeieller Berücksichtigung der Verhältnisse der Oberharzer Silberhütten.

Bei der Vergleichung der oben angeführten drei Werkbleientsilberungs - resp. Silberconcentrations-

Processe sind zwei Punkte in Erwägung zu ziehen

:

1. die Qualität der durch dieselben dargestellten Producta, und

2. die öconomischen Resultate derselben.

Was zuerst die Qualität der durch die drei Processe dargestellten Bleiproducte betrifft, so steht

darin der Abtreibeprocess den beiden übrigen bei Weitem nach.

Wie schon im Eingang erwähnt, ist der Pattison'sche Entsilberungsprocess hauptsächlich aus dem

Grunde eingeführt, um Bleiproducte von solcher Reinheit darzustellen, wie sie jetzt im Handel verlangt

werden und wie sie der Trcibprocess nicht zu liefern vermag. Bei der Vergleichung der durch den Zink-

entsilberungsprocess dargestellten Producte mit denen der beiden anderen Processe kommt allein das

Kaffinatblei erster Qualität in Betracht Das Blei vom Raffiniren der Raffinirkrätzfrischbleie erfolgt in so

Digitized by Google



geringer Menge, (Illhs es für die Beurtheilung der Zweckmässigkeit des Processen wenig in die Waagschale

fällt, ob dasselbe als Raffinatblei erster Qualität oder als eine geringere Sorte zu verwerthen ist

Zur Vergleichung der durch die drei Methoden erzeugten Bleiqualitaten mögen folgende Analysen dienen.

Cu Fe Zn

1 Vom Ahtr^ih^n und frlfiftnfriHphrtn1. I VUI A Uli CIUIH UUU VllUlilfVlIlS^liUlia

1.
t-- — r « • t « • * i-i

0,2 Spurr

2. 0,122 0,225 0,005 0,001

3. 0,006 0,168 0,003 0*12

4. von Lautenthaler Hütte . . 0,07 0,240 0,005 0.O1S

5. - Dr. Schmidt - - . . 0,032 0*88 0,004

6. - t. Graba - - - . . 0,126 0,160 Spurr 0,1*25

7. - Streng - - - . . 0,1042 0,0384 0,0043

8. - Dr. Hilgenberg von Clauathaler Hütte . 0,081 0*23 0,0086 0.OH

II. Vom Pattisoniren.

L Baffinirtcs Harzblei von Altenau nach Streng 0,017 0,016 0,003

2. 0,020 0,040 0,0086 0.008

:i. - Weyand 0,026 0,01.7 0,013 Om
4. - Streng 0,026 0,016 0,012 0,009

5. - Eich 0,022 0,033 0,004 Spur

6. - Weyand 0,017 0,026 0,004 Spur

7 (Analytiker unbekannt) 0,016 0*30 0,005 Spur

8. - Lautenthal 0,00096 Spur 0,008 0,0042

9. Spur 0.OOG 0,004 0,006

Rafflnirtes Harzblei von Clausthaler Hütte nach Dr. Hampe . 0,039 0*04 0.004

0,0396 0,0025 0,0061 Oj»l

- Altenauer - .... 0,0387 0,0083 0,0046

- Lautenthaler - - 0,0374 0,0016 0,0044 -

Das mit Zink entsilberte Blei hat dagegen folgende Zusammensetzung:

1. nur im Kessel raffinirt:

Sb . . . 0,1963 pCt.

Cu . . . 0,0062 -

Kc . . . 0,0037 -

Zn . . 0,00111 -

2. im Treibofen raffinirt:

Sb . . . 0*098 pCt.

Cu . . . 0.0076 -

Fe . . 0,ooi3 -

Zn . . . 0,0026 -

Danach ist das nur im Kessel raffinirte Blei schon von bedeutend besserer Qualität, als das früher

beim Abtreiben und G lattfrischen erhaltene gute Muldenblei, da es bei etwa gleichem Antimongehalt einen

viel geringeren Gehalt an Kupfer hat, als das letztere.

Das im Treibofcn raffinirte, mit Zink entsilberto Blei ist dagegen dem durch den Pattison 'sehen

Proceas dargestellten raffinirten Harzblei mindestens gleichzustellen, da es bei einem wesentlich geringeren
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Gehalte an Kupfer einen nur unbedeutend höheren Gehalt an Antimon hat, und glaubt der Verfasser nicht

xu viel zu sagen, wenn er behauptet, dass das aus den Oberharzer Werkbleien durch Behandlung mit Zink

dargestellt« Armblei zu den besten Bleisorten de» Handels gehören wird.

Zur Bestätigung dieser Behauptung mögen folgende Analysen von im Handel geschätzten Blei-

marken angeführt werden.

Sb Cu Zu Fe

A. Pattisonirtes Blei.

1. 0,063 0,026 0,001
A AMU,003

0,007 0,026 0,009 0,006

8. 0,007 0,051 0,001 0.006

4. 0,026 Spur U,0039 0,0041

5. 0,015 Spur 0,0008 0,0042

'i. IMJ61 ",04l 0,004 0,002

7 - - - - (Analytiker unbekannt) . . . V,0031 u,0074 ft AI HA"»0154

8. Locke Blackett et Co. Londou nach Eisenhuth 0,0037 0,0271 Spur 0,0052

9. Friedrichshütte. Marke Taniowitz nach Prof. Dr. Löwig . . 0,03 0,02

10. 0,0008 0,0280 Spur 0,0049

11. 0,0059 0,0318 0,0037 0,0016

B. Andere durch Zink entsilberte Bleisorten.

0,004 Spur 0,0024 0.0056

2 0,003 0,007 0,003 0,005

3. 0,0015 Spur Spur Spur

4. 0,002 0,006 0,003 0,004

0. 0,0031 0,0023 0,0026 0,0017

Li. 0,0028 0.0021 Spur 0,0179

7. 0,0081 0,0034 0,0013 0,0009

Aus den Resultaten dieser Analysen geht hervor, dass die durch Verarbeitung der Werkbleie mit

Zink dargestellten Bleimarken im Allgemeinen viel reiner und namentlich kupferfreier sind, als die durch

den Pattison'schen Krystallisationsprocess erhaltenen, und ist das bei dem Versuche der Werkbleientsilberung

mit Zink erhaltene Armblei bedeutend reiner, als die vom Pattisoniren erfolgten Bleisorten.

Dass in dem erstcren durch die Analyse ein etwas höherer Antiraongehalt nachgewiesen ist, als in

anderen Bleisorten, dürfte nicht in einem wirklich höheren Antimongehalte des Bleis, sondern wohl darin

begründet sein, dass zur Analyse von Handelsbleien im chemischen Laboratorium zu Clausthal vorschrifts-

massig 100 Gramme Probesubstanz zu jeder Analyse angewendet werden müssen, und ist bei Verwendung

solcher grossen Mengen des zu untersuchenden Materials noch eine quantitative Bestimmung des Gehaltes

an Verunreinigungen des Bleis mit hinreichender Schärfe und Sicherheit möglich, während sich dieselben bei

Verwendung von geringeren Quantitäten Probesubstanz — vielleicht nur 5 bis 15 Gramme — der Wahrneh-

mung völlig entziehen, oder doch nur ungenau und zu niedrig bestimmt werden. Es erscheint deshalb

erforderlich, dass bei jeder Analyse eines Kaufbleis angegeben wird, wie viel Probesubstanz zur Analyse

verwandt ist, weil nur bei Verwendung gleicher Quantitäten Probematerial zwei Analysen mit einander

verglichen werden können.

Was nun die öconomischen Resultate der drei EntsUberungsproccsse betrifft, so betragen die Kosten

der Verarbeitung eines Centners Werkblei:
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64 Die Bntaitbening des Werkbleis durch Zink.

beim Abtreiben 7JGr.

bei der Entsilberung mit Zink rund 10

und der Bleiverlust

beim Abtreiben 9 pCt.J

Pattisomren .... 3,5 -
j der Anlage im verarbeiteten Werkblei,

bei der Entsilberung mit Zink 3,73 -
)

Bei der Vergleicbung dieser drei Entsilberungsprocesse ist jedoch zu berücksichtigen, das» einTheil

der Bleianlage in dem zur Entsilberung gegebenen Urwerkblei nicht sofort bei der ersten Verarbeitung ab

Handelsproduct, sondern als silberhaltiges Zwischcnproduct erfolgt, woraus wieder ein zur Entsilberung zurück-

zugebendes Werkblei entsteht. Das zu verarbeitende Haufwerk wird dadurch vermehrt und die Kosten der

Entsilberung, sowie die dabei stattfindenden Mctallverluste vergrössert. Da nun die Menge der von den drei

hier in Frage stehenden Entsilberungsprocessen zurückgehenden Bepetitionswerke verschieden ist, so kann

man nicht die Kosten und Verluste auf das in die Arbeit gegebene Werkbleiquantum berechnen, sondern

man muss erst eine Vergleichungsbasis, welche bei allen drei Methoden gleich ist, gewinnen.

Eine solche ist die, dass man ermittelt:

1. wie viel Werkblei incl. der Bepetitionswerke aus dem in den Erzen enthaltenen Urwerkblei

erfolgt und zur Verarbeitung gelangt, und

2. welche Bleiquantitäten iu den verschiedenen Sorten aus dem in den Erzen enthaltenen Urwerk-

blei bei völliger Aufarbeit der bei den Entsilberungsarbeitcn fallenden Zwisclienproducto erfolgen.

Für das Abtreiben und Pattisoniren haben sich aus den Betriebserfolgen der Clausthaler, Altenauer

und Lautenthaler Hütte in einem 10jährigen Zeitraum die in der Anlage aufgeführten Resultate ergeben.

Bei der Entsilberung mit Zink geben

100 Ctr. Urwerkblei im Erz.

104 Ctr. Werkblei incl. der Bepetitionswerke,

und erfolgen daraus

:

82 Ctr. L Raffinat,

12 - II. - dessen Qualität zwar noch zweifelhaft ist, da eine Ana-

lyse davon noch nicht vorliegt, welches aber der Sicherheit wegen als dem Krystallisationsblei gleichstehend

betrachtet und mit dem Preise desselben berechnet ist, und

2,4 Ctr. Hartblei.

Der WerthberechnunK der Production sind folgende Preise pro Ceutner zu Grunde gelegt:

raflinirtes Harzblei . 0 Tlilr. 18 Gr. 9 Pf.

Krystallisationsblei . (i - — - 3 «

gutes Muldeublei . . 0 - 10 - 2 -

Steinblei .... (3 - — - 3 -

Krätzblei .... 5 - 25 - 2 -

Hartblei 5 - 3 -

Kaufglätte .... 6 - 5 - 7 -

Der Werth der aus 100 Ctr. im Erz enthaltenen Urwerkbleis zu erzielenden Producte nach Abzug

der Kosten der Entsilberung beträgt nun nach der Anlage im Durchschnitt:

beim Abtreiben . . . 520 Thlr. 23 Gr. 8 Pf.

- Pattisoniren ... 552 - 21 - 8 -

bei der Zinkentsilberung . 503 - 10 - 6 -

und ist pro 100 Ctr. Urwerkblei im Erz gegen das Abtreiben beim Pattisoniren ein Gewinn von

31 Thlr. 28 Gr. — Pf.

und bei der Entsilberung durch Zink ein Gewinn gegen die Treib- und Frischarbeit von

72 Thlr. 16 Gr. 8 Pf.
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Die EntailWung de« Werkblei* durcb Zink. 65

und gegen das Pattisoniren von

40 Thlr. 18 Gr. 8 Pf.

Es liefert danach der Zinkentsilberungsproccss ein Handelsproduct von mindestens derselben Güte, wie der

Pattison'sche Krystallisationsprocess, und gewährt gegen denselben, vom höheren Silberausbringen ganz ab-

gesehen, einen Nutzen von 40 Thlr. 18 Gr. 8 Pf. pro 100 Ctr. Urwerkblei in den Erzen.

Ausserdem gestattet der neue Process eine Verminderung des Betriebscapitals der Silberhütten, da

das in Arbeit gegebene Blei nach kurzer Zeit fertig als Handelswaare abgegeben werden kann und es nicht

erforderlich ist, grosse Vorräthe au ZwLschenproducten zu halteu.

Ferner ist die Entxilberuug mit Zink weniger von einem bestimmten Reinheitsgrade des zu ver-

arbeitenden Bleis abhängig, als das Pattisoniren. Das Silber kann gewonnen werden, ohne dass die

Cnreinigkeiteu vorher abgeschieden zu werden braucht u. Wahrend mau bei der dem Pattisuniren vorher-

gehenden Raffination des Bleis silberhaltige Zwisi-henproducte erhalt, welche mit den darin concentrirten

Verunreinigungen in den Schmelzbetrieb zurückgegeben werden müssen, erhält man bei der Raffination de«

bereits entailberten Bleis silberfroie Producte, welche mau direct auf Huudelswaare verarbeiten, und so die

Verunreinigungen des Bleis aus dem Kreislauf der Schmelzarbeit entfernen kann, wodurch eine Verbesserung

der Qualität der zu verarbeitenden Rohproducte und in Folge dessen auch der Bandelsproducte erreicht wird.

Ferner Ist noch zu erwähnen, dass zu dem ueuen Process etwa nur { der Arbeiterzahl erforderlich

ist, welche in einer Pattisou'schen Kesselbatterie angelegt werden müssen, was bei der Schwierigkeit, die

zum Pattisouiren uötbigen kräftigen Arbeiter iu genügender Zahl zu beschaffen, von Wichtigkeit ist; sowie,

dass die Arbeiter dabei weniger der Gesundheit schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind, als bei der Krystal-

lisationsarbeit, wo durch das unvermeidliche Kinathmen von verstäubten Bleioxyden die Entstehung von

Bleivergiftung stark gefördert wird.

Der einzige Uebelstand des Prozesses liegt in der Schwierigkeit, die stark zinkhaltigen Schlacken

vom Entzinken des Bleis und vom Verschmelzen ded Zinkstaubs in grössern Mengen zu verarbeiten; indessen

sind diese Mängel den durch den Process zu erreichenden Vortheilen gegenüber nur von ganz untergeordneter

Bedeutung und fallen nicht in die Waagschale.

Nach Abschluss der vorstehenden Arbeit ist der Process der Werkbleientsilberung mit Zink auf

der Clausthaler Silberhütte betriebsmäßig eingeführt und haben dabei die im Vorstehenden enthaltenen

Angaben ihre Bestätigung gefunden.

Der Gaug der Arbeit war im Wesentlichen derselbe, wie bei dem Versuche. Abweichend davon

war, dass der erhaltene Zinkschaum nicht in einem besonderen Saigerkessel ausgeaaigert, sondern das« von

zwei gleichzeitig zur Kntsilberung in Arbeit genommenen Kesseln der erfolgte Zinkschaum in einen dazwischen

liegenden leeren Kessel gebracht, dort erhitzt und der auf der Oberfläche sich ausscheidende Zinkstanb mit

durchlöcherten Kellen abgenommen, das zurückbleibende, schon silherarme Blei aber durch einen Zusatz von

Zink völlig entsilbert wurde.

Das entsilbertc Blei wurde mit schwefelsaurem Bleioxyd und Stassfurter Salz entzinkt und wurde

dadurch viel rascher eine Reinigung des Bleis erreicht, als bei der Entzinkung mit Chlorblei oder reinem

Salz, wie dies aucli a priori zu erwarten war.

Das entziukte Blei ist versuchsweise noclnnaU 12 und auch 24 Stunden laug im EnUiukungs-

kessel raffinirt.

Das in Arbeit genommene Werkblei enthielt:

Cu . . . 0,ioiu pCt.

Sb . . . 0,62U8

Fe . . . 0,oü32 -

Zn . . . 0,ooi3 -

Ag . . O.ijoo -

(Forteeteung de* Texte» hinter den Tabellen, auf Seite 70.)

Abhtudi XVI. 1. Lief. 9
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66 Die Entrflberung des Werkblei« durch Zink.

A. Auszug aus dem Betriebsjournal über den auf der Claustbaler Hütte

Schiebten Verarbeitetes Werkbled

Erfolg-

tes Ann-

blei

Erfolgt«

Zink-Schäu-

mer

Schü-

rer
Schlieg Stein Summe

Zahl Cir. Ctr. Ctr. Ctr. C«r.

1. Entsilberung des Werkbleis und Darstellung von Zinkschauin 23!) 08 3816 18t 4000 3474 192,*

Zu- Aus-

m.i-

ohcn seu

Zahl Zalil

12

»\m\-

Srhii-h-

Z»hl

Verarbeitet Erf.il b
.

Htih

HO II

Y-ih/

Zink
AI,-

7UJ--

werke

C * u i

II
i, r. r

i 1 r
T _Ü

r.
~ Keioh-

blei

Si-fil:.-

* ..

Klus-

-taur,

; 1 n <•

Schur Koks

Ctr.

K,*-

v>

reine

2. Verschmelzen des Zmkst.nib* . 1 1 10 l'J'J.ji 7 m lf>2 347 1 12 r>i

UtL-

roine 1

1

im

Aufge-

setztes

Armblei

Erfolg an Verbrauch an

3. Rafflniren des Arrableis

Schieb-

ten Raffinat Krätze
Ab-

strich
Heerd

Mer-

gel

Waa-

aeti koUffi.

Zahl Clr. Ctr. Pfd.' c r

1

Ei t Ii o r Hut. Stck.. c.;

Raffiniren des Arrnblei6 von der Entsilberanf; . . 57 3474 2973 73 384 _ • 136 150 W
Raffiniren des Armbleis von der Rcduetion der

12 606 42!» 6? 91,1. 67 14,4 53 21» a
69 4080 :I403 12 475,s 67 23,i 180 360 m

Ver-
E r f olg a n Verbrauch in

4. T r c i b a r bei t

trie-

bene

Werke

ClT.

Erzeugtes

Biicksilber

Md. V«.

Glätte Ab*ug
Ab-

strich

Vor-

schla-

ge

Heerd Hergel

St&t

170 17 80 110 10 22 24 25 30 1,

Rekhwerke . . . 162 502 60 100 15 29.» 25 76 Ii

Summe . . . 322 520 40 210 10 37 53,* 50 106 21
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ausgeführten Versuch, Werkblei mit Zink zu entsilbern.

Erfolg an Zinkzunatz beim Zeitdauer zum M aterialienverbrauch

Ataag-

»^rkcu

t

K-iftioir

kratze

t n t n <

Entzin-

kunps-

Schlacke

'• IL

Nim

II. Sum-

me

Pfd.

Ent-

ail-

bern

Ent-
Rafti-

lin-

ken
niren

a n 4 •

Summe

«Id«.

Stein-

kohlen

Chlor-

blei
Zink Kalk

Wai-

sen
Torf Sali

Ctr.

177 220,i7 103,»

1 1

4190 1570 885 6585 333 884 442 1139 803 12,1 66,« 1,( 256 1 2760

I

98

3. Yerfriichen tler Raftmirkriirztm
3

tu a2 i

SM er.

Zjbl

Verarbeitet

Raffinir

kritze

Schlacke H«*"1

v<. in Knt-

zinken

C » » t

vom
Rafti-

Stein-

»cbli-

cken

Erfolg an

Blei

Ab- »M
zug « 1
da- 2 &
von & S

Schur

C e n I n * r

Verbrauch

Koks

Ctt.

i
:

i u 591,17 123,13 Ö06
!
7 I 443 ! 7 21

B. Metallanluge und Ausbringen bei dem auf der Cluusthaler Hütte ausgeführten

Versuche, Werkblei mit Zink zu entsilbern.

<i ehalt

«lOfcicht in Km l'f.i.

Siltn.-r Ul.i
Silber

Cr. V l'M. V Clr.

4000 4H4 47,.% 15
12,i «2 7 .V)

220 0,1)1 1 11,0 •j 20
1(50 '»•> Ki.o

4S4 74,-i 4004 MT.

Uu !-

thrll,.

4l«,;W l'M 4g:;
I^Uiial

:tll)3,4 l'tr. 0,1 4o :i4o;t 37
lltl 5 92 :> 92
15 0,; Ml 12
29.r, «:i 45.7 25
25 ;(.7i ;>.'. it:>,7 j:; 7.

r
.

ii 4*;,» Iii

UU »2 41.H iot 20
10 S2 20

Spur S4 is 4*
24 1..S S4 2o Ib
25 Spur »52 i:> 50

i Ib.H 54

1 1 24 4 24
12 14.* i:l,i i 71 f, 1 «2
2.i 14,i «t 22.:,

:u; 0,J8 1 i 24.9 .! 47
101 In; •>

i t;,i
i

4 .)

7 ^.J 1".'.

7 2V -i
it

21 2'1

44: i
-

6

91.:. o.i» 76 n
i»7 7:t 1K !«1

14,.-. 9 57
- ,2S

Anlage.
Wtrlilei nach «peneller Berechnung . .

' t^orbldi zum Entzinken den Armhieis

^«intdlliekeu

Okcntke Kupforechlucfcen

Brüter • . . .

uujgKi ,

*oa> Vertreiben der Keicbwerkc: Glitt.' . . . .

Abstrich . . .

Vorvrhlägp .
,

Meord . .

Vom Vertreiben d u rch A h zu r wv r kt>: (i\:Mv .

i Ab/Ujr
.

Abstrich

j

VorM l,l^c

)ien de* Ziukstnubs: Klu^uub .

Schur .

Bühnen . .

rein« Sclk.nkfii

unreine

Ven ferfritchen der Raffiuirkrfttzen: Ab/u- . .

i'lllL'lt^Ulll .

Schur . .

r'ri.s.-hschUrken

niren: Raftlmikrüi/e

Abstrich

Heerd

9*
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68 Die Entailberung de* Werkblei» durch Zink.

Zusammenstellung der bei der Entsilberung des Werkbleis durch Abtreiben, durch

^~ ZI r,

- - j v
2 - ^ i
ö "
> £ M

<ir

voi.-ii l>e

worden
itet ilurch

lllciverlust beim
Aus 100 Ott. Blei-

an fertigen

Pult)

nimi

cn.

Ab-

treiben

Ctr.

Pi.tti-

so-

inrcu

Cr.

Ab-

treiben
S'inimf

Ttr.

Kaiiftflr.tte

<"tr. PH.

uftinirto'«

Wei

01 r. ' PH.

Krystalli-

sritiimshlei

otr. ru.

A. Abtreiben.

ClatMthnlcr ll.ittr 1.« l.'M _ li5.il H '

:\:>

130.,» 11.:. 11.71 8 Hl

B PnttiMiiilren.

Allennuer Hütte 117,i 112.« - 1 ,>v O.ii 4,--. 17 l.'i
m
1 4

Luiteiithaler Hütt.' 1 1 1,1 107 7a •Lei V> 22 23

C. ZlukeiiHilhfruiii;.

\ i'l>'»< Ii 10» — 82 .2 -

Kesten d«.s Vernichs. Werkblei mit Zink zu eiit.*ilhern

L f> h n e.

1. KntslIberuDg des Werkt.!.!*.

Kür i'39 y.wfdfstiinditfe Schfniin»T- und SS Scbürerscbichten u 20

re.ij.. Ki.r, Spr

4O0O Ctr. Wfrkl.loi vor/.ubufen « 170 Ctr. 12 S-r.

Für Sc Whtiioji des Hre.nnmati rir.ls etc.

b. Materialien. Für tiT.^ Ctr. Zink ä 7 Tl.lr. 19 Stfr. n.» ff. .
.

- 12.i - Clilorbl«! k ."> Tl.lr. .Stfr. O.j. l'f. .

-98 - Sah k 8 SS r. 7 Pf.

- 1,«. - Kalk Ii 21 Sgr

HK1 • Steinkohle, s 13 Stfr

- i>: t Schock Waa*m ä IV« Thlr

- 2T<» Stück T»rf a Mille 1 Thlr, « Stfr. 1 l'f. .

a. Löh no.

2. Verschmelzen des Zinkstaubs.

Für 10 /wölfstümlitfo S.-luneher- und Vorlfuiferscliichten

1 Thlr. 2f> Stfr

Für Vorlaufen der Beschickung, .Schlacknilaufon etc. .

Für 1 Zumachen und Ausblasen df> Ofens . . . .

7

b. Materialion. Für 51 Ctr. Kok. i. lf, Set

- 11 Ms. Holzknhlen > 11 Sgr. 6 Pf. . .

3. Abtreiben.

a. Löhne. Für 322 Ctr. Werkblei m vertreiben k l Sgr. 7 Pf.

b. Materialien. Für 106 Binden Merkel k 6 Stfr. 6 Pf. . . .

- 24 Schock Waascn i 1 Thlr. f, Sgr. . .

,« *» Uelwrlrag .

- -

Thlr. Sfr.

207 .>..>

<i 12 1
—

22 9

9 r>tu

28 12 f.

1 15 <;

;S47 29 -

1 28 7,

3 !> t;

:-

1

25

1

10 -
C -
8 -

15

7

18

2

23

28

Betrügt

pro Ctr.

verurbeitete«

Werkhlei

Rur-
|

ff.

219

20

29

24

22

20 19

51

9,s

1291 2G
|

9,»
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Die KnUilberunR <1m Werkbleu, duivu Zink. Gl»

Pattisoniren und mittelst Zinks auf den Oberharzer Hütten erhaltenen Resultate.

islige im Rr* werben
PTod«clfli dargestellt

XillJtH

kl«.

Stein- Krätz-

fif i>w.

Hart-

blei

CtT. l'f.l

Hnitl«,-

l'n»lti.'tK.i!

Zu v.T.'irhoiH'rnIrs

Wrrkbloi Uw.-h

IM'Al.trci

Inn »uiiih-h

ii Ctr. ;i Ct.'.

'.TU. '.Thl.
,-W.I

Zmk-
.litsil-

M<-ruti LT

i> Ctr

-Irr

Tbl. «c.

HUilil ü.'H.,

tM-Wwrrlh 'ivr

l'r^ilm-tnaj i.u.<

HU» Ctr. I
;

r-

wi'rklili'i im Kr/

lh!. PC

;>ir> ij

:.-_;> 12

r.-jti •J:J H

,w. 2v
M» 11 r.

21 s

im

<i('LM) ilcn ln'i I» r Zink-

riit.-ill»"Tum; vi /:i>lt»><i

Till, Vf.

*• mi-fir

TM. st I-

67

'> eo

• 56

1 95

fi 82
ft 26

11 70
17 49

2fi

7" Mit 1«!
ir. wv:

91 611 8
:jo 0O4 24 i

4 »•,28

i:ki ö;i 7 r-

:$2 !"» :i

112,2

l"7

um

!» S

't4 2t i

1 i

\u

; i

28
- -1

it;

:w ii

41 2*;

10 l.s

• -

Ko't^n ,l*s Wmu.-iw, WerkMpi mir. Zink r.u eT.tsitKrni

i

pr..

W,T

'':r.

xitcU'S

Ll.l.'i

Tl.lr Äür. I'f T-ilr. Sirr. VI. rr.

r.'lKT'fLl^ ....
4. RMfinlrrD des ArmhlKl,

1291 20 9
:
i O.s'jc

•;i

ii

in _
12 —

Mi,l.n .,..rl..,.r,..,

:•• Materialien. Kör 189 Ilintru M.-rK -l »5 S?r, 0 ff

- 0 Srli.M-k Wximtl i» l'Ai Tlilr.

1

1

12 --
*4

IUI

1

r.i

ii

7

17 4

20 —

4

3. VerCrlsrlieD «kr RalfinirkriUrii «lr.

i. Lnhne. Für 11 7.» ülfstiiinlif i> .Srliirlitvii » 1 Tlilr. 2.
r
> S?r

• Nebenarbeiten

2l»

I

.* 1>
24 ! U-j

10

!S7 - =
1, -

!

100:. .V, 0.S7S
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70 Beitrige ror Conatitutionslehre de* Roheisen».

Das enGilberte, mit schwefelsaurem Bleioxyd und Kalisalz entzinkte Armblei enthielt nach

Cu

Sb

Fe

Zn

Ag

Raffiniren im Kessel:

0,0054 pCt. 0,0064 pCt.

0,0096 -

0,0084 -

0,0034 -

0,00063 -

0,0080

0,0019

0,0024

0,00063

andere Probe Blei, welches im Treibofen raffinirt war, enthielt

Cu . . . 0,0062 pCt.

Sb

Fe

Zn

Ag

0,0058 -

0,0018 -

0.UO24 -

0,0013 -

Die Verarbeitungskosten haben pro Centner Werkblei betragen:

An LOI Für Materialien

Tbl. VI. TW. Hr. pr Tbl.

Bei der Entailberung 1 3,4 1 3,5 — 8|6j

Beim Kaffiniren des Annbleis u. Verarbeitung der Bleikrätzen etc.
l 4,8 8,1 1 loj

4,5

1,8

_ 2 0,7 8 8,4 10
1
9,1

Dass die Kosten der Entsilberung bei der Ausführung des Processes im Grossen einen etwas höheren

Betrag erreichen, als eben in Aussicht gestellt ist, hat seinen Grund darin, dass unter den Kosten der

Materialien der volle Ankaufspreis des schwefelsauren Bleioxyds mit in Ansatz gebracht ist, der aber eigent-

lich nicht mit in Rechnung gezogen werden darf, da der Preis dieses Materials nicht höher ist, als der

Werth des aus demselben gewonnenen Bleis.

Die Entsilberung des Armblcis durch Zink, welche gegen die jetzt bekannten Methoden so gros*

Vortheile bietet, ist anscheinend bestimmt, eine grosse Umwälzung in der Metallurgie des Bleis herbeizuführen.

Beiträge zur Constitutionslehre des Roheisens.

Von Herrn E. F. Dürre iu Berlin

4

Seit die Metallurgie in den Kreis der wissenschaftlichen Betrachtung getreten, hat keins ihrer Kapitel

so sehr den Eifer und Forschungsdrang rege erhalten, als die Constitution des Eisens und in erster Linie

die des Roheisens, d. h. des ersten Products der Eisendarstellung im Grossen.

Dadurch, dass der Umfang des Industriezweiges, wie auch seine Behandlung allmälig andere

wurden, veränderten sich die Anschauungen der Techniker und Gelehrten und die Wandlung äusserte sich

auch in der Auffassung der Constitutionsgesetze des Roheisens.

Man kennt bis jetzt, trotz der aufgewandten Mühe und Gelehrsamkeit, kein allgemein gültiges Geseti

dieser Art. Es sind dergleichen wohl entstanden, aber niemals in hinreichend vollständiger Uebcreinstim-

mung mit der Praxis aufgetreten, um Boden zu gewinnen und festen Fuss in der wissenschaftlichen

Technik zu fassen.
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Ein Gesetz ohne Geltung ist kein Gesetz, und viele der aufgestellten Lehren haben »ich noch dazu

fom ersten Augenblick ihres Bekanntwerdens an so wenig stichhaltig erwiesen, dass man in solchen Fällen

»ofort zur Tagesordnung überging. Diese bestand in Erweiterung des praktischen Erfahrungskreises, im

Registriren genau ausgeführter Beobachtungen, vertrauenswürdiger Versuchsresultate und Bemerkungen über

das oft räthselhafte Verhalten der Eisonarten in deu verschiedenen Phasen der Darstellung und Verarbei-

tung im Grossen.

Das vorhandene Material ist, wenn man es mit der Anzahl der Gesetzesentwürfe vergleicht, welche

iu verschiedenen Zeiten daraus abgeleitet sind, dürftig, unvollkommen in der Form, unsicher im Werth.

An jeden wissenschaftlich denkenden Praktiker tritt daher die Aufforderung noch jetzt heran, klar

gewichtetes und nach allen Seiten hin vollständiges Material zu sammeln und zugänglich zu machen.

Diese Aufgabe hat sich der Verfasser in Bezug auf die physikalischen Erscheinungen gestellt, welche

an dein Roheisen beobachtet werden, und von denen viele der interessantesten, obgleich lange Zeit in den

Werkstätten gekannt, erst kürzlich das Licht der Wissenschaft erblickt haben. Ehe er daran geht, die im

Laufe einer längeren Praxis auf Eisenhüttenwerken gesammeltem Beobachtungen in wissenschaftlicher Form

und möglichst geordneter Folge hinzustellen, scheint es ihm von Wichtigkeit, eine historisch -kritische Ent-

»iekelung der hauptsächlichsten von bedeutenden Fachgelehrten und Ingenieuren ausgegangenen Ansichten

über die Constitution des Roheisens voraufgeben zu lassen.

Er selbst beschränkt sich darauf, am Schlüsse seiner Arbeit einige Gesetze abzuleiten, welche .später

vielleicht zu den Grundlagen einer neuen Constitutionslehre des Roheisens gehören werden, vorläufig indess

nur als Resultate und Schlussfolgerungen einer Reihe von empirischen Wahrheiten gelten sollen.

Besonders betont werden die der Praxis näherstehenden, noch wenig beachteten TexturVerhältnisse

des frischeu Bruches, in Verbindung mit der Krystallisation des Eisens, sowie das Verhalten beim Schmelzen

und Erstarren und das Aussehen des flüssigen Metalls.

Alle diese einzelnen Erscheinungen sind nur gelegentlich mit den Resultaten chemischer Unter-

suchungen in Beziehung gebracht, um nicht die Unbefangenheit des Sehens und die Objectivität der An-

ttkauung zu hindern. Dagegen sind Beobachtungsresultate, soweit sie von Anderen öffentlich bekannt ge-

macht worden sind, als Belege eigener Erfahrung angeführt und theilweise kritisch beleuchtet.

Einen Theil der angeführten Thatsachen hat der Verfasser bereits in seinen „Aphorismen über

Giessereibetrieb" veröffentlicht, welche 1865 und 1860 in der „Berg- und Hüttenmännischen Zeitung" er-

schienen sind — es sind aber nur die auf Giessereibetrieb speciell bezüglichen und man wird finden, dass

sie zum Theil anders interpretirt sind und in anderer Reihenfolge erscheinen.

UeberalL, wo der Verfasser sich selbst citirt, ist es ausdrücklich bemerkt und auch darauf aufmerksam

gemacht, wenn die jetzige Erklärung von der früher gegebenen abweicht.

L Ueboraicht der hauptsächlichsten Leistungen auf dem Gebiete der Constitutionslehre des Roheisens.

Karsten und die ältere Anschauung.

Karsten eröffnete 1814 durch seine deutsche Bearbeitung von Sven Hinnian's „ Geschichte des Eisens*

die neue Aera der metallurgischen Literatur und versuchte zuerst mit Erfolg an der Hand der induetiveu

Wissenschaft die dunklen Oerter des technischen Empirismus zu beleuchten; ein Heer von Schriften aller

Art über metallurgische Disciplinen ist seit jener Zeit entstanden.

Ausser systematischen Lehr- und Handbüchern vorwiegend encyklopädischer Natur, entstanden un-

zahlige Monographien und kleinere Mittheilungen, welche namentlich in den voluminösen Reihen der tech-

nischen Journale sich vorlinden. Die verschiedensten Fragen wurden gestellt und beantwortet, eine Hypothese
stürzte die andere und unter diesen haben nur wenige die Angriffe späterer mit schärferen Waffen ausge-

rüsteter Kritik überdauert. Bei dieser rroductivitäl erlitt sowohl die Gediegenheit und Gründlichkeit der

Vorsehung, als auch die nothwendige Strenge wissenschaftlicher Speculation wesentliche Einbusse; ernstere
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und schwierigere Fragen wurden tbeils unvollständig beantwortet, theils völlig umgangen. Ein Theil der-

selben ist heut noch offen und trotz der genialsten Hypothesen noch immer ungelöst; man kann behaupten

dass durch den Ueberfluss an versuchten Lösungen und Erklärungen die Entscheidung immer schwierig^

zu erreichen sei.

In diesem Falle befindet sich unter vielen anderen auch die Constitutionsfrage des Roheisens. d«s

Stahls und des Stabeisens, d. h. der drei Producte, in welchen das verbreitetste Metall, das Eisen, im ge-

wöhnlichen Leben auttritt.

Was ist Roheisen? Was ist Stahl? Was ist Stabeisen? Dieses sind drei Fragen, die

bereits vor langer Zeit, dem damaligen Stand der Chemie entsprechend, beantwortet wurden. Alle drei

Körper bilden eine geschlossene Reihe, sind zusammengehörige Verbindungen; doch sind sie deutlich von

einander zu unterscheiden. Sie enthalten neben metallischem Eisen noch andere Bestaudtheile — das Roh-

eisen die grösste Menge davon, während das Stabeisen dem reinen Eisen am nächsten steht und der Stahl

das Mittel beider Körper darstellt.

Dieser ({ehalt an fremden Substanzen ist bereits früher durch die chemische Analyse nachgewiesen

worden und seiner veränderlichen Grösse in den drei Eisenarten schrieb man auf dem Wege des rein em-

pirischen Schlusses die wechselnden Eigenschaften jener drei Modifikationen des unreinen in der Industrie

vorkommenden Eisens zu.

Bei der einfachen Erklärung, dieselben seien Verbindungen des Eisens mit verschiedenen anderen

Elementen, blieb man nicht lange stehen.

Schon die alteren Chemiker stellten die Ansicht auf, dass der Kohlenstoff der entscheidende Bestand-

teil für die Beschaffenheit des gewöhnlichen Eisens sei und Mushet suchte ein genaues Verhältnis de*

Kohlegehaltd zum Eisen auszumitteln, um nach diesem verschiedenen Gehalt das rohe Eisen classificiren und

bestimmen zu können, ob es Roheisen. Stahl oder Stabeisen sei (Karsten. Eisenhüttenkunde I. p. 379). Die

von Mushet als Resultat seiner Untersuchungen aufgestellte Reihe der Kohlenstoffgehalte sämratlicher im

Handel vorkommender Hauptartcn von Roheisen, Stahl und Stabeisen uud die aus dieser Reihe zu ent-

wickelnden Folgerungen erschienen zur Erklärung des Verhaltens der Eiscngattuugeu so geeignet, dass sie

sehr bald den Eingang in die technische Literatur fanden und allgemein als gültig angesehen wurden.

Nachdem hier zum Theil Karsten s eigene Worte angeführt sind, kann die Hemerkung nicht weg-

gelassen werden, welche der geistvolle Metallurg daran knüpft und welche zeigt, wie hoch der Werth solcher

willkürlich schematisirter Regriffsaufstellungcn bei natürlichen Dingen reicht.

Karsten sagt a. a. 0. S. :t7f<—WO: „Diese Angaben sind nichts desto weniger ganz uc-

richtig und haben nur dazu gedient, von weiteren Untersuchungen abzuhalten."

Nach dieser Aeusserung und anderen ähnlichen kritischen Auslassungen ist man berechtigt, zu

fragen; Was hat Karsten gethan und in welcher Weise ist er der Constitutionsfrage der Eisenarten im

Allgemeinen, des Roheisens im Besonderen naher getreten?

Die Ergebnisse von Karsteu's Forschungen sind in einer Menge kleinerer Aufsatze, akademischen

Abhandlungen etc. niedergelegt ; diese Ergebnisse sind aber zusammengefasst und allgemeiner interpretirt in

seinem Handbuch der Eisenhüttenkunde, welches bekanntlich drei Auflagen erlebte und weit verbreitet und

bekannt geworden ist. Da Karsten in dieses Werk auch das, was von ihm an anderen Orten veröffentlicht

ist, aufgenommen hat, so ist es unnöthig, vou den einzelnen Aufsätzen zu reden; was er in der Eisenhütton-

kunde geleistet, ist Alles in seinem ausgezeichneten Handbuche niedergelegt.

Karsten, die grossen Schwierigkeiten richtig erkennend, die zu seiner Zeit einer abschliessende»

Discussion der Constitulionsfragen des Eisens sich noch entgegenstellten, suchte vor Allem durch genaue

Beobachtung und durch Sammeln rein praktischer Details das Material zu bereichern und zu ergänzen, auf

das eine Lösung obiger Fragen allein sich gründen Hess. Alle diese Errungenschaften legte er in den auf-

einander folgenden Auflagen der Eisenhüttenkunde nieder, nachdem er sie sorgfältig geprüft und fest-

gesteUt hatte.

Bei dem eignen grossen Fleisse und der Unterstützung, die dem rastlosen Sammler durch die
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Beamten der schlesischen, brandenburgisch- preußischen und rheinisch- westfälischen Werke wurde, gestaltete

sich besonders die letzte Ausgabe (1841) der Eisenhüttenbinde zu der reichhaltigsten und wissenschaftlichsten

Beschreibung aller Dinge, welche auf die Darstellung des Eisens damals Bezug hatten. Noch heute, nach-

dem die Industrie Riesenschritte vorwärts getban, behauptet das Karsten'sehe Werk durch die Unbefangen-

heit des ürtheils, durch die wissenschaftliche Form, sowie durch den Reichthum der gemachten Beobachtungen,

die erste Stelle in der Literatur und bildet eine sichere Grundlage des Studiums eines bedeutenden In-

dustriezweiges.

Es gibt neuere Werke, welche namentlich die aus England, Belgien und Frankreich eingeführten

Neuerungen in der Eisenhüttentechnik mit Genauigkeit und einem grossen Aufwand an Mitteln beschreiben,

und, was Einrichtungen, Maschinen und Apparate anbetrifft, die Darstellungen des Karsten'sehen Buches

weit hinter sieb gelassen haben — sobald aber in denselben Werken es auf streitige Theorien, abstracto

Anschauungen und wissenschaftliche Behandlung der Fabrikation ankommt, wird in der Regel auf Karsten

verwiesen. Die Gründe dieser auffallenden Erscheinung ergeben sich aus folgenden, auch für das hier be-

handelte Thema wichtigen Erörterungen.

Das Handbuch der Eisenhüttenkunde nahm in seiner Entstehung einen wesentlich anderen Verlauf,

als die übrigen Schriften dieser Art. Jeder Abschnitt des ersteren stammt ursprünglich aus der Feder einea

gerade mit dem betreffenden Gegenstande vorzugsweise vertrauten Praktikers und wurde nach dem Plan und

unter Anleitung Karsten's ausgearbeitet, welcher ausserdem viele umständliche und erschöpfende Versuche im
Grossen ausführen liess, um dunkle Punkte zu beleuchten. Aus diesen Monographien und Versucbsproto-

kollen gingen dann unter Karsten's Redaction die praktischen Kapitel der Eisenhüttenkunde hervor, wahrend

die wissenschaftlichen von dem Herausgeber allein ausgearbeitet worden sind.

Berücksichtigt man die Zahl von Analysen, welche Karsten selbst gemacht hat, oder unter seiner

directen Aufsicht machen liess. und die Menge von Quellen, die er durcharbeiten musste, wenn er alles bis

zu seiner Zeit Geleistete berücksichtigen wollte, so erfüllt die klare Redaction und die gleirhmässige Be-

handlung der verschiedenartigsten Seiten seines Gegenstandes mit Bewunderung. Man findet keine fremde

Ansicht mitgetheilt , welche nicht kritisch zerlegt wäre und wobei Karsten nicht versucht hatte, auch den

Gedankengang, den der Urbeber bei der Aufstellung genommen, zn untersuchen.

Die neueren Werke über Eisenhüttenwesen stehen auf ganz anderer Basis, als das eben besprochene.

Durch die Ausdehnung der Industrie, mehr noch durch die Masse vou publicistischen Arbeiten und die

grossere Verbreitung von Fachjournalen, ist eine solche Anhäufung disponiblen Materials entstanden, dass

dem Erscheinen eines nur etwas erschöpfenden Buches, wie es das Karsten'sche seiner Zeit war, eine genaue

und mit grösster Sachkenntnis* ausgeführte Sichtung des mehr oder minder brauchbaren Stoffes vorangehen

muss und ausserdem ein ausgebreiteter Verkehr dazu gehört, um von allen Seiten das Neueste zu erfahren.

Daher tragen die neueren Werke über Eisenhüttenwesen meist einen monographistischen Charakter an sich

und berücksichtigen — wie es z. B. die Franzosen Walther de St. Ange & Leblanc, Flachat, Barrault &
Petiet. der Belgier Valerius, der Engländer Truran, der Amerikaner Overmann gethan haben — nur die

Fabrikat iotismethoden des eigenen Landes.

Neben diesen ausschliesslich für praktische Ingenieure geschriebeneu Büchern, unter denen sich die

Werke der eben angeführten Männer auszeichnen, erschienen allerdings, namentlich in Deutschland, mehr

wissenschaftlich gehaltene Arbeiten, welche theils selbstständig auftraten, theils Abschnitte technologischer

Handbücher bildeten.

So wurden die theoretischen Fragen des Eisenhüttenwesens vorzugsweise behandelt durch Rammebi-

berg in seinen Grundzügen chemischer Metallurgie; durch Schubarth in dessen technischer Chemie; durch

Scheerer in seiner leider unvollendeten Metallurgie; durch Bruno Kerl in seiner metallurgischen Hütten-

kunde; ausserdem in mehreren Lehr- und Handbüchern der Chemie. Indessen das Meiste davon ist auf die

Karsten'sichen Anschauungen gegründet und keines der erwähnten Werke ist in gleichem Grade Original,

wie die 3. Auflage der Eisenhüttenkunde des ersteren.

Das noch unvollendete Lehrbuch von Percy, aus dem Englischen übertragen von Knapp und Dr.

Abfaandl. XVI. 1. Lief. 10
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Wedding ist dagegen ander» angelegt und schreitet in kritisch -sichtender Weise vorwart«, so dass hier

wenigstens Etwas wirklich Neues in Anlage und Ausführung erwartet werden kann.

Die hervorgehobenen Mängel dieser systematischeu Werke werden nicht wieder gut gemacht dureh

sehr gediegene Arbeiten in der periodischen Literatur. Letztere, oft in der leichten Weise -geschrieben,

welche heutzutage für publicistische Erscheinungen beliebt wird, liefern wenig Brauchbares. Dadurch, dass

es vor Allem darauf ankommt, die neuesten Details der Hüttentechnik zu registriren und jeder Ansicht,

welcher Art sie aueh sei, Platz zu gönnen, haben die zahlreichen Journale zwar einen lebhaften Ideenaus-

tausch hervorgerufen, aber, wie schon hervorgehoben, die Schwierigkeiten der Redaction eines solchen zer-

stückelten Stoffes bedeutend vermehrt. Es ist unvermeidlich, dass nicht auch viel Ungriindliches und Falsches

in die Oeffentlichkeit kommt, und solidere Arbeiten zurückdrängt

Besonders wurden die Interessen der Theorie benachteiligt, da nur Wenige noch die Zeit fanden,

gegenüber den taglichen und sich überstürzenden Erfindungen und Verbesserungen, das Interesse der Leser

für theoretische Speculationen in Anspruch zu nehmen. Auch auf diesem Felde bemühte sich Jeder, nur

r.il'e Ansichten, d. h. nach Form und Aeusserem vollendete Satze zu veröffentlichen, und dadurch wurde

häufig der Sache selbst ein ausserordentlicher Schaden zugefügt. Nur Wenige kannten das früher Geleistete,

keiner unter df-n Losem prüfte die Behauptungen und ihre Grundlagen genau; der Praktiker verwarf sie

entweder a priori als resiultatlos, oder nahm sie, durch die elegante Form gefesselt, eifrig an, und dieser

allgemeine Mangel einer strengen und aufrichtigen Kritik verhinderte jeden sichern Fortschritt in der Aus-

legung der meisten Erscheinungen der Technik.

So kommt es denn, dass erst in neuester Zeit die von Karsten schon vor 25 bis 30 Jahren ange-

geregten Fragen über die Constitution der Eisenarten einer gründlicheren Berücksichtigung sich erfreuen.

Hin die Tragweite der neueren Bestrebungen recht zu würdigen, ist es nothwendig, auf die Resultate der

Karsten'schen Arbeiten einzugehen, so weit sie die hierher gehörenden Punkte betreffen. Dieses ist nicht

ganz leicht, da Karsten, in seinem rastlosen Fortachreiten, eigene Ansichten später selbst verliess, sobald

eine Reihe genau ermittelter Thatsachen und Beobachtungen dagegen sprach.

Erwähnenswerth ist u. A. die ältere Erklärung des im Roheisen ausgeschiedenen graphitischen

Kohlenstoffs; in demselben wurde ein zufälliger Eisengehalt als normal und constitutiv angesehen und der

Graphit galt einige Zeit lang als zusammengesetzter Körper. Die Waudlungen aber, welche in den Zu-

ständen der verschiedenen Roheisen- und Stahlsorten vor sieb gehen, wenn sie bestimmten Temperaturen und

Kräftewirkungen ausgesetzt worden sind, lehrten bald, dass der Gehalt eines und desselben Eisens an Graphit

variiren köuue, und dass die Graphitausscheidung von zahllosen Zufällen beherrscht werde. Daraus und aas

genaueren chemischen Untersuchungen ging hervor, dass der Graphit keine fest consütuirte Verbindung von

Kohle und Eisen , sondern « in nach Belieben hervortretender elementarer Gemengtheil des Roheisens

sein müsse.

Karsten bezeichnete den Graphit bereits in der dritten Auflage seiner Eisenhüttenkunde (Bd. I.

§ 154 S. 377) als »metallische Kohle«, welche aus der übrigen Eisenmasso sichtbar hervortrete und lediglich

als Thcil eines blos mechanischen Geroenges zu betrachten sei. Mit dieser Acnderung in den Ansichten

über die Natur des Graphits verband sich aber eine ungleich wichtigere : diejenige, welche sich auf die Rolle

des Graphits und seine Wichtigkeit für die Constitutionslehrc des Roheisens und Stahls bezieht.

Auch hierin hat Karsten den ersten Anstoss gegeben und eigene frühere Ansichten geändert. Nach-

dem er die Veränderung des weissen Roheisens in graues, umgekehrt die des grauen in weisses Roheisen —
ebenso die Unterschiede des gehärteten oder ungehärteten Stahles — hervorgehoben, weist er auf die ober-

flächlich hervortretendo Aehnlichkeit des weissen Roheisens mit dem gehärteten und ungehärteten Stahl hin,

welche drei Körper eine einzige durch die Abwesenheit des Graphits gekennzeichnete Gruppe bildeten ;
wogegen

das graue Roheisen für sieb eine abgesonderte Stellung oinnehmo. Dann aber deutet er an, dass die un-

verkennbare Analogie der Uebergänge, einmal:

des grauen Roheisens in das weisse und umgekehrt;

das andere Mal:
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de* weichen Stablea in den geharteten and umgekehrt,

den Schwerpunkt der Klassiftcation und der Constitutioosfrage nicht in die Anwesenheit des Graphits verlege,

wie man bis dahin fast allgemein geglaubt hatte.

Den Graphit sieht Karsten nunmehr als einen durch W&rmeeinflttsae sichtbar gewordenen Theil des

gerammten Koblenstoffgebaltes der betreffenden Roheisensorte an und weist durch Mittheilnng eigener wie

fremder Analysen nach, das* einzelne graue Roheisenarten Gemenge einer stahlartigen oder auch schmiede-

«isenähnlichen kohleärmeren Substanz mit Graphit seien; dass aber in diesen Substanzen, sobald sie in die

oothwendige Beweglichkeit gebracht, also durch hohe Temperaturen in flüssigen Zustand versetzt werden,

durch rusche Abkühlung die gesammte Kohle gebunden und ein weisse« Roheisen, also ein Korper von

durchaus anderen Eigenschaften gebildet werden könne.

Einen ähnlichen, aber umgekehrtem Vorgang erläutert Karsten bei der Verwandlung des weissen

Roheisens in graues.

Es wird aber in beiden Fällen besonders betont, dass blosses Erhitzen das Resultat nicht hervor-

bringe, dasselbe vielmehr erst bei vollständiger Schmelzung und genau begrenzter Abkühlung mit der er-

warteten Deutlichkeit und Schärfe hervortrete.

Obgleich Karsten in dem oben angeführten Sinne das Auftreten des Graphits erläutert hat und da-

durch andeutet, dass derselbe nur die Erscheinungsform für einen Theil den Kohlenstoffgehaltes sei und dass

der gesammte Gehalt au diesem wichtigen Bestandtheil der Roheisen-, Stahl- und Stabeisensorten ziemlich

derselbe bleibe, während der Graphit variabel sei, so hebt er doch hervor, wie eine blosse Trennung der

Eisensorten nach dem Kohlenstoffgehalte nicht statthaft sei. sondern auch die Art des Auftretens desselben

[Massgebend für die Gruppirung jener Sorten werden müsse. Als Belege für diese Vermuthung führt er

mehrere Beispiele an, wo der Kohlegehalt einzelner Sorten auf eine Hauptklasse hindeutet, während die

Eigenschaften derselben der anderen Uauptklasse angehören.

In seinem Hauptwerke verfährt Karsten nach denselben Ansichten; bei der Besprechung der Resul-

tate des Hohofen- und Giessereibetriebes wendet er sein Hauptaugenmerk auf die sachgemäße Ableitung des

Auftreten» von Graphit und gebundener Kohle im Roheisen: bei der Staboisen- und Stahlerzeugung lässt er

den wichtigsten Bestandtheil der Rohmaterialien für die bezüglichen Processe auch ebensowenig ausser Acht
Man kann also behaupten, dass Karsten in der metallurgischen Literatur stets die Ansicht ver-

treten habe:

der Kohlenstoff sei derjenige Bestandtheil, dessen Auftreten die bemerkbare Verschiedenheit in

den Eigenschaften der drei Eisenarteu vorzugsweise verursache und selbst die auffälligsten Unter-

schiede innerhalb der Begriffe Roheisen, Stabeisen und Stahl landen ihre Begründung durch das

ungleiche Auftreten des Kohlenstoffs.

Diese Ansicht rindet sich zwar nirgends ausdrücklieh oder im Zusammenhang mit den Belegen aus-

gesprochen; sie tritt aber bei dem aufmerksamen Durchlesen der letzten Auflage von Karsten 's Hauptwerk

deutlich hervor und es zeugt von einer richtigen Erkenntnis* der Schwierigkeiten, welche das Aufstellen eines

scharf formulirten Constitutionsgesetzes auf diesem Gebiete mit sich führt — dass ein Mann von der

Begabung und der praktischen Erfahrung, wie Karsten, es vermied, sieh bestimmter, als oben reaumirt

wurde, über den Gegenstand auszudrücken.

Selbst damals, als ihn die Resultate der eigenen sowie der Berthier'schen Arbeiten auf die Ver-

mnthung brachten, dass eine bei der Behandlung weicher Eisen- und Stahlsorten mit Säuren isolirte Ver-

bindung, welche 82—94 püt. Eisen zufällig enthielt, ein für die Constitution der Eisenarten wichtiger

Körper sei, verwahrt er sich bestimmt gegen die Annahme, als denke er sich bei der von ihm selbst auf-

gestellten Benennung Polycarburet eine bereits sicher definirte Verbindung (a. a. 0. I. § 215. S. 452—454).

Da Karsten der Sache so wenig Werth beilegt, ist später nicht weiter darauf Rücksicht genommen worden;

nm«omehr, als ausser bei der Behandlung mit Säuren, der problematische Körper nicht erkennbar auftritt.

Mit Bezug auf neuere Bestrebungen in der Constitutionsfrage des Eisens ist hier noch ausdrücklich

*u erwähnen, dass Karsten, obgleich er die zweierlei Krystallformen des Robeisens anführt nnd sogar ihr

10»
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Zusammenvorkommen bei manchen Arten constatirt, nicht näher auf das Verhältnis» derselben zu der

übrigen Masse des Metalls eingeht, ein solches Verhältnis» Oberhaupt sich gar nicht zu denken scheint

Ebensowenig rindet man in seinem Hauptwerk eine besondere Beziehung zwischen diesen Krystallausscbei-

dungen und dem Gefüge des Roheisens, obgleich Beides als zusammengehörig resp. von einander anhing«

behandelt worden ist.

Die bereits mitgetheilte Ansicht Karstens in ihrer letzten Fassung ist eine bedeutende Conceasien,

welche der sonst mehr als Chemiker erscheinende Gelehrte dem im übrigen Verhalten der Eisenarten sieh

offenbarenden physikalischen Gesetze machte, nachdem er früher, ab Urheber des hypothetischen Polycarbureta,

sich auf einem rein chemischen Standpunkte befunden hatte. Obgleich nun Karsten den vergeblichen Ver-

buch aufgegeben, für die 3 Haupteisenarten ein gemeinschaftliches Constitutionsgesetz aufzufinden, das sieb

allen Wandlungen anschliesst und anpassen lässt, bildeten seine Anschauungen längere Zeit hindurch die

Grundlagen der Eisenhüttenkunde und dienten allen Versuchen und weiteren Forschungen als sichere Aus-

gangspunkte. Nachdem er in der letzten Auflage seiner Eisenhüttenkunde 1841 zum ersten Mal mit seinen

neueren Ansichten hervorgetreten, recapitulirte Karsten in einer 1846 erschienenen Abhandlung seine Lohres

über die Carburete des Eisens und dio Constitutionsfrage überhaupt, und die nächsten 10 Jahre vergingen,

ehe ein Anderer Hand an das Werk legte, das der gewiegteste Kenner der Natur des Eisens nicht bis zur

Vollendung zu führen vermochte.

Der nächste folgenschwere Schritt geschah durch Dr. Gurlt, welcher im Bergwerksfreund (Bd. XVIII.

No. 22 und 25) die Resultate ausführlicher Untersuchungen veröffentlichte. Daran knüpfte er eine Reih«

von Lehrsätzen und chemischen Constitutionstheorien, welche auf der einen Seite lebhaften Anklang fanden,

auf anderer Seite heftige Angriffe hervorriefen.

Nachdem Gurlt behauptet hat, dass die Existenz von Eisencarbnreten im Roheisen, wegen der

Eigenschaft desselben, leicht zu schmelzen, unabweisbar sei, definirt er jene als chemische Verbindungen, in

welchen mehrere Atome des elektropositiven Elementes mit einem Atom des elektronegativen verbunden

— analog gewissen Schwofelverbindungen des Eisens — und als Subcarburete anzusehen seien. Gurlt unter-

scheidet ein Viertelkohleneisen, bereits durch die Arbeiten Karstens festgestellt — in dein Spiegeleisen,

wenn auch selten in vollkommener Reinheit sich findend - sowie ein Achtelkohleneisen, die Grundmas«

der grauen und weichen Roheisensorten ausmachend. Das Viertelkohleneisen, als Spiegeleisen bisweilen von

ausgezeichneter Kristallisation, ist nach Gurlt mit Kohlenstoff (in chemisch gebundenem Zustande) gesättigt,

nimmt durch Zusammenschmelzen mit Kohle keinen höheren Gehalt an und enthält keine Spur von bei-

gemengtem Kohlenstoff oder Graphit. Das Achtelcarburet, als gestrickte Bildung und als Anhäufung regu-

lär - octaedrischer Krystalle in Drusenräumen grosser Gussstücko vorkommend, enthält ungefähr 2} pCl.

Kohlenstoff in chemischer Verbindung, und nahe 3 pCt. Graphit; nach Gurlt findet es sich nie in weissem

Roheisen oder gar Spiegeleisen vor.

In Betreff des Verhaltens gegen die Wärme wurden folgende Beobachtungen gemacht. Das Viertel-

carburet Fe«C ist leichtflüssiger als das Achtelcarburet Fe„C; der Schmelzpunkt des erstoreu liegt niedriger;

es blitzt einen höheren Grad von Dünnflüssigkeit, erstarrt aber rascher und ohne teigige Zwischenzustände.

Alle diese Eigenschalten waren bereits von Karsten als Uuterschiedsmerkmale der meisten weissen Rohei»en-

spirten aufgeführt und Gurlt nahm auch die bezüglichen Behauptungen Karsten's als Beweise für die Richtig-

keit seiner Ausgangssatze in Anspruch.

Die specilisehen Gewichte beider Carburete bieten ebenfalls deutliche Unterschiede, denn nach Gurlt

betragt dasjenige von Fc,C 7,00—7.66, dagegen das von Fe „ C 7,15. Aus allem Diesen ergibt

sich iür Gurlt die Notwendigkeit, die Gegenwart, des Viertelcarburets vorzugsweise im Spiegeleisen und den

übrigen Eisensorten von weisser Farbe und ähnlichem Verhalten, die des Achtelearburets dagegen im grauen

Roheisen vorauszusetzen.

Ansichten von Gurlt und die Lehre von den Carbureten.
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Gurlt klassiikirt die Roheisenarten in zwei Hauptabtheilungen

:

A. Weisses Roheisen: hart, spröde und brüchig; spec. Gewicht 7.2-7,6.

B. Graues Roheisen: weich, fest und zähe; spec. Gewicht 7,o— 7,2.

Diese theilt er wieder ein in Unterabtheilungen:

Aa. Kohlenstoffreiche Sorten: spröde, krystallisirt; mit 4—5 pCt Kohlenstoff.

Ab. Kohlenstoffarme Sorten; körnig, splittrig; mit Phosphor- und Schwefelgehalt.

Ba. Ualbirte Roheisensorten; reich an Kohlenstoff.

Bb. Graue Sorten, mit bedeutendem Siliciumgehalt.

Diese Klassifikation, welche schon dadurch ungenau ist, dass nach derselben alle halbirte Sorten in

eine Klasse gehören, während ein Theil derselben als Uebergang von Bb. in Aa., ein anderer Theil als

Mittelglied zwischen Bb. und Ab. sich darstellt, verführt Gurlt zu der Behauptung, dass alle Elemente

im Roheisen ausser Eisen und Kohlenstoff als Verunreinigungen angesehen werden müssten.

Eine solche Behauptung ist an sich gewagt, wenn sie auf die geringe Anzahl von Analysen gestätzt

iird, welche Gurlt mittheilt; sie widerspricht indess der Wahrheit noch mehr in Folge des Begriffs, der hier

itudrücklich mit dem Worte .Verunreinigung* bezeichnet ist. Dieser Ausdruck bedeutet hier den Inbegriff

aller Substanzen, wel.he durch ihre Gegenwart im Roheisen die Constituirung der beiden als Fe
tC und

F«\C formulirten Carburcte stört.

In diesem Sinne, muss Gurlt erwidert werden, gibt es gar kein reines Roheisen. Doch aber

spricht er hinterher von einer Vertretung des Eisens und des Kohlenstoffs im Roheisen durch dieselben

ükmente, welche unter die Verunreinigungen zahlten, beziehungsweise durch Zink, Mangan und Kupfer auf

der einen und Silicium, Phosphor und Schwefel auf der anderen Seite.

Dadurch geräth Gurlt in Widerspruch mit sich selbst, die Bedeutung seiner Garburete wird illusorisch,

da kein Roheisen frei von anderen Bestandtheilen, als nur Kohlenstoff, zu finden ist, im Gegentheil die

moderne Analyse mit ihrer grösseren Schärfe ganze Reihen ungeahnter Bestandteile in den vorzugsweise

iii rein bekannten Sorten nachgewiesen hat.

Die eben angedeuteten Schwächen der Lehre von den Carbureten sind aber nicht allein Zielpunkte

der Angriffe gewesen; auch die Voraussetzungen der Lehrsätze wurden angegriffen.

Die Gurlt'sehen Analysen beziehen sich nur auf seltenere Producte und die ganze Reihe der halbirten

und grauen Robeisensorten wird mit einigen Bemerkungen abgefertigt Trotzdem sind aus diesen vereinzelten

Resultaten Erklärungen des Roheisenbildungsprocesses abgeleitet worden, die hier um so eher übergangen

werden können, als sie den Ergebnissen der Praiis gegenüber ebenso unvollständig sind, wie die Carburet-

tonneln im Bezug auf die meisten Resultate der Roheisenanalyse.

Alle diese Bedenken gegen die Gurlt'schen Sätze haben indess nicht alle Forscher und namentlich

nicht alle Metallurgen von dieser Anschauungsweise zurückgehalten, sie vielmehr verleitet, noch andere

Formeln zu erdenken, um für alle Fälle der Praxis wo möglich Symbole zu besitzen.

Die Achtung, in der besonders ein solcher Nachfolger Gurlt's sich befindet, macht es nothwendig,

u dieser Stelle seine Ansichten anzuführen , deren Werth an sich eine Erwähnung nicht so sehr verdiente.

C. von Mayrhofens und Lohage's Systeme.

An eine Folgerung Gurlt's anknüpfend, dass sämmtliche Roheisensorten Gemenge beider Carburete

«ien, stellt Mayrhofer, ein durch pracktische Erfahrung und technisches Talent ausgezeichneter Hohofen-

beunter in Witkowitz '), eine Reihe Formeln für die verschiedensten Spielarten des Roheisens auf und kommt
dahin, noch mehr Carburete supponiren zu müssen, als von Gurlt angegeben wurden. Diese Formeln findet

Quo in einer ausführlichen Tabelle vereinigt, welche in einem Anhang zu einem umfangreichen Aufsatz

,Studien des Hohöfners*, Leobener Jahrbuch Bd. X. S. 432, sich findet. Ohne hier weiter auf die Eisen-

•) Gestorben im Sommer 1867.
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Sorten einzugehen, mag es gestattet sein, eine kurze Uebersicht der Reihe von Robei&ensorteo nebst Symbolen

und Kohlegehalt zu geben, wie sie auch von Bruno Kerl in dessen Metallurgischer Hüttenkunde, 2. Aufl.,

Bd. III. S. 17 und 24 mitgetbeUt wird.

Mayrhofer unterscheidet

a. weisse Roheisensorten.

1. Spiegeleisen Fe,C mit 5,io—5,33 pCt. Kohle.

2. Strabligkrystallinisches Eisen . . Fe sC - 3,45—3,62 -

3. Körnigkrystallinisches Eisen . . Fe BC - 2,61—2,74 -

4. Blumiges Floss Fe, 0C - 2,10—2,20 -

5. Luckiges Floss Fe (aC - 1,75—1,84 -

b. dunkle Roheisensorten:

6. Halbirtes körniges Eisen . . . FeaC + u C mit 3,45—3,62 pCt. Kohle.

7. Halbirtes baldiges Roheisen . Fe„C 4- n C - 2,61—2,74 -

8. Körnige* graues Roheisen . . Fe 10C+ nC - 2,io—2,ao -

9. Schwarzgraues Roheisen . . . Fe,,C + nC - 1,75—1,84 -

Zu bemerken ist, dass sich die Gehalte an Kohlenstoff bei den ersten fünf, die Gruppe des weissen

Eisens ausmachenden Sorten auf den als chemisch gebunden vorausgesetzten Gesammtgehalt beziehen, währeud

bei den vier letzten Sorten, den dunkel gefärbten, ein wesentlicher Theil des Kohlegehalts, der Graphit, als

nicht chemisch gebunden, nicht berücksichtigt worden ist. Der wechselnde Gebalt des Roheisen» an Graphit

ist durch den unbestimmten CoeÜkienteii n in der Formel genugsam angedeutet. Diese vier letzten Formeln

unterscheiden sich mithin von den Liwitschen hauptsächlich dadurch, das» sie einen unbestimmten Graphit-

gehalt neben einem bestimmt formulirten Carburet nachweisen. Darch diesen Kunstgriff im Bau der Formeln

ist die überall eintretende Ausscheidung von Graphit, den auch Mayrhofer als reinen Kohlenstoff betrachtet,

zur stöchiometrischen Anschauung gebracht. Ferner erhellt aus diesen vier Formeln der Charakter des (ie-

misches, den das Roheisen an sich hat — ausgedrückt durch das Verhältnis* *
, zwischen dem Carburet«

n

und dem ausgeschiedenen Graphit. Nur ist zu bemerken, dass es auch ein halbirtes Eisen von der Form

Fe,C + nC geben muss, d. h. ein halbirtes Spiegeleiseu , welches in der That vorkommt, und welches die

Reihe der halbirten und grauen Koheisensorten eröffnen muss. In dieser Weglassung besteht die einzige

Inconsequenz, deren sich Mayrhofer schuldig macht.

Dagegen sind aber die Formeln der Carburete, die Verhaltnisse ihrer Bestandteile vollkommen

hypothetischer Natur und einfach aus der Menge der chemisch gebundenen Kohle abstrahirt, welche sich

durch die Analyse ergeben hat.

Auf den Gehalt des Roheisens an anderen Elementen hat Mayrhofer vorlaufig keine Rücksicht ge-

nommen, sich auch nicht darüber ausgesprochen,

ob der Kohlenstoff einerseits und das metallische Eisen andererseits durch verwandte Element«

vertreten werden können, ohne dass der Charakter des Roheisens wesentlich ein anderer werde.

Nur an einer Stelle (S. ;!44 des oben erwähnten Aufsatzes) wird der Einwirkung des reducirten Siliciumi

auf metallische Substauzen, speciell auf das Eisen, gedacht und der Siliciumgebalt mancher Sorten mit der

Abnahme des Kohlens toffgehaltes in Beziehung gebracht. Bei dieser Veranlassung 8agt Mayrhofer:

,Dass man auf analytischem Wege die Proportionalität der Kohle im Eisen nur selten und die

proportionale Vertretung der Kohle durch Silicium bis jetzt noch gar nicht nachgewiesen hat,

liegt blos darin , dass Verbindungen, die nur bei einer so hohen Temperatur, wie sie im Hohofen

stattfindet, sich bilden können, wegen der starken Bewegung der Maasen, dieser Temperatur

.... häufig schneller und früher entrückt werden, als sie vollendet sind."

Gegen die Gurlt'schen Formeln haben indess die von Mayrhofer immer das voraus, dass sie den
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Graphitgehalt in directe Beziehung zur Constitution setzen. Dcmungeachtct kann man dem TJrtheil nicht

ganz beipflichten.

dass die Mayrhofer'scben Formeln geeignet scheinen, eine wahrscheinlichere Vorstellung von der

Entstehung des Roheisens zu geben, als man bis jetzt hatte (Kerl a. a. 0. S. 24).

Die bisher besprochenen Constitutionssymbole, von Gurrt sowohl als von Mayrhofen befassen sich

uur mit den verschiedensten Roheisensorten; gleichzeitig sind aber Versuche gemacht, auch für den Stahl

nad seine zahlreichen Varietäten ähnliche Symbole aufzufinden. Diese Bestrebungen müssen hier miterwähnt

irerden, da sie sich auf die Existenz der beiden Gurlt'schen Carburete und ihrer Derivate stützen.

Bereits Lohage stellt (Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1857) zwei Reihen von Carbureten

auf, eine octaedrische und eine rhomboedrisebe, indem er die Krystallisation mit in den Kreis seiner Be-

trachtungen zieht.

Die octaedrische Reihe von dem Achtelcarburet Fe,C ausgehend, enthält 4 Glieder:

Fe,C mit 2,too pCt. Kohle.

Fe l6C - 1.370 -

FeJ4C - 0,917 -

Fe,,C - 0,689 -

Sämmtliche Verbindungen dieser Reihe krystallisiren wie das Achtelcarburet im regulären Systeme.

Die zweite Reihe, von dem Viertelcarburete Fe
4
C ausgehend, enthält ausser demselben zwei Glieder,

nämlich

Fe
4 C mit 5,263 pCt. Kohle.

Fe.jC - l,8is -

Fe3üC - 1,098 -

Die sämmtlichen Glieder dieser Reihe schliefen sich in ihrer Krystallisation an das Viertelcarburet

an und zeigen die rhomboedrischen oder rhombischen Flächen des Spiegeleisens. Stahl ist nach Lohage eine

Legirung beider Systeme, und von dem Vorherrschen des einen oder des anderen, der octaedrischen oder der

rhomboedrischen Krystallform, hängt der Charakter des Stahls ab.

In wie weit diese Hypothese der Stahlbildung richtig sein mag, interessirt an dieser Stelle nicht,

wohl aber der Schritt, welchen Lohage durch die Constructiou der beiden Formelreihen auf das Gebiet der

Roheisenconstitution gethan. Es war ihm entschieden nur darum zu thun, das Material für eine neue

Theorie zu gewinnen und er ist deshalb wohl den Beweis für die Existenz seiner Carburete schuldig geblieben.

Man kann dieselben nicht für so berechtigt erkennen, als die aus gründlichen Versuchen und Rechnungen

der Praxis abgeleiteten Symbole Mayrhofens, und muss der Ansicht Zander's beipflichten, der (Bd. XI.

Abth. B S. 273 u. ff. unserer Zeitschrift) die Formeln Lohage's im Bezug auf ihren wissenschaftlichen und

praktischen Werth, besonders aber in Bezug auf ihre Bedeutung für den weiteren Fortschritt der Theorie

einer scharfen Kritik unterwirft.

Auch Mayrhofer hat, gleichsam als Vervollständigung seiner Carburetreihe für das Roheisen, Formeln

für den Stahl abgeleitet, welche sich in der schon erwähnten Arbeit, Seite 437 in der Tabelle IX, zusammen-

gestellt linden. Dieselben schliefen sich einerseits an die luckige Roheisenart mit dor Formel Fe t2C an,

die auch für die Zusammensetzung des harten Roh- und Gussstahls gilt; andererseits gehen sie in den

reichen Puddelstahl und das Feinkorneisen über, für welche die Formel Fe J6 C angesetzt ist. Es wird

auch bei diesem Schema von Formeln schwer sein, einen positiveren Beweis als die ungefähren Proportionalen

tu finden, welche man aus sicheren Analysen abzuleiten vermag, und der Umstand, dass die von Gurlt auf-

gestellten, den Bestrebungen Lohage's und Mayrhofens als Ausgangspunkt dienenden Carburetformeln nicht

immer mit sorgfaltigen Analysen übereinstimmen wollten, bat eine Opposition wachgerufen, die sich der

offenen Zustimmung bedeutender Köpfe erfreut.
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Rammelsberg's und Tunner's Argumente gegen die Gurlt'achen Carburete.

Den ersten Angriff erfuhren die von Gnrlt aufgestellten Sätze durch Hammelsberg, welcher bereite

im Jahre 1857, kurz nach dem Auftreten derselben, in seinen Vorlesungen über chemische Metallurgie

sowohl die Richtigkeit der Analysen, als auch der Schlussfolgerungen Gurlt's lebhaft angriff.

Der Verfasser dieses theilt in seinen „Aphorismen über Giessereibetriob", Leipzig 1867. S. 178

u. ff., die hauptsächlichsten, aus handschriftlichen Notizen geschöpften Daten dieses Angriffes mit und kann

hier nur wiederholen.

Kammeisberg wies zunächst nach, dass die Analysen, auf welche Gurlt seine Berechnungen gründete,

keine Resultate von allgemeiner Gültigkeit haben konnten, da anderweitige Untersuchungen derselben Eigen-

arten durchaus keine mit jenen übereinstimmende Resultate gegeben. Das Spiegeleisen von Mägdesprnng

im Harz habe z. B. anstatt der dem Vicrteicarburet entsprechenden 5,12 pCt. Fe nur 3 pCt enthalte);

kTystallinische Ausscheidungen im grauen Roheisen, von Lauchhammer summend, hätten so wenig Kohlen-

stoffgehalt gezeigt, dass der dritte Theil des vorhandenen Eisens ausgereicht haben würde, das normal*

Achtelcarburet zu constituiren, wenn man auch das Silicium als Repräsentant des Kohlenstoffs mit in Be-

rechnung zöge.

Die im Jahre 18(53 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie veröffentlichten Angaben

Rammelsberg's über Roheisenconstitution stimmen mit den früher mündlich gegebenen übercin, sind aber

präciser in der Form und gehen gegen die Annahmen Gurlt's und Karstcn's mit grösserer Entschieden-

heit vor.

Karsten
1

« Ansicht, dass ein bestimmtes Maximum an chemisch gebundener Kohle im Roheisen den

Begriff Spiegeloisen begrenze, wird durch die analytischen Resultate zurückgewiesen, welche für ein Mägde-

sprunger Spiegeleisen 3,786— 3,900 pCt. (Rammeisberg & Bromeis) ergeben haben. Die weitere Ansieht

Karsten'», das ächte Spiegeleisen enthalte ausserdem keinen Graphit, wird (ebenfalls durch Betriebsergebnisse)

angegriffen; dasselbe Roheisen, welches der verdiente Metallurg als ein normales Spiegeleisen hingestellt,

enthalte l,6i pCt. Graphit, wo jener nur chemisch gebundenen Kohlenstoff vorausgesetzt und 5,8 pCt dem-

selben aufgefunden hatte.

In Betreff des Achtelcarburets weist Rammeisberg nun noch darauf hin, dass die Analysen, welche

von ihm und auch die, welche von Prof. Richter in Jacoben ausgeführt wurden, durchaus nicht die reber-

einstimmuug mit der Gurlt'achen Formel zeigten, die sich aus einer Analyse des Letzteren ableiten liesse.

Anstatt des Verhältnisses 1 :8. liefern die veröffentlichten Resultate der Rammeisberg- Richter'scheD

Analyse Verhältnisse des gebundenen Kohlenstoffs zum Eisen wie 1:12,5, 1:19 und 1:21. (Vergleiche

Aphorismen, S. 179 und 180.) In die Zeit, welche zwischen dem ersten und dem in die üeffentlichkeit

gedrungenen zweiten Angriff (von Seiten Rammelsberg's) liegt, fällt eine Polemik, welche von einem ein-

fluss- und erfahrungsreichen Praktiker. Peter Tunner in Leoben, ausging. Eine ausführliche Mittheilung

hierüber findet man im Berg- und Hüttenmännischen Jahrbuch der k. k. Montanlehranstalten zu Leoben und

Przibrain etc. (Bd. X. 1861. S. 477) unter dem Titel: „Zur Beurthcilung des muthmaassliehcn Vorkommen«

des Achtelcarburets vom Eisen", auf die hier näher eingegangen werden muss.

Im Eingang berührt Tunner das Vorkommen der krystaUisirten Ausscheidungen zu Finspong in

Schweden, woselbst kein Gussstück ohne dieselben sich vorfindet. Leichter noch liesse sich das Vorkommen

an den Bruchflächen ausgezeichneter Roheisensorten erkennen, da alle die sternförmig -radialen Anordnungen

der Graphitausscheidungen in solchen Fällen Folgen der octaedrischen Krystallisation seien. Die zackige

Textur des grauen, die gestrickte des weissen festen Eisens sind ebenfalls, nach Tunner, Folgen der regs-

lären Krystallisation und derselbe glaubt, dass lediglich die Gegenwart krystaUisirten reinen Eisens die

Ursache der beobachteten Krystallbildungen sein könne.

Die Existenz des Achtelcarburets zweifelt Tunner an aus folgenden Gründen:
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1. weil reines metallisches Eisen krystallinisch vorkommt und tesseral krystallisirt, die entschie-

dene Kohlen -Eisenverbindung dagegen nicht regulär, sondern rhomboedrisch erscheint;

2. weil die Erscheinungen des Hohofenbetriebes, die Bildung der Froducte desselben (einschliess-

lich deren Krystallisation) das yermeintliche Achtelcarburet ebenso gut als reines Eisen anzusehen

gestatten

;

3. weil einfache Erklärungswege den complicirteren vorzuziehen seien;

4. weil zwischen den krystallinischen Ausscheidungen des Kupfers und Bleis in noch unreinen

Metallgemischen, und denen im Roheisen eine gewisse Analogie der Erscheinung zu erkennen ist;

5. weil das Achtelcarburet voraussichtlich sich ebenso in einen einfachen Körper verwandeln wird,

wie seiner Zeit der Graphit, der vor 30 Jahren noch als zusammengesetzt gegolten habe, bis

Sefstroem seine eigentliche Natur erkannte.

Gegen diese von Tunner mit genau referirten Beispielen aus der Praxis ausgestatteten Beweis-

gründe für die Nichteiistenz eineB Achtelcarburets trat Gurlt öffentlich auf.

Er führt gegen Tunner namentlich Folgendes an:

1. Die Krystalle besässen ein um 0,6—0,5 niedrigeres spezifisches Gewicht als reines Eisen;

2. kohlehaltiges Eisen und Schmiedeeisen vermöchten nicht nebeneinander zu bestehen;

3. für die von ihm aufgestellte Formel spräche das Resultat der Analyse eines Gleiwitzer

Vorkommens.

Die Kückäusserungen Tunner's lauten kurz und gedrangt:

ad 1. Der in allen krystallinischen Ausscheidungen in den Kryställohen selbst auftretende Graphit

beeinflusse auch das spezifische Gewicht.

ad 2. Kohlehaltiges und kolüefreies Eisen vermöchten allerdings nicht in hoher Temperatur

bleibend nebeneinander zu bestehen, bei langsamer Erstarrung und Erkaltung sei dies aber möglich,

ad 3. Die auf seine eigene Veranlassung mit Krystallen von der Lölling angestellten sorgfältigen

Analysen von R. Richter in Lcoben hatten kein bestimmtes Resultat gegeben und die Ableitung

einer Formel erschiene hiernach unmöglich.

Bemerkenswerth ist, dass diese wichtigen Mittheilungen Tunner's gleichzeitig mit den Carburet-

reihen Mayrhofens für Roheisen und Stahl in die Oeffentlichkeit traten, von den Bestrebungen dieses aus-

gezeichneten Praktikers also noch nicht Notiz nehmen konnten.

Tunner hat in neuester Zeit seine persönlichen Ansichten in Bezug auf die Constitution des Roh-

eisens deutlich ausgesprochen in einem Vortrag, den er in Leoben gehalten und welchen die Hingenau'sche

Zeitschrift für Berg- und Hüttenweseu 1867, S. 54 u. 55, im Auszuge jedenfalls, veröffentlicht hat. Obwohl

es gerechtfertigt wäre, denselben im Anschluss au die von demselben Metallurgen geübte Kritik der Grit-

schen Formeln zu besprechen, so liegen doch zwischen beiden Aeusseruugen zu viele neue Forschungen, die

vorerst das Interesse beanspruchen. Da bei vielen derselben auf die physikalischen Eigenschaften des Roh-

eisens zurückgegangen und denselben eine hervorragende Stelle eingeräumt worden ist, mag es gestattet

sein, auf ältere Forschungen der Art aufmerksam zu macheu, welche jenen gewissermaassen als Vorläufer

und als Grundlagen gegenüberstehen.

Frankenheim's und Hausmann's Arbeiten über Cohäsion und Molecularzustände.

Die physikalischen Zustände der Eisenarten fanden sich zunächst in deu Kreis der Betrachtungen

gezogen, welche das Werk von Frankenheim über die Cohäsion (Breslau 1835) bilden.

Als Physiker von Fach hat der genannte Gelehrte zwar kein Gesetz ermittelt, welches einer Theorie

der Eisenconstitution gleichkäme; er hat aber an verschiedenen Stellen seines Buches in der unbefangensten

Weise aus dem Verhalten des Eisens Folgerungen gezogen, die späteren Untersuchungen als Grundlage

gedient haben und noch heute nicht ohne jedes Interesse sind. Im Verlaufe dieser Abhandlung kommen
diese Dinge nochmals zur Sprache und es mag hier nur bemerkt sein.

Abhandl. XVI 1. Lief. 11
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dass Fraukenheim S. 199 aus dem Verhalten des Roheisens in der Hitze und beim Erkalten

mehr auf ein Gemisch von Eisen und Kohle, als auf eine bestimmte chemische Verbindung zu

schliessen scheint; an anderer Stelle (8. 201) aber die Lage des Schmelzpunktes in Beziehung

zur Formulirbarkeit der Constitution bringt, wie es in der ausgedehntesten Weise von Mayrhofer

in seiner bereits citirten Abhandhing geschehen ist.

Die Thatsachen, welche angeführt werden, sind allseitig eonstatirt, und die physikalischen Gesetz*

dieser Thatsachen ebenso sicher begründet, so das* die aufgestellten Behauptungen im Allgemeinen noch

gültig sind, ja vielleicht einen weiteren Kreis von Erscheinungen beherrschen als damals, wo die Technik

wenig ausgebildet, noch weniger zugänglich war. Die interessanten Mitteilungen über Cohäsion und Kry-

stallisatiou, namentlich aber über die Molecularbewegungen fester Körper, enthalten mannigfache und werth-

volle Bezüge auf das bekannte Verhallen der verschiedenen Eisonarten.

Da Frankenheim am Schlüsse seiner reichhaltigen Sammlung von Thatsachen zu der Behauptung

gelaugt, dass die Krystallisationskruft die Hauptursache der Molecularbewegungen bilde, so kommt er dabei

auch auf die verschiedensten Krystallbildungen bei de« Eisenarten zu spritchen und auf die Natur der Um-

stände, welche Einfluss auf die Krystallisationskraft ausüben. Die Wärme einerseits, die mechanische Kraft

»n der Form des Stosses und Schlages, sowie der anhaltenden Vibration andererseits, werden in ihren Wir-

kungen auf Guss- und Schmiedeeisen charakterisirt und zuerst in wissenschaftlicher Weise zusammengestellt.

Insofern haben die Aufzeichnungen von Frankcuheim einigen Werth für den Metallurgen, — hier inussten

sie noch deshalb besouders erwähnt werden, weil das Frankenheira'scho Werk der einzige Vorläufer dir

Abhandlungen ist, mit welchen Hausmann in der metallurgischen Literatur aufgetreten ist.

Dieser verdienstvolle Gelehrte behandelt, ausführlicher als es von Jenem geschehen ist, die physi-

kalischen Zustände der Eisenarten in seiner ausgezeichneten Arbeit über die durch Molecularbewegung in

starren leblose» Körpern bewirkten Formveränderungen (Göttingen 1856, als besonderer Abdruck erschienen)

Nachdem Hausmann in dem allgemeinen Theile seiner Schrift unter Andern auch die an den ver-

schiedenen Eisensurten auftretenden Erscheinungen angeführt hat, geht er im zweiten Theile zu einzelnen

Fällen über und beschreibt z. B. (§ 9 S. 36) die Verwandlung des G eftiges im Stabeisen durch Erhitzung.

— dann (§ 10 S. 43) die Umänderung der Structur des Stahls durch Tcmperaturwechsel, — endlich (§ 11

S. 46) die Structurveränderung des Roheisens durch Temperaturwechsel. Hausmann liefert, obwohl er sich

auch auf Kinman und Karsten bezieht, mehrfach Resultate eigener, durchaus selbstständiger Beobachtungen

und gibt eine reiche Zusammenstellung von Thatsachen, welche ausserdem noch sehr klar und mit der

Deutlichkeit des geübten Naturforschers vorgeführt werden, dem es auf eine Reproduction seiner Eindrücke

ernstlich ankommt.

Ausser an diesen drei Stellen gibt aber Hausmann noch an zwei anderen Andeutungen , welche für

den hier vorliegenden Zweck von Interesse sind. Diese beiden Aeusserungen sind im § 25 S. 68 über das

Roston des Eisens und im § 34 S. 85 über die Veränderung der Roheisenstructur in Folge einer Bewegung

de« Kohlegehalts , wobei er nicht blos die künstliche Abscheidung der Kohle aus dem weissen Eisen durch

den Bratproccss, sondern auch die zuerst von V Ohler beschriebene Umänderung von Roheisenplatten, welche

längere Zeit der lebhaftesten Weissgluth ausgesetzt gewesen sind, berührt.

Hausmann lag es fern, die von ihm zur systematischen Entwickelung eines gemeinschaftlichen Natur-

gesetzes mit grösster objectiver Genauigkeit vorgetragenen Thatsachen auf die Constitution der im Einzelnen

berührten Substanzen zurückzuführen oder sie in Bezug auf die Constitution auszulegen ; deshalb wohl findet

man bei Erwähnung der am Eisen beobachteten Molecularbewegungen keinerlei Versuch, durch die Consti-

tution dieses Metalls die referirten Vorgänge zu erklären. Die Ordnung aber, in welcher sie zu einander

zu stehen kommen, deutet darauf hin, dass dem Verfasser ein gemeinsames Constitutionsgesetz als Ursache

der Molecularbewegungen vorgeschwebt haben muss. dass er es aber nicht für zeitgemäss erachtet hat, der

gehegten Idee an dieser Stelle Ausdruck zu geben.

Einen Fortschritt auf diesem Gebiet bat Hausmann dadurch hervorgerufen, dass er eine von Karsten
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seiner Zeit ausgesprochene Ansicht über eine Differenz im Verhalten von Roheisen und Stahl, wechselnden

Temperaturen gegenüber, durch Versuche widerlegte. Nachdem bereits von Sven Kinman Versuche über das

Verhalten verschiedener Eisenarten in höheren Temperaturgraden und wahrend des Erkaltens gemacht und

veröffentlicht worden, brachte Karsten deren Ergebnisse in Beziehung zu seinen Ansichten und Lehren über

die Constitution des Eisens, und fand zwischen Stahl und Roheisen eine auffällige Divergenz im Verhalten

bei verschieden verlaufendem Abkühlungsprocess. Stahl wurde durch Härten leichter, als durch langsames

Erkalten; durch Abschrecken weiss gewordenes Roheisen dagegen schwerer, als das durch langsame Abküh-

lung erhaltene graue Eisen.

Karsten verglich beide Vorgänge und hielt sie für analog, obwohl in den dabei vorkommenden

Aggregatzuständen ein Unterschied insofern obwaltete, als Stahl, um gehärtet zu werden, nicht bis zum
Flüssigwerden erhitzt, das Roheisen dagegen in flüssigem Zustande dem plötzlichen Erkalten ausgesetzt wird,

um ein Weisswerden zu verursachen.

Hausmann geht auf diesen Unterschied nicht weiter ein, aber seine mit Feinheit und Umsicht an-

gestellten Versuche ergaben, dass weisses Roheisen, in Wasser abgeschreckt und granulirt, ein geringeres

jpecifisches Gewicht zeigte, als dasselbe Roheisen, in Sandformen erstarrt.

Dieselben Erscheinungen beobachtete der Forscher auch bei dem Erhitzen, Schmelzen und Festwerden

des grauen Roheisens, so lange es nicht vollständig seine Qualität und seine den Begriff des grauen Eisens

ausmachenden Eigenschaften ändert

Hausmann hat also durch seinen Versuch gezeigt,

dass jedes Roheisen, sobald es unter ähnlichen Verbältnissen erhitzt und abgekühlt wird wie

Stahl, trotz der dabei auftretenden Unterschiede in den Aggregatzustanden, auch ein ähnliches

Verhalten zeigt und nur dann hiervon abweicht, wenn die auf das Roheisen einwirkenden Ver-

hältnisse eine totale Aenderung im Aussehen, der Farbe und den übrigen hervortretendsten

Eigenschaften des Eisens hervorbringt.

Ob diese Erscheinungen die Folge veränderter Innenzustände sind, wird nicht angegeben, nur sagt Hausmann
am Sehluss des § 10 seiner Abhandlung, dass ein Unterschied zwischen den Formveränderungen durch Mole-

cnlarbewegung bei Veränderung des Aggregatzustandes und den bei bleibend rigidem Zustande eintretenden

wohl werde festgehalten werden müssen und dass es ferner zweifelhaft erscheine, ob gewisse Molecular-

bewegungen stattfänden, während das Roheisen noch flüssig oder während es bereits erstarrt gewesen ist

Constitutionstheorie von J. N. von Fuchs.

An die Bestrebungen Frankenheim's und Hausmann's schliesst sich eine zwischen Beiden entstandene

Arbeit an, die, auf ähnliche Sätze gestützt, eine Constitutionstheorie des Eisens versucht, v. Fuchs ver-

öffentlichte in den Abhandlungen der bayr. Akademie der Wissenschaften (II. Gasse, VII. Band, 1. Abth.)

eine Abhandlung unter der Ueberschrift : Theoretische Bemerkungen über die Qestaltungszustände des Eisens,

Bisher, sagt v. Fuchs, habe man dadurch, dass es Sitte geworden, den Kohlenstoff als hauptsäch-

lichsten Factor der ganzen Eisenreihe anzusehen, die Krystallisation vollständig übersehen. Davon ausgehend,

dass das Eisen dimorph sein müsse, behauptet v. Fuchs:

1. das geschmeidige Eisen krystallisire tesseral, da die Analogie anderer Metalle für diese

Annahme spräche, wenn der Fall nicht schon wirklich nachgewiesen worden wäre;

2. das Roheisen bilde, obgleich weniger bestimmt, die zweite Krystallform; als Spiegeleisen

zeige es eine solche Sprödigkeit, dass man es zu den metallischen Substanzen rechnen könne,

welche mit Sprödigkeit eine rhomboedriscbe Krystallisation verbänden.

Die Dimorphie des Eisens begründet v. Fuchs in der Verschiedenheit der moleculairen Eigenschaften)

*wohl den physikalischen als den chemischen Agentien gegenüber; — das rhomboedrische Eisen ist z. B.

11»
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schmelzbar, das octaedrische nur schweissbar. Daran knöpft v. Fuchs die unwahrscheinliche Behauptung,

das* das Eisen im schweissbaren Zustande amorph, d. h. dem Glase vergleichbar sei, während er selbst

doch im Eingang seiner Schrift von der octaedrischen Krystallform des geschmeidigen Eisens spricht, das

bekanntlich die grösste Schweissbarkeit besitzt.

Als Beweis dafür, dass auch das verschiedene Verhalten der Eisensorten in höherer Temperatur der

Dimorphie entspräche, fuhrt der bayrische Akademiker den von Wöhler festgestellten Satz an, wonach jeder

dimorphe Körper zwei Schmelzpunkte habe.

In Betreff des Graphits wird ausdrücklich bemerkt, dass die Ausscheidung des hexagonalen Kohlen-

stoffs der Krystallisation nicht hinderlich sei; nur scheine die Gegenwart des Graphits vorzugsweise die

rhomboedrische Form des Eisens nach sich zu ziehen. Dieser letzten Auslassung widerspricht das vorzüglich

schöne Vorkommen der octaedrischen KryStallausscheidungen im grauen und halbirten, mithin graphithaltigen

Gusseisen auf das Entschiedenste und man ersieht hieraus, dass es nur auf eine Beseitigung des etwaigen

Einflusses der Graphitausscheidung auf die Krystaüisationsverhaltnisse ankam, nicht aber auf eine endgültige

Erklärung derselben.

Im Stahl finden sich, nach v. Fuchs, beide Moditicationen des Eisens in einem variablen Gemenge,

bald die eine, bald die andere vorherrschend, und das Gemenge soll den Charakter einer Legirung besitzen.

Die Mischungsverhältnisse stehen mit den Eigenschaften der Stahlsorten im innigsten Zusammenhang, so

dass z. B. im harten Stahl das rhomboedrische, im weichen das tesscrale vorherrscht, und die Processe des

Härtens und des Anlassens der beiden Nuancen abwechselnd hervorrufen.

Hätte v. Fuchs die Idee, welche ihm bei der Zusammensetzung des Stahls vorschwebte, die d«r

variablen Legirung, auch bei der Betrachtung des Roheisens angewendet, so hätte seine Arbeit einen dauernden

Werth gehabt, während sie in der uns bekannten Gestalt nur aus Vermuthungen und Behauptungen zu-

sammengesetzt ist, die sich auf einzelne Erscheinungen beziehen, die grosse Masse der Eisenarten dagegen

vollkommen unerwähnt und unberücksichtigt lassen.

Am Schluss berührt v. Fuchs den bekannten Schaf häutl'schen Versuch, wonach englischer Kasir-

messerstahl durch die Einwirkung concentrirter Salzsäure in spröde und in geschmeidige Theilchen zerfällt;

ausserdem wiederholt er die bereits von Karsten und von Anderen hervorgehobene Thatsache, dass der

Bruch der schmiedeeisernen Achsen etc. lediglich in dem Uebergange des krystallinisch faserigen Gefüges

in körniges seinen Grund habe, und hält diese Erscheinung für eine auf Dimorphismus beruhende Molecular-

bewegung.

Die neueren Forscher auf dem Gebiet der Eisenmetallurgie:

Caron, Fremy, Cailletet und de Cizancourt.

In den letzten Jahren machte die Lehre von der Constitution des Eisens keine wesentlichen Fort-

schritte. Die neuen Erfahrungen, welche die Einführung des Bessemerprocesses und die Erweiterung der

Stahlindustrie mit sich brachten, schienen mit den bis dahin gültigen Ansichten über Stahlbildung und mit

der Definition des Stahls, welche doch ihrerseits wieder in bestimmten Ansichten über den Begriff und die

Constitution des Roheisens begründet waren, nicht recht zu harmoniren. Die Folge war, dass gewisse

Vorgänge bei der Stahlbildung durch besondere Versuche beleuchtet wurden, um vor Allem die notwen-

digsten Grundlagen zu einer neuen Anschauungsweise zu gewinnen. Hierher gehören vor allen anderen die

mit Umsicht augestellten Versuche Caron's, welche durch die Vermittelung von H. St. Ciaire-Deville Eingang

in die Sitzungsberichte der Pariser Akademie gefunden haben.

Die Hauptarbeiten Caron's finden sich in den Tomes LVI u. LVH der Comptes reudus hebdomadaires

und sind theilweise in einer Reihe unter dem Collcctivtitel Etudes sur l'acier (in 4 Stücken a. a. 0. LVI-

S. 43. 211. 828. 1017), theils als kürzere Einzelaufsätze erschienen (a. a. 0. LVH. S. 167 und 786). Die-

selben bieten, wie schon angedeutet, keine neuen Theorien, sondern machen es sich lediglich zur Aufgabe,
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lingst bekannte oder neuerdings erst beobachtet« Vorgänge wissenschaftlich aufzuklaren. Die Versuche,

welche Caron anstellte, betreffen zum Theil die Einflüsse, die von bestimmten Elementen auf die Eigen-

schaften des Stahls oder auf Stahlbildungsfähigkeit bestimmter Roheiseusorten und ihrer Beschickungen aus-

geübt werden; zum Theil erläutern sie die Veränderungen, welche Stahl und stahlgebende Materialien durch

die Einwirkung verschiedener physischer und mechanischer Kräfte erleiden.

In letzterer Beziehimg schliefst sich den Arbeiten Caron's eine Mittheilung von Ch. St. Claire-

Deville an, welcher die Caron'schen Resultate resuniirt und einige hypothetische Ansichten über Verstfihlen

und Stahlbildung mehr andeutet als ausspricht; dieselben beziehen sich im Wesentlichen auf das verschiedene

Verhalten der Elemente des Stahls den Einflüssen eines rapiden Tempereturwechsels gegenüber. Doch fehlen

positive Beweise dafür, da sich die Hypothesen auf noch wenig geprüfte Lehren der Molecularphysik gründen,

und es sind die Ansichten von Ch. St. Ciaire -Deville von keinem anderen 'Werth für die Ausbildung eines

iiigemeinen Constitutionsgesetzes des Roheisens, als dass sie Beziehungen in Erinnerung bringen, welche

nicht umgangen werden dürfen.
•

Neben den tüchtigen Arbeiten Caron's, welche vorzugsweise auf die Rolle des Mangans im Roh-

>tableisen. auf die Gegenwart des Phosphors im Robeisen und Stahl, und auf das Verhalten des Stahls im

Verlauf des Härtens gerichtet sind, treten noch andere Publicationen französischer Gelehrter auf, welche

weniger objective Thatsachen in genauer Darstellung, als spvculative Combinationen eigner und fremder

Erfahrungen bieten.

Die Arbeiten Fremy's über die Stahlbildung gaben zu lebhaften Entgegnungen Veranlassung und

namentlich war es Caron, später erst Gruner und Raniraelsberg, welche seine Folgerungen angriffen und den

bei Analysen nachgewieseneu Stickstoffgehalt auf Irrthümer in den Manipulationen zurückführten und so die

angebliche stahlbildendc Kraft dieses Elementes als illusorisch bezeichneten. Dagegen fesseln andere Arbeiten

durch die Kühnheit ihrer Hypothesen und die Originalität in der Ausführung. An seine eingehenden Studien

über den Bessenierprocess anknüpfend, stellt Cizancourt in einem der Pariser Akademie überreichten Memoire

(Oimptes rendus LVU. S. 316) die Ansicht auf.

in dem flüssigen Besseraermetall befänden sich gekohlte Gase eingemischt oder absorbirt, welche

zum Theil entweichen, sobald Erstarrung eintritt. — Bei dem Ausgiessen des Bessemermetalls

werde ein Entweichen gasförmiger Substanzen beobachtet.

Dabei sollen hauptsächlich zwei Fälle stattfinden,

entweder die Gase entweichen fast vollständig und es tritt eine Art Spratzen ein,

oder die Gase werden durch plötzliche Krystallisation theilweise fixirt und bleiben in dem
Metall eingeschlossen.

Im ersten Faü erhält man einen weichen Stahl, im zweiten Fall einen harten, und ein ähnlicher

Unterschied soll auch bei der Stabeisenerzeugung, also bei weiter geführtem Frischprocess vorkommen. Dabei

bleibt aber Cizancourt nicht stehen. Er folgert aus der Gesammtheit der von ihm beobachteten Fälle die

Behauptung, dass die Dehnbarkeit des Eisens oder Stahls zu der chemischen Beschaffenheit der eingeschlossenen

Oase in bestimmter Beziehuug stehe. Gekohlte Gase finde man nur in dehnbarem Metall, sauerstoffreiche

Gase dagegen nur iu spröden und harten Metallen. Die Rolle des Stickstoffs ist dagegen schwer zu er-

kennen, was Cizancourt anscheinend mit Bedauern registrirt, da er eine Einwirkung dem Stickstoff gern

»gestehen möchte.

Stahl ist nach Cizancourt ein Product des Einflusses eines aus Kohlenoxyd und Stickstoff bestehen-

den Gasgemenges auf Schmiedeeisen, welches Kohlenstoff aufnimmt und Kohlenoxyd absorbirt. (JedenfaUs

ist hier nur von der Cementation die Rede.) Die Menge des absorbüten Gases verändert sich mit der

Temperatur (der Darstellung? ist nicht ausdrücklich gesagt) und beim Abkühlen entweicht ein Theil, welcher

W der Erhitzung wiederum hinzutritt. Das Härten hindert das Entweichen durch das Aufheben der Kry-

»UUisation und gestattet die theilweise chemische Fixirung der Gase: das Aufblähen beim Härten könne

dem primitiven Gasgehalte zugeschrieben werden.

Cizancourt unterscheidet nach dem Ebengesagten offenbar zwei Zustund" der Gase im Stahl:
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einmal den der Absorption durch Krystallisation, worunter vielleicht die ruhige Constituirung

verstanden wird;

zweitens den des Einschlusses durch Harten, also einer mechanischen Störung der ruhigen

Krystallisation.

Die Anschauungen, welche hier in gedrängter, möglichst übersichtlicher Form gegeben wurden,

führen eine Klassification de* Stahlrohmaterials im Gefolge, die im Princip angemessen erscheinen mag, für

die Praxis aber vou keinem Werth ist.

Da die ganze Arbeit Cizancourt'* mehr die eines speculativen Gelehrten, als die eines mit wissen-

schaftlichen Waffen vorgehenden Praktikers ist, welcher durch Versuchsresultate seine genaue Bekanntschaft

mit dem untersuchten Material beweist, trotzdem aber noch mannigfach erwähnt wird, so war eine kritische

Darlegung seiner Schlussfolgerungen gerechtfertigt.

Von demselben Gelehrten sind in neuerer Zeit Bemerkungen über die allotropischen Zustände des

Eisens erschienen, welche von grösserem Iuteresse sind, als die Studien über den Bessemerprocess, aber

schliesslich zu ebenso gewagten Behauptungen führen.

Nachdem die Annahme eines Metalls als Kadical der verschiedenen Eisenoxyde constatirt und hervor-

gehoben ist, dass darauf die gesammte Theorie der EisenVerbindungen basirt worden wäre, wird auf die

Unzuverlässigkeit eingegangen, die eine auf chemische Zusammensetzung allein beruhende Klassifikation der

Eisenhüttenproduct« darbietet. Alsdann wird auf die geheimnissvolle Beziehung aufmerksam gemacht, welche

zwischen dem Charakter eines Hohofenproducts und dem Oxydationsgrade des Eisens in dem benutzten

Eisenerze sieb stets findet, und welche seit den Arbeiten Deplay's sich dahin resumiren lässt,

dass Stablerze allein Stahl geben können,

oder besser und allgemeiner ausgedrückt,

dass jedes Erz eine bestimmte Eisensorte gibt.

Die Fortschritte der neueren Chemie gestatten es Cizancourt, das Studium der Metallurgie von

diesem Grundsatz aus aufs Neue zu beginnen und er gelangt zu folgenden Schlüssen

:

Berzelius hatte bereits versucht, die Verbindungen des Eiseus nach zwei verschiedenen Metallradicalen

zu gruppiren, die er ferrosum und ferricum nannte und für zwei auch chemisch unterschiedene Substanzen

hielt. Von Cizancourt wird nunmehr, nach Analogie anderer Elemente, sowie auf Grund der meisten metal-

lurgischen Reactionen das Dasein zweier allotropischer Zustände des Eisens vorausgesetzt, die den Berzelius-

schen Radicalen entsprechen sollen, ohne doch, wie die Letzteren es thun, den Begriff des Eisens in den

zweier chemisch verschiedener Metalle aufzulösen. Das ferrosum nennt Cizancourt (Comptes rendus, Tome

LXI. S. 579 u. ff.) das Princip des Spiegeleisens, das Eisen des Gurlt'schen Viertelcarburets, welches haupt-

sächlich aus Oxydulerzen, d. h. solchen, welche in der Natur einen salinischen Charakter besitzen, erzeugt

wird. Das ferricum ist nach der Annahme des französischen Gelehrten der Ausdruck für das vorzugsweise

im grauen Roheisen sich vorfindende metallische Radical, für das Eisen des hypothetischen Achtelcarburets,

welches wiederum hauptsächlich den Oxyderzen (nach Cizancourt's Ausdruck nur dem wasserfreien Oiyde)

seinen Ursprung verdankt.

Es tritt also der von Gurlt und anderen symbolisirte Dualismus in den Roheisenarten hier in

anderer Form dem Beschauer entgegen, nur liegt der Grund der dualistischen Erscheinung nicht in einem

veränderlichen Gebalt an einem Nebenbestandtheile, sondern in einem Dualismus, der sich bereite in der

Natur vorfinden soll, und den auch die natürlichen Verbindungen des Eisens zeigen sollen. Der Dualismus

überträgt sich aber aus dem Roheisen, dem directen Product des Eisenerzes, auf die Stahlsorten und auch

auf die Stabeisensorten, an leichter Erkennbarkeit allerdings abnehmend, aber durch calorische und magne-

tische Eigenschaften nachweisbar.

Die in der Praxis häufig beobachteten Uebergänge des einen Roheisens in das andere, einer Stahl»

und Schmiedeeisensorte in eine anders sich verhaltende Art, werden auf das Verhalten der beiden Oxyde

zurückgeführt, ohne einen Parallelismus in den die Umwandlung bewirkenden Kräften zu constatiren. Der

Uebergang aus Spiegeleisen in graues Roheisen beruht nach Cizancourt auf dem Verhalten des Eisenoxydots
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bei seiner Oxydation zu Elisenoxyd und soll viel leichter stattfinden können, als der Uebergang von grauem Roheisen

in weisse», der an die Schwierigkeiten erinnere, welche der Reduction des Eisenoxyds zu Eisenoxydul sich

entgegenstellen. Da, nach der Annahme zweier allotropischer Zustande des Eisens, der Magneteisenstein

beide im Verhältnis der Atomgewichte enthält, aus dieser Klasse von Erzen ferner der stabilste Stahl dar-

jestellt wird, so folgert Cizancourt, dass zur Constitution des Stahls die Gegenwart beider Zustände in

demselben Metallgemisch erforderlich sei. Die Existenz eines permanenten Magnetismus sowohl in den

natürlichen Verbindungen beider allotropischeu Zustände, also im Magneteisen. Magnetkies etc., als auch im

gebarteten Stahl spreche ausserdem noch für die Richtigkeit der oben aufgestellten Constitutionseigenthüm-

lichkeiten des Stahls. Aus den Unterschieden, welche die Eisensorten in ealoriseber Beziehung darbieten,

glaubt Cizaiicourt späterhin einen Weg ableiten zu können, welcher eher Licht auf die Zusammensetzung und

drti technischen Werth jeder Sorte wirft, als die bisherigen Unursuchung.-<metbodeu.

Eine zweite Abhandlung Cizancourt's findet sich in demselben Band«? der Comptes rendus (S. 7<>6 ff.)

uod stellt zuerst eine bestimmte Beziehung zwischen den Atomgewichten der beiden Zustände des Eisens

und denen der Hauptbestandteile der Eisen- und Stahlarten auf. Es wird behauptet, dass der Verwandt-

schaftsgrad zwischen einer der beiden Modifikationen einerseits und den damit im Allgemeinen verbundenen

fremden Elemeuten andrerseits sich darnach richte, ob in beiden dieselbe Atomigkeit 1

) stattfinde.

Ein Atom ferricum sättigt 3 Atome Sauerstoff, ein Atjm ferrosum nur ein Atom desselben Körpers:

alle Steife, welche ebenfalls nur ein Atom Sauerstoff sättigen. z. B. Wasserstoff, Kohlenoxyd, haben hiernach

die grössere Verwandtschaft zum ferrosum : andere Stolle, welche 3 oder mehr Atome Sauerstoff in ungerader

Zahl sättigen, z. B. Phosphor, Arsenik. Stickstoff' selbst, treten vorzugsweise zu dem ferricum, welches zwei

Stadien durchläuft, das des geschmeidigen und das des verbrannten Eisens. Solche Körper endlich, welche,

wie Kohlenstoff. Siliäum, Titan, Tantal, 2 Atome Sauerstoff binden, gehen nach Cizaiicourt vorzüglich in

'teu Stahl ein, der also in diesem Falle als besonderes Verbindungsclcmeni auftreten muss, obgleich er selbst

aus einer Verbindung der zwei allotropischen Zustände bestehen soll.

Diejenigen Substanzen, welche sich in mehreren Verhältnissen mit »lern Sauerstoff verbinden, also

mehrere Atomigkeitsgrade besitzen, z. B. Kohlenstoff und Schwefel, müssen nach demjenigen Grade unter-

sucht werden, den sie in der Mehrzahl der chemischen Reactionen zur Erscheinung bringen.

Die Annahme des Sauerstoffs als Grundlage der Atomigkeit ist jedenfalls verfehlt, da fast jedes der

hier in Betracht kommenden Elemente mehrere Verbindungen mit Sauerstoff bildet. Inwiefern die in der

neueren Chemie als Rechnungsgrundlage angenommenen typischen Wasserstoffverbindungen und die hiernach

ausgeführte Einteilung der gekannten Elemente die Cizancourt'schen Hypothesen berührt, muss hier un-

antersucht bleiben.

Zu erwähnen bleibt noch, dass auch der Temperaturgrad bei den metallurgischen Processen auf die

Bildung der beiden allotropischen Modifikationen einwirken still. Eine niedere Temperatur, namentlich in

der Form rascher Erkaltung, befördert die Bildung des ferrosums; die hohen Temperaturen, z. B. die

Schweissbifczen. begünstigen die Darstellung des dehnbaren ferricum«; noch höhere Hitzegrade veranlassen

die Umänderung der letztgenannten Modifikation in verbranntes ferricum.

Einige Thatsachen beweisen nach Cizaiicourt. dass Hit/e allein die Uebergänge der Zustände in

einander ebenfalls vermitteln kann, dass aber in den meisten Fällen der praktischen Metallurgie die bei-

gemengten fremden Elemente noch energischer einwirken.

Obgleich vorher der geringe Eintluss fremder Bestandtheile auf die Beschaffenheit des Eisens betont

wurde, bringt Cizancourt am Schlüsse seiner allgemeinen Bemerkungen die bestimmten Verbindungen mit

der stabilen Natur derselben in Beziehung und nennt diese beständigen . in einfachen Verhältnissen consti-

tuirten Eisenverbindungen .Typen 4
, an welche sich, die Uebergänge vermittelnd, unbestimmtere und unbe-

ständigere Eisensorten anschlössen. Auch hierbei bemerkt er, dass sich die Umänderung der Typen vom

') Atomigkeit, »toniicite, nennt Cizancourt hier die in Zahlen ausgedrückte Sättigung der verschiedenen Stoffe mit einem
anderen ihnen sich häufig zugesellenden Elemente, in diesem Falle dem Sauerstoff.
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ferrosum zum ferricum leichter bewerkstelligen lässt, als umgekehrt. Die schliesslich gegebenen Anwen-

dungen der aufgestellten Lehrsätze auf einzelne Vorgänge des Eisenhüttenbetriebes betreffen meistens den

Stahl und können hier übergangen werden.

Die ersten Bedenken gegen die von Cizancoort behaupteten allotropischen Zustände des Eisens wurden

von Dr. Wedding gemacht, welcher iu einer Sitzung der deutschen geologischen Gesellschaft jene Anschauungen

bekämpfte und dem sich auch Rammeisberg anschloss (Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft

1866. Bd. XVIII. S. 392).

Die eben vorgetragenen Theorien besitzen nicht die nothwendige wissenschaftliche Form, die ein«

Kritik strenger Art eigentlich stets fordert; so viel steht aber fest, dass Cizancourt keinen Schritt vorwärts

gethan, da er doch den so schwer erklärbaren Dualismus im Erscheinen des Roheisens nicht löste, sondern

in den Eisenerzen als gegeben annahm und damit eine räthselhafte Basis für alle weiteren Unter-

suchungen schuf.

Zur selben Zeit ungefähr, als die erste der Abhandlungen Cizancourt's erschien, wurden ebenfalls

in den Comptes rendus (Tome LVIII. S. 327 und 1057) Bemerkungen von Cailletet veröffentlicht, welche

das Verhalten des Eisens gegen Gase bei hohen Temperaturen betreffen und von früheren Versuchen H. St.

Ciaire -Deville's und Troost's ausgehen. Cailletet versucht besonders das bei den verschiedenen Eisenarten

häufig vorkommende Blasenwerfen dadurch zu erklären, dass er eine bei hohen Temperaturen eintretende

.permeabilite' metallischer Substanzen voraussetzt.

An diesen Bericht knüpfen sich Bemerkungen der beiden Deville's, von denen der jüngere, H. Deville

an die Absorption und Ausstossung von Gasen durch schmelzende und erkaltende Metallmassen, Silber.

Bleiglätte, Schlacken, weisses Eisen, Gussstahl, Platin u. s. f. erinnert, während der ältere, Ch. Deville, auf

die von ihm beobachteten allotropischen Zustände schmelzbarer Körper , den glasigen und den krystalliniscben

hinweist, die er auch bei vulkanischen Vorgängen und Bildungen, z. B. bei dem Obsidian und dem Bimsstein

beobachtet habe. Nach Ch. Deville fesselt der glasige Zustand Wärme und Gase; der körnige, durch Ueber-

hitzen erzeugte, entbindet sie.

Es ist leicht einzusehen, dass für die Constitutionslehre des Roheisens, welches besonders durch

Wärmeäusserungen so sehr in seiner Beschaffenheit verändert wird, die Kenntniss dieser beiden allotropischen

Zustände Ch. Deville's mindestens denselben Nutzen haben kann, als die Hypothesen Cizancourt's. Eine

andere Erklärung des dimorphen Zustandes der meisten Eisenarten, besonders des Roheisens, gibtRammels-

berg in der bereits citirten Arbeit über die Constitution des Roheisens (Monatsberichte der Berliner Akademie,

April 1863). Nach den Angriffen auf Gurlt und Karsten, die bereits erwähnt worden sind, kommt er zu

ganz neuen Gesichtspunkten für die Constitution des Roheisens.

Das Roheisen ist nach Rammeisberg eine Legirung und als solche seinen Bestandteilen isomorph.

Da nun manche der Hauptbestandteile des Roheisens Dimorphismus zeigen, so lässt sich annehmen, dass

die Kristallisation des Roheisens in manchen Fällen durch die eine Krystallfonii des hauptsächlichsten

dimorphen Gemengtheiles , in anderen durch die zweite Krystallfonii desselben bestimmt wird. Da aber

unzweifelhaft beide Krystallformen in einem und demselben Roheisenbruchstück nebeneinander auftreten

können, so bietet sich auch in dem Isomorphismus des Roheisens und seiner Gemengtheile kein Ausweg aus

dem Labyrinth der möglichen und nicht möglichen Ansichten, und nur wenige Erscheinungen seltener Art

lassen den Einrluss der einen oder anderen Krystallfonii eines Hauptbestandtheils deutlich erkennen.

Die Graphitausscheidung, eine Erscheinung, welche bekanntlich für sämmtliche Eisensorten, unter

Umständen, gültig ist, wird gar nicht erklärt, ebensowenig, wamm sich nicht der Kohlenstoff auch als

Diamant, d. h. in octaedrischer Form, ausscheidet, u. s. w. Die geistreiche Arbeit ist als Anregung m
weiteren Forschungen, nicht als Fundament einer neuen Constitutionslehre anzusehen, und nur im ersteren

Sinne hier aufgeführt.
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Jnllien's Theorie der Constitution der Roheisen-, Stahl- and Stabeisenarten.

Diese in einer ausführlichen Weise nach einem Vortrage Jnllien's in der Eevue universelle des

mines et«. (Tome XX. p. 159) veröffentlichte und mit vielem Beifall begrüßte Theorie verdient eine genaue

Kritik. Sie schliesat sich den in früheren Mittheilungen (a. a. 0. Tome XV111. p. 190) ausgesprochenen

Ansichten des bekannten Ingenieurs an und beruht, wie auch seine Theorie des Härtens, auf ziemlich will-

kürlicher Auslegung verschiedener Vorgänge der Technik.

Jullien concentrirt die Theorie zunächst in folgenden Fragen:

1. Sind die in den 3 Eisenarten vermutheten Verbindungen Mischungen?

2. Sind sie Verbindungen von Eisen und Kohleustoff, in metallischem Eisen aufgelöst?

3. Sind sie nur Lösungen der Hauptbestandtheile in metallischem Eisen?

An der Aufstellung dieser Frageu lässt sich bereits erkennen, dass Jullien sein Thema sich selbst

begrenzt durch eine auf speciello Fälle hinweisende Fassung seiner Fragen. Er beginnt damit, die von

Karsten (Eisenhüttenkunde, Theil I. § 323) gegebene Definition als den „unumstösslichen Ausdruck der

Wahrheit" hinzustellen; trotzdem aber erklärt sie ihm nicht alle Erscheinungen in der Metallurgie des

Eisens, weil Karsten über den chemischen Charakter der „Legirung" im Unklaren gewesen. Der deutsche

Metallurg and mit ihm eine grosse Zahl von Chemikern sahen die Legirungen und Amalgame als metallische

Verbindungen an, die in dem Uebenschuss eines der Gemengtheile gelöst sind, während nach Jullien die

Metalle keine Verbindungen unter einander eingehen können. Die ganze Theorie läuft ersichtlich auf die

Interpretation des Ausdruckes Legirung, nicht aber auf Entdeckung oder Erklärung ueuer Tbatsachen hinaus.

Jullien sucht vor Allem folgende Sätze zu beweisen:

1. Eine Lösung braucht nicht allein im flüssigen Zustande gedacht zu werden; sie ist indess

ein von einer Verbindung verschiedener Zustand chemischer Natur.

2. Jede Lösung verwandelt sich beim Festwerden in ein Gemisch, sobald die Lösslichkeit eines

oder mehrerer Bestandteile im festen Zustande geringer ist.

3. Sümmtliche Körper besitzen zwei verschiedene Structurzustfinde, einen krystallinischen und

einen amorphen.

4. Auf welchem Wege sich auch Krystalle bilden, stets ist die Grösse der entstehenden Indi-

viduen der Dauer ihrer Bildung proportional.

In Bezug auf die Erstarrung selbst beweist Jullien, dass

1. ein Theil der Körper, z. B. die MetaUe, sowie Schwefel, Phosphor und Silicium, in flüssi-

gem Zustande gedacht, vorzugsweise unter dem Einflusso einer langsamen Erkaltung krystallisiren

;

2. ein anderer Theil der Körper dagegen, z. B. Kohlenstoff und die neutralen Silicate, nur

dann deutliche Krystalle bilden, wenn sie rasch aus dem flüssigen in den festen Zustand über-

gehen, also rasch erkalten;

3. diese selbe Gruppe von Körpern, im festen und krystallisirtcn Zustande erhitzt, eine amorphe

Structur annehme.

Wie er es ermöglicht, mit den unter 2 und 3 angeführten Behauptungen gegenüber der wissen-

schaftlichen Kritik zu bestehen, ist nicht recht deutlich; ein klarer Beweis jener Sätze ist in dem lieferst

seines Vortrages nicht zu finden, und es muss den Kennern der Krystallisationsvorgänge vorbehalten bleiben,

hier kritisch vorzugehen.

Hier interessiren nur die ebenso wunderbaren Folgerungen, welche Jullien aus den oben angeführten

Voraussetzungen entwickelt. Die bei langsamer Erkaltung kr\ stallisirenden Körper gruppireu ihre Krvstall-

iadividueu von der Mitte aus nach der Oberfläche hin; die bei rascher Erkaltung krystallisirenden dagegen

von der Oberfläche nach der Mitte hin, also in umgekehrter Kichtung. Von diesen beiden Sätzen ist nur

Anhand). XVI. 1. Lief. 12
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der erste richtig, der zweite ebenso falsch und jeder natürlichen Anschauung von Krystallbildung ebenBo

zuwider wie die beiden Voraussetzungen (s. oben No. 2 und 3), auf die er sich gründet.

Der Kohlenstoff erscheint bei Jullien in zwei Zustanden, einem krystallirten, also aus rascher Er-

kaltung nach seiner Theorie hervorgegangenen, und einem amorphen, bei langsamer Abkühlung entstandenen.

Die Diamantmodification ist krystallisirter Kohlenstoff, die Graphitmodification aber amorpher (?!), dessen

prismatische Bildung das Resultat einer Abformung sein soll. Bei der Abscheidung des amorphen Kohlen-

stoffs muss also eine solcho Form vorhanden sein und man hat es mit einer ähnlichen Erscheinung zu than,

wie bei den Ausfüllungspseudomorphosen des Mineralreiches. Von allen Behauptungen Jullicn's lässt sich

diese letztere am ehesten durch die Praxis widerlegen; betrachtet man frei ausgebildete Graphitblatter auf

gaaren Hohofenschlacken. so erkennt man bei stärkerer Vergrössernng Figuren darauf, welche den Contouren

sechsseitiger Tafeln entsprechen.

Jullien behauptet ferner, dass

der Kohlenstoff nicht im Zustande der Verbindung in den verschiedenen Eisenarten auftrete,

und führt zur Begründung dieser Behauptung an, dass

1. Jodlösung aus den verschiedenen Eisenarten kein Eisencarburet, sondern stets reinen Kohlen-

stoff abscheide;

2. durch Erhitzen von Eisen mit Kohlenstoff der letztere von dem Metall in ungenügender

Menge absorbirt werde, um eine bestimmte und integrale Verbindung zu bilden;

3. durch langsames Erkalten dos geschmolzenen GusseUens sich der im festgewordenen Eisen

unlösliche Theil des Kohlenstoffs als Graphit, nicht aber als Eisencarburet ausscheide.

Jullien scheint bei der ersten Behauptung vorauszusetzen, dass Kohlenstoff eine stärkere Verwandt-

schaft zum Eisen liabe als Jod. bei der zweiten, dass ein Eisencarburet neben reinem Eisen nicht bestehen

könne, und bei der dritten, dass es ausser Graphit keine andere Ausscheidungen im Koheisen gäbe; bewiesen

hat er aber diese drei Voraussetzungen nicht.

Aus den obigen Grundsätzen combinirt Jullien nachstehende Definitionen für die Stahlvarietäten,

denen sich Beziehungen auf das Roheisen anschließen.

1. Glühender Stahl ist nach Jullien eine Lösung flüssigen Kohlenstoffs in festem Eisen (?!);

2. angelassener Stahl dagegen eine Lösung amorphen Kohlenstoffs in amorphem Eisen;

3. gehärteter Stahl seinerseits eine Lösung krystallisirten Kohlenstoffs in amorphem Eisen;

4. Schmelzstahl endlich eine Lösung amorphen Kohlenstoffs in krystallisirtem Eisen.

Der Unterschied zwischen Stahl und Roheisen wird nunmehr dahin charakterisirt, dass

1. im Stahl der Kohlegehalt ungenügend ist, um das Eisen in Fluss zu bringen (?!);

2. im Roheisen der Kohlegehalt hinreichend ist, um die Lösung leichtflüssig zu machen.

Langsam erkaltetes Eisen ist ein Gemenge von Graphit und Schraelzstahl ; rasch erkaltetes Eisen

dagegen ein Gemenge von Graphit und gehärtetem Stahl, oft mit verschwindendem Graphitgehalt.

Die Folgerungen Jullien s für den Hohofenbetrieb sind ebenso eigenthümlicher Natur, als die Aus-

gangspunkte derselben; auch hierbei wird nicht allein praktischen {Erfahrungen, nein! auch anerkannten

Sätzen der Theorie direct widersprochen und meistens auf Grund von Behauptungen, deren Beweis ausbleibt.

Das Jullicn'sche Princip, das man recht passend das der „Lösungen" nennen könnte und welches bereits in

einer Mittheilung der Comptes rendus deutlich ausgesprochen wurde (Tome LXI. p. 480), durfte hier nicht

übergangen werden, weil es einen neuen Beweis dafür liefert, wie rasch und mit welcher Willkür ganz*'

Theorien aufgestellt werden, ohne die geringste Rücksicht auf die bekanntesten Erscheinungen der Technik

zu nehmen.

Als Gegensatz hierzu mag der Titel einer Abhandlung genannt werden, welche verwandte Gegen-

stände besprechend, gründlich und mit Hülfe von Versuchen zu Werke geht ; es ist Ch. Blondeau's Memoire

8UT l'acier, erschienen im Moniteur scientifique VTJl. 1866. p. 535.
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Anschauungen von Sobrero, Crossley und J. Calvert.

In einem filteren Jahrgange der Revue universelle (7 anne>, 3 livr. p. 594; daraus Berg- und Hütten-

männische Zeitung 1863) finden sich die theoretischen Ansichten des Generals Sobrero in Turin mitgetbeilt,

welche allerdings die Stahlerzeugung direct ins Auge fassen, aber auch auf die Eigenschaften des Roheisens

Bezug nehmen.

Sobrero sieht die Stickstoffverbindungen als Vehikel des Kohlegehalts im Stahl au, hält aber dabei

den Stickstoff doch nicht für einen unentbehrlichen Bestandtheil des Stahls , sondern er sucht den Schwer-

punkt der Stahldefiuiüoii in anderen Bestandteilen desselben.

»Stahl ist nur dann gut und widersteht nur in dem Fall wiederholten Hitzen, wenn er ein schwer

reducirbares Mctalloxyd enthalt, fähig, sich in der Stahlmasse zu lösen, wie es z. B. bei der Auflösung des

Kupferoxyduls im metallischen Kupfer der Fall ist.

Solche Metalloxyde sind nach Sobrero u. A. Manganoxydul, Titanoxydul, Wolframoxydul, ausserdem

arsenige Säure. Dieselben verhindern durch eine Beweglichkeit der Eisentheilchen die Ausscheidung von

Graphit, d. h. die Bildung von grauem Eisen.

Diese Hypothese beweist Sobrero dadurch, dass er anführt, in Schweden erziele mau aus den meisten

Magneteisensteinen weisses Eisen, während dieselben Erze in Savoyen graues gäben; jene enthielten aber

Zink, dessen Verflüchtigung eine Beweglichkeit im Eisen hervorriefe, durch die jede Ausscheidung von gra-

phischem Kohlenstoff verhindert werde. Ebenso sollen sich die manganhaltigen Erze im Gegensatz zu den

manganfreien verhalten, da Manganoxyd hierbei stets zu Manganoxydul reducirt und dieses wiederum in

Manganhyperoxyd verwandelt werde, wodurch die Beweglichkeit der Metallmasse. hergestellt und die Graphit-

ansscheidung verhindert werde.

Die Sobrero'sche Hypothese gründet sich, wie man sieht, auf eine analytische Kenntnis« der Erze

und des daraus dargestellten Roheisens. Der Gang der Darstellung des letzteren wird nicht berührt und

das Verhalten der besonders betheiligten metallischen Nebenbestandtheile während des Reductions-

processes wird durchaus übergangen. Der Hinweis auf das Kupfer, welches sein eignes Oxydul löst,

genügt wol kaum, um einen ähnlichen Vorgang im Bezug auf das Roheisen und andere fremde Metalloxyde

zu begründen. Es fehlen auch hier die positiven Beweise, welche die französischen Arbeiten und einige , der

deutschen ebenfalls entbehren, und Sobrero's Theorie hat, wie diese, kein anderes Verdienst, als das, die

Untersuchung von einem neuen Gesichtspunkte aus angeregt zu haben.

Die von dem Engländer Crossley ausgegangene Theorie der Constitution des Roheisens findet hier

am besten Platz, da sie ganz selbstständig und ohne Rücksicht auf die wissenschaftlichen Fortschritte des

Continents aufgestellt worden ist. Aus der elementaren Auffassung Crossley's geht hervor, wie wenig man
jenseits des Canals auf solche Spekulationen gibt und wie sehr die blosse Empirie die Industrie beherrscht.

Nach Anführung der Meinungen von Abel und Miller, dass der Kohlenstoff im Roheisen in zweierlei

Modifikationen existire, als Bestandtheil und als Gemengtheil, so dass das weisse Eisen mehr „Carbid" als

Graphit, das graue mehr Graphit als „Carbid" enthalte'), geht Crossley auf seine eigenen, mit Hülfe eines

Vergrüsserungsglases ausgeführten Untersuchungen und ihre Resultat« über. Nach denselben erscheint jedes

graue Eisen zusammengesetzt, nicht aus Eisen und Graphit, sondern aus aggregirten Krystallen, die aus

chemisch verbundenen Eisen und Kohle bestehen.

Die ältere Annahme, dass graues Roheisen aus Eisen und Graphit bestände, scheint ihm mit der

Erscheinung sich nicht zu vertragen, dass graues Eisen flüssiger ist als weisses. Crossley verwechselt hier

») Hierbei ist tu bemerken, das« diese Meinung nicht Ton den Herren Abel und Miller herrührt, sondern bereits an»

tlterer Zeit von Karsten herstammt, der sie zum Theil ron Mushet entlehnte.
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die beiden von einander vollkommen unabhängigen Begriffe „Leichtflüssigkeit" und „Dünnflüssigkeit" ganz

offenbar, denn graues Eisen ist dünnflüssig, ohne leichtflüssig zu sein, und wenn der Graphitgehalt hier ein«

Einfluss auf den Schmelzpunkt haben soll, so widerspricht ihm die Praiis nicht, wie Crossley annimmt.

Derselbe fragt weiter, wie es käme, dass der Graphit sich nicht im flüssigen Eisen ausscheide, da

er doch unschmelzbar], letzteres dagegen schmelzbar wäre? Wahrscheinlich hat der Fragesteller noch nicht

Gelegenheit gehabt, Garschaum auf flüssigem Gusseisen sich bilden zu sehen, sonst würde er nicht die Richtig-

keit der beiden Behauptungen anzweifeln, welche aufgestellt worden sind, um jene Frage zu lösen; nämlich:

1. Eisen löst den Graphit beim Schmelzen, um ihn beim Erstarren wieder auszustossen;

2. Gusseisen bildet beim Schmelzen ein Eisencarbid, welches beim Erkalten sich wieder zersetzt

Crossley glaubt nicht an die Walirbeit dieser beiden Sätze, ebenso wenig aber an das Dasein von zw«

verschiedenen Zuständen des Kohlenstoffs, dem mechanisch eingemengten und chemisch gebundenen. Dagegen

spreche z. B. die Erfahrung, dass Roheisen, unter denselben Bedingungen erhalten, ziemlich gleiche Mengen

Kohlenstoff enthalte, ob weiss oder grau, wie zahlreiche Analysen bekundeten. Schmilzt man dergleichen

Sorten, so würde also das graue Eisen ebenfalls in ein Carbid verwandelt und man hätte dann zwei Sorten

Roheisen, eins flüssiger als das andere, beide die nämliche Menge Kohlenstoff enthaltend und beide Carbide;

das eine scheidet beim Erkalten Graphit aus, das andere nicht; woher kommt diese Verschiedenheit?

Um besonders noch den zweiten der oben angeführten Sätze anzufechten, den er beiläufig für noch

weniger wahrscheinlich ansieht, als den ersten, führt Crossley an, dass nacli Faraday sich 0 pCt. Kohlenstoff

im Eisen verbunden vorfinden könnten, dass aber wenige Sorten mehr als 4 pCt. enthalten und dass doch

noch ein Theil desselben sich ausscheidet. Wie kommt es nun, fragt Crossley. dass, wenn ein Theil dieses

Kohlegehalts nicht chemisch gebunden ist, der übrige Theil aufgelöst und chemisch gebunden sein kann.

Um diese fraglichen Punkte sämmtlich zu erklären, stellt Crossley zunächst fest, dass zwei Carbide

existiren, eines grau und weich, das andere weiss und hart. Das graue soll ein höheres Carbid

als das weisse, d. h. kohlenstoffreicher sein (?!). Diese unwahrscheinliche Voraussetzung soll die Graphit-

ausscheidimg vollständig umgehbar machen, denn als Folge der obigen Behauptung wird die graue Farbe

des Roheisens nicht dem Graphit, sondern dem grauen weichen Carbide zugeschrieben. Kleine Mengen von

Graphit können von einer partiellen Zersetzung des Carbids herrühren, werden aber als Ausnahmen

bezeichnet.

Crossley schmolz ein und dasselbe Roheisen einmal, zwei- und dreimal nach einander um und fand

in den successiven Producteu stets eine und dieselbe Menge Kohlenstoff, während dieselben Producte dem

äusseren Ansehen nach deu verschiedenen Abstufungen entsprachen, welche im englischen Grosshandel mit

No. 3, I und 5 bezeichnet werden.

Aus dieser Constanz des Kohlenstoffgehalts glaubt Crossley die notwendige Annahme constauter

Verbindungen im Roheisen herleiten zu müssen, indess ist der Beweis oft unvollständig und unrichtig ent-

entwickelt.

Ferner hervorzuheben ist, dass der Unterschied in der Zusammensetzung der beiden Carbide durch

Nichts gerechtfertigt ist. indem doch das weisse Spiegeleisen durchschnittlich weit reicher an Kohle ist, als

das graue Gicssereiroheisen (nebst dem Graphit). Crossley hält nichtsdestoweniger das graue Carbid för

kohlereicher als das weisse. Hieraus sieht man leicht, dass dem englischen Chemiker die früheren Bestre-

bungen Gurlt's, Mayrhofens. Lobage's u. s. f. vollständig unbekannt geblieben *ind, als er seine Theorie«

veröffentlichte (Mining and Smelting Magazine IV. p. 157); es findet sich nirgends die leiseste Andeutung

darüber, dass schon eiu Andrer den Gedanken zweier Carbide aufgestellt habe.

In jüngster Zeit tritt ein rühmlichst bekannter anderer Engländer, John Calvert, mit denResultateu

langjähriger Studien über Eisen und Stahl an das Lieht der Üeffentlichkeit, In dem Mining- Journal 18b7,

p. 2 1)5 und 211, finden sich Mittheilungen über eine Stahldarsiellungaiuethode und über die wissenschaft-

lichen Forschungen, aus denen Calvert jene abgeleitet hatte. Leider sind es nur kurze Auszüge und meist

aus Andeutungen bestehende Referate Anderer: die Gesichtspunkte sind neu und interessant.
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Seit 14 Jahren damit beschäftigt, die Eisen - und Stahlsorten in Bezug auf ihre Structnr zu unter-

jochen, hat Calvert manche Entdeckungen gemacht, unter welche die des Einflusses von Sauerstoffgas auf

stark erhitztes Roheisen obenan steht. Dieser soll sich in zweierlei Weise äussern, je nachdem die Tempe-

ratur dem Schmelzpunkte nahe oder niedriger ist. Im ersten Falle tritt der Sauerstoff nach Calvert mit

reinigender Gewalt auf, wie z. B. bei der alten Japanesischen Desoxydationsmethode, die bei höherer Tem-
peratur ausgeführt wird ; im zweiten Falle wirkt der Sauerstoff auf die Krystallisation der Gemengtbeile des

Roheisens und verändert dadurch die Fähigkeit des Roheisens, Stahljzu bilden. Darauf gründete Calvert

die von ihm (a. a. 0. S. 205) vorgeschlagene Methode, die Qualität des Roheisens zum Behufe der Stahl-

bereitung zu verbessern, indem er dasselbe glühend einem Sauerstoffstrome aussetzt und gleichzeitig ver-

mittelst passender mechanischer Vorrichtungen das Roheisen zerkleinert, um der Wirkung des Sauerstoffs

mehr Berührungspunkte darbieten zu können.

Die Structur des Roheisens und Stahls untersuchend!, hatte der englische Gelehrte den mechanisch

verteilten Kohlenstoff auch im Stahl nachgewiesen und für beide Eisenarten ein zeitiges Gefüge als speci-

ales Merkmal aufgefunden. Calvert fand als Folge der Cellularstructur, dass sich in den Zellen verschiedene

Substanzen vorfinden, deren Beschaffenheit von Einfluas;auf die Eigenschaften der betreffenden Eisenart ist.

Er versuchte auf diese Cellularsubstanzen einzuwirken und glaubt nun entdeckt zu haben, dass sich dieselben

durch die Gegenwart energischer Gasarten verändern. Sauerstoff oder sauerstoffreiche Gemenge sollen das

gewöhnliche Roheisen zur Stahldarstellung vorbereiten, indem alsdann der Graphit in den Zellen sich in

octaedriscb.cn Kohlenstoff verwandele. Dieser gibt den*besten Stahl; ihm zunächst steht das Bor, dann das

Silicium, beide in krystallisirter Form. Harte Titanschlacken, wie er sie ebenfalls in den Zellen vorfand,

gaben gewöhnlichen Stahl.

Fast gleichzeitig mit der Calvert'schen Mittheilung wurde der erwähnte Auszug aus einem münd-

lichen Vortrag Tunner's veröffentlicht, den derselbe in Leoben gehalten hat und der die Constitutionsfrage

des Roheisens, offenbar im genauen Anschluss an seine bereits citirte Kritik der Gurlt'schen Theorie behandelt

(vgl. Oesterreichische Zeitschrift 1867. S. 54). Da die veröffentlichte Mittheilung nur ein kurzer Auszug ist,

w fehlt derselben die ausführliche Begründung und sie ist deshalb hier blos erwähnt, nicht erörtert worden.

Besume' der vorstehend nach einander aufgeführten Anschauungsweisen und Theorien.

Die Begriffe der Eisenarten überhaupt, specicll des Roheisens, sind hauptsächlich durch Karsten

näher festgestellt, nachdem bereits Mushet versucht hatte, auf bestimmte Kohlenstoffmcngen auch bestimmte

Eisensorten zu beziehen, hierin aber, wenigstens für seine Zeit, zu weit gegangen war. Was vor diesen

beiden Männern geschehen ist zur Lösung der hierher gehörenden Fragen, hat jetzt nur noch ein unter-

geordnetes historisches Interesse. Beide räumten zuerst der Chemie die Hauptrolle bei der Entscheidung

der streitigen Funkte ein; Beide beschäftigten sich angelegentlich mit dem hauptsächlichsten Bestandteil

der Eisenarten und suchten seine Wirkung nach allen Seiten hin festzustellen. Versuche, die Rolle des

Kohlenstoffs wissenschaftlich zu formuliren, wurden auch von Mushet, später von Karsten gemacht, aber

als nicht überall zutreffend wieder aufgegeben.

Erst viel später traten Gurlt, Lobage, Mayrhofer und Andere mit ihren Formeln hervor, welche

aber von wissenschaftlicher und technischer Seite lebhaften Widerspruch hervorriefen, der sich in den Mit-

tbeilungen Rammelsberg's und Tunner's kundgegeben. Die früheren Versuche von Fuchs und Hausmann,

welche im Wege krystallophysischer Speculation die einzelnen wichtigsten Eigenschaften des Eisens erklären

wollten, haben ebensowenig wie jene rein chemischen Theorien Erfolg und Bestätigung in der Praxis ge-

funden, obwohl sie in dankenswerter Weise das Bekannte sichteten und zusammenstellten.

Die neneren Arbeiten beziehen sich meistens auf den Stahl und seine Bilduugswege; von diesen mit
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vielen Versuchen und Erfahrungen belegten DUcusüonen sind hier nur die von Caron und de Cizancourt

ausführlich erörtert worden, andere, wie die von Cailletet, Sobrero, nur erwähnt und ganz kurz analysirt.

Die polemisirenden VeröfTentlichungen von Fremy und Marguerite sind ganz fortgelassen worden;

dagegen sind allgemeinere Arbeiten von Jullien und Crossley erwähnt und schliesslich die neuesten Ansichten

Calrert's und Tunner's angeführt.

Diese sammWichen Bestrebungen der letzten 10 Jahre führten noch zu keiner beständigen Anschauung

über die Natur der Eisenarten, besonders des Boheisens; ein grosser Theil dieser wissenschaftlich werthvoUen

Erfolge hat eine destruetive Tendenz, z. B. die Arbeiten Tunner's, Bammelsberg's und tbeilweise auch

Caron's; und es ist zu bedauern, dass man Angesichts der Jullien'schen, Cizancourt'schen und Crossley'schen

Behauptungen weitere destruetive Tendenzen nicht unwillkommen heissen darf.

Es ist auffallig, dasa von Alters her eine Seite der Eisenuntersuchung immer stiefmütterlich ton

der Wissenschaft behandelt worden ist. Die physikalischen Kennzeichen, die einzigen, die dem Praktiker

täglich aufstossen, sind, ausser in den Arbeiten Hausmann's, der Frankenheim folgte, und ton Fuchs's,

nur ganz oberflächlich erwähnt worden ; namentlich aber der Zusammenhang derselben mit den Veränderungen,

die das Eisen unter dem Einfluss der verschiedenen Naturkräftc erfahrt, ist nirgends erwähnt, noch weniger

erklärt worden. Es ist durch dieses kurze Besume' und die vorher erfolgte getreue Darlegung der haupt-

sächlichsten Theorien über Eisenconstitution auch der Beweis geliefert, dass die oben berührte Seite der

Frage zu Gunsten der chemischen Discussion vernachlässigt worden ist. Die nachfolgenden Mittheilungen

über die physikalischen Zustände und Eigenschaften des Boheisens in seinen typischen Arten füllen daher

vielleicht eine der Lücken aus, die sich vorgefunden.

(FortMtxung folgt)
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Von Heim Dr. E. F. Dürre zu Berlin.

(Fortsetzung.)

IL Zusammenstellung der hauptsächlichsten physikalischen Eigenschaften des Roheisens und Beschreibung

seiner typischen Arten.

Das Roheisen, ein zusammengesetzter Körper, welcher unter wechselnden Bedingungen sich bildet,

entsteht bei dem Reductionsprocess der Eisenerze im Grossen. Die Eigenschaften des Roheisens sind sehr

terschieden und schwanken nicht allein nach den Erzeugangsgrundlagen, sondern auch nach den künstlichen

Einflössen, welche sich in der Natur des Productes äussern und dabei bestimmte Ziele erreichen helfen.

Die physikalischen Eigenschaften des Roheisens lassen sich in zwei grosse Abtheilungen bringen:

a) das Roheisen bei gewöhnlicher Temperatur betreffende Eigenschaften;

b) die unter dem Einfluas höherer Temperaturen an demselben sichtbar werdenden Erscheinungen.

Zu der ersten Abtheilnng gehören: Farbe, Glanz, Krystallisation und Gefüge, Schwere,
Härte, Sprödigkeit, Cohäsion; zu der zweiten Abtheilung dagegen: Flüssig werden und Schweiss-
barkeit, Flüssigkeitsgrad, Farbe, Spiel und Schwere, Erstarren, Expaudiren, Schwinden,
Höhlen- und Krystallbildung. Damit ist der Kreis der hier zu besprechenden Eigenschaften und Zu-

stande abgeschlossen.

Farbe, Glanz und Krystallisation werden bei blosser Betrachtung des Metalls und durch Vergleich

mit anderen Körpern ähnlicher Natur erkannt und festgestellt, wahrend die Schwere zu ihrer Bestimmung
eines besonderen Messverfahrens bedarf. Bei dem Nachweis der 3 letzten Eigenschaften des Roheisens im

kalten Zustande findet stets ein mechanischer Angriff des Stoffes statt und aus der Folge dieses Angrifft*

erkennt man, ob die betreffende Eigenschaft in stärkerem oder schwächerem Grade vorhanden ist.

Bei denjenigen Eigenschaften und Zuständen, die sich auf das Verhalten in höheren Temperaturen

beziehen, kann, da die Zeit durch eintretende Erkaltung das Roheisen verändert, von keiner Constanz der-

selben die Rede sein; hier müssen die aufeinanderfolgenden Zustände in ihren gesammten Eigenschaften,

soweit solche bemerklich werden, charakterisirt sein. Man muss den flüssigen Zustand des Eisens als einen

Torübergehenden, künstlich bewirkten umsomehr ansehen, als die Resultate der Betrachtung mit den tech-

nischen Erfahrungen übereinstimmen und die Technik stets ihr Augenmerk auf das Resultat des Gusses

richtet, die Eigenschaften des flüssigen Metalls dagegen nur soweit in Rechnung zieht, als sie jenes Resultat

beeinflussen können oder zu Gunsten desselben künstlich verändert werden.

Der Wirkung der Wärme auf das Eisen gegenüber müssten auch die unter dem Einfluss der

Qektricität, des Magnetismus und des Lichts auf dasselbe Metall sich an demselben zeigenden Veränderungen

dargestellt werden, doch ist deren Kenntniss zur Zeit noch nicht weit genug gediehen.

Abtheilnng A. Eigenschaften des Roheisens bei gewöhnlicher Temperatur.

1. Farbe des Roheisens.

Die dem Roheisen eigenthümlichen Farben bewegen sich in zahllosen Schätzungen von Silberweias

an durch das Grauweisso bis zum Dunkelgrau, welches unter Umständen Grauschwarz sein kann. Einen

absoluten Werth haben diese Farbenbezeichnungen nicht, umsoweniger als zwei Roheisensorten von verschie-

dener Natur ganz wohl dieselbe Farbe haben können. Die grössten Unterschiede finden sich zwischen dem
Spiegeleisen und seinen Unterarten einerseits, welche weiss erscheinen, und dem grobkörnigen Giessereiroh-

eisen andererseits, das, in seinen zahlreichen Varietäten, dasselbe schwärzliche Grau zeigt, welches als die

eiue Grenze der Farbenreihe angegeben wurde.

Abhandl. XVI. 13
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Betrachtet man eine Reihe verschiedener Eisenbräche genauer, am besten mit Hülfe einer guten

Loupe, so erkennt man auf s&mmtlichen Brüchen ein mehr oder minder porphyritisches Ansehen, welch«

nur da sehr zurücktritt, wo eine splittrige, strahlige oder spiegelndblättrige Teitur erscheint Gleichzeitig

bemerkt man, dass der eingesprengte Gemengtheil stets von dunkelgrauer Farbe, die Grundmasse dagegen

von weisser Farbe ist. Selbst bei dunklen Eisensorten kann man bei einiger Uebung die als feines Netzwerk

erscheinende Grundmasse noch erkennen, wie sie die dunkleren Partien einschliesst und umgibt, in denen

sich vorzugsweise der Graphit ausscheidet.

Es ist mithin nur in den reinsten Sorten des Spiegeleisens, welche dunkle Ausscheidungen nicht

zeigen, eine reine Farbennuance bekannt, wahrend alle anderen, selbst die dunkelsten sogenannt schwarzen

Boheisensorten der Farbe nach als Mischungen erscheinen und in dieser Beziehung einen schwerbestimmb&ren

Charakter haben.

Noch vager wird derselbe, wenn man eine bestimmte Färbung auf eine bestimmte Sorte beziehen

will. Die Kategorieen schwarz, dunkelgrau, hellgrau, weiss haben für die Wissenschaft, selbst für die

Technik keinen besonderen Werth mehr, wenn man bedenkt, dass durch schlechtes Material das aus-

gezeichnetste (durch einfache Kunstgriffe bei der Erkaltung der Abstiche) im Aeusseren nachgeahmt werden

kann, ohne in der Qualität selbst, d. h. der Summe der technisch wichtigen Eigenschaften, das Geringsie

zu ändern. Man kann mithin aus der Farbe eines Eisens erst dann einen sicheren Schluss auf die Qualität

desselben ziehen, wenn man den Verlauf der für die sichtbaren Eigenschaften ganz besonders wich-

tigen Erkaltung kennt. Nur bei gleichmässiger Erkaltung sind verschiedene Färbungen oder Farkc-

mischungen die Kennzeichen für die Verschiedenheit in den Haupteigenschaften der verglichenen Eisenarteo.

Als Hülfskennzeichen behält indess die Farbe des Roheisens immerhin ihren Werth ; wenn man neben derselben

hauptsächlich die auf Krystalliaation und Gefüge bezüglichen Charaktere des Bruches ins Auge fasat, vermag

auch die Farbe den Ausschlag zwischen zweierlei Vermuthungen zu geben.

Gleiche Verhältnisse beim Festwerden voraussetzend, kann man sämmtliche Roheisensorten in drei

grosse Klassen nach der Farbe theilen:

1. weisso Boheisensorten: das Spiegeleisen, das weissstrahlige, das splittrige, das blumige, du

körnige weisse Eisen;

2. graue Roheisensorten: das gewöhnliche hellgraue Frischroheisen, das dunklere feinkörnige

Gießereiroheisen, das bei Koks erblasene grobkörnige Giessereiroheisen:

3. balbirte Boheisensorten: das halbirte weissstrahlige, splittrige, blumige Roheisen; das halbirte

Giesscrei- und Frischroheisen.

Nur die unter 1. aufgeführten Sorten bilden eine scharf abgegrenzte Klasse; die unter 2. aufge-

zählten haben keine so genau mit einander übereinstimmenden Charaktere und die dritten endlich bilden die Ver-

mittelungsgruppe zwischen den beiden anderen Abtheilungen und können deren Glieder durch geschickt ge-

leitete Abkühlung sowohl in weisse als auch in graue Roheisensorten verwandelt werden. 1

) Da sich die

Unterschiede der erwähnten Roheisensorten im Gefüge derselben noch deutlicher aussprechen, so ist an der

SteUe eine schärfere Trennung durchgeführt worden.

Die Ursache der Farbenverschiedenheit, welche bereits Karsten dem Gehalte des Roheisens an fremden

Bestandteilen zuschrieb, lässt sich am besten in folgender Weise ableiten:

1. Reines metallisches Eisen, wie es in den Gestellsteinen der Eisenhohöfen sich zuweilen

findet und daselbst spaltbare blättrige Massen von blendendem Metallglanze bildet, zeichnet sich durch eine klare

hellgraue satte Färbung aus. (Hausmann, Molekularbewegungen S. 85 § 34.)

2. Spiegeleisen von ausgezeichneter Beschaffenheit, wie es auf den ateyrischen und den sieger-

länder Hätten erzeugt wird, mit einem Maximalgehalt an Kohlenstoff, zeichnet sich durch blendend weisse

Farbo und starken Glanz aus.

') Vergl. über Farbe des Roheisens: Karsten, Eisenhüttenkunde Tb. I. Seite 170 u. (L (§ 16—20 incl.) «weitet die

Färb« de» Kobeigens mit der des reinen Eeiacns verglichen und der Unterschied dem Gehalt des Roheisens an fremden Stoffen iug*-

schrieben wird; Kerl, UeL Hüttenkunde Th. III. S. 6 u. ff ; Percy, Metallurgie I, S. 13. II. 8. 145; Aphoriwnen etc. 8. 49 u. ff.
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3. Grapbitausscheidungen ihrerseits, sowohl im grauen als auch im halbirton Roheisen, zeigen

«ine dunkelgraue fast schwarze Färbung, einen fettigen Metallglanz von bedeutender Intensität und oft eine

undeutliche Krystallisation.

Die genannten 3 Stoffe repräsentiren ziemlich genau die Erscheinungszustande, welche die Bestand-

teile des Roheisens auszeichnen und durch ihre verschiedenen Combinationen den Totalcharakter der Mischung

d. h. jeder beliebigen Roheisensorte bilden.

Alle drei Substanzen können in den meisten Roheisenarten nachgewiesen werden, wenn auch die

Eiuteoz des sub 1. oben definirten, sogenannten Frischeisens der Hohofengestelle nicht so deutlich auftritt,

vie die der beiden andern, und wenn es auch nicht ganz so rein von fremden Bestandteilen sich finden

mag, als in dem speciell erwähnten Falle.

In jedem Falle liegen die Farbennuancen des Roheisens zwischen dem Grau, welches dem vorstehend

anter 1. erwähnten Frischeisen angehört, und dem blendenden Weiss, welches das unter 2. aufgeführte Spiegel-

eisen auszeichnet und werden nun noch durch das Auftreten des Graphits verändert, der dunklere Schatti-

rungen hervorbringt. Da indess die graphitfreien Roheisensorten alle heller als das Frischeisen, die graphit-

haltigen alle dunkler sind, so kann man daraus ableiten, dass die Karsten'sche Behauptung richtig sein

muss. Sowohl die hellen, als auch die dunklen Roheisenarten enthalten 5—6pCt. fremde Bestandteile, da-

runter bei den letzteren den Graphit. Die von der reinen Eisenfarbe abweichenden Töne der verschiedenen

Roheisensorten sind daher an das Vorhandensein fremder Bestandteile geknüpft, von denen der Kohlenstoff

mm Theil als Graphit ausscheiden kann und alsdann sichtbar wird.

Die Eisensorten sind, abgesehen von der Graphitausscheidung, um so heller an Farbe und nähern sich

um so mehr dem Spiegeleisen, als sie an fremden Bestandtheilen reicher werden. Die Graphitausacheidung im

balbirten Roheisen zeigt eine dunkle Farbe, weil die weissere Grundmasse durch den Kontrast wirkt ; daher

das fast schwarze Aussehen der Graphitpunkte und Flecken im dem halbirten Sayner Kanoneneisen, wie auch

in den oberungarischen Sorten.

Die äussere Farbe des Roheisens ist bei grauem Eisen mattblaugrau, bei weissem glänzend hellgrau,

oft bunt angelaufen ; eine ähnliche Erscheinung zeigt sich auch, wenn weisses Roheisen warm zerschlagen wird.

Dieses Farbenspiel zeichnet vorzüglich manche spiegelige Eisenarten aus, wobei sich auf den Spiegel-

flächen vollkomrane Farbenringe auszubilden vermögen, wenn die geeigneten Umstände, Zerschlagen bei höherer

Temperatur, eingetreten sind.

Die vorhin erwähnte matte Färbung der Oberfläche rührt von der Beschaffenheit der sogenannten

Gassbaut <L h. der äusseren durch die erste Erstarrung hervorgebrachte Umrindung des Eisenstückes her

und ist je nach dem Verlauf der Erstarrung verschieden. Es ist bekannt, dass man bei der Herstellung

Ton gehärteten Flächen im Wege des Hartgusses (in Coquillen oder gusseisernen Schaalen) eine hellere

Oosshaut, von bläulich weisser Farbe, erhalt, als bei der Darstellung von Güssen in erdigen oder lehmigen

Formen, wo die Abkühlung eine langsamere ist. Die Oberflächen des Gussstückes sind alsdann blaugrau, oft

auch grauschwarz, je nach dem Verhältniss der Eisenmasse zur Oberflächenausdehnung, welches indirect die

Dauer der Abkühlung beeinflusst.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Beurtheilung der Farbe des Roheisens von wesentlichem

Nutzen für die Vorherbestimmung der hauptsächlichsten der Eigenschaften ist, dass aber eine sichere Folgerung

auf die eigentliche Stellung einer Eisensorte aus der Farbe allein nicht abgeleitet werden kann. Bereits in

den Aphorismen (S. 49 u. ff.) ist darauf hingewiesen, mit besonderer Berücksichtigung der vorkommenden

Notwendigkeit, aus der Anschauung eines frischen Bruches und seiner Farbe einen Schluss auf die tech-

2. Glanz, dos Rohoiaona.

Der Glanz lässt sich bei der Aufzählung der physikalischen Eigenschaften am besten an die Farbe

ist aber unabhängig von derselben. Er ist mehr noch das Resultat eigentümlicher Molekular-

13*
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Verhältnisse, als es die Farbe war; die Bestimmung des Glanzes bildet deshalb einen wichtigeren Tbeil der

oberflächlichen Beurteilung des Roheisens.

Der sogenannte Metallglanz gehört meistens den reinen Metallen oder den Metall-Legirungen an;

wahrend metallische Verbindungen anderer Art einon verwandten Grad des Glanzes zeigen, der dann lebhafter

auftritt, wenn die Verbindung nahezu rein ist Gemische von verschieden glänzenden MetallVerbindungen

zeigen als Resultat ihrer Zusammensetzung einen ungleichen Glanz, eine Bruchfiäche von schimmerndem

Aussehen. Wie das normale Eisengrau bei dem Frischeisen der Hohofengestelle nachgewiesen werden konnte,

so knüpft sich an dasselbe auch das Dasein dos natürlichen Eisenmetallglanzes. Hier erscheint derselbe

an einer frei ausgebildeten grobkrystallinischen Substanz, nicht wie z. B. beim Schmiedeeisen an einer künstlich

comprimirten, deren Molekularverhältnisse eine mannigfache Abänderung durch wiederholte Erhitzung und

mechanische Bearbeitung erlitten haben. Die künstliche Politur der Eisenarten kommt hier noch weniger

in Betracht, da sie sehr variabel ist und den Vergleich einzelner Sorten sehr erschwert.

Der Glanz des Roheisens tritt undeutlicher hervor, als der Glanz eines reinen Metalls, weil sowohl

der Farbe als dem übrigen Aussehen nach das Roheisen als ein Gemisch verschiedener metallischer Körper

sich darstellt, von denen einige einen reinen Metallglanz, andere oinen stärkeren diamantähnlichen Glanz,

andere wieder einen fettigeren Glanz besitzen. Je nach dem Vorwiegen des einen oder des anderen dieser

Bestandteile entsteht für das Roheisen ein veränderlicher Glanz.

Das Spiegeleisen repräsentirt für die sämmtlichen Gattungen des weissen Eisens den höchsten Grad

des diamantähnlichen Glanzes, wegen der ausgezeichneten Blätterbildung; die blumigen, splittrigen und

körnigen Abarten des weissen Roheisens zeigen einen weit schwächeren Glanz derselben Art Bei dem strahligen

und splittrigen Eisen ist nur auf den Absonderungsflächen der Strahlen und Splitter der diamant&hnlicht

Glanz doch schon matter und getrübt zu erkenueu, wahrend bei dem blumigen Roheisen nur in gewissen

Richtungen der Bruchfläche sich ein undeutliches Schimmern noch kundgibt.

Das körnige weisse Eisen zeigt meistens einen matten Glanz, dem Seidenglanz, den die Mineralogen

anführen, oftmals entsprechend. Es ist hierbei zu bemerken, dass auch schun manches blumige Roheisen

diesen Seidenglanz zeigt, der nach bestimmten Riebtungen sich concentrirt, als wenn versteckte Absonderungs-

flächen vorhanden seien. Diese eigentümliche Eischeinung, welche beim Wenden der Bruchfiäche ein Schillern

erzeugt, ähnlich dem, welches der vor einem zugefrornen Fenster sich hin- und herbewegende Beobacht«

in den blumigen Eiskrystallisationen bemerkt, hat dem so ausgezeichneten Roheisen den Charaktcroamen

»blumig* verschafft und ist an ganz bestimmte Eigenschaften gebunden.

Der Gegensatz des Spiegel eisens, wie in der Farbe, so auch in der Beschaffenheit des Glanzes, ist

das grobkörnige Giessereirohoisen mit deutlicher und grobblättriger Graphitausscheidung. Diese Eisensortc

repräsentirt für sämmtlichc graue Abarten des Roheisens, den höchsten Grad des graphitischen fettähnlichen

Glanzes und damit des Glanzes überhaupt. Die übrigen Gicsscrei- und grauen Roheisensorten zeigen einen

mit der Korngrösse abnehmenden Glanz, der bei den feinkörnigsten Spielarten dieser Roheisengattnng bis

zu einem matten oft erdigen Ausseheu sinken kann, dessen Eindruck kaum noch dem Begriff des Glanzes entspricht.

Die halbirten Roheisensorten zeigen beide Arten des Glanzes in genau erkenubarer Trennung; die-

jenige Art dominirt, deren Trägerin den hervortrotendsten Bestandtheil bildet. Hat das halbirtc Eisen

gleichzeitig ein so feines Korn, dass sich die verschiedenen Färbungen des frischen Bruches schwer unter-

scheiden, so erscheint auch der Glanz etwas unbestimmter und matter.

Die Stärke des Glanzes ist nicht abhängig von seiner Art; das graue Roheisen kann ebensogut

verschiedene Grade des Glanzes zeigen als das weisse, sobald man alle Sorten von der verschiedensten Korn-

grösse betrachtet. Je grösser im Allgemeinen die spiegelnden Bruchflächen , um so stärker wird der Glanz

des ganzen Bruches erscheinen; je kleiner dagegen jene, um so schwächer wird der Glanz des Braches

Grobes Korn zeigt stets grössere Spiegelflächen, feineres stets kleine. Mithin ist der stärkere Glanz an die

Gegenwart des gröberen Korns, der schwächere dagegen an die des feineren gebunden.

Wenn hier vorgegriffen werden darf, so kann ferner gesagt werden, dass mithin starker Glanz den

deutlich krystallisirten Zuständen einer Substanz entspreche, schwacher Glanz den krystallinischen und derben
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Absonderungen. Da sich ferner, für das Robeisen wenigstens, an die deutlichere Krystallisation normale

Erzeugungsumstände und normale Eigenschaften knüpfen, kann man weiter behaupten, dass ein starker Glanz

auf grössere Reinheit schliefen lasse, als schwacher oder matter Glanz. Die Fälle sind allerdings hierbei

auszunehmen, in welchen bestimmte Roheisenarten durch eigenthümliche Leituug des Erstarrungsprocesses

nur iusserlich verändert werden und Täuschungen veranlassen können ; im Allgemeinen jedoch kann die oben

aasgesprochene Behauptung gelten und in der Praxis von Werth sein.

Der Glanz, der nach dem Gesagten als Folge des Geföges, in seinem Gesammteindruck wenigstens,

betrachtet werden kann, verliert seine zahlreichen Abstufungen, wenn die Bruchflächen unter starker Ver-

grösserung betrachtet werden. Mattglänzende Hrucbflächen lösen sich unter dem Mikroacop in Haufwerke

einzelner Krystalle oder krystallinUcher Körner auf, welche einen ebenso intensiven Glanz zeigen, wie die

grobkörnigsten Brüche dem blossen Auge. Glatte Spiegelflächen dagegen, wie sie bei den weissen Roheisen-

arten vorkommen, erscheinen unter dem Vergrösscrungaglase wie überdruste mächtige Flächen und ebenso

icrlegen sieb die starkglänzenden Kornoberflachen des beinahe schwarzen Roheisens in aneinandergereihte

Blättergruppen. Man kann also bei hinreichender Vergrösserung die anfangs beobachteten Unterschiede im

Glanz der Bruchflächen nicht mehr deutlich erkennen und muss alsdann zu anderen Hülfsmitteln greifen;

es wäre demnach geiathen, bei der Betrachtung dea Glanzes nicht von einer etwaigen Vergrösserung aus-

zugehen, sondern der Anblick mit blossem Auge vorzugsweise zu Grunde zu legen oder nur gleicbgrosse

Absonderungsflächen auf den Brüchen mit einander zu vergleichen.

Man könnte zwar voraussetzen, dass der Glanz eines Körpers auch au den kleinsten Bruchstücken

und Absonderungen derselbe bleiben müsste; dieses gilt aber nicht bei Mischungen, deren Kiemente oft erst

durch starke Vergrösserung nachgewiesen werden. Hier ist der Kindruck bei blossem Auge durch die gegen-

seitige Wirkung der schwererkennbaren Bestandteile bedingt, sowie durch die relative Menge derselben.

Feinkörniges Eisen wird um so matter glänzen, je mehr es neben weissem Eisen Graphit enthält;

dominirt indess der Graphit vollständig, bo steigert sich der Glanz wieder, ebenso wie in dem Falle, wo das

weisse Eisen dominirt und der Graphit ganz zurücktritt. Man sieht hieraus, dass der Mischungscharacter

sich bis jetzt am deutlichsten in dem Glänze des Roheisens ausspricht; das Gefüge gibt allerdings noch

bessere Winke, da es neben der Farbe und dem Glanz auch noch die Form der auf der Bruchfläche jedes

Robebens, sowohl mit blossem Auge als auch mittelst deutlicher Vergrösserung sichtbaren Ausscheidungen

zusammenfasst und dadurch dio blosse Beschreibung, ohne jede Anwendung von Versuchen, an dem

Roheisen abschliesst.

Unter Gefüge oder Bruch versteht man die sichtbare Folge der Molekularbeschaffenheit, wie sie sich

durch da£ Aussehen einer Bruthflüche darstellt. In den meisten Fällen ist das Gefüge ein Resultat der

Krystallisation und in seinem Aussehen von der Form der letztern abhängig; bei sämmtlichen Metallen,

auch den dehnbaren, erzeugt plötzliche mechanische Gewalt, indem sie die CouäsionskräfU' überwindet, einen

Bruch, dessen Flächen vou kristallinischer Beschaffenheit sind. Bei spröderen metallischen Substanzen, also

auch bei dem Gusseisen, tat das krystallinische Gefüge um so deutlicher vorhanden und selbst in der dichtesten

Varietät wahrnehmbar.

Das Gefüge des Roheisens muss deshalb auf seine KrystallisationsVerhältnisse zurückgeführt werden.

Dieselben treten nur unter besonders günstigen Umständen hinreichend wirksam auf, um wirkliche Krystalle

hervorzubringen. Alle bisher beobachteten Bildungen der Art lassen sich auf zweierlei Grundformen zurück-

fuhren, die unter ganz verschiedenen Einflüssen entstanden sind und welche das Roheisen, sobald man an

diesen Namen den Begriff einer fest constituirten Verbindung knüpft, als dimorphen Körper darstellen.

(Vergl. Raminelsberg a. a. 0., Fuchs a. a. O.)

Eine Wechselbeziehung dieser beiden Zustände des Roheisens ist noch nicht klar erkannt; das Dasein

des einen oder des anderen scheint mit den Eigentümlichkeiten der Eisenerze und mit dem Verlauf des

Hohofenprocesscs zusammenzuhängen, beruht aho auf wesentlich chemischer Grundlage.

3. Krystallisation und Gefüge des Roheisens.
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Es ist noch nicht erwiesen, dass eine oder die andere der beiden Krystallformen, obeebou beide

durch physikalische Einflüsse in der Deutlichkeit der Erscheinung modificirt werden, dadurch ganzlich auf-

gehoben oder in die andere verwandelt werden kann.

Es ist noch zu bemerken, dass, wie durch mehrere ausgezeichnete Beispiele dargethan werden soll,

beide Erystallisationen in demselben Roheisen sich vorfinden und neben dem bereits erwähnten durch ein«

dunklere Farbe und einen eigentümlichen Glanz ausgezeichneten Graphit fast allo Sorten bilden.

Das gegenseitige Verhältniss der beiden Krystallformen verleiht jeder Roheisensorte ein besonderes

Gefüge und es ist daher geboten, bei der spater folgenden Beschreibung desselben von einer geordneten und

genau speeificirten Sortenreiho des Roheisens auszugehen. Dieser Weg der Betrachtung bietet zu gleicher

Zeit Veranlassung,

direkt an die verschiedenen Hobofenbetriebsweisen, denen die einzelnen Sorten ihre Entstehung

verdanken, anzuknüpfen und so für spätere Schlussfolgerungen einen bequemen Uebergang zwischen

Wirkung und muthmaasslicher Ursache herzustellen.

Bei der Beschreibung der Farbe und des Glanzes konnte diese scharfe Eintheilung nach Roheisen-

sorten noch nicht geschehen, weil die beiden genannten Eigenschaften für sich allein nicht bei jeder Sorte

scharf genug auftreten, obwohl die eiuzeluen Erystallisationen, die in allen Arten Roheisen sich vorfinden,

besondere Nuancen im Glanz und in der Farbe besitzen. Erst die Form und ihre leichtere Unterscheidbarkeit

lehrt auch innerhalb der gröberen Einteilungen nach Farbe und Glanz noch die feineren Unterschiede

machen, welche Gegenstand der folgenden Zeilen sind.

Krystallformen. Das Roheisen zeigt, wie schon angeführt, zwei Krystallformen:

1. eine dem regulären System angehörende;

2. eine einem prismatischen System zuzurechnende.

Die erstere, die regulär octaodrischo oder tessorale Krystallform bildet sich vorzugsweise

in denjenigen Roheisensorten aus, welche aus strengflüssigen aber reinen Eisenerzen erblasen werden, eine

bedeutende Festigkeit und Härte zeigen, bei langsamem Abkühlen dunkelgrau und zähe, bei raschem Ab-

kühlen balbirt oder weiss werden und an Härte zunehmen. Ein solches Eisen verwendet man in der Kegel

vorzugsweise zu Gussstücken, welche neben einer grösseren Masse auch noch hinreichende Festigkeit gegen

Druck und plötzlicho Schläge zeigen sollen. Solche Gegenstände sind vorzugsweise Kanonen, Walzen für

Stabeisen und Blech, sowie für andere Metalle, einzelne Maschinentheile u. s. w.

Bei der Herstellung derselben werden besondere technische Kunstgriffe angewendet und deren Aus-

führung befördert die Ausscheidung von Krystallen in besonders hierzu reservirten Theilen der Form, die

nachher entfernt werden. Die verlorenen Köpfe der Kanonen, Walzen, Pumpen und Presscylinder zeigen

in der That solche Krystalle am häufigsten, wenn auch deren Vorkommen nicht allein auf diosc Theile

beschränkt ist, sondern auch innerhalb des eigentlichen Gussstückes sich nachweisen lässt. «

Die Krystalle treten in zweierlei Weise auf:

1. erscheinen sie in glänzenden gewöhnlich broncefarbigen oder biintangelaufenen Haufwerken

deutlich ausgebildeter Octaeder, die sich nach den A&enehenen aneinander reihen und

gestrickte, farrnblättrige Formen bilden, wie sie bei einigen gediegenen Metallen vor-

kommen.

Dergleichen Krystallbildungen entstehen gewöhnlich inmitten starker gleichmässig abkühlender, na-

mentlich cylindrischer Stücke, wo sie, zunächst der Axe, sich häufig finden und z. B. bei dem Abdrehen

und Losschneiden der „verlorenen Köpfe* von Walzen und Kanonen zum Vorschein kommen. Uire Ent-

stehung wird befördert durch rasches Abkühlen und Erstarren der Eingüsse und Luftausgänge der Form,

innerhalb welcher das noch flüssige Innere nun langsam, sich selbst überlassen, fest wird. Man verhindert

dagegen das Bilden solcher Krystallhöhleu durch Offenhalten der Formzugänge mittelst einer genügenden

Erweiterung derselben und durch stetes Nachgiessen flüssigen Eisens, so lange als noch ein Saugen nach

dem Innern zu bemerklich ist. Dadurch gelingt es, die Krystalldrusen auf den oberen Theil der Form und

den sogenannten verlorenen Kopf zu beschränken.
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Obwohl, die vollendete Kristallisation, selbst in Form von Drusen, kein wesentliches Hinderniss für

die Festigkeit des Roheisens ist, so vermeidet man sie doch gern bei der Herstellung glatter Körper, deren

Arbeitsflächen sich zum Theil der Achse des Körpers nahem, wie z. B. tiefgeschnittene Kaliberwalzen, oder

einen inneren Hohlraum umschliessen, der dem Zweck des Gerätbes entspricht, z. B. Kanonen und Cylinder

hydraulischer Pressen.

2. Die Krystalle erscheinen auf dem Grunde von Blasenräumen und tauchen in wenig deut-

lichen Umrissen, mit einer mattgrauen Haut überzogen, aus der Wandung des Hohlraumes

hervor. In diesem Falle erkennt man selten deutliche Flächen, dagegen Ecken und Kanten-

rudimente von fühlbarer Schärfe.

Krystallisationen dieser Art bilden sich am leichtesten, wenn kurz vor dem plötzlichen Erstarren

durch äussere Zufälle (ein Nachgeben der Formwünde etc.) leere Räume entstehen, indem der innerste flüs-

sige Kern der Masse auseinander tritt oder ausläuft Durch das Eindringen von Luft kühlt sich das Roh-

eisen ab, die in der Ausbildung begriffene Krystallisation erstarrt in undeutlichen Rudimenten und damit

hängt jedenfalls auch die matte Farbe zusammen, welche derartige Ausscheidungen stets besitzen.

Der eben geschilderte Vorgang ähnelt der Krystallisation durch Schmelzen, partielles Erstarren und

Ausgiessen des flüssigen Restes, wie sie bei dem Schwefel, dem Wismuth und noch anderen Körpern aus-

geführt werden kann. Ein Unterschied ist aber ausdrücklich hervorzuheben, nämlich der, dass bei diesen

Körpern die KrysUllisation stets eintritt, bei dem Roheisen aber nur sehr selten und dann auch nur

partiell. Hieraus kann schon jetzt der Charakter des Roheisens als der eines Gemenges gefolgert werden,

dessen krystallisirbarer Theil in ausreichender Menge vorhanden sein muss, um deutliche Ausscheidungen

zo geben.

Betrachtet man beide Arten der Ausscheidung und vergleicht sie miteinander, so ergibt sich fol-

gende Parallele:

Im ersten Fall hat die Krystallbildung im Innern grosser, längere Zeit flüssig gebliebener Massen

unter Abschluss der Luft stattgefunden, während im andern Fall dio Entstehung von Hohlräumen im halb-

flüssigen Roheisen durch äussere Zufälle plötzlich eintrat und als die nächste Veranlassung zur Aenderung

der Krystallisation erscheinen muss. Beide Fälle sind wohl jedem praktischen Hüttenmanne vorgekommen;

der Verfasser wenigstens hatte Gelegenheit, gerade für die eben angeführten muthmaasslishen Entstehungs-

momente beider Fälle den objectiven Beweis in dem Verlauf mehrerer Güsse selbst zu beobachten. Die

sorgfältig gesammelten Probestücke dieser Güsse befinden sich jetzt in der metallurgischen Sammlung der

hiesigen Königlichen Bergakademie.

Ein dritter Fall, der noch nirgends sich aufgezeichnet findet und welcher den höchsten Grad octae-

drischer Krystallisirbarkeit repräsentiren dürfte, ist dem Verfasser bei der Darstellung dichter Eisenblech-

walzen vorgekommen, schliefst sich aber am ehesten noch an den zweiten der oben discutirten Fälle an.

Hier ist bei vorgerücktem Erstarren die deutliche Krystallisation de3 Roheisens in Folge einer mechanischen

Einwirkung eingetreten, indem ein Zerschlagen noch glühender Gussbarren stattfand.

Verschiedene Bruchstücke festen Tümpeleisens in Barren, d. h. des überschüssigen Materials eines

Flammofenabstiches, welches der leichteren Zerkleinerung wegen, noch stark glühend, angeschlagen und nach

erfolgtem Kaltwerden vollends zerbrochen worden war, zeigten neben den frischen Brucbflächen grössere

Stellen, die mit undeutlichen Krystallreihen bedeckt waren. Die auf das eben erstarrte Tümpeleisen geführten

Schläge hatten Risse in der wahrscheinlich noch halbweichen Masse erzeugt, deren Wunde mit Krystallen sich

auskleideten und dieselbe matte Farbe besassen, welche im erwähnten zweiten Falle das Innere der Krystallböhlen

überzog. Hier wie dort ist die Luft bei der Krystallbildung zugegen gewesen und störte dieselbe, die nur im

ersten Falle geschützt durch eine glühende Hülle ohne jedes Hinderniss und langsam genug verlaufen konnte,

um deutliche Resultate zu geben.

Wo man in Gussstücken solche Krystalle findet, wie sie in den verschiedenen Arten der Erschei-

nung soeben geschildert worden sind, hat man es in der Regel mit einem umgeschmolzenen Roheisen zu thun.

Alle Umschmelzprocesse können aber so geleitet werden, dass das denselben unterworfene Material in gutem
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oder schlechtem Sinn verändert, gereinigt oder verunreinigt wird. Es geschieht allerdings das erstere allein,

das Eintreten des letzteren ist nur Ausnahme, d. h. unwillkürliches Millingen des Umschmelzprocesses.

Würden die octaedrischen Krystalle allein hei umgeschmolzenem Roheisen nachgewiesen, so könnte

die Vermuthung, der Einfluss des Umschmelzprocesses rufe die octaedrischen Krystalle im Roheisen hervor,

wohl gerechtfertigt erscheinen. Es ist deshalb nothwendig, noch ausdrücklich anzuführen, dass auch in

gewöhnlichen Eisenbarren, wio sie unter dem Namen der .Gänze* in den Handel gelangen, solche oetae-

drische Krystallanhäafungen sich vorfinden ; allerdings nur dann, wenn das Roheisen aus reineren und streng-

flüssigen Beschickungen bei nicht zu hoher Temperatur, d. h. ohne grossen Ueberschuss von Hitze erblasen

worden ist.

Steigt die Temperatur durch Anwendung stark erhitzten Windes über dies zur Scblackenbildung

nothwendige Maass, so verschwindet die Krystallbildung immer mehr und mit ihr die Festigkeit und die

Härte, welche das Roheisen zur Darstellung bestimmter Gegenstände vorzugsweise brauchbar machen. Da

diese Gegenstände ein reines Eisen erfordern und da reine und gutartige Beschickungen die octaedrischen

Krystalle im Roheisen mittelbar veranlassen, so kann man dieselben als Kennzeichen für ein hartes und

festes Eisen betrachten und praktisch verwerthen.

Ein solches Eisen ist meistens grau oder schwach halbirt und besitzt einen mittleren Graphitgehalt,

der selbst in den Krystallen sich noch deutlich ausscheidet (Tunner a. a. 0.).

Bei halbirtem Eisen, welches dem weissen Eisen sich nähert, treten die Krystalle nur dann auf,

wenu ein solches Eisen umgeschmolzen und langsam abgekühlt wird, also unter Umständen, welche die Be-

schaffenheit desselben verändern.

Bei Holzkohlenroheisen kommen die Ausscheidungen häufiger vor, als bei Koksroheisen und diese

Eigenthümlichkeit stimmt auch ganz gut zu den übrigen Unterschieden dieser beiden Hauptroheisenklassen.

lu Betreff der octaedrischen Ausscheidungen ist hier noch die bestimmte Behauptung von Karsten

anzuführen, wonach das graue Roheisen niemals eine krystallinische Bildung zeige, sondern stets nur ein

körniges oder schuppiges GefÜge (Eisenhüttenkunde 3. Aufl., 1. S. 180, 181).

Die eben erläuterten krystalliniscben „oder vielmehr dendritischen gestrickten" Bildungen,

wie Karsten sich ausdrückt, dürfen nicht als graues Roheisen betrachtet werden. Disen Ausscheidungen, deren

Flächen nie ausgebildet sind und welche die Gestalt einer vierseitigen Pyramide haben sollen, finden sich

nach Karsten auch in den verschiedenen Abarten des weissen Roheisens, mit Ausnahme des Spicgcleisens

und des 1uckigen Flosses.

Aus dem Angeführten geht hervor, dass damals diesen Ausscheidungen nicht die gehörige Aufmerk-

samkeit zugewendet worden ist und dass auch Karsten in dem Irrthume war, in den später Gurlt verfiel

und der erst in neuerer Zeit durch Tunner aufgeklärt wurde, dass die octaedrischen Ausscheidungen kein

Roheisen, sondern wahrscheinlich eine durch ein „bestimmtes chemisches Mischungsverhältnis" gekennzeichnete

Verbindung sei. Ausser der Gegenwart des Graphits in jenen Ausschcidungeu war übersehen worden, dass

octaedrische Krystalle sich im Spiegeleisen ebenfalls bilden könnten, wio seiner Zeit gezeigt werden soll.

Die zweite Krystallform des Roheisens, die rhombisch-prismatische, erscheint ebenso wie die

octaedrische Form vorzugsweise an bestimmte genau charaktcrisirte Sorten gebunden. Sie tritt am deut-

lichsten bei dem Spiegeleisen auf und dessen hauptsächlichster Charakter, die Spiegel der Bruchflächen, sind

Absonderungen kristallinischer Natur. Die von verschiedenen Gelehrten angestellten Messungen weichen

indess so sehr von einander ab, dass es zweifelhaft ist, ob die gemessenen Winkel von Flächen desselben

Individuums gebildet werden oder von Spaltungsrichtungen.

Zerschlägt man Spiegeleisen, so erhält man sehr leicht unregelmässige Sphenolde und Prismatolde,

von lauter glatten Flächen begrenzt; ein innerer gesetzmässiger Zusammenhang lässt sich aber an diesen

Absonderungen so wenig nachweisen, als an manchen Gesteinsabsonderungen.

Rammeisberg hält eine zwei- und eingliedrige Krystallform für möglich und fand Winkel von 116°

und 130—131 0
; Mitscherlich maass Winkel von 120 0 und Dr. Gurlt gibt Prismen von beziehungsweise

128—129° und 52—53« an.
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Ausgebildet« Krystalle, welche einen sicheren Schluss auf die Achsenverhältnisse gestatten, sind

selbst unter den günstigsten Umständen nicht beobachtet worden. Es mögen Krystalle vorhanden sein

dann sind dieselben aber so eminent blättriger Natur, dass sie in dem Gefüge nur als schwache Blätter,

Knakoide, erscheinen. Dieselben stehen in lacherförmigen Gruppen auf der Unterfläche der Eisenbarre fast

senkrecht und durchschneiden einander nach allen Richtungen.

Dieser Umstand dürfte allein genügen, um darzuthun, dass die Spiegelflächen der hochgekohlten

Roheisensorten in keinem krystallographischen Zusammenhang zu einander stehen, sondern ebensoviel Wieder-

holungen der zuerst erstarrten Krystallblätter sind, welche auf dem Boden der gefüllten Ganzform anschiessen

und die noch flüssige Masse durchsetzen.

Es gibt Fälle, wo sich iu dem betreffenden Eisenstücke bei wachsender Stärke (4—5 Zoll) Drusen

bilden und die Krystallblätter über die Innenfläche der Druse herauswachsen und wie Eisblumen die Wand
in den wunderlichsten Kämmen und Spitzen bedecken; wo also die Kristallisation so begünstigt wird, dass

der rar Ausfüllung aller zwischen den Krystallblättern entstandenen Räume bleibende Rest von Metall in

tmem Minimum vorhanden ist und in diesen Zwischenräumen sehr zurücktritt

Die Details solcher Vorkommen sind nicht genau bekannt: aus den Stücken indess, welche sich

in dem metallurgischen Cabinet der Berliner Bergakademie vorfinden, kann man schliefen, dass sich der-

gleichen Krystalle nur in starken Barren und unter eüier schützenden Decke gebildet haben können, da die

Ober- und Unterseite solcher Barren ein verändertes Gefüge und eine dunklere Farbe zeigen, was auf

einen fremden Einfluss hindeutet.

Hierbei ist noch zu bemerken, dass bei solchem Vorkommen die Substanz über und unter der Druse

nicht gleich vertheilt ist, sondern dass die obere, allem Anscheine nach rascher erstarrte Schicht nur dünn

i*t und kleinere Kristallisationen und in Folge dessen auch einen anderen Bruch zeigt, als die untere

Schicht, welche die ausgebildetsten und größten Blätter und den grossspiegeligen Bruch besitzt, der bei

dicker Art Roheisen eine ebenso willkommene als schöne Erscheinung ist.

Eine eigenthümlicho Bildung rhombischer Prismen im weissen Roheisen ist vom Verfasser bei dem

Millingen eines Walzengusses beobachtet und bereits in den Aphorismen über Gießereibetrieb (§ 36, Sc-

parattbdruck S. 56) beschrieben worden. Da diese Erscheinung, von welcher die ausgezeichnetsten Beleg-

stücke dem metallurgischen Cabinet der hiesigen Bergakademie zugewiesen worden sind, noch in anderer

Beziehung von grösstem Interesse ist, mag es gestattet sein, die Erzeugungsumstände nochmals anzuführen

und die Charaktere der Erscheinung selbst ausführlicher zu schildern, als es an der citirten Stelle bereits

geschehen ist.

Zu jeder grösseren Blechwalze von 6 Fuss Tafellänge und circa 22 Zoll Dicke, deren Laufflächen

nicht abgeschreckt sein sollten, die daher in einer Form von Lehm oder gebrannter Formmasso gegossen

»erden musste, verwendete man in der Regel ein Gemisch verschiedener Roheisenarten, da man doch selten

die zu einem solchen Stücke nothwendigen Eigenschaften in einem und demselben Material findet Diese

Mischung war folgende, in Bruchtheilen des Einsatzes ausgedrückt:

30 pCt. Hollkohlenroheisen von grauer Farbe,

20 - Koksroheisen von grauer Farbe,

50 - alte Walzenköpfe von leicht halbirter Beschaffenheit,

v4er:

30 pCt. graues Holzkohlenroheisen,

50 - alte halbirte oder weisse Walzenköpfe,

20 - schwachhalbirtes graues Tümpeleisen (aus früheren Schmelzen zurückgeblieben).

Diese Verhältnisse variiren bedeutend je nach der Beschaffenheit der zur Disposition stehenden

Materialien, von denen namentlich die Walzenköpfe einzeln angeschlagen und nach dem frischen Bruch

Wurtheilt werden müssen, ehe man die Verhältnisse des Einsatzes feststellt Man wählt allerdings bei

»leben starken Gusskörpern eine härtere Mischung, welche trotz der langsamen Abkühlung kein zu grobes

Korn bildet und die bei solchen Stücken verlangte Dichtigkeit besitzt.

AbhmU!. XVI. 14
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Die etwas heterogenen Bestandtheile schmilzt man sorgfältig und bei gutem Feuer ein und strebt

eine möglichst innige Vermischung Beider an. Gelingt dieses nicht bis zum Flüssigwerden und Abstechen,

so giesst man am besten den ganzen Einsatz aus und sticht ihn in eiserne reingekehrte Schalen ab. Die

erhaltenen Barren geben beim zweiten Umschmelzen ein homogeneres Product, welches alle Anspräche

befriedigt Da aber diese vorgangige Legirung kostbar ist, findet sie nicht immer statt, und auch im Tor-

liegenden Falle kam sie deshalb nicht zur Anwendung. Dieser Umstand, verbunden mit nicht genügender

Vertheilung des Einsatzes auf die zwei in Betrieb befindlichen Flammofen, verursachte das Misslingen des

Gusses. Die Beschaffenheit des flüssigen Eisens war in dem einen, schlecht ziehenden Ofen eine andere,

härtere, als in dem zweiten, und das Mischen fand in dem gemeinschaftlichen Tümpel und in der Gussfonn

selbst nur unvollkommen statt

Nach dem Erkalten zeigte sich die Oberfläche der Walze ungewöhnlich rauh und an der Seite de«

verlorenen Kopfes voller Krystalldrusen. Auf der Drehbank stellte sieb sehr bald heraus, dass in einer

grobkörnigen, halb weissen, halb grauen Grundmasse unregelmässige Brocken eines weissen Eisens von

blättrig -splittrigem Bruch vertheilt waren, welches in Farbe und Aussehen dem Juckigen Flosa' oder dem

«blumigen Feineisen • entsprach. Diese Brocken waren so hart dass selbst Bohrer von steyrischem Kisten-

stahl dieselben nicht anzugreifen vermochten, während die grobhalbirte Grundmasse leicht zu schneiden war.

Dieselben hatten sich an den meisten Stellen von der Grundmasse abgezogen und bildeten die schon er-

wähnten Krystalldrusen ; ihre Oberfläche war mit buntangelaufenen Krystallflächen und Kantennetzen bedeckt

welche, obgleich unmessbar, doch einige Aehnlichkeit mit den Ausscheidungen des Spiegeleisens zeigten.

Zu beachten ist, dass dicht neben den mit Krystallflächen überzogenen Brocken von hellem Rob-

eisen die zur Krystallbildung Veranlassung gebende Druse mit den schönsten farrnblättrigen Octaederhauf-

werken ausgekleidet ist

Dieses Zusaramenvorkommen ist für die Structurlehre des Roheisens von grosser Wichtigkeit; es

wird dadurch documentirt, dass beide bis jetzt allein als wirkliche Krystallisation im Roheisen nachgewiesene

Erscheinungen zugleich und nebeneinander entstehen können, beide durch dieselben günstigen Um-
stände hervorgerufen.

Daraus folgt noch weiter, dass auch in nicht krystallisirtem Zustande ein solches Nebeneinander-

bestehen möglich ist und dass beide, dio oetaedrisebe und die prismatische Modification de»

Roheisens, in vielen Roheisenarten, wenn nicht in allen, existiren und unter günstigen

Verhältnissen krystallisiren können.
Die weiteren Untersuchungen des Gcfüges typischer Roheisensorten wird diese Voraussetzung hin-

länglich bewahrheiten; der Fall der gleichzeitigen Krystallisation ist indessen zu selten, um nicht besonders

noch analysirt und erklärt zu werden.

1. Heterogene Eisenarten werden in zwei verschieden wirkenden Apparaten eingeschmolzen, um nach

dem Herauslassen auf dem Wege zur Form sowie in derselben sich zu mischen.

2. In dem einen, weniger gut arbeitenden Apparat bildet sich eine unvollkommene Mischung der

gemachten Einsätze und diese besitzt nur eine dickflüssige Consistenz; während

3. in dem anderen Ofen die Mischung besser und in flüssigerem Zustande geschieht.

4. Ein Theil des Einsatzes (die Walzenköpfe z. Th.) war bereits vor dem Schmelzen in einem der

Beschaffenheit des weissen strahligen Eisens ähnlichen Zustande.

Aus alledem ging hervor, dass die einzelnen Bestandtheile des Einsatzes ungemischt und in nicht

genügendem Fluss in die Form traten und erstarrten, ehe sie daselbst sich recht verbinden konnten. Da,

wie später erläutert werden soll, alle Eisenarten verschieden schwinden, ist leicht denkbar, dass unter gün-

stigen Umständen ein Losziehen der Bestandtheile von einander und die Bildung von Drusenräumen erfolgen

konnte. Diese verkleideten sich mit den beschriebenen Kristallbildungen und deren klarer Glanz beweist

dass sie ohne Luftzutritt entstanden sind.

Die Farbenunterschiede der beiderlei Krystallisationen machen sich hier aa einem Stück bemerklich, wo-

durch sie als speeiflsche Eigenschaften derselben, nicht als Producte äusserlicher Umstände erscheinen.
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Die auf den Weisaeisenbrocken aufsitzenden, aus der Oberfläche hervortauchenden Krystalle haben

eine lebhafte, in allen Nuancen des Regenbogens, vorzugsweise roth, violett, indigo und blau schillernde Farbe,

während die gestrickten Bildungen , die gleich daneben auf dem melirten
,
grau und weiss gefleckten Eisen

erscheinen, sich durch oinen hellgrauen Ton und matten Glanz auszeichnen.

Weniger ausgezeichnete Beispiele von Spiegeleisenkrystallisation finden sich in manchen körnigen und

tluaiigen Weisseisensorten, wo sie als bläuliche oder broncefarbige Flecken erscheinen, welche sich unter der

Loupe oder dem Mikroskope in einzelne Gruppen glattflächiger Krystalle auflosen und deutlich den prisma-

tischen Habitus erkennen lassen. Der Verfasser beobachtete dergleichen auf kleinen Bruchstücken weiss-

strahligen Eisens von der Hermannshütte bei Neuwied, welches auf der Königlichen Eisengießerei zu Berlin

zur Darstellung von Bahnsignalglocken und anderem Hartguss verwendet wird. Auf den spiegelnden Flächen

dieser kleinen Krystalle finden sich mattere Höhlungen, rundliche Eindrücke, welchen wahrscheinlich abge-

rundete Krystallkörner der anderen Seite des Bruches entsprechen. Diese Vertiefungen und Eindrücke sind

auch bei dem eigentlichen Spiegeleisen beobachtet worden und kommen bei der Besprechung seiner Textur

lur Erwähnung.

Zu bemerken ist, dass man ähnliche aus kleinen alternirenden Flächenpaaren einer prismatischen

Krystallform zusammengesetzte dunkle Flecken bei dem blumigen und dichten Feineisen häufig beobachten

kann, wo sie Merkmale für die Annäherung seiner Eigenschaften an die des Spiegeleisens abgeben.

Die besprochenen beiden Krystallformen des Roheisens haben zu vielen Deutungen und Schlüssen

Veranlassung gegeben. Gurlt, Lohage und Mayrhofer sahen dieselben als bestimmt constituirte Typen der

Carburete des Eisens an ; Cizancourt gründete auf den Dimorphismus des Roheisens und die Zusammensetzung

der Erze seine Lehre des ferricura und ferrosura und Jullien zog die Krystallisation bei seiner Härtetheorie

ebenfalls an. Betrachtet man das seltene Vorkommen gut ausgebildeter Krystalle und die mangelhafte

Kenntniss der einzelnen Vorkommen dieser Art, ihrer Entstehungswege und ihres Verhaltens den verschie-

denen Einflüssen gegenüber, so wird man die Behauptung nicht gewagt finden, dass aus dem Vorkommen

auggebildeter Krystallisationen im Roheisen allein, unmöglich allgemeinere Schlüsse gezogen oder gar

Gesetze abgeleitet werden können; dass dagegen, wenn man die durch wiederholte Anschauung deutlicher

Krystalle erworbene Erfahrung auf die Brucherscheinungen sänunUicber Roheisensorten, soweit solche typisch

auftreten, anwendet, man zu einem universellen Krystallisationsgesetz und damit einem Constitotionsgesetze

gelangen kann.

Gefüge oder Textur. Das Gefüge des Roheisens schliefst sich in seinen Spielarten den krystal-

lisirten Zuständen desselben an, wie bereits angedeutet worden ist; hier soll an einer möglichst vollständigen

Reihe der am bestimmtesten charakterisirten Sorten der Charakter des Gefüges erläutert werden.

Im Allgemeinen lassen sich sämmUiche Roheisenarten in zwei grosse Gruppen sondern, sobald man
die Art des Gefüges zu Grunde legt. Die erste Gruppe umschliesst alle Arten des blättrigen Bruches, die

zweite Gruppe dagegen alle Arten des körnigen. Hier ist zu bemerken, dass die beiden Brucherscheinungen

nicht jederzeit äusserlich scharf auftreten, dass ferner oftmals beide zu gleicher Zeit erkannt werden können,

uatürlich in ungleicher Entwickelung.

Die Brüche, welche in dem praktischen Eisenhüttengewerbe als blumig, splittrig, spieglig oder

spangelig bezeichnet werden, sind nichts als Abarten des blättrigen Gefüges und Anzeichen der vorherr-

schenden Spiegeleisen-Krystallisation ; dio grobkörnigen, feinkörnigen, dichten, stumpfen und

hakigen Brüche dagegen kann man nur als Abarten des körnigen Gefüges und als Folgen einer hervor-

tretenden octaedrischen Krystallisation ansehen. In vielen Fällen, d. h. bei allen balbirten und grauen Roh-

eisenarten stört die Graphitausscheidung die deutliche Wahrnehmung; an den feinkörnigen Stellen des Bruches

lässt sieb indessen immer eine oder die andere Textur ermitteln.

Eine massige Vergrösserung , z. B. die einer guten Loupe (wie sie zu den Löthrohrversuchen ge-

braucht und in den fertigen Löthrohrapparaten stets geliefert wird), unterstützt das Erkennen der Details

in der Brucherscheinung; eine starke Vergrösserung, z. B. die eines Mikroskops, selbst von niedrigstem

Grade, gibt wegen der starken Reflexe und wegen des Vorherrschens des Glanzes über die eigentliche

14»
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Metallfarbe keine so deutlichen Aufschlüsse. Eine Ausnahme hiervon kann nur bei der Untersuchung von

sehr homogenen und feinkörnigen Massen zugegeben werden; hier allein unterscheiden sich die Bruch-

erscheinungen mit hinreichender Deutlichkeit von einander.

Bei der angestellten Beobachtungsreihe ergaben sich folgende bemerkenswerthe Resultate:

1. Der scharfen Abgrenzung der Boheisensorten gegeneinander, was ihren Erzeugungsweg anbetrifft,

d. h. ihrer scharf cnarakterisirbaren Herkunft, entsprach stets ein wahrnehmbarer deutlicher Unterschied in

der Structur und in dem äusseren Ansehen des Blätterbruches überhaupt.

2. Wurden sämmtliche Roheisenarten in gleicher Weise behandelt, unter Anwendung höherer Tem-

peraturen, sei es blosses Glühen oder vollkommenes Schmelzen und Wiedererstarren, so war das Gefuge

derselben bei allen in gleicher Weise, oft in gleichem Maasse verändert.

Hieraus erhellt, dass mit der Schilderung des Oefüges bereits die Charakteristik der einzelnen Roh-

eisenarten angetreten wird; es ist deshalb, und um den ersten der oben im Voraus gefolgerten Sätze zu

beweisen, nothwendig, in einer gewissen Ordnung zu verfahren und gleichzeitig mit dem vorauszuscliickenden

veränderlichen Erzeugungswege die dadurch anders gewordene Textur und ihr Verhalten gegenüber des

Factoren des zweiten der oben aufgestellten Sätze ausführlich zu berühren.

In Betreff der gebrauchten Musterstücke ist zu bemerken, dass ausser den durch die Direction der

hiesigen Königlichen Eisengiesserei mit grosser Bereitwilligkeit zur Disposition gestellten Proben ihrer eignen

ausgezeichneten Materialien, das reichhaltige metallurgische Cabinet der hiesigen Bergakademie eine Reibe

der schönsten und seltensten Bruchstücke dem Studium des Verfassers darbot.

a. Gefüge der Spiegeleisenarten. Unter Spiegeleisenarten versteht man im Allgemeinen ein

Roheisen von weisser Farbe, starkem Glanz und ausgezeichnet blättrigem Bruch, dessen Flachen den stärksten

Grad jenes spiegelnden Glanzes zeigen, der dieser Art von Hohofenproduct die eigeuthümliche Bezeich-

nung verliehen hat.

Das Spiegeleisen ist in seiner voUkommensten Erscheinung das Resultat eines Schmelzprocesaes,

welcher vorherrschend schwer reducirbare Erze verarbeitet und leichtflüssige Schlacken bildet. Es erfolgt

nach Karsten (Eisenhüttenkunde HI, S. 198):

„unter Umständen, welche kein langes Verweilen des von der Schlacke geschiedenen Roheisens

in ooncentrirter Hitze zulässig macht. Fände ein solches statt, so würde entweder graues Eisen

oder weisses körniges Roheisen von einem garen aber matten Gange entstehen, je nachdem die

Hitze hinreichend stark war, die Umänderung des Spiegeleisens in graues Roheisen zu bewirken

oder nicht.

..Deshalb wird das Spiegcleisen niemals bei einer zähen Schlacke, folglich auch niemals

bei einer strengflüssigen Beschickung entstehen können."

Dabei ist bereits angedeutet, dass ein bestimmtes Maximum der Temperatur das Spiegeleisen vor-

zugsweise gern erzeuge.

Deutlicher ist dies in folgender Bemerkung Karsten's (w. o. III, S. 285) ausgesprochen, wo er sagt;

„Weite Schmelzräume, leicht reducirbare Erze, besonders wenn sie zugleich locker im Ofen liegen,

leichtflüssige Beschickungen, die Anwendung von Brennmaterialien, welche nicht viel und nicht

strengflüssige Asche nach dem Verbrennen zurücklassen, sind im Allgemeinen die Umstände,

welche ein solches Verhältniss der Erze zu dem Brennmaterial gestatten, dass der Betrieb des

Ofens auf die ununterbrochene Erzeugung von weissem Roheisen (Spiegeleisen etc.) gerichtet

sein darf."

Ausser an diesen beiden Stellen spricht Karsten noch S. 236 und 268 (desselben Bandes) über die

Stellung des Spiegeleisens in der Roheisenreihe und über seine eigentümlichen Erzeugungsumstände.

Bestimmter, als es von Karsten geschehen, charakterisiren einige neuere Autoren das Auftreten der

besprochenen Roheisenart.

Mayrhofer (Tunner's Jahrbuch 1861, S. 385) gibt an, dass sich das Spiegeleisen dann bilde, wenn

die Beschickung so leichtflüssig ist, dass die Schmelzung erst in geringer Höhe über der Form eintritt, dann
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aber sogleich vollständig vor sich gehe. Tritt die Schmelzung schon höher im Gestelle ein, so verliert das

Spiegeleisen Kohle und bildet strahliges Eisen. Die Erzeugungstemperatur ist nach dem bewahrten Höh-

ofenmanne dieselbe wie die Schmelztemperatur nnd berechnet sich auf 1850°. In der grossen Tabelle VIII am
Ende des angeführten Aufsatzes S. 433 u. ff. werden die Vorgänge bei der Bildung und der Veränderung

des Spiegeleisens nochmals ausführlich geschildert und darauf hingewiesen, dass eine vollkommen flüssige

Schlacke das eben reducirte Eisen begleiten müsse.

Einen praktischen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansichten Mayrhofens lieferte Hohenegger in

seinem Vortrage über die Spiegeleisenerzeugung zu Hradek in Oberungarn (abgedruckt im Bericht über die

dritte allgemeine Versammlung von Berg- und Hüttenleuten zu Mährisch -Ostrau 1863. Wien 1864, s. da-

selbst S. 137). Es wurde dort die Spiegeleisenerzeugung nach vorgüugigen stöchiometrischen Berechnungen unter

Zugrunde legung von Erz- und Zuscblagsanalysen eingerichtet und dauernd weitergeführt, indem man danach

strebte, eine Singulosilicatschlacke zu erzeugen, welche durch einen auf 3,87 pCt. steigenden Gehalt an

Mauganoiydul noch leichtflüssiger wurde. Sobald die Schlacke diese Silicatstufe nicht behielt, wechselte

auch die Beschaffenheit des Eisens und die Spiegel verschwanden oder traten nicht mehr in der Grosse

und Deutlichkeit, sowie mit dem Glänze auf, den sie unter normalen Verhältnissen haben können.

Hieraus ergibt sich, dass, wegen dieser Bestimmtheit in der Erscheinung, das Spiegeleisen vor allen

anderen Koheisenarten dem Charakter einer chemischen Verbindung am nächsten steht; dass es denselben

nicht wirklich besitzt, lehrt die Betrachtung des Gefüges.

Das vom Verfasser zuerst untersuchte Spiegeleisen stammte von einer rheinischen Hütte, der

Hermannshütte bei Neuwied, und wird aus Spatheisensteinen des benachbarten Siegeria mies unter wechseln-

dem Zusatz von Braun- und Rotheisensteinen desselben und anderer rheinischer Reviere erblasen. Dieses

Eisen liegt zwischen dem normalen glattflächigen Spiegeleisen und den strahligen Varietäten desselben; denn

es zeigt den grossblättrigen spiegelnden Bruch nicht, sondern rauhere Absonderungsflächen; die Farbe ist

indessen vollkommen silberweiss unb es zeigen sich keine sichtbaren Spuren von Graphitausscheidungen. In

dieser Abänderung ist es für den bezeichneten Zweck am geeignetsten, da es sich beim Umschmelzen weniger

rerändert als das wirkliche Spiegeleisen.

Unter Zusatz von Brucheisen derselben Farbe erzeugt man ein weisses festos Gusseisen von splittri-

gem Bruch, matterem Glanz, und scheidet sich dabei auf den Eingüssen sowie an der Oberfläche des Gusses

selbst stets Graphit in feinen Flimmern aus, ohne dor Schönheit der Waare wesentlichen Abbruch zu thun.

Die beim Zerkleinern erhaltenen unregelmässigen und rauhflächigen Splitter zeigten unter starker

Loupenvergrösserung Haufwerke körniger rundlicher Krystalle, welche die eigentlichen Spiegel überdrusten,

und im Einzelnen keine deutlichen Flächen besassen, in deren ganzen Anordnung und Gruppirung man
jedoch dieselben Winkel erkannte, nach denen sich die Individuen bei den farrnblättrigen Ausscheidungen der

verlorenen Köpfe an einander zu reihen pflegen.

Ausser den bei genauer Betrachtung in dieser Weise sich auflösenden Unebenheiten auf den Ab-

»onderungsflächen, erkannte man indessen noch andere Störungen der Continuität derselben.

An manchen Stellen waren rundliche Eindrücke zu sehen, welche wahrscheinlich von der durch den

Brach abgetrennten Absonderungsfläche herzuleiten sind, welche gleichfalls mit körnigen Krystallbildungen

bedeckt gewesen sein musste. Diese körnigen Ausscheidungen sind demnach wohl zuerst fest gewesen, wenn

sich auch ihre Gruppirung nach Achsen gleichzeitig mit dem Wachsen der Blätter, auf denen sie sitzen,

oder etwas später vollzogen haben muss.

Durchaus verschieden von der eben geschilderten Brucherscheinung ist das Ausseheu des Bruches,

sobald er die Blätter schneidet, und es verdient derselbe vor Allem eine genaue Beschreibung.

Die Substanz der Blätter, deren Querschnitte Garben oder Bündel von heller Farbe darstellen, zeigt

einen muschligen Bruch, wenn man sich einer stärkeren Vergrößerung beim Betrachten bedient; daneben

lebhaften Glanz und silberweisse Farbe. Die übrige Masse, welche die Zwischenräume der Garben oder der

Blätter selbst ausfüllt, besitzt ein deutliches Korn und eine dunklere Farbe; auch der Glanz ist matter und

von andrer mehr metallischer Beschaffenheit als der des Querbruchs der Blätter.
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Das Gefüge ist somit kein gleichförmig blättriges; es scheint sogar, als haben sich die Blatter ii

einer vorwiegend körnigen Grundmasse ausgeschieden, dabei aber anf ihren Flachen Eindrücke von Rrystalla

körniger Form behalten, die sich beim Zerschlagen deutlich erkennen lassen. Die Blatter stehen riernlich

normal auf der Unterfache der Ganze und verlaufen nach der Oberfläche zu, wo kleinere Spiegelflächen ein«

weniger ungestörte Erstarrung dokumentären.

Dieses Spiegeleisen , wie es eben in seinen Brucheracheinungen charakterisirt wurde 1

) , weicht bei

dem Verschmelzen u. s. w. von dem allgemeinen Verhalten ab, welches diese Eisengattung auszeichnet, und

es ist nothwendig, auch andere Sorten desselben, welche dem Gattungsbegriffe mehr entsprechen, näher

zu betrachten.

Unter den Musterstücken des metallurgischen Cabinets der hiesigen Bergakademie sind es vorzüg-

zwei hierher gehörige, welche von Interesse sind, einmal, weil sie die bedeutendsten Spiegelcisenindustrien

Deutschlands, vielleicht Europas repräsentiren ; dann, weil sie die hervorragendsten Charaktere des Spiegel-

eisens in ausgezeichneter Schönheit darbieten.

Die erste Bruchprobe stammt aus Steiermark und zeichnet sich durch eine frei austretende Blatter-

bildung aus, welche jedenfalls die Folge eines entstandenen Drusenraumes ist.

Im Innern von sehr starken Barren oder Gänzen bilden sich bei rasch erstarrendem Eisen solche

Hohlräume leicht, in denen sieb Krystalu'sationen ungestört entwickeln können. Zerschlägt man eine solche

Barre, so theilt sie sich auch nach dieser flachen Druse leicht in zwei Schalen, die mit KrystaUen bedeckt

sind. Ein Stück solcher Schale ist das eben zu beschreibende Mustor.

Die Blätter bilden auf demselben frei aufstehende fächerförmige Zusammenhäufungen, und nur an

der Unterseite stehen sie anf einer fest zusammenhängenden Metallmasse, aus welcher sie emporgestiegen n
sein scheinen. Die Aussenflächen sind mit schilfartigen feinen Streifen bedeckt, blau und rothbraun ange-

laufen und haben an einigen Stellen deutliche Krümmungen. Die federartigen oder schilf&hnlicbcn Zeich-

nungen auf den frei ausgebildeten bunt angelaufenen Krystallflächen erwiesen sich bei Anwendung einer

hinreichenden Vergrösserung als Kantenrudimente von Anwachsstreifen, zeigen aber rundlich verschmolzene

Umrisse und undeutliche Uebergängc.

Die Spiegel der eigentlichen Bruchflächen unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit wesentlich von

den eben beschriebenen Krystallflächen. Einige davon haben zwar auch die federartige Streifung der bunten

Flächen, andere dagegen sind theils glatt, theils rauh. Im letzteren Falle entdeckt man bei genügender

Vergrösserung, dass die rauhen Stellen dasselbe Aussehen haben, wie die meisten Flächen des zuerst erlla-

terten Spiegeleisens von Hermannshütte. Die Querbrüche sind vorherrschend rauh und es zeigt sich, dass

die zwischen den Blätterdurchgängen, d. h. den ausgebildeten Blättern von silberweissem glänzendem Broch,

eine metallische Grundmasse von dunklerer Farbe und gleichmässigem eckigem Korn eingelagert ist, in der

sich die Blätterbündel als weisse Linien und Streifen deutlich absondern.

Es ist von Wichtigkeit und verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass bei dem normalen

und möglichst vollkommen krystallisirten Spiegeleisen, wie es aus den steyrischen Eisenspäthen erblasen

wird, sich zwei Bestandteile von verschiedenem Aussehen erkennen lassen ; einmal, ein blättriger, in grossen

feder- oder schilfartig gestreiften bunt angelaufenen Tafeln auskrystallisirter Bestandtheil von silberweisser

Farbe und starkem Glanz, namentlich auf glatten Absonderungsflächen (im Querbruch zeigt derselbe einen

muschligen Bruch, weisse Farbe und starken Glanz); dann, ein körniger, in undeutlichen Individuen auftre-

tender, rundliche Eindrücke hinterlassender Bestandtheil von hellgrauer Farbe und mattem metallischem

Glanz; derselbe zieht sich bis in die feinsten Zwischenräume des blättrigen Bestandteils hinein und ver-

kleidet dessen Oberflächen, indem sich farrnblättrige Zeichnungen darauf bilden, welche Herr Bei^hauptmaM

Noeggerath mit den Widmanstedfschen Figuren vergleicht, welche auf dem Meteoreisen durch Aetzen her-

vorgerufen werden (vgl. Berggeist 1867, S. 403).

») Da m dasjenige Spiegeleiaen war, mit wekbera der Verfasser die Reihe «einer Untersuchungen eröffnete, »o gUoM

derselbe, auch bei der Zos*nnnenstelluiig seiner Resultate damit anfangen zu dürfen.
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Von beiden bat sich der blättrige Bestandtheil wohl zuerst in fester Form ausgeschieden, während

der andere alle ihm übrig gebliebenen Zwischenräume ausfüllte und auch wohl zwischen zwei nahe liegenden

Blättern zu Ramificationen und Dendriten krystallisirte und in dieser Form bei dem Zerschlagen auf manchen

Spiegelflächen sichtbar wird. Es ist indessen nicht undenkbar, dass einzelne Körner bereits fest waren, ab

die Blatter im Aufwachsen begriffen, da man auf letzteren häufig Eindrücke von Körnern wahrnimmt; im

Allgemeinen aber sind es Ausnahmen.

Die zweite der ausgezeichneten Bruchproben von Spiegeleisen stammt von der Hohofenaulage zu

Hoerde in Westfalen und ist aus Siegener Spatheisensteinen erblasen worden. Da diese Erze und ihre Pro-

ducta schon von früher her und neuerdings ganz besonders als klassische Repräsentanten der Spiegeleisen-

darstellung gelten (vgl. u. A. Mining- Journal 1867, S. 400), so ist es hier von besonderer Wichtigkeit,

auch dieses Stückes der metallurgischen Sammlung hiesiger Bergakademie ausführlich Erwähnung zu thun.

Dasselbe zeigt ebenfalls stark hervortretende gut ausgebildete Krystallblätter und zwischen denselben

eine analoge Grundmasse von körnigem Gefuge, wie das steyrische Spiegeleisen es besitzt Ausserdem aber

zeichnet sich dieses Stück noch durch eine andere Ausscheidung krystallinischer Natur aus, welche sich an

manchen Stellen in grösserer Menge ausgebildet hatte.

Die Barre, welcher die Probe entstammt, ist von starken Dimensionen gewesen und das langsame

Malten dieser grösseren Menge flüssigen Metalls, vermutblich in Verbindung mit anderen günstigen Neben-

umgtänden, verursachte die Entstehung von Krystallhöhlen im Innern der Ganz. Innerhalb derselben und

namentlich da, wo ganze Haufwerke von Krystallblättern kleinere Drusenräume für sich bildeten, hatte sich

auf und an denselben eine Menge schwarzer glänzender Flimmer ausgeschieden, welche mit dem Graphit der

grobkörnigen Roheisensorten die grösste Aehnlichkeit hatten. Die kleinen, circa 2— MM. grossen Blätt-

cheu lösten sich leicht von der Krystallfläche los, auf der sie einzeln oder in Büscheln sassen, waren biegsam

und theilbar, Eigenschaften, welche kein Eisenkrystall besitzt. Ausserdem unterschieden sie sich durch ihre

rein grauschwarze Farbe und den fettigen Glanz von den bunten Krystallflächen der sie umgebenden Aus-

scheidungen von Spiegeleisen.

Hierbei muss noch bemerkt werden, dass diese Ausscheidungen sich im oberen Theil der Eisenganz

fänden und jedenfalls in der heissesten oder am längsten heiss und flüssig gebliebenen Zone des Eisenstückes

entstanden sind. Unter derselben war eine starke Schicht von deutlich krystallisirtem und glattflächig ab-

gesondertem Spiegeleisen und bildete die zuerst aber langsam erkaltete Seite des Eisenstückes.

Ueber der Krystalldruse dagegen zeichnete sich das Eisen durch eine vorwiegend körnige Structur

aus; schmale hellere Linien durchkreuzten die Masse und erschienen als die letztgebildeten Reste der Blätter-

aus3cbeidungen.

Bei der Besprechung der Erstarrungsumstände flüssigen Roheisens wird im Anschluss an die eben

gemachte Bemerkung bewiesen werden, warum gerade an diesem Theil des Barrenquerschnittes die grösste

Concentration der Wärme und das langsamste Erstarren sich vereinigen, und sowohl die freie KrystaUisation

des blättrigen Bestandtheils als auch die Ausscheidung des Graphits ermöglichen müssen.

Diese letztere Erscheinung ist die interessanteste an diesem Bruchstück; es scheidet sich ausser
dem blättrigen Bestandtheil und der zurückbleibenden körnigen Grundmasse eine dritte

Substanz aus, welche weiterhin an Wichtigkeit gewinnt, jetzt aber znm ersten Mal in

den Kreis dieser Betrachtungen tritt

Als eigentlichen Bestandtheil kann man den Graphit im vorliegenden Falle wohl nicht ansprechen;

er ist vielmehr nur eine sporadische Ausscheidung, doch führen ihn die meisten Spiegeleisenarten in inniger

Mischung in der körnigen Grundmasse verborgen bei sich und wird er nur durch solche besondere Umstände

deutlich erkennbar ausgeschieden. Die chemische Analyse weist ihn dagegen stets nach und die Mittheilungen

von Ranimelsberg (Monatsberichte der Berliner Akademie 1863, S. 188), Fresenius (Berg- u. Hüttenmännische

Zeitung 1865, S. 376) und Hohenegger (a. a. 0. S. 141) haben bestätigt, dass auch im normalsten

Spiegeleisen Graphit nachgewiesen werden könne.

Das Hermannshütter Spiegeleisen enthielt ebenfalls Graphit, doch unter der körnigen Grundmasse
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verborgen. Bei dem Umschmelzen desselben aber lässt er sich deutlich erkennen, obgleich da» Produck der

Umschmelzung ein verändertes Spiegeleisen ist und durch das Flüssigwerden und Erstarren eine andere Zu-

sammensetzung erhalten hat.

Es treten jetzt andere Roheisensorten auf, in welchen sich der Graphit häufiger zeigt und eigen-

thümliche Structuren veranlasst. Zuvor ist es jedoch von Interesse, eines Spiegeleisons zu erwähnen, welch«

eine analoge Erscheinung bietet wie das soeben geschilderte, aber anderen Verhältnissen seine Entstehung

resp. Darstellung verdankt.

In England stellt man in neuerer Zeit ein Roheisen dar, welches durch einen künstlich gesteigerten

Mangangehalt eine Qualität erhält, die es brauchbar als Zusatz zum Bessemermetall machen soll.

Dieses künstliche Spiegeleisen, dessen Fabrikation noch immer geheim gehalten wird , welchem je-

doch das neuerdings nach England in grossem Maasse importirte Siegcncr Spicgolcisen eine nachdrückliche

und wirksame Concurrenz bereitet, soll im Flammofen durch Zusammenschmelzen verschiedener Eisensorten

und Zuschläge dargestellt werden und unterscheidet sich von dem direct aus Erzen erblasenen Spiegekben

nur wenig und nur in den folgenden Charakteren:

Die Probestücke, welche das metallurgische Cabinet der Bergakademie davon besitzt, 1

) zeigen gros*

Blätter mit buntangelaufener Oberfläche als HaupterBcheinung der Textur; die Blätter sind aber stärker

und weniger glatt als bei dem Siegener oder Steyermärker Spiegeleisen. Der frische Bruch dichterer Massen

zeigt nicht die blendenden Spiegel, wie jene Sorten sie in den geringsten Bruchstücken aufweisen.

Betrachtet man den Bruch mit der Loupc, so sind die Flächen uneben und mit rundlich körnigen

Absonderungen bedeckt; auf dem Querbruoh erkennt man allerdings auch hello Streifen, welche die Quer-

schnitte grösserer Blätter darstellen, aber die körnige Grundmassc herrscht vor und besitzt bei diesem Eiset

einen entschieden anderen Charakter als bei den früher erläuterten Arten des Spiegelcisens.

Ein stärkerer Glanz hindert das Hervortreten des Kornes in derselben Deutlichkeit, wie es bisher

beobachtet wurde, und die Farbe der Grundmasse weist auf einen grösseren Graphitgehalt hin, als er bis

jetzt aufgetreten ist.

Eine andere Eigentümlichkeit dieses Eisens ist das Vorkommen octaedrischer Krystallisationen neben

den Spiegeln, ausgezeichnet ausserdem durch die Art des Auftretens. Mit blossem Auge bemerkt man nämlich

auf einigen Blättern blascnförmige Aufschwellungen von 2—3 MM. Grösse, deren Gipfel von harten and

vieleckigen Krystallspitzen durchbrochen sind. Diese ragen in fühlbarer Weise über die Krystallfläche da

Spiegels hinaus und lassen sich bei hinreichender Vergrösserung als gestrickte Formen der octaedriacbeo

Krystallisation deutlich erkennen. Die Oberfläche der blasenform igen Erhöhung und der daraus hervortre-

tenden Krystalle ist anders angelaufen, als die Spiegelfläche selbst; letztere ist in der Regel dunkelblau bis

violett, während die Umgebungen der octaedrischen Ausscheidungen rothbraun bis gelb erscheinen.

Die undeutlicheren Spiegeleisen gefüge schliessen alle Begriffe ein, welche man mit den

"Worten: splittrig — blumig — körnig — verbindet Sie sind meistens die Folge von Betriebsstörungen,

seltener von wirklich absichtlichen Aenderungen in den Betriebsverhältnissen und dem Fabrikationsplan der

Hüttenwerke, welche auf Spiegeleisen arbeiten : dagegen kommen sie bei Hohöfen. welche gewöhnlich graues

oder halbirtea Roheisen erzeugen, als Uebergängc zur angestrebten SpiegoleiBenfabrikation vor, sind sogar

oftmals das einzig erreichbare und wirklich erreichte Ziel dieses Strebens goblieben. Im ersten Falle befinden

sich die Hüttenwerke einiger ungarischen, steyrischen und rheinischen Distrikte, im zweiten viele Hüttenwerke

Ober-Schlesiens, welche, theilweise mit Erlolg, die Production von Spiegeleisen geringerer Art versucht und

durchgesetzt haben.

Das zuerst betrachtete Spiegeleisen von Hermannshütte bei Neuwied gehört in die erste Kategorie

— es ist „weissstrabliges* Roheisen, wie es jeder auf Spiegeleisen betriebene Hohofen liefert, sobald er

etwas übersetzt wird und sobald die Erzeugungstemperatur sich steigert. Auf diesem Werke erreicht man

>) Dieselben sind, gelegentlich einer im Sommer 1866 unternommenen Instructionsreise von llorrn Wiebincr in Englaü'l

gesammelt und der Bergakademie überwiesen worden.
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die Darstellung des weiasstrahligen Eisens, indem man die Spatheisensteine mit mehr Braun- oder Rotbeisen-

steinen gattirt, als zur Spiegeleisenfabrikation zulässig ist. Die Spiegel werden alsdann rauh und verlieren

auch an Ausdehnung; der Bruch wird strahlig, ohne die weisse Farbe zu verlieren.

Ein ähnliches Eisen, dem Aussehen nach, produciren mehrere der grossen Hohofenanlagen Ober-

Schlesiens, wenn sie für Walzwerke zu arbeiten haben.

Durch eigentümliche Gattirung der zur Disposition stehenden Erzarten und durch geschicktes Aua-

beuten günstiger Umstände in der Natur der Erze gelingt es, grosse Quantitäten eines weissen Eisens vom
Gargange zu erblasen. Dieses Eisen zeigt meistens undeutliche Spiegel und besitzt vorzugsweise die Merk-

male des blumigen Eisens, seltener die des weissstrahligen.

Man kann behaupten, dass die undeutlich krystallisirenden weissen Roheisenarten, wie sie sich bei

der Spiegeleisenfabrikation durch Steigerung des Erzsatzes und Sinken des Schlackenschmelzpunktes, also

durch Rohgang und bei der Fabrikation von grauem Roheisen durch blosse Erniedrigung des Schmelzpunktes

der Schlacken oder durch Steigerung der Erzreductionstcmperatur bilden, im ersten Falle vorzugsweise weiss-

strahliges, im zweiten Falle dagegen blumiges Roheisen sein müssen. Lokale Abweichungen erscheinen auf

den ersten Blick als Ausnahmen und sind um so schwieriger einzuordnen, als zweierlei Ausgangspunkte

für die Bildung der hier betrachteten Roheisenarten in den normalen Verhältnissen gegeben sind, welche

im ersten Fall die Erzeugung von Spiegeleiscn

;

im zweiten Eall die aller grauen Roheisensorten bedingen.

Daraus geht nicht hervor, dass bei Betriebsmethoden der ersten Art nur weissstrahliges Eisen erblasen

wird, wenn der Schmelzpunkt der Schlacke sinkt, oder dass ein für strengflüssige Erze zugestellter Hohofen

bei eintretender leichtflüssiger Beschickung nur blumiges weisses Roheisen liefern könne. Dass aber bei der

Spiegelebenerzeugung in niedrigen Oefen dauernd eher weissstrahliges Roheisen als blumiges oder luckiges

Floss erblasen werden kann, geht aus einigen Bemerkungen Karstens bereits hervor. (Eisenhüttenkunde III. S. 51

;

gelegentlich der Besprechung der Blauofcnproducte):

.Bei einem mit Erz übersetzten Gang des Ofens erhält man das dickgrelle Roheisen mit dunkler

«gefärbter Schlacke, welches man (zum Unterschied vom Hartfloss, worunter man das dünngrelle

„Roheisen oder das Spiegeleiscn versteht) Weicbflosa oder luckige (löcherige) Flossen nennt

erstarrt sehr plötzlich mit einer rauhen unebenen Oberfläche

;

»Farbe und Glanz sind dem des Silbers gleich, der Bruch ist dicht, voll Blasen uud Löcher

.und die Sprödigkeit bat sich ganz verloren.*

Weiter unten auf derselben Seite beisst es:

.Den üebergang von dem Spiegeleiscn zum Weichfloss macht das weisse Roheisen mit strah-

.ligem Gefüge, oder die blumigen Flossen, wobei der Gang des Ofens schon Ungar wird."

Als Karsten dieses schrieb, dachte noch Niemand daran, weisses Eisen aus denjenigen Erzen dauernd

und im Wege eines normalen Betriebes zu erzeugen, welche damals zur Darstellung von grauem Roheisen

ausschliesslich verwendet wurden. Die andauernde Produktion solcher weissstrahligen und blumigen Robeisen-

arten ist erst in den letzten Jahren gelungen, gehört also im Bezug auf Ober-Schlesien und andere ähnlich

situirte Hüttendistricte unter die allerneuesten Erfahrungen. Deshalb ist von Karsten nur auf das bei

dem steyrischen Hüttenbetrieb auf Spiegelcisen gefallene splittrige, atrahlige und blumige Weisseisen Rück-

sicht genommen.

Die Brucberscheinungen selbst anbetreffend, so zeigte das Roheisen von Hermannsbütte die weiss-

strahlige Textur, d. h. deutliche Absondoruugsflächen, doch nicht mehr spiegelnd, sondern matt und mit

körnigen Ueberzögen versehen.

Das weisse blumige Robeisen von Donnersmarkhütte in Ober -Schlesien, von welchem ein ansge-

leichnetes Bruchstück sich im metallurgischen Cabinet der Bergakademie befindet, besitzt undeutlichere Absonde-

rungen, deren blättrige Beschaffenheit sich nicht verkennen lässt und die auch den flacliinuschligen Bruch

der Blättersubstanz, d. h. des reinen Spiegeleisens, zeigt; dagegen unterscheidet sich diese Hohoisensorto

Abbandl. XVI. 15
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von dem weissstrahligen Eisen dadurch, dass die Bruchstücke stumpfe Ecken und kein scharfes Absetaen

der Blätter haben.

Dadurch ensteht jenes Schillorn bei dem Drehen der Bruchfläche, das dem einer gefrorneu Fenster-

scheibe ähnlich und wohl die Veranlagung zu der Benennung gewesen ist.

Bei ruhigem Erkalten in dicken Massen, in Sandformen und unter der Schlacke, scheidet sich leicht

Graphit aus und man erhält dann ein halbirtes Roheisen, welches indess das blumige Gefüge in der Haupt-

masse bewahrt Bei raschem Erkalten und in dünnen Massen bilden sich deutlichere Blätter und der Bruch

nähert sich dem des splittrigen und weissstrahligen Boheisens.

Dadurch, dass, wie eben erwähnt, besondere Umstände beim Erstarren stattfinden, kann man die

Structurverbältnisse in der angedeuteten Weise wohl etwas beeinflussen, wobei namentlich die Grösse der

erkaltenden Massen und die Beschaffenheit der sie umgebenden Medien in Betracht kommen.

Gleiche Verhältnisse, auch wenn sie von den gewöhnlicheren abweichen, erzeugen dennoch dieselben

Unterschiede, die sich unter normalen Zustünden zwischen den beiden Structuren nachweisen lassen — die

Erscheinung des blättrigen Bruches ist im Allgemeinen nur mehr oder weniger deutlich ausgebildet.

Das blumige Aussehen, vorzugsweise an dem sogenannten .blumigen Floss* auftretend, und an

demselben ein directes Resultat der Betriebsverhältnisse der betreffenden Höh- oder Blauöfen, rührt ver-

muthüch daher, dass die krystallisirenden Spiegelflächen >ich in bereits dickflüssigen Massen absondern

müssen und sich nicht frei und ungehindert entwickeln können. Das übrige Metall wird durch eine körnige

Structur ausgezeichnet, die ihren Einfluss auch auf die Spiegelflächen selbst erstreckt, insofern sich dieselben

mit körnigen Ausscheidungen bedecken.

Dadurch, dass beim Drehen und Wenden einer frischen Bruchfläche alle die auf derselben blättrigen

Absonderung sitzenden Individuen zu gleicher Zeit einspiegeln, entsteht das Schillern, welches mit dem

Aussehen und dem Verhalten der durchgebrochenen Hornblendekrystalle in manchen dunkelfarbigen Felsarten

einige Aehnlichkeit hat.

Fasst man mit Hälfe der Mayrbofer'scben Tabelle (a, a. 0. S. 432 u. 33), jedoch ohne die theoretischen

Ansichten des verdienstvollen Hohöfners zu adoptiren, die eben betrachteten weissstrahligen und blumigen

Roheisensorten zusammen, so sieht man leicht ein, dass vor Allem zwei Abtheilungen zu machen sind, je

nachdem die Roheisenarten unter oder über der Temperatur des Spiegeleisens erblasen

worden sind. In beiden Fällen bat man strablige und blumige Brüche, wiewohl sich auch hierbei Unter-

schiede bemerklich machen, indessen durch blosse Beschreibung sich nicht cbarakterisiren lassen. Ein Haupt-

unterschied ist indessen das Auftreten des Graphits, welcher in deutlicher Ausscheidung nur im Spiegeleisen

und den bei noch höherer Temperatur dargestellten Roheisenarten, z. B. dem blumig -splittrigen Roheisen

der oberschlesischen Hohofenwerke zu erkennen ist. Die blumigen und weissstrahligen Varietäten der Spiegel-

eisenhfltten gehören in die erste Abtheilung, die blumigen und weissftrahligen Varietäten der übrigen Hütten

in die zweite Abtheilnng. Die letzteren enthalten Graphit deutlich eingemengt oder scheiden ihn unter be-

sonderen Verhältnissen aus, ohne deshalb unter die halbirten Eisensorten zu gehören, von denen bald die

Rede sein wird.

Indess vermag eine Orapbitansscheidung auch bei den Prcducten der Spiegeleisenhütten vorzu-

kommen, sobald die Temperatur in dem Hobofen über die gewöhnlichen Verhältnisse hinausgeht, welche die

gegenseitige Lage des Erzeugungspunktes und des Schlackenschmelzpunktes bedingen.

Bei den halbirten Eisensorten kommen alle diese Fälle zur Sprache; hier sei nur vorerst angedeutet,

dass jeder Hohofengang, dessen Erzeugungstemperatur unter den Schlackenschmelzpunkt sinkt, eine Graphit-

ausscheidung im Roheisen veranlasst, abgesehen von besonders verzögerter Erkaltung, welche die Erscheinung

noch mehr befördert nnd unterstützt.

Bei dem bereits erwähnten Roheisen von Hermannshütte, wie auch bei den weissstrahligen splittrigen

und blumigen Eisensorten von Hörde, Hamm u. a. 0. bemerkt man eine Graphitausscheidung in einzelnen

Punkten oder Flecken, welche um so stärker nnd ungehinderter auftritt, als die Spiegelflächen verschwinden
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Sä häuft sich besonders da an, wo die langsamste Erstarrung des ganzen Eisenstabea stattfindet, und vermag'

an dieser Stelle einen zusammenhangenden grauen Kern mit verschwimmenden Kindern zu bilden.

Selbst bei noch deutlich spiegelndem Roheisen treten in Verbindung mit den kornigen Ueberzügen

der Spiegel Graphitblätter auf; wir haben an dem bei der Beschreibung der KrystallifAtion erwähnten

Stuck von Hörde gesehen, dass sich zur Seite der ausgebildetsten Spiegeleisenblättter Graphittafelchcn an-

geben können. Ein soloher Fall ist allerdings nicht häufig und nur eine höhere Temperatur des flüssigen

Spiagetösens, das Erstarren in dicken Massen und das dadurch begünstigte höchst verzögerte Abkühlen bringt

die Graphitausscheidung in solcher Klarheit zum Vorschein.

Eigentümlich ist eino andere Art der Graphitauischeidung bei dem undeutlichen Spiegeleisen oder

Wetastrahl der oberschlesischen Hoböfen ; sobald man dicke Blöcke solchen Roheisens in Schlacke oder anderen

fechten Wärmeleitern abkühlte, in der Absicht, eine möglichst grosse Spiegelbildung hervorzurufen, bildete

ach eine diobte graue Haut unter der Gussfläche und an der Unterseite der Ganz, auf welcher dann die

Blätter aufgewachsen schienen.

Einen vollkommenen Gegensatz hierzu bietet das Roheisen mit grauem Saum oder grauer Naht,

welches in der Unterhälfte des Querschnittes spiegeligen Bruch, mehr oder weniger deutlich ausgebildet,

in der oberen Hälfte eine ziemlich scharf abgegrenzte Lage von graphitischem Eisen zeigt, dessen dunkle

Färbung lebhaft gegen die weisse Farbe der unteren Lage absticht.

Erst bei der Besprechung der balbirten Roheisensorben kann eine Erklärung für diese einander

widersprechenden Erscheinungen gegeben werden; hier mag nur noch die Behauptung Platz finden, dass

du Vorkommen des Graphits zwar in jeder Spiegeleisensorte unzweifelhaft ist, aber so ungleich zum Vorschein

W.mt» dass bis auf die neueste Zeit die Gegenwart desselben im eigentlichen Spiegeleisen geleugnet worden

ist. Erst die neuen gründlichen Analysen haben auch hierüber einiges Licht verbreitet; Rammelaberg fand

im. Spiegeleisen von Hamm, Bromeö» in dem von Mägdesprung, Fresenius in dem von Müsen und von

St Louis bei Marseille genau bestimmbare, wiewohl veränderliche Mengen von Graphit.

Roheisen, welches, wie das zuletzt beschriebene, deutliche Graphrtausscheidungen enthalt, eröffnet die

Rabe der sogenannten halbirten Sorten, d. h. derjenigen, auf deren Bruch graues und weisses Eisen, deutlich

unteracheidbar , zusammen auftreten. Der Ausdruck halbirt ist einer der am wenigsten prfteisen in der

sMsKnmten Eisenhüttentechnik; denn er bezeichnet nur einen oberflächlich erkennbaren schwer zu begrenzen-

den Mittelznstand. Man geht hierbei stets von dem Roheisen au«, das für die lokalen Verhältnisse als

normal anzusehen ist, sei es grau oder weiss, und nennt alle mehr oder minder zufällig hierbei auftre-

tenden Farbengemische .halbirt*.

In jedem einzelnen Fall wird etwas anderes dadurch bezeichnet und es entsteht eine schwer zu lö-

sende Verwirrung der Anschauungen und Begriffe; man kann sich leicht denken, dass ein beim Betrieb auf

ijükvigraues Roheisen zeitweise fallendes halbirtes Product anders beschaffen sein rauss, als ein bei dem
Betrieb auf blumiges Floss, weisastrahligcs Roheisen oder Spiegeleisen erzeugtes halbirtes Eisen. Die grosse

Zahl der halbirten Eisensorten enthalt aber alle Verbindungsglieder der beiden Hauptarten und verdankt

trotz der augenfälligen Unterschiede im Aousseren, ihre Entstehung ziemlich annähernd denselben Betriebs-

iui'tänden.

Die Textur rariirt bei den halbirten Eisensorten ausserordentlich und man kann von einer allgemeinen

Textur hier weniger reden als von einem Geraisch zweier Texturen.

Je nachdem das blättrige weisse Eisen oder die durch feines Korn sich auszeichnenden grauen Aus-

scheidungen besonders hervortreten, ist die Textur vorherrschend blättrig und der bei dem spiegeligen oder

webastrahligen Eisen auftretenden sich zuneigend; oder sie ist vorherrschend körnig, bei gröberer Graphit-

auacheidung in das schuppigblättrige übergehend. Der vorwiegende Bestandtheil bestimmt hier, wie bei

allen Gemischen, den Charakter der Bnicherscheinung, welche sich durch den Einfluss des Schmelzens und

Erkaltens verschieden verändert und sich besser oharakterisiren lässt als durch die gebräuchlichen Ausdrücke

starkhalbirt, schwachhalbirt, welche noch immer und selbst von wissenschaftlicher Seite angewendet
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werden. Eine andere Klassifikation bietet sich in der Auswahl bestimmter Typen von genau bekannter Ent-

stehung und ebenso genau ermittelten (technisch verwertbaren) Eigenschaften.

Dazu finden sich in der Praxis vortreffliche Beispiele — Eisenarten, deren Herstellung, um gewisser

Eigenschaften willen, absichtlich betrieben wird, und welche vorübergehend bei vielen Hohöfeu ah) anormale

Producte absichtlich erzeugt werden. Sie schliessen sich am leichtesten an die Eisensorte an, von der ihre

Darstellung auch in der Wirklichkeit ausgeht, doch würde dieser Weg leicht Verwirrung geben, da zuviel

Umstände auf einmal berücksichtigt werden müssten, es sich aber vor Allem ja um die Kenntniss des Ge-

füges handelt, nicht um die sämmtlichor Eigenschaften.

Es ist deshalb von Wichtigkeit, eine begrenzte Anzahl möglichst bestimmter und typischer Eigen-

arten von halbirter Beschaffenheit aus der ganzen Menge herauszugreifen und zunächst mit denen zu beginnen,

die sich an das Gefüge des Spiegeleisens und an das der anderen weissen Robeisenarten anschließen lassen.

Dem entsprechend treten zuerst drei Sorten auf, an welchen die Hauptcharaktere des weissen Eisens

noch erkennbar sind.

Man kennt:

1. ein halbirtes Roheisen von weissstrahliger Beschaffenheit;

2. ein halbirtes Roheisen von blumiger Beschaffenheit;

3. ein halbirtes Roheisen von splittriger Beschaffenheit

In der Praxis nennt man diese drei Arten oft starkhalbirt (von dem grauen Robeisen ausgehend

und das Auftreten der weissen Farbe als .Halbiren* bezeichnend), oft auch schwachhalbirt (von dem

weissen Roheisen ausgehend und das Auftreten der grauen Farbe unter Halbiren verstehend).

Neuerdings wurde iu der metallurgischen Literatur die erste der beiden Bezeichnungen angenommen,

um der Verwirrung in Etwas abzuhelfen, und es gilt danach jedes hellere halbirte Roheisen als stark-,

jedes dunklere dagegen als schwachhalbirt. Mit diesem blossen Hinweis auf die Farbenmischung ist

indess bei dem Roheiseu überhaupt, besonders aber bei dem halbirten, kein Fortschritt gemacht. Die Graphit-

ausscheidung sowie einzelne Gefflgeveränderungen sind in den meisten Fällen von der Behandlung des Roh-

eisens abhängig und dasselbe Eisen kann hiernach bald stark-, bald schwachhalbirt ausfallen, ohne seine

sonstige Natur wesentlich zu verändern.

Die begonnene Reihe fortsetzend, erscheinen noch diejenigen Sorten, welche, bei bedeutend zuneh-

mender Ausscheidung von Graphit, den üebergang zum eigentlichen dunklen Roheisen Vormitteln.

Es sind:

4. halbirtes Roheisen von feinkörniger Beschaffenheit;

5. halbirtes Robeisen von mittlerem Korn;

6. halbirtes Roheisen von grobkörniger strahliger Graphitausscheidung, vorherrschend grau.

Nach der Abhandlung dieser .schwachhalbirten" Roheisensorten bietet sich Veranlassung genug,

noch einiger interessanten Zwischenstufen zu gedenken, welche gelegentlich in der Praxis sich finden und von

denen die Sammlung der Kgl. Bergakademie hierselbst und das neu gegründete Museum für Berg- und

Hüttenwesen eine reiche Auswahl besitzen.

Halbirtes Roheisen von weissstrahliger Beschaffenheit bildet sich bei Temperatur-

erhöhungen, die im Verlauf eines auf weissstrahliges Roheisen gerichteten Betriebes eintreten können. Ks

scheidet sich alsdann Graphit aus und es tritt eine Gefügeveränderung ein, die sich auf ein Kleincrwerden

der Krystallblätter hauptsächlich richtet.

Die Graphitausscbeidung concentrirt sich an den Stellen, die am langsamsten erkalten, und wird

dort in der Form runder hellgrauer Flecken wahrgenommen, welche auf der weissen Bruchtlacbe der übrigen

Masse deutlich hervortreten. Nach den rascher abgekühlten Stellen zu, z. B. dem Rand des Bruches oder

der Aussenflache der Barren, werden die Flecken kleiner und nehmen auch an Zahl und Dichtheit allnialig

ab. Sobald die Graphitausscheidung zunimmt, laufen die Flecken in der Mitte zu einem grauen Kern zu-

sammen, der nach aussen zu allmälig verschwindet und in das weisse Eisen übergeht. Die Textur der weissen

Masse ist dabei deutlich blättrig, die der grauen Kerne körnig und bei zunehmender Graphitausscbeidung
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schuppig, 'unter dem Vergrfwerungsglase krummblättrig und mit unregelmäsaigen Zwischenräumen versehen,

wie zerfressen aussehend.

Die Spiegelflachen der weissen Masse setzen, wie bei dem Spiegeleisen, auf der Gusshaut direct auf

und erstrecken sich in normaler Richtung nach Innen zu, ohne jedoch den ganzen Querschnitt der Barren

in durchsetzen. Von jeder Seite eines trapezoldalen Ganzquerschnittes ans hat das Aufschiessen stattgefunden,

so dass sich eine Erstarrungsgrenze ermitteln lässt, an welcher die Individuen von den vier Seiten her

Diese Grenze oder Zone, um welche sich bei dem halbirten Roheisen der Graphitgebalt ansammelt,

liegt in der oberen Hälfte der Ganz und verläuft nach den Ecken des Querschnittes, jederseits in zwei Linien

iicb tbeilend. Hiernach haben sich die Blätter an der unteren Fläche der Gussform zuerst gebildet und

alle erstarrende Substanz setzte sich zunächst an diese Anhäufungen, während von oben her die Erstarrung

weit später begann und rascher endete. Aus dem letzterwähnten Grund bildeten sich auch die Kr) stalle

der unteren Hälfte vollkommener aus, als die der oberen Lage, welche in niedrigerer Temperatur sich rasch

ansetzten.

Halbirtes Roheisen von blumiger Beschaffenheit entsteht im Hohofen in ähnlicher Weise,

wie das eben beschriebene weissstrahlig-halbirte Robeisen; sobald bei dem Betrieb auf weisses blumig-blättri-

ges Roheisen eine grössere Hitze im Gestell eintritt, zeigt sieb eine merkliche Graphitausscheidung und hal-

bste Beschaffenheit. Im Wesentlichen tritt der Graphit ebenso auf, wie bei dem halbirten Weissstrahl, d. h.

er concentrirt sich in den Zonen der bingsamsten Abkühlung. Dieses geschieht indessen nicht mit der Schärfe

und Regelmässigkeit, die das Verhalten des Weissstrahls in solchem Fall charakterisirt, wo eino vollkommen

ausgebildete Krystallisation das Auftreten des Graphits in engere Grenzen zurückdrängt.

Da, wie aus Erfahrung bekannt ist, die blumige Brucherscbeinung nur an solchem Roheisen vor-

kommt, welches aus leicht reducirbaren und leicht schmelzbaren Erzen bei nicht sehr hoher Temperatur er-

bbuen wird, ist anzunehmen, dass der Flüssigkeitsgrad des frisch abgestochenen Eisens ein relativ geringerer

als beim Weissstrahl sein muss. Ausserdem tritt noch die stärker vorherrschende Abscheidung körniger

Gemengtheile der Krystallisirbarkeit störend in den Weg und das nun noch erfolgende Auftreten des Graphita

vermindert diese Fähigkeit ebenfalls. In Folge dessen kommt es häufig vor, dass der Graphit in Form un-

regelmäßiger Flecken sich im halbirten blumigen Eisen ausscheidet. Besonders begünstigt wird diese Er-

scheinung bei Producten des Umschmelz- und Feinprocesses aus halbirtem Roheisen ; es gelingt höchst selten,

den Graphitgebalt solcher Roheisensorten innerhalb bestimmter Grenzen zur Erscheinung zu bringen.

Alle Giessereiproducte aus hartem, halbirtem und weissem Bruch- und Altgusseisen zeigen, sobald

das Material im Flammofen umgeschmolzen und in eiuer gut durchgewärmten Form erstarren gelassen wird,

diese in Grösse und Vertheilung höchst unregelmässige Graphitausscheidung. Der durch solches ungleiches

Auftreten der grauen Flecken und Nester hervorgebrachte plötzliche und unvermuthote Wechsel in der Härte

und Festigkeit ist Ursache, dass Güsse aus solchem Eisen unbrauchbar sind. Dieselben können nur dann

gerathen, wenn eine sehr starke und rasche Hitze angewandt wird, nm die Einsätze in Fluss zu bringen. Wie
whon angedeutet, treten dieselben Erscheinungen wie bei der Kohfabrikation des halbirten blumigen Eisens

und bei der zufälligen durch mangelhaft geführte Umschmelzung oder durch ungeschickt gewählte Einsätze

hervorgerufenen Ausbildung des blumigen Bruches an Gusseisen, auch bei einer anderen Branche der Eisen-

Cabrikation auf, wo aus verschiedenartigem Material, durch gemeinschaftliche Einwirkung von Luftströtm-n

i»nd Gasgemischen ein gleich massiges Product erzielt werden soll. Bei dem Feinprocesa oder dem Weissmachen

des Roheisens fallen neben spiegeligen, weissstrahligen und blumigen Producten auch oft halbirte Abstiche

dieser Hauptsorten, welche mit natürlichem Roheisen ähnlicher Beschaffenheit leicht verwechselt werden können.

Halbirtes Roheisen von splittrigem Bruch ist bis jetzt nur in der Substanz eigentümlicher

Giessereiproducte zu erkennen.

Betrachtet man den frischen Bruch von Hartgussstücken, d. h. Gegenständen in Gusseisen aus-

geführt, die theüweise harte Flächen haben, so erkennt man das Vorwalten eines splittrigen Gefüges, d. h.

eines Gefüges von ursprünglich blättriger Beschaffenheit, bei welchem aber durch den gestreckten und schmalen
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Habitus der Blätter das Splittrige hervorgebracht wird. Vorzüglich auagebildet ist dieses Gefüge, wenn

eine plötzliche Abkühlung stattgefunden hat; die Graphitansscheidung concentrirt sich auch hier in ähnlich«

Weise an den Stellen langsamster Erstarrung, wie bei den bereits geschilderten Arten. Die grauen Abson-

derungen, welche zuerst in feinen Funkten, dann in grösseren Flecken und Massen auftreten, häufen sich in

dem mittelsten Theilc der Bruchfläche, während sich unter der Aussenfläche eine Zone von splittrigem weissem

Eisen herumzieht und jenen Kern von vorherrschend grauer Farbe umgibt

Die Axen der Blätter sind normal zur Oberflache und die Splitter verlaufen nach der Mitte su ia

der halbirten mehr grauen als weissen Masse des Innern.

Es muss hier bemerkt werden, dass eigentliches Bob eisen von dieser Beschaffenheit selten ist, im
man aber in Giessereien öfters. genöthigt wird, durch Aendern des Hohofenganges oder durch Umschmelien

verschiedener Bobeisenarten ein Product zu erzeugen, welches, sobald es hinreichend stark abgekühlt worden

ist, eine Ausscheidung von weissem splittrigen Eisen und einen halbirten oder ganz grauen Kern zeigt

Sind alsdann die zur Bruchbeobachtung dienenden Probestücke von geringem Querschnitt, so erhält man

deutlichere Blätterbrüche und ein Zurücktreten der Graphitausscheidung, während im umgekehrten Fall uod

bei langsamer Abkühlung eine körnige und bellgraue Bruchfläche mit weissem splittrigen Saum erscheint

Bei genauer Beobachtung, namentlich mit bewaffnetem Auge, entdeckt man allerdings auch ia

Kern einen gewissen Grad von halbirter Beschaffenheit. Derselbe ist aber so gering, dass man geneigt

sein kann, dasselbe Eisen für grau zu halten, das in dünnen Stäben abgeschreckt vollkommen weiss und

splittrig bis strahüg im Bruch erscheinen kann.

Der Uebcrgang der beiden Zustände ineinander, wie sie an einem grösseren Gussstück auftreten,

wird durch mehr oder weniger stark halbirte Zonen vermittelt, deren Ausdehnung besonders wichtig für

gewerbliche Zwecke ist.

Der vorstehenden Charakteristik entspricht, wie schon angedeutet, das Material der meisten Schalen-

öder Hartgüsse; die Eisenhüttenwerke Malapane 0. S., Berggießhübel und Königin-Marienhütte in Sachten.

Wasseralfingen und Königsbronn in Württemberg, sowie mehrere rheinische, englische und französische Werke

liefern diese Hartgussstücke in vorzüglichster Beschaffenheit und der Verfasser hat Gelegenheit gehabt das

Gefüge einheimischer und fremder Fabrikate zu vergleichen und Musterstücke zu sammeln, die zum Tbdl

in der metallurgischen Sammlung der Königl. Bergakademie sich befinden. , ,

Von besonderem Interesse sind die folgenden Beispiele:

Das Bruchstück einer in Malapane gegossenen Hartwalze, normal zur Axe der Wabe geschlag»

und die weisse splittrige Schale, sowie einen Theil des dichten grauen Kerns umfassend, besitzt eine silber-

weisse Farbe an der Oberfläche des Gusses, welche unter gleichzeitigem Verlaufen der Krystalle in die

Masse des Innern in eine graue Farbe übergeht, indem sich zwischen den Krystallsplittern einzelne grau«

Punkte einfinden, die sich allmälig näher kommen und an Grösse und Gedrängtheit zunehmen.

Wie in der Färbung ist auch im Gefüge eine Aenderung zu bomerken, welche von weit grösserem

Interesse ist als jene, welche bis jetzt fast ausschliesslich beachtet worden ist.

Die Hartschale, d. h. der weisse unter der Gusshaut befindliche Theil des Gussstückea, seigt vor-

zugsweise einen splittrigen Bruch und lässt unter der Loupe deutlich blättrige Ausscheidungen erkennet

Dieselben sind nicht glcichmässig entwickelt, insofern sie an der Gussflache auf einer sehr dünnen Schicht

dichteren Gefüges aufstehend, in der Milte ihrer Längenerstreckung am deutlichsten erscheinen und dann

nach dem Kern zu wieder undeutlicher uud schmäler werden, bis sie allmälig verlaufen.

Je stärker überhaupt die Hartschale ist, um so mehr entwickelt treten diese drei verschieden«

Zonen oder Stadien auf, von denen allerdings die erste, welche die sogenannte Gussbant bildet quantitatir

die geringste, qualitativ aber die bemerkenswertlieste ist Von ihrem Entwickelungsgrad hängt entschieden

das Gelingen eines Hartgusses ab, insofern ihre Oberfläche bearbeitbar ist oder nicht. Es ist nicht schwer

einzusehen, dass diese dichte und sehr harte Haut das Besultat der momentanen Erstarrung ist und um so

stärker werden muss, je grösser die Wärmeleitungsfähigkcit der Form ist und je niedriger die Temperatur

derselben beim Guss war. Der Grad des Abschreckens wird wohl am sichersten durch diese dichte Bant
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fmima, da die Stärke der uo*h übrigen weissen Rinde zum Tbell von der Beschaffenheit des Angewendeten

fisens, voll seiner Neigung, weiss zu werden abhängt. Die Gefügeversclüedenheit beider Schichten wird be-

endet durch den versehiedenen Verlauf, deb die Krystalüsatiön m jeder derselben genommen; ebehso auch

der verschiedene Härtegrad.

Chi Jeu teigeri, Welche Variationen fnnefhalb des Begriffes .spüttrig-hatbirtes Roheisen* stattfinden

können, soll versucht werden, eine klares Bild der Oefflgetintersebiede einiger Schalengüsse tu geben, wie

es a. si von den Musterstücken der metallurgischen Sammlung der König!. Bergakademie geboteu wird.

Betrachtet man fctinächst einen Walzen<rUerbrticb von Malapane, so findet man bei circa 14—15 Zoll

Wakcndttrchmesscri unter der Gusshaut eine 2-^3 Zoll starke weisse Schale, die ein ausgezeichnetes spfittriges

Gefoge von regelmässiger Entwicklung zeigt, welches nach dem grauen Kern der Walze zu aürnäüg

iji 4» rein körnige 'GefDge übergeht^ Merkwürdig ist es, dass alle Schlage, Welche man auf die Kante

eüwrsolbhen Hurtwafc* führt, Um Stücke davon abzutrennen, nür Stöcke der Schale geben, da der Zusamt

wnhaag der
1

letzteren mit dem' Kern ein seht lockerer' ist, die Schäle selbst aber eine bedeutende Zähig-

keit mbösitzW» scheint. Diese Verschiedenheit in der Cohäsion geht so Weit, däss es bei einiger Vorsicht

gelingt, rrngformige Stücke det Hartsebale Von eitier solchen Walze abzutrennen, Wenn man vorher auf

*r Drehbank die Trennüngslihie einschneidet -und dattn mittelst gleichttiässigcn Antreibens von Keilen das

Akspreögen versticht. Ebenso Schwer, Wie das Abschlagen vöh Schalenstücken bis in den innersten Kern

hinein gelingt, ebenso selten ist es möglich , das tariere graue feinkörnige Eisen in Splitter zu zerschlagen.

& besitzt einen noch höheren Grad von Zähigkeit als die Hartschale selbst, und nur die Verbindungszbne

beider »igt eine mittlere Festigkeit,' die stets eine Trennung in dieser Gegend des Querbruches verursacht.

Bei dem Mälapauer Härtgusseisen gelingt es ganz gut, die zwei verschiedenen Zonen der Hartschale

ro erkennen, aUf welche weiter obeti aufmerksam gemacht worden ist. In der
1

Nähe* der Walzenoberfläche

ist da* Geregte
1

femsplittrlg, während an der Grenze zwischen grau uöd weiss die Ausscheidungen des Weisseh

und harten Eisens breitere Blätter und spiegelnde
1

Streifen zeigen. Eine Erklärung dieser Erscheinung l&sst

JifkWcht äufstellen, wenn man den Erstarrungsprocess verfolgt, welcher von der Schale an nach einwärts

gerichtet; tbratischreitet.

fm 'unmittelbaren Conttict mit der die Wärme des Gusses schnell absorbirendeh Cbquille erstarrt

eine Sthieht Roheisen in undeutlicher Krystalüsatiön zu Aggregaten nadclförmiger Körrier und bildet die

eigentliche Gusshaut. Die Wirkung der Schale auf die* zunächst folgende Schicht des erstarrenden Roh-

etsens ist bereits weit weniger energisch und dasselbe gewinnt die nöthige Zeit, sich in erkennbaren KrysVaH-

blütterti abzuändern. Di&e Veränderung nimmt so lange zn, bis sich alles Weisse Roheisen abgeschieden

bat d. h. bis die Graphitausscheidürig eintritt, und deshalb sind die Blätterbrüche einer Hart'-

sehale stets in der Nähe des graphitreichen Kerns am deutlichsten. Sehr glatt sind ihre

Olwftftcheh niemals, dürfen es auch nicht sein, dehn die Hartgüsse misslingen stets, sobald das Koheisen

ein? 'Neigung znr Bildung klarer Blätter oder Splitter zeigt; entweder werden die Hartgussflächen so hart,

i*s sie von' keinerlei
1 Drehstahl mehr angegriffen werden, oder sie erleiden bei dem Abkühlen eine so

rtarke Schwingung, dass sich die sogenannten „Hartborsten" auf der Oberfläche zeigen, deren Vorhandensein

den Guüs verwerflich macht.

Um diesen Unterschied deutlicher ta machen, sei es gestattet, auf die Hartwalzeng^isse hinzuweisen,

»eiche mit Gleiwrtzer Roheisen, dem man theilweise Holzkohl'enroheisen und Abfälle mancherlei Art zugesetzt

tatte. versuchsweise in den Jahren 1863 und 1864 ausgeführt worden sind. Es liegen Proben sowohl von

mißlungenen als auch von gelungenen Güssen vor, welche insgesammt aus einer Mischung von reinem hellem

Kotereheisen, grauem Hotekoblehroheisen und alten englischen Hartwalzenbruchstüeken. im Flammofen ge-

schmolzen, dargestellt worden waren.

Das Eisen der misslungenen Wälze zeigte, als man es ib Form einer Schflpfprohe' aus dem
Öfen nahm und auf einer gusseisernen etwas angewärmten Schale in 4— ? Dicke ansgoss, nach dem
Erkalten eine vollständig weisse Farbe, strahlig splittrigen, ziemlich klaren Bruch und keine Spur von

8raj>hhäu39cbeidung. Die Walze wurde nunmehr, da man sich von der Neigung des Eisens, abzuschrecken
1

,
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hinlänglich überzeugt hatte, abgegossen, nachdem man das Eisen vollständig aus dem Ofen gelassen bitte,

um die Bildung ungleich heisser Schichten in der Form selbst zu verhindern. Nichts desto weniger und

trotz aller Vorsichtsmaassregeln zeigte die überflache der Walze einen der Länge nach entstandenen Sprang

der Hartschale, eine sogenannte „Hartborste', welche an manchen Stellen bis zu lj Zoll Tiefe erreichte

und rauhe höckrige nnd undeutlich splittrige Wände hatte, die auf einen noch weichen nachgiebigen Zustand

des Eisens bei der Entstehung des Sprunges hindeuteten.

Die Querbrüche der Schale ergaben in der Nähe des Bisses ganz interessante Textunerhältatae.

Zunächst erschien eine ungleiche Stärke der Schale überhaupt als die wahrscheinlichste Ursache des Sprunge},

da in der unmittelbaren Nähe desselben die Schale am dünnsten, circa f Zoll stark, war, während sie an anderen

entfernteren Stellen H— 1} Zoll Dicke erreichte.

Denkt man sich die bereits starre, doch noch hellglühende Schale eines solchen Hartgusses als Be-

hälter flüssigen Metalls und überlegt man ferner, dass durch die allmälige Erwärmung der Coquille nnd

durch das Schwinden der neugebildeten Schale ein gegenseitiges Losziehen beider eintritt, wodurch plötzlich

die Schale allein den Druck des noch flüssigen Kerns auszuhalten bat, so kann man ganz wohl die Möglich-

keit sich vorstellen, dass bei ungleicher Stärke der Schale ein bald allmäliges, bald aber auch plötzliche«

Zerreissen der Hartschale von unten nach oben stattfinden kann. Dazu treten noch besondere cxpandirwde

Tendenzen des inneren grauen Kerns, welche im zweiten Abschnitte dieses Tbeils speciell erläutert werden soll«].

Die vorliegende Probe zeigt in der Schale selbst denselhen Bruch, wie die vor dem Abstich p-

nommene Schöpfprobe, strahlig- splittrig mit stellenweise glänzenden Flächen. Das Innere der Walze hat

ein mattes, sehr feines Korn, in welchem sich an der Grenze des Uebergangs aus dem weissen Eisen An-

deutungen von hellen Netzwerken erkennen lassen. Der gleichrnässige Uebergang des grauen Kerns in die

weisse Schale wird durch die Hartborste unterbrochen, deren Wände aus weissem splittrigem Eisen bestehen

und an der Stelle diu Graphitausscheidung zurückdrängen so dass sich der Riss mitten in den grauen Ken

hinein in Form eines Keils von weissem Eisen fortzusetzen scheint.

Das Eisen der gelungenen Walze hatte eine schwächere Schale, als das der vorerwähnten;

der Bruch war indessen derselbe dem Aussehen und dem Glänze nach und besassen die einzelnen Splitter

und Strahlen nicht denselben Grad der Entwickelung, ein Verhalten, das sich durch den Zusammenhang der

KrystaUisation mit der Stärke der gebildeten Hartschale leicht erklären lässt. Den grössten Unterschied

und fast den einzigen leicht bemerkbaren zeigten beide Roheisensorten im grauen Kern der daraus darge-

stellten Walzengüsse.

Während das Innere des geborstenen Gussstückes einen sehr feinkörnigen und mattglänzenden

Bruch besass, war der Kern der gelungenen Walze grobkörniger und dunkler gefärbt. Ausserdem war noch

eine auflallende Verschiedenheit in der Uebergangszone der Schalensubstanz in das Innere vorhanden; die

zuerst beschriebene Bruchprobe zeigte einen sehr langsamen und stetigen Uebergang aus einem feingefleckten

vorherrschend strahligen Gefüge in ein hellgraues und dichtes Korn, mit foinem weissem Netzwerk durch-

weht, während die zweite Probe eine fleckige doch ungleichförmig aussehende Bruchfläche auf dem Ueber-

gange zeigte, in welche einerseits deutliche StrahlenWächen , andererseits dichte und mittelköreige grane

Massen unregelmässig hineinragen.

Man sollte meinen, dass durch diese veränderliche Begrenzung beider Zonen ein festeres Anhaften

der Schale an den Kern hervorgerufen würde, wenn es wiederum nicht bei anderen Eisensorten zum Gehngen

der Schalengüsse absolut erforderlich wäre, einen möglichst stetigen Uebergang der Schale in den grauen

Kern zu erzielen.

Es mag gestattet sein, den angeführten Beispielen für Hartwalzenguss ein drittes Beispiel zuzufügen,

dieses Mal aus dem Auslände.

Bruchstücke starker englischer Hartwalzen, wie sie die Schlesische Actiengesellschaft für

Bergbau und Zinkhüttenbetrieb bei den ihr gehörigen Zinkblechwalzwerken zu Lipinc und Ohlau anwendet

zeigten ein durchaus verschiedenes Verhalten in Bezug auf die Textur der ßruchflächen , wenn man sie mit

inländischen Fabrikaten verglich. Da diese englischen Hartwalzen, wie sie bei der Zinkblechwalzerei gebraucht
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werden, ziemlich bedeutende Dimensionen haben (in der Regel 5 Fuss Tafellänge und 22—24 Zoll Durch-

messer), so kann man von vorn herein annehmen, dass aie stets aus Umschinelzöfen, also vorherrschend

Flammofen dargestellt werden.
'

)

Die Hartschale dieser englischen Walzenbrüche ist bedeutend schwächer, als die der deuteeben vorbin

ritirten Musterstücke; sie ist nur ca. J—$ Zoll stark und geht vermittelst einer ganz schmalen Verbindungs-

tone in das eigentlich graue körnige Innere der Walze über. Der Uebergang ist mithin ziemlich scharf

wd gleichzeitig laufen die einzelnen Blätter oder Strahlen der Krystalle von der Oberfläche der Walze bis

in die vermittelnde Zwischenzone ununterbrochen fort, während bei den Qleiwitzer Bruchproben ein noch-

maliges neues Ansetzen oder Anachiessen der Strahlen deutlich zu bemerken ist.

Man muss deswegen annehmen, dass die Krystallbl&ttcr der englischen Schalenbrüche stetig gewachsen

sind. d. h. in kürzester Zeit, und dass, als diese Stetigkeit enden sollte, der Zeitpunkt eintrat, wo die

üraphitausscheidung beginnt

Es ist nun andererseits bekannt, dass die englischen Schalengiesser ein weniger zum Abschrecken

Jisponirtes Eisen anwenden, dasselbe aber, indem es bei massiger Hitze zum Vergießen kommt, vermittelst

«hr starker Coquillen, die also eine grosse Quantität Hitze absorbiren, zur Bildung einer dem Zweck ge-

nügenden Hartschale zwingen. Dadurch gelingt es, einen mächtigen und festen grauen Kern, welcher in

Folge der nur massigen Gusshitze kein grobes Korn bekommt, mit einer harten Schale zu umgeben, welche

den hauptsächlichsten Anforderungen Genüge leistet. Schlägt man von einer englischen Hartwalze in der

Art Splitter und Scherben ab, dass man auf die Stosskante des Walzenkörpers den Hammer fallen lässt,

« zeigt sich der meist normal gegen die Stärke der Schale gerichtete Bruch von eigentümlich muschliger

Beschaffenheit, feinem stahlartigem Glanz und mildem Korn.

Das metallurgische Cabinet der Bergakademie besitzt ein ausgezeichnetes Bruchstück der Art, welches

von einer gebrochenen englischen Walze aus Lipine abgehauen worden ist. Da sich an diesem Musterstück

keine Spur des Kerns befindet, so ist es recht geeignet, das eigentümliche Bruchaussehen zu repräsentiren,

«reiches balbirte oder ganz weisse splittrige Eisensorten zeigen, wenn sie normal zur Hanptdimension der

Strahlen und Blätter zerschlagen werden.

Ganz analoges Verhalten, wie diese Art Walzen, zeigen andere Hartgüsse, bei denen es auf eine

geringe Schalenstarke, im Uebrigen aber auf eine durchgängige Festigkeit des ganzen Gegenstandes ankommt.

Kä liegen Bruche von gegosseneu Herzstücken für Schienenkreuzungen von verschiedenen Anstalten

vor, welche zwar einen veränderlichen Kern, aber steta eine äusserst dünne, [ Zoll starke, scharf ab-

gegrenzte Hartschale besitzen. Ein sehr schöner Bruch dieser Art, von Georg Marienhfltter und anderen

Roheisen durch Zusammenschmelzen erzielt und in Königin Marienhütte bei Zwickau dargestellt, zeigt einen

feinkörnigen, nach der weichen Rückseit« zu etwas schuppig werdenden Bruch im Kern und eine ziemlich

grobblättrige, doch nur schmale Schale von silberweisser Farbe und starkem Glanz.

Ein ebenso gut gerathenes Bruchstück aus eigenem mit rein gehaltenem ßnicheisen gattirtem Koks-

robeisen, im Cupolofen dargestellt, von der Eisengiesserei bei Gleiwitz, hat einen helleren Kern von feinem

«was stumpfem Korn, matterem Glanz und eine sehr schwache breitblättrige Schale, welche ziemlich scharf

ikh von der grauen Kernmasse abscheidet.

Die Hartgussblöcke von derselben Hütte, welche 1867 in Paris ausgestellt waren und jetzt unter

die Roheiaensammlung des neuerrichteten Museums für Bergbau nnd Hüttenwesen zu Berlin gekommen sind,

aeigen dieselbe Teitur wie die Brüche der Herzstücke, und tritt der gleichmäßigeren Eisenvertheilung wegen

die Schalenbildnng regelrechter auf, als bei den nicht symmetrischen Profilen fertiger Gusswaaren.

An die Hartgussgefüge schliessen sich einige Brucherscheinungen an, welche bei dem Betriebe der

Honöfen auf Spiegeleisen vorkommen und ein auffallendes Verhalten zeigen.

Steigt die Schmelztemperatur der Beschickung nur wenig über die Reductionstemperatur derselben,

') Diese Vcnnalbung ist dem Verfasser privutim von einem früheren Beamten der Lipiner Walzwerke bestätigt worden

»elther das englische Werk selbst besucht hat, auf dem die nach Lipine gelieferten Walzen angefertigt worden sind.

AbhandL XVI. 16
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d. h. /eigen sich die Erze entweder ein wenig leichter reducirbar, als sonst, oder hat man eine etwas streng-

flüssigere Schlackenmischung, so scheidet sich auf dem Spiegeleisen, sobald es in der Form von Ganzen

erstarrt, eine Schicht von dunklem, mehr oder weniger halbirtem Charakter aus, welche man den grauen

Saum nennt. Wiewohl nur Ausnahmen eines regelrechten Betriebes, sind diese eigentümlichen Producte

von grösstem Interesse für die Kenntniss der Roheiscngefflge, denn sie bringen fast allein die unterscheidbaren

Gemengtheile des Roheisens zur klaren Anschauung.

Geht man vom reinen Spiegeleisen aus, so zeigt sich das erste Stadium des grauen Sauines in einer

leicht grau gesprenkelten Beschaffenheit der oberen Zone des Bruches; die in der unteren grösseren Halft*

noch vollkommen klaren Krystallblätter verlaufen in eine mehr splittrige Textur, die alsdann mit sternförmigen

Ausscheidungen von Graphit durchsäet ist. Diese Schicht ist nach unten unregelmässig begrenzt, indem die

Oontouren der Krystallblätter sich in ihr abzeichnen; die Ausseufläche dagegen ist vollkommen glatt und

rein, in der Kegel noch mit Flimmern von Graphit übersäet, die sich in manchen Fällen zu dendritischen

Figuren gruppiren. Die Unterfläche des Bruchs zeigt vereinzelt« Graphitausscheidungen, welche Büschel von

Blättern durstellen und zwischen den blättrigen Kr) stallen des Roheisens wie eingeschlossen erscheinen.

Nimmt die Entwickelung des grauen Saumes grössere Dimensionen an, so wird er zunächst ziemlich

dicht, an Farbe dunkler und dabei glänzender. Die untere Grenze verläuft indessen ebenso uuregelm&ssig

wie im ersten Fall, denn auch hier bilden die mehr oder minder zackigen Umrisse der den übrigen Theü

des Bruches durchsetzenden Blätter jene Grenze des Saumes. Bei solchen stärker ausgebildeten graphitiscben

Säumen bemerkt man eine Zunahme des Graphits dicht unter der Gussoberfläche und ein Lichterwerden der

Färbung nach der unteren Seite zu.

Betrachtet man die Grundfläche der Ganz genauer, so findet man in derselben eine zusammen-
hängende Graphitausscheidung in Büscheln und starken Flecken, welcke im ersten Stadium

noch nicht vorhanden war, höchstens an einzelnen isolirten Punkten der Grundfläche. In diesem (zweiten)

Stadium hat man ausser dem grauen Saum an der Oberfläche noch einen schwachen aber zusammenhängenden

Saum grober büschelförmiger Graphitausscheidungen an der Unterfläche der Gänze. Diese Haut ist selbst

bei unebener Grundfläche sehr wohl zu erkennen, doch bieten sich im Bruch der blättrigen Zwischenschicht

noch andere Charaktere, um das vorgerückte Stadium des grauen Saumes genau charakterisiren zu können. 1

)

Betrachtet man z. B. eine Bruchfläche, welche vorherrschend Durchschnitte der Blätter der Spiegel-

eisensubstanz zeigen, so bemerkt man in den körnigen Massen, welche die unregelmässigen gefächerten

Zwischenräume dieser Blätter gewöhnlich ausfüllen, Graphitflecken, die zuweilen einen grösseren Umlang er-

reichen, als der Zwischenraum der blättrigen Ausscheidungen es gestattet, und welche in Folge dessen in

die Blättersubstanz eingreifen, ohne aber eine Unterbrechung derselben zu veranlassen. Diese Graphitflecken

oder Graphiteterne sind anscheinend ganz unregelmässig vertheilt; bei genauerer Betrachtung gelangt man

aber zu der Anschauung, dass sie in der unteren Hälfte der hellen Zone des Bruches mehr vorherrschen

und auch grösser sind, als nach dem eigentlichen grauen Saume zu.

Im dritten Stadium verliert der Saum seine scharfe Begrenzung vollständig, die Graphitausscheidung

tritt in grossen unregelmässigen Nestern mit weissem Eisen umgeben auf und diese Nester concentriren sich

vorzugsweise unter der oberen Gussfläche. Die graue Haut an der unteren Seite ist noch vorhanden, aber

nicht melir in büschelförmigen Gruppirungen auslaufend, sondern durch unregelmässige Flecken von Graphit

mit den oberen Ausscheidungen zusammenhängend, so dass eine weisse Zone auf der Bruchfläche nicht mehr

vorhanden ist. Die blättrigen Strahlen schiessen bündeiförmig, von der Unterseite an, in die Höhe, stecken

aber allseitig in dunkelgrauer Metallmasse, welche auch die Zwischenräume der Strahlen in den einzelnen

Bündeln ausfüllt, und werden durch die erwähnten grauen Flecken und Sterne mehrfach unterbrochen.

>) Da der Verfasser seine Studien der hierher gehörigen Gefüge nur nach den zwar schönen, aber nicht vollständig

genau etiquetürten Musteretückoa der in den Besitz den metallurgischen Cabincts der Bergakademie gelangten Karsten 'sehen Samm-

lung machen konnte, so ist er nicht im Stande, die Veränderungen der Brucherscheinungen auf gewisse Betricbsscbwankungw

beziehen
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Dieses Eisen bildet den Uebergang in die folgenden Sorten des vorwiegend körnigen balbirten Rob-

eisens und schliesst deswegen am besten die Charakteristik des sogenannten grauen Saumes.

Die Erscheinung des grauen Saumes überhaupt erklart sich am ehesten durch die Annahme, daas

die Ausscheidung des Graphits in einem überhitzten oder in einem bei zu hoher Temperatur erblasenen

Spiegeleisen nicht gleichzeitig mit der Ausbildung der Krvstallblätter stattfindet, sondern meistens erst

beginnt, wenn diese bereits ihre Ausbildungsgrenze erreicht haben. Da der Graphit in dem Maasse, als er

sich aasscheidet, nach oben zu gelangen sucht, so bleibt innerhalb der Blatterzone nur ein geringer Tbeil

zurück, der sich wiederum mehr an der unteren, einem rascheren Erstarren geneigten Seite der Ganz an-

häuft. Daselbst wird gleich bei dem ersten Anschiessen der Blätter flüssige Substanz zwischen denselben

«ingeschlossen, welche um so mehr Grapbit ausscheidet, ab) das Eisen überhitzt war. Daher allein kann

jene graue Haut rühren, welche häufig die Unterfläche der Gänze bildet.

Von Interesse für diese Erklärungsweise ist die Betrachtung eines Roheisenbruches von der Königs-

hnttc in Oberschlesien, woselbst bereits in früheren Jahren der Versuch gemacht worden ist, spangliches

Eisen oder Spiegeleisen bei Koks zu erblasen. Es liegen zwei Brüche von Eingussrinnen vor, welche die

Neigung des ursprünglich körnig grauen Roheisens zum Spanglichwerden in verschiedenem Grade zeigen.

Die eine, welche hier vorangestellt wird, besitzt bei ca. 1 Zoll mittlerer Dicke drei deutlich unter-

scheidbare Schichten: zu unterst eine halbirte splittrig- strahlige Lage, welche in der Mitte den balbirten

Charakter fast verliert und innerhalb dieser zweiten Schicht deutliche Blätter und Drusenränme zeigt,

endlich zu oberst eine dichte hellgraue Schicht, welche den eigentlichen grauen Saum vorstellt. Aus diesem

dichten hellgrauen Eisen, welches die obere Lage bildet, sich aber bei hinlänglich genauer Betrachtung als

ausserordentlich fein halbirt zeigt, laufen nach der Mitte bin ebenfalls kleine blättrige Kristallisa-

tionen, die in den oberen Rand der in der Mittellinie des Bruches wahrnehmbaren Drusenräume enden, so das»

in diesem Fall der graue Saum nicht auf den Enden der Krvstallblätter aufliegt, die von der Uuterfläche

her aufgewachsen sind.

Die zweite Probe ist grauer und zeigt ebenfalls drei verschiedene lAgen, von denen indessen die

obere und die untere fast gleich sind, d. h. aus graphitreichem grauem Roheisen bestehen, die mittlere da-

gegen ein halbirtes Gefüge und ein das Dasein versteckter Krvstallblätter verrathendes Schillern zeigt

In der Oberflächenbildung sind beide Proben auch sehr verschieden und während die erstbeschriebene

die convexen Ränder und die glatte nur hier und da fein punktirte Oberfläche aller härteren Eisensorten

besitzt, zeigen sich an der eben geschilderten die aufsteigenden Ränder und die tiefen Runzeln und Haut-

talten in hohem Grade, deren Anwesenheit man bei grauem Roheisen als ein Zeichen des heissen garen

ofenganges und grösserer Dünnflüssigkeit stets freudig begrüsst.

Die Beispiele für die Bildung grauer Säume Hessen sich gewiss noch vermehren; da indessen das

Bildungsgesetz derselben sich aus der obigen Beschreibung der beiden Musterstücke bereits hinlänglich klar ergibt,

so soll nunmehr zu den noch übrigen balbirten Roheisensorten, welche den Uebergang zu dem eigentlich

grauen Roheisen vermitteln, übergegangen werden.

Alle körnigen balbirten Roheisenarten unterscheiden sich jn den meisten Fällen lediglich

durch die Grösse des Kornes und durch den, theilweise hierdurch schon mitbestimmten Farbenton. Je

gröber das Korn, desto dunkler ist der allgemeine Ton der Bruchfläche, obwohl durch das jeweilige Vor-

herrschen des Graphits oder des weissen Eisens Abänderungen und Abweichungen von diesem allgemeinen

Krfahrungssatze vorkommen können.

Zunächst begegnen wir hier dem Roheisen, welches sich auch dem halbirt splittrigeu insofern an-

*chUessen lässt, als der graue Kern aller Hartgüsse, deren Mehrzahl aus jenem Eisen bestellt, das jetzt

vorliegende feinkörnige halbirte Roheisen bildet. Sobald man ein solches Eisen rasch abkühlt, erhält man
eine splittrige Hartschale, während bekanntlich im Innern der Stücke und an den nicht gehärteten
Stellen der Oberfläche der Bruch körnig und von grauer Farbe erscheint. 1

)

') Ein solcher grauer Kern eines Hartgugges mu** indessen stets dankler ausfallen, ula das zum Gus* genommene
Material: denn diesem iat Ja in der Hartscbale der namhafteste Theil de« hellfarbigen Bestandteils entzogen. Die Mittelzone

"wehen Scbale und eigentlichem Kern bietet indessen den balbirten Charakter, der hier vorzugsweise gemeint ist.

16*
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Eine Erscheinung, die wir in ihrer vollen Ausdehnung allerdings erst bei dem reinsten Typus d«

graueu Roheisens kennen lernen, tritt bereits in einigen der körnig halbirten Roheisensorten auf. Sobald

»ich Drusen bilden können und der Graphitgehalt nicht bedeutend ist, füllen sich diese Drusen mit gestrickten

KrystaUbildungen und farrnblättrigen Haufwerken octaedrischer Individuen. Indessen treten diese Ausschei-

dungen nicht so häufig auf als bei rein grauen Sorten, weil der Graphitgehalt des halbirten Eisens stet«

an diesen körnigen Bestandteil gebunden ist, d. h. sich stets an und in demselben ausscheidet und so die

Kristallisation häufig stört und ganz aufhebt Wenn dagegen solches halbirtes Roheisen wenig Graphit

enthalt d. h. wenn es aus grobhalbirtem Roheisen durch mehrfaches Umschraelzcn unter steter Einwirkung

der Luft dargestellt wurde, so findet man solche Krystalldrusen sehr zart ausgebildet; in der Regel ist es

aber dann auch ziemlich schwierig, den halbirten Charakter noch zu erkennen, den die Gegenwart des Graphits

stärker hervorhebt.

Recht gut lässt sich die Textur eines hierher gehörigen feinkörnigeren halbirten Roheisens an den

lhrobestücken beobachten, welcho man bei der Hartgiesserei in Sandgrubchen giesst. Bei der Betrachtung

der Hartgussteituren wurde eine Schöpfprobe erwähnt, welche in der Schale erkaltet ist, um die Abschreckungs-

fähigkeit zu zeigen. Dabei war der Graphit vollkommen verschwunden oder so fein vertheilt, dass er nicht

mehr zu erkennen gewesen. Bei dieser Probe im Sand nun handelt es sich um die Bildung des grauen

Kerns und der Bruch eines solchen Scheiben- oder linsenförmigen Gusses zeigte vorzugsweise an den convei

nach unten gebogeneu Randern hellfarbige und splittrige Textur, während sich unter der Oberfläche de*

Gusses nur eine weisse Haut von Papierdicke und an der Unterfläche nur stellenweise Spuren hellerer Be-

grenzung fanden. Die aus feinkönigem dichten graphitischen Eisen bestehenden Flecken häuften sich auf dem

Boden der Linse zu einer zusammenhängenden grauen Masse und nur nach oben, sowie nach den Seitenrin-

deru hin lichtete sich dieselbe und nahm eineu halbirten Charakter an.

Die Grösse der Flecken nahm dabei von der Bodenmitte nach don Rändern hin ziemlich stetig ab.

ein sicheres Zeichen für die Homogenität des Gusses.

Aehnliche Texturen, nur mit matterem Glanz und der Bildung einer alle Abkühlungsflächen begren-

zenden weissen strahlig splittrigen Haut von j—1 Linie Dicke finden sich bei den üebergangsprodueten de*

Hohofenbetriebes mit Koks oder Holzkohlen, sobald die Darstellung von grauem Eisen verlassen wird, uie

zu der Fabrikation von weissem Eisen überzugehen. Besonders interessant sind auch noch die ganz erdig

aussehenden halbirten, Roheisensorten , welche sich bei hohem Satz und sehr strengflüssiger Schlacke leicht

bilden, sobald durch vorübergehend schlechteres Brennmaterial oder mangelhafte Windführung die geringste

Erniedrigung der Temperatur eintritt und sowohl die Sättigung mit Kohle als auch die Ausscheidung de?

Graphita unterbleibt.

Auch unreine Erze können die Bildung eiues solchen Roheisens veranlassen, welches bei dem Um-

schmelzen leicht weiss und hart wird, ohne die geringste Festigkeit zu besitzen. Versuche, dasselbe zum

Hartgusa, dann auch zum Guss weicher Walzen in Form beliebiger Zusätze anzuwenden, mussten aufgegeben

werden, da es einerseits eine unangreifbare Hartschaale gab, andererseits die Bildung gefrischter Brocken

im Flammofen veranlasste und sich mit anderem Eisen schlecht mischen lies».

Die ungleiche Vortheitung des Graphits auf dem frischen Bruch, und das matte erdige Ansehen

unterscheiden dieses halbirte Roheisen hinlänglich von dem Hartwalzeneisen, an dessen Beschreibung sieb die

des ersteren am passendsten anzuschließen schien.

Nimmt das Auftreten des Graphits im halbirten Roheisen grössere Verhältnisse an. und wird das

Koni gröber, so entsteht eine unebene und zackige Bruchfläche. Bei genauer Betrachtung ergibt sich, dass

diese Beschaffenheit des Bruches lediglich eine Folge des groben Korns ist und dass die Graphitnester

zwischen den hervorstehenden hakigen Partieen liegen. Durch den zackigen Bruch hauptsächlich unterscheidet

sich dieses Eisen von den grobkörnigeren Partieen der aus dem vorher erwähnten feinkörnigen und hellen

Roheisen dargescllten halbirten Güsse.

Die Bruchfläche derselben ist glatter, weil der Graphit in gleichmässigerer Verbreitung (obwohl aber

in starken Flimmern) auftritt.
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Das Gefüge der grobkörnigen halbirten Roheisensorten — wie man es aus den zahlreichen Kanonen-

bruchstücken der Karsteu'schen Sammlung kennen lernt, welche insgesammt von Saynerhütte stammen, —
«igt hellgraue bis weisse metallisch-glänzende Stellen, welche in Form eines Netzwerkes die Graphitabson-

derungen umgeben und einschliessen. Die letzteren, von radialstrahligem Gefüge, wie die Büschel au den

Grundflächen der graugesäumten Spiegeleisengänze, sind meist von gleicher Grösse in allen Zonen des Quer-

schnittes und nehmen natürlich je nach der Grösse des Stückes andere Dimensionen an. In den Sayner

Kanonenrohren, deren Proben vorliegen, ist der Durchmesser der .Graphitsterne* selten grösser als 4—

A

wahrend Bruchstücke schwedischer Kanonen bis zu ^Zoll grosse Flecken innerhalb eines um so viel mehr zu-

rücktretenden Netzwerke* von heller Farbe zeigen.

Obwohl der Guss solcher Kanonen in sorgfältig getrockneten Erdformen geschieht, welche wenig

oder gar nicht Wärmeleiter sind, ein Abschrecken also gar nicht stattfinden kann, so bildet Bich doch zu-

weilen eine feine splittrige Haut, die scharf abgegrenzt, wie ein helles Band den dunkelfarbigen Querschnitt

des Gusses umsäumt. Splittrige Ausscheidungen sind ausser an diesem Saum kaum zu erkennen und die

weisse Substanz, welche das Netzwerk solchen Eisens bildet, zeigt einen vorherrschend körnigen Charakter

sowie auch eine viel dunklere Farbe als das blättrige weisse Eisen sie besitzt.

Hierin liegt ein Hauptkennzeichen des körnigen dunkler halbirten Eisens und mit Hülfe desselben

kann man die sSmmtlichen Sorten des letzteren in zwei Abtheilungen theilen, von denen wir je ein haupt-

sächliches Muster kennen lernten:

a) Körniges halbirtes Eisen mit splittrigem Netzwerk und starker Scnalenbildung

;

»>) Körniges halbirtes Eisen mit körnigem Netzwerk und sternförmigen Flecken.

Die grösste Zahl der körnigen hell- und dunkelfarbigen halbirten Boheisensorten fallt in die erste

Abtheilung, wahrend der letzteren nur die Varietäten angehören, die aus ganz reinen gutartigen und nicht

strengflüssigen Erzen erblasen sind, wobei aber stets der Keductionspunkt unter dem Schmelzpunkt der

Schlacke liegen muss.

Dunklere Gefüge, deren halbirte Beschaffenheit man kaum noch erkennen kann, betrachtet man meist

bei den grauen Boheisensorten; zwei davon sollen indessen als Ausnahmefalle hier noch geschildert werden.

Bei der Darstellung weicher Walzen in Lehm- oder Masseformen kommt es vor, dass man sehr

hohe verlorne Köpfe anwendet, um einen zur Dichtheit des Eisens beitragenden Druck zu erzielen und um
die Bildung von Saugelöchern und Krystallstellen in der Mitte der Walze oder der Zapfen zu vermeiden,

dieselbe im Gegentheil nach oben zu ziehen. Reicht das Absticheisen dazu nicht aus oder erfordert das

starke Zusammengehen des Gusses häufiges Nacbgiessen, so nimmt man dazu etwas hitziges Cupolofeneisen.

Die ausserordentlich verzögerte Erstarrung derartiger verlorner Köpfe begünstigt die Bildung eines groben

Korns innerhalb derselben ungemein und bei zunehmendem Graphitgehalt bilden sich grosse sternförmige

Ausscheidungen. Zwischen denselben unterscheidet man leicht eine etwas hellere Masse von körniger Be-

schaffenheit, die aus dem Walzeneisen herzustammen scheint, während der Graphit zum grössten Theil aus

dem nachgegossenen hitzigen Cupolofeneisen kommt.

An den Grenzen der eigentlichen Walze und des verlornen Kopfes, da also, wo man letzteren abzu-

schneiden pflegt, zeigt sich diese dunkel halbirte Textur in ausgezeichneter Weise, und. darf das Cupolofen-

eisen nicht zu hell sein. Die Qualität ist indessen durchaus nicht besonders gut zu nennen, denn ein derartiges

Eisen ist weich, von kurzem Span und bricht beim Drehen leicht aus, so dass die Schnittflächen der Wal-
zeaköpfe aussehen, als seien stellenweise härtere Körner in der Masse gewesen, die der Drehstahl aus der-

selben herausgedrückt und abgerissen hätte. Doch erkennt man bei einigen Flächen leicht, dass die kleinen

L&cher und Poren von den ausgebrochenen Graphitsternen herrühren; es ist sehr schwierig, selbst mit den

schärfsten Stählen glatte Schnitte herzustellen. 1

)

') Der Verfasser hat diese Eisenprobe bisher für durchaus grau angesehen gehabt, bis er sieh in jüngster Zeit durch
den Vergleich mit den dunkelsten Kanonenbrucbstäcken aus der metallurgischen Sammlung der Bergakademie vom halbirten
Charakter der vorliegenden Probe überzeugte. Nach der Mitte des Kopfes zu, «0 sich das Eisen nicht in Bube ansetzen könnt«,
eil man durch Eintauchen und Bewegen eiserner ltuthen ein rasches Zufrieren der Nacbguss.jffnung zu verhindern suchte, war
du Gtfoge etwas confuser geworden und zeigte keinen halbirten Character, sondern ein unebenes schuppiges Aussehen.
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Die zweite abnorme Art halbirten Roheisens von dunkler Farbe kommt nicht sowohl bei Umschmel-

zungsprocessen als vielmehr bei der directon Darstellung den Roheisens vor und wird gewöhnlich bei dem

Uebergange von dem halbirten Eisen zum grauen oder bei plötzlichen Temperaturschwankungen im Hohofen

erzeugt; da das Vorkommen aber nur ein Vorübergehendes ist und nicht weiter beachtet wird, so beobachtet

man es nur selten. Bei der Verhüttung von strengflüssigen aber reinen Erzen kann es am leichtesten vorkommen

und zeigt dann ein ungleiches Geföge. zum Theil hellgrau, zum Thoil graphitreich und dunkel, dabei keine

gleichmäßige Vertheilung des einen oder des anderen Bestandteils, sondern ein unregelmäßiges Nebenein-

anderliegen grösserer Partieen, wobei der dichtere und hellere Theil gewöhnlich in der Mitte des Quer-

schnittes, der grobkörnige dagegen an der Ober- und Unterfläche sich vorherrschend zeigt. Es ist an anderen

Orten unter den grauen Rohciscnsorten aufgeführt ; hier sollte es aber der eigentümlichen Uebergangsstellung

wegen bei den halbirten Arten beschrieben werden.

Sehr schön vertreten wird dasselbe durch einige Musterstücke der Roheisensammlung auf dem Burg-

und Hüttenmännischen Museum zu Berlin; unter den Suiten des Nassauischen Roheisenvereins und der Vor-

wärtshütte bei Waldenburg findeu sich Stücke, welche das ungleichförmige in zwei Korngrössen regellos ge-

schiedene Gefüge sehr deutlich zeigen.

Zu der dritten Gruppe vou Roheisenarten, welche in Betreff des Gefüges noch zu betrachten sind,

rechnet man vorzugsweise alle diejenigen Sorten, welche keinen der beiden metallischen Bestandteile vor-

herrschend und deutlich zeigen, in welchen aber der Graphit die Flächen sämmtlicher die Massen zusammen-

setzender Körner bedeckt.

Es folgt hieraus nicht, das» bei ausreichender Vergrösscrung sich keine Spur des einen oder des

anderen Bestandtbeils erkennen lasse; dererlci Fälle sind aber sehr selten, da man bei Auffindung eines

solchen einen halbirten Charakter voraussetzt und das Roheisen nicht mehr in diese Abtheilung rechnet.

Nur bei sehr grober Graphitausscheidung bat der Verfasser schmale Bruchflächen der metallischen

Bestandteile beobachtet, dieselben aber stets vorherrschend körnig gefunden. Da der körnige Bestandteil

seiner etwas dunkleren Farbe und seines matteren Glanzes wegen sich weniger leicht erkennen lässt, als der

blättrige, spiegeleisenartige, so wäre ein allgemeiner Nachweis desselben in den verschiedensten Roheisensorten

von dunkler Farbe kaum zu erwarten, wenn nicht die Umstünde, welche in der Regel die Bildung der grauen

Roheisenserten und die Graphitausscheidung verursachen, auch die Bildung von Drusenräumen und deren Aus-

kleidung mit /.war undeutlichen aber hinreichend erkennbaren Krvstallgruppen und Haufwerken begünstigte.

Man kann diesem seltenen Hervortreten der eigentlichen metallischen Bestandteile gegenüber

bei der vorhin gegebenen Definition der grauen Roheisensorten stehen bleiben: es war notwendig, dieselbe

so abzufassen, da die dunkleren Sorten des halbirten Roheisens oft dunkler sind als die meisten der fein-

körnigen grauen Roheisenarten, aber nicht jene besonders hervorgehobene Vertheilung des Graphitgehalü

auf alle Blätter besitzen.

Schärfer können, ohne vorzugreifen, die Unterschiede nicht aufgestellt werden; die Sache gestaltet

sich allerdings einfacher durch Berücksichtigung anderer Momente, im Verlauf der Abhandlung werden aber

die Wahrnehmungen und Schlüsse mitgeteilt, welche für die Richtigkeit der hier aufgestellten Klassificatioo

glänzendere Beweise abgehen, als die Schärfe unserer jetzigen Trennungsmethoden es im Stande ist.

Die Vermutung, dass in dem oberflächlichen Erkennen des ungefähren Verhältnisses:

1. zwischen den beiden metallischen Bestandteilen untereinander — einerseits

2. zwischen denselben und dem ausgeschiedenen Graphit — andererseits

ein äusseres Zeichen der Constitution und ein Anhalt für die Klassitication verborgen ist, dass also die Structor

(resp. Krystallisation) das wichtigste Moment in der Bestimmung eines Roheisens bildet, wird sich in der

Folge immer mehr bestätigen.

Man theilt das graue Roheisen hauptsächlich nach dem Korn und dem Farbenton den es besitzt,

in mehrere ziemlich willkürlich abgegrenzte Arten; man unterscheidet dunkelgraues und hellgraues Roheisen,

sowie grob- und feinkörniges, ohne bestimmte Bezeichnung des Aussehens. In manchen Industriebezirken,

z. B. Frankreich, spricht man noch von .schwarzem Roheisen," eiue ebenso unsichere Bezeichnung, als die
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bereits erwähnten, da keine metallische Substanz im Structur-Zuatand des kristallinisch grobkörnigen Roh-

eiwns diese Farbe auch nur annähernd besitzt. 1

)

Man musa deshalb, um eine genauere Eintheilung der zahlreichen grauen Roheisensorten zu er-

möglichen, die Texturveränderungen zur Hülfe nehmen, welche unter besonderen Verhältnissen an diesen

Roheisenarten vorgehen können, und man ist dann im Stande, mit Hülfe dieser veränderten Producte die

betreffenden Ausgangsarten d. h. die grauen Roheisensorten zu klassificiren.

Dazu ist indessen eine genaue und objectiv gehaltene Beschreibung ausgezeichneter Brucherachei-

nungen die nothwendigste Grundlage und es ist daher nöthig, aus der Praxis eine Reihe bestimmter, in

allen ihren Eigenschaften genau bekannter Roheisensorten von grauer Farbe so zu charakterisiren, dass

«meine speciellere Unterschiede sowohl, als auch die allgemeinen Eigenschaften der ganzen Gattung

deutlich hervortreten.

Obgleich hierbei ein directer Anschlnss an die halbirten und weissen Roheisensorten in einer Be-

liehung empfeblenswerth erschiene, ist es doch vorzuziehen , wie bei der Beschreibung des weissen Roheisens

von der Spielart auszugehen, an welcher die Hauptunterscheidungsmerkmale der Gattung am stärksten und

deutlichsten hervortreten.

Das vorwiegende Ausscheiden des Graphits und das Zurücktreten der metallischen Gemengtheile

prägt sich besonders bei den grauen Sorten aus, welche man Gießereiroheisen nennt und für vorzugsweise

geeignet zur Gusswaarendarstellung hält. Hierbei nimmt das Roheisen, welches aus strengflüssigen und leicht

reducirbaren Beschickungen gar erblasen wird, die erste Stelle ein; und es gibt für die Betrachtung des-

selben die oft citirte Sammlung der Königlichen Bergakademie, wie auch die Robeisensuite des neu gegrün-

deten Museums für Bergbau und Hüttenwesen eine Anzahl ausgezeichneter Belegstücke.

Das graue Roheisen, wie es z. B. auf einigen Werken des oberechlesischen Bezirkes dargestellt

wird, die nicht nur Material für den Puddlingsbetrieb fabriciren, also das Gießereiroheisen von Gleiwitz,

Eintrachthütte, Donnersmarkhütte und Hubertushütte, repräsentirt die gebräuchlichste Mittelsorte der Giesserei-

marken wohl ziemlich gut, obwohl es einerseits dem grobkörnigeren Aussehen des schottischen und englischen

indereraeite dem dichten Gefüge des Holzkohlenroheisens sich hin und wieder nähert.

Als gut unterscheidbaren Typus sei es gestattet, ein Musterstück zu bezeichnen, welches im Jahre 1862

unter den älteren Robeisenbe^tänden zu Gleiwitz gefunden und dem metallurgischen Cabinet der Bergakademie

üfw-suidt worden ist.

In einer — 3 Zoll starken Ganz befinden sich kleine, mit farrnblättrigen Krystallisationen aus-

gekleidete Drusen; die übrige Bruchfläche zeigt ein mässig grobes Korn, etwas scharfeckig, hakig mit

fliozenden graphitischen Flächen; an den Kanten des Bruches erscheint das Korn etwas feiner und es ist

diese Aenderung einer rascheren Abkühlung zuzuschreiben, wogegen die grösseren Krvstallolden sich mehr
in der Mitte angehäuft haben. Bei gewöhnlicher Loupenvergrösserung sieht man zwischen den einzelnen

tiraphitblättern dünne Partien von metallischem Aussehen und matterem Glänze als der Graphit, und von

hellerer Farbe. Diese Partien, welche im Bruch stets zurücktreten, da die Fläche desselben meist durch

dicht eingelagerte Graphitblätter gebildet wird, kann man als oetaedriseb ansehen, da sich in diesem Roh-

eisen unter den günstigen Umständen die farrnblättrigen Erscheinungen bilden, welche auf das Octaoder

tls Grundform und die drei rechtwinklig sich kreuzenden gleichwertigen Achsen als Anwachsrichtungen

lieh beziehen lassen. Dieses Eisen besitzt eine bedeutende Zähigkeit und Festigkeit, verträgt das Umschmelzen

im Cupolofen und Flammofen sehr gut, ohne an Härte zuzunehmen und war bei einer niedrigen Wochen-

produetion von 800—900 Ctr. aus besseren Tarnowitzer Erzen unter Zusatz von Sphärosideriten des Mys-
lowitzer und Nikolaier Reviers und ohne Zusatz von Frischschlacken dargestellt worden.

Eine Steigerung der Production durch lebhafteren und heisseren Wind und unter Zusatz von Frisch-

• hlarken gab nur bei gutem Brennmaterial ein ähnliches, doch nicht so festes Product; sobald man versuchte,

f-bea dem dunkel- und hellpauon; beide Benennungen »ind conyontioncller Nahir.
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die Stückkohlenkoks durch Staubkohlenkoks zu ersetzen, fiel die Temperatur und die Froduction und man

erhielt ein halbirtes und weisses Eisen von mattem erdigem Bruch.

Bringt man das erwähnte graue Gießereiroheisen, nachdem man es eingeschmolzen hat, in gutge-

trockneten Form zum Erstarren, so nimmt es an Dichtigkeit und Festigkeit zu und bekommt ein feineres

Korn, eine hollere Farbe und einen weicheren Glanz; obwohl einzelne Körner des Bruches unter der Loope

immer noch denselben Glanz und dieselbe Farbe zeigen wie vorher, so gibt die grössere Feinheit des Ge-

fflges der Totalerscheinung ein anderes Aussehen. In dicken Massen erstarrt , bildet das Umschmelzungs-

prodnct die farnblättrigen Krystallisationen ebenfalls, doch in geringerer Deutlichkeit als im eingeschmolzenen

Material des Gussos.

Wegen seines feineren Korns und der grösseren Dichtigkeit, sowie der gesteigerten Festigkeit, wird

das einmal unigeschmolzene Koheisen als vorzüglichstes Material für den Maschinenguss angewendet und

bildet insofern eine bestimmte Gattung Gusseisen, deren Aussehen man in jeder Maschincnbauanstalt kennen

lernen kann; wegen des feineren Korns ist es geeignet, bei der Bearbeitung durch den Drehstahl glatte Flächen

zu geben und sich überhaupt leicht schneiden zu lassen.

Indessen erzeugt nicht blos das Umschmelzen des mittelgroben Giessereiroheisens dieses feine Korn;

auch einzelne Sorten des Giessereiroheisens selbst besitzen dasselbe bereits beim Abstechen aus dem Hob-

ofen und zeigen, trotz dieses feineren Korns, grosse Weichheit bei derselben Festigkeit wie die gröbere

Sorte. Hier tritt also das feinere Korn in Verbindung mit anderen Eigenschaften auf, als bei dem einmal

umgeschmolzenen grobkörnigen Giesserciroheisen, ist aber jedenfalls durch ähnliche Umstände bei der Ab-

kühlung und Erstarrung hervorgerufen worden. Welche diese sind, mag vorläufig noch auf sich beruhen;

es genügt jetzt, die Herkunft eines solchen Roheisens festzustellen. Der specielle Fall, der hier zu Grunde

liegt, betrifft das im Jahre 1WJ2 von der Hubertushütte bei Beuthen. der Königlichen Eisengiesserei bei

Gleiwitz gelieferte Giesserciroheisen, welches die gesuchten Eigenschaften in vorzüglichem Grade und bei

grosser Weichheit ein feineres Korn, lebhaften graphitischen Glanz und eine hellgraue Farbe besass. ')

Bei dem Zerschlagen mit dem Fäustel zeigte das Eisen eine gewisse Mürbheit; die Dumpfheit des

Klanges bei jedem Schlag deutete auf geringe Härte und war derjenigen ähnlich, die man beim Zersprengen

des besten schottischen Roheisens bemerkt. Das Verhalten sowohl im Cupolofen als auch im Flammofen

war gleichbefriedigend und die daraus dargestellten Gusswaaren zeigten weder eine bedeutende Härte noch

ein grobes Korn. Dagegen sind in keinem Falle bemerkenswerthe Kristallbildungen vorgekommen; das Rob-

eisen hatte keine Neigung, Höhlen und Blasen zu bilden und gab dichte und fehlerfreie Güsse, namentlich

wenn es bei nicht zu hoher Temperatur eingeschmolzen und rasch vergossen wurde.

Werden kiesel- und thonerdereiche
,

strengflüssige und arme Bratineiseuerze oder Thoneisensteine

verschmolzen, oder schlägt man bei einem normalen Ofenbetrieb viele Frischschlacken nebst dem erforder-

lichen basischen Zuschlage zu, so bildet sich, namentlich bei schwacher Ofenhitze, ein steinige und trockene

Schlacke und ein noch graues Roheisen, welches indessen keine der Eigenschaften besitzt, welche an den

beschriebenen beiden Sorten, des mittelgroben und des feinkörnigeren Giessereiroheisens, wahrzunehmen waren.

In den Aphorismen über Giessereibetrieb S. 32 § 23 ist dieses Roheisen in seinem Verhalten als Giessma-

tcrial gekennzeichnet worden; hier interessiren dagegen vorzugsweise die Eigenschaften des frischen Bruches.

Die Farbe des letzteren ist hellgrau, der Glanz matt, das Korn fein und rundlich; oft bekommt diegani*

Bruchfläche ein erdiges Aussehen. Solches Eisen wird von dem Practiker mit dem treffenden Ausdruck

.trocken* charaktcrisirt. Es ist von geringer Festigkeit und verliert beim einmaligen Umschmelzen für

sich den Rest von Weichheit, den es noch l>esas3.

Sehr häufig bekommt das Gefüge eine halbirte Beschaffenheit; ein schwaches Netzwerk von matt-

•) Die Hobertushutte verarbeitet wesentlich Braune iseEerze der Beuthen - Tarnowitzcr Ijiger von 20—34% Eisenireliait,

und oberschlcsische Tboneisensteine von 35% Ueha.lt. (Vergl. Schles. Wochenschrift Bd. I. Seite 48 der Beilage.) Die Betriebs-

führung ist bemüht, durch gleichzeitige Steigerung des Windquantums, wie des KalkzuBatees eine Schlacke von mshr basischer

Beschaffenheit zu erzeugen resp. die Reduction des Siliciums nach Möglichkeit tu verhindern und das Elsen vorzugsweise nit

Graphit anzureichern.
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irlänzendeni splittrigem weissem Eisen durchzieht die noch matter aussehenden grauen Partieen und erscheint

aar an der Unterfläche und den Seiten der Ganze unter der Gusshaut in Form einer compacten Schale. Die

meist ebene und glatt« Oberfläche der Ganze zeigt zahllos« kleine üeffnungen, denen läugliche Blasen-

räume in der Masse entsprechen; von aussen nach innen sich erweiternd, machen sie die Annahme einer

Erzeugung in derselben Richtung wahrscheinlich und verlieren sich beim Umschmelzen und der Darstellung

offner Herdgüsse und anderer die Entwidmung einer ausgedehnten Oberflache begünstigenden Gegenstande

Jarchaus nicht, sondern treten selbst im Innern der Gussstücke auf, dann in mehr rundlicher geschlossener

Form. Dass Karsten aus all den mitgetheilten Gründen gegen die Darstellung dieses Roheisens auftrat

(Eisenhüttenkunde III, § 710 d. 3. Aufl.), ist jetzt vergessen, wo man arme strengflüssige Eisenerze mit

Fmch- und Schweissschlacken anzureichern sich bestrebt, um bessere öconomische Resultate hervorzubringen.

Bei diesen Versuchen lallt stets ein solches Roheisen, wie es vorhin beschrieben ist, wenn nicht durch kräf-

tigen Wind und leistungsfähiges Brennmaterial die Schlackenbildung und die Arbeit im Ofeu erleichtert wird.

Ueberall, wo man reichere und weniger Zuschlag bedürfende Erze mit diesen Frischschlacken gat-

lirte. erzielte man bessere und werthvollere Eisensorten: die eben beschriebene Abart geht stets aus dem
Einfluss ungenügender Ofenhitze auf eine schlackenreiche und eisenarme Beschickung hervor. Auch aschen-

reiche Koks gehen bei sonst guten Verhältnissen zur Erzeugung eines solchen Roheisens Veranlassung,

besonders wenn gleichzeitig durch eine ungenügende Verkokung eine grössere Zerreiblichkeit der Koks ein-

treten ist und deren Tragfähigkeit vermindert.

Die geschilderten drei Arten Giessereiroheisen , das gewöhnliche von mittelgrobem Korn, das fein-

körnige und das von erdigem dichtem Bruch, zeigen ähnliche, wenn auch weniger bedeutende Unterschiede,

•obald sie bei Holzkohlen erblasen worden sind. Das Korn ist überhaupt feiner und selbst dicht, trotz-

lem die Farbe noch den normalen grauen Ton besitzt und den lebhaften Glanz zeigt, der dem garen Roh-

*wen zukommt.

Das feinere Gelüge ist hier also jedenfalls nicht durch eine Aenderung in der Natur des Eisens

im erküren ; man hat es mit keiner neuen Species zu thun ; Nebenumständv, die nur allein beim Holzkohlen-

nohofenbetrieb eintreten können, tragen Schuld an dem veränderten Aussehen. Die Unterschiede sind weniger

deutlich, als bei dem Koksroheisen, und die zuletzt erwähnte mattglänzende Sorte vermeidet man gern, weil

da* Preduct eines auf Giessereibetrieb arbeitenden Holzkohlenofens gewöhnlich direct verbraucht und nicht

»och einmal umgeschmolzen wird.

Es gibt daher nur gröberes und feineres Gefüge bei dem Holzkohlenroheisen für Giesserei und beide

geben leicht in einander über; aus der gröberen Sorte kann man durch einmaliges Umschmelzen eine dem dichteren

Eisen entsprechende Varietät darstellen, wie es bei dem normalen Koksgiessereiroheisen der Fall ist. Beide

tonnen unter günstigen Bedingungen krystallisiren , namentlich durch Umschmelzen im Flammofen und

langsames Erstarren. Beide Sorten zeichnen sich durch eine grössere Weichheit und Milde vor den ent-

sprechenden Gefügen des Koksroheisens aus und sind ziemlich zähe, ein Umstand, welcher in der grösseren

Reinheit des Brennstoffes und in der geringeren Temperatur des Schraelzens begründet ist.

Durch das Umschmelzen verschwindet die Weichheit allmälig und es bilden sich halbirte oder weisse

Schmelzproducte . die hart und spröde erscheinen, leicht abschrecken und weiss werden, dabei aber mehr

Festigkeit und ein dichteres Gefüge besitzen, als Aie analogen Producta der Kokshohöfen ; es empfiehlt sich

leshalb stets, bei der Darstellung des Hartgusses Holzkohlenroheisen, wenn auch nur als Zusatz, zu ver-

wenden. Wird ein Hohofen bei Koks oder Steinkohlen unter günstigen Umständen auf Giessereiroheisen

betrieben, d. h. verhüttet man reiche Braun- und Rotheisenstein«, ohne grosser Mengen Zuschläge zu be-

worfen, so fällt bei normalem Gang ein sehr grobkörniges dunkelgraues Roheisen von glänzendem Bruch

m«l hervortretender Graphitauascheidung.

Ein sehr bekanntes und geschätztes Roheisen dieser Art ist das schottische Eisen, welches bekanntlich

nach allen Weltgegenden als Gussmaterial exportirt wird und namentlich in Berlin, wie auch an anderen

i'litaen Norddeutsehlands vielfach Verwendung findet. Die constanteste gute Qualität zeigten unter sämmt-

Abtaull. xvi. 17
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lieben Handelsmarken dieser 'Gattung das Eisen von Langloan I. II und III, demnächst von Gartsherri«

Coltness, Blaenavon und von anderen Hüttenwerken Schottlands.

Das Roheisen von Ungloan No. I hat eine tiefgraue fast schwarze Farbe mit einem Stich ia*

Bläuliche, ein ungleichmässigcs Gefüge, dadurch hervorgerufen, dass in einer grobschuppigen Grundma^

von mittlerer Korngrösse sich einzelne grossere Graphitblätter oder Gruppen derselben, besonders in der

Mitte des Querschnitts der Roheisenganz abgeschieden haben. Sehr oft findet man die Mitte des Quer-

schnitts durch eine Reihe von Höhlen und Blasenräumen ausgefüllt, in deren Nähe das Gefüge am gröbsko.

gleichzeitig aber auch am ungleichmässigsten ist. Diese Hohlräume sind ein Zeichen der ungewöhnlichen

Hitze des Abstichs und des bedeutenden Schwindens im Kisen uud deshalb nicht willkommen, wenu auch

der Bruch selbst eine gutartige Textur zeigt.

Die übrigen schottischen und viele der englischen und belgischeu Roheisensorten gehören ebenial!*

hierher, zeigen aber ein weniger constantes Gefüge, so dass man sie nicht als Muster aufstellen kann. l>i>

von Valerius in seinem Handbuch der Roheisenfabrikation S. 406 u. tf. der deutschen Bearbeitung beschrie-

bene Giessereiroheisen 1. Klasse der Hohöfen von Seraing besitzt das Grobkorn zwar auch, doch nur in '1™

oberen Theil der Gänze, während das untere Drittel feinkörniger wird.

Je reiner ein solches Eisen ist, um so stärker wird der Glanz und unter Umständen auch die Km-
grosse. Ein ausgezeichnetes Beispiel für solche Roheisensorten bietet das Eisen, welches aus dem red heniatii*

des Kohlenkalkes von N. Lancashire uud Oumberland erblasen wird. Eine bekannte Marke ist das Roh«*o

der Workington iron Co.. welche die Lagerstätten zu Ulverstone ausbeutet und die derben Gla-ski^

blastore, sowohl, ah? die schuppig -mulmigen Erze, raddles, verarbeitet, welche hauptsächlich diese La?-;

zusammensetzen.

Die Stücke, welche in der metallurgischen Sammlung der Bergakademie sich befinden, sind Brach-

stücke von Flammofcngänzen und zeigen in der Mitte des Querschnitts eine so grobe Textur, dass <u>

Graphitblätter ,\
—\ Zoll gross erscheinen. Die Oberflächen derselben sind selten eben, meist stark gekrümm"

und die Umrisse derselben sehen heller aus; bei aufmerksamer Betrachtung entdeckt man, dass dieses Phä-

nomen durch eine hellere Gruudmasse hervorgerufen wird, in welcher die Körner und die Graphitbekleidu«;

derselben eingelagert sind. Diese schmalen Linien zeigen lebhaften Glanz und weisse Farbe; es lässt siel',

aber au den vorliegenden Stücken keine krystallinische Ausscheidung auffinden, welche ihrer Form wt
Schlüsse auf den Charakter dieser Grundmasse gestattete. Nach der Analogie, welche im Bezug auf Pn>-

ductionsverhältnisse und andere Eigenschaften zwischen dieser und bekannten Roheisensorten stattfindet,

lässt sich behaupten, dass eine geringere Ofenhitze und raschere Abkühlung den Graphit zurtickdräntr«i.

und das Ausscheiden der metallischen Bestandtheile in krystallinischer Form gestatten würden. Aus der-

selben Analogie lässt sich folgern, dass die Krystallforra der eventuellen Ausscheidungen die octaedrisffcr

sein würde.

Inwieweit diese Schlussfolgerungen, welche der Vollständigkeit wegen hier angeführt wurden, richtii'

sind, lässt sich auch durch das gleiche oder ähnliche Verhalten des Hämatitroheiseiis und der mit ihr

verglichenen Roheisenarten von anderen Orten darlegen, welches sie in der Verwendung zu weiteren Hüttei-

processen, z. B. dem Bessemern, unzweifelhaft zeigen. So sind uamentlich auf deutschen Werken, wo

Darstellung eines graphithaltigen Materials zur Hessementahlfabrikation betrieben wird, das sich el*u-

verhält, wie das Cuniberland- und Lancashire- Eisen, aber nicht so grobkörnig ist, Krystallisationeii un>:

gestrickte Bildungen nach octaedrischen Achseu beobachtet worden.

Ausgezeichnete Exemplare solcher Krystalle finden sieh im Roheisen von der Königin -Marienbütte

bei Zwickau, wo einer der drei Hohöfen beständig auf Erzeugung eines sehr reinen und graphithaltige

Besscmermaterials betrieben wird (s. diese Zeitschrift Bd. XV, Abth. B. S. 259).

Bei der versuchsweisen Darstellung desselben in der ersten Zeit der Einführung des Bessenierpr 1-

cesses wurde einige Zeit lang ein sehr reiner etwas übergarer Gang mit schwer reducirbaren Erzen bei einer

aur Reduction und zur Schmelzung der Schlacken eben ausreichenden Temperatur geführt: man wollte e>

erstreben, die Graphitausscheidung ebeu so sehr wie die Bildung hochgekohlten weissen Roheisens von
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Hargang zu vermeiden, und da bei der Reinheit der mit Sorgfalt aus den zahlreichen Eraorten de» dor-

nen Werkes ausgewählten Boschickimg nur Spuren anderer Elemente an die Stelle de» Kohlenstoffs treten

konnten, so bildete sieh ein sehr reines Roheisen mit wenig Graphit ; dasselbe war so wenig flüssig, dass es

l*itn Ausarbeiten durch das erste Berühren des Metallbades mit der Brechstange fest wurde und in lose

Bruchstücke leichter Krystallhaufwerke zerfiel. Da hierbei Luft zugegen war, so bekamen die Masseu eine

knkelgraue matte etwas geflossene Gusshaut und es fehlt den Krystallen an dem Glanz, den gewöhnlich

w octaedrischen Haufwerke zeigen.

Ein anderes etwas graphitreicheres Bessemerroheisen bildete, indem es unter der Schlacke erstarrte

und ein grobblättriges Gefüge annahm, flache Drusen, welche vollständig mit spitzen nadeiförmigen Krystall-

rl-menten ausgekleidet waren. Bei der Anwendung von Vergrösserungsglüsern lösten sich die einzelnen Indi-

viduen in ähnliche Haufwerke auf, wie sie im Innern grosser Gussstücke sich vorfinden und nach drei recht-

winkligen Achsen gruppirt sind. Auch hier ist die Luft eingedrungen und hat eine graue matte Gusshaut

'TWigt, und sind die Krystalle schärfer als im vorigen Fall; diese Probe beweist, dass unter günstigen

{ standen, selbst bei Gegenwart von Graphit, der metallische Bestandteil im Robeisen krystallisiren kann.

Ein besonders grobkörniges Gefüge wird im grauen Roheisen auch dadurch erzeugt, dass es unter

binderen Umständen möglichst langsam erstarrt. Ein solcher Fall ist bereits in den Aphorismen (Separat-

abdruck S. 58—59) beschrieben worden ; derselbe ist bei einem Hohofen der Donnersmarkhütte vorgekommen

und auch auf der Kedenhütte beobachtet worden. An beiden Arten war das Eisen in kleineren Mengen

durch ein Versehen auf einer Schlackentriftplatte nnter einer starken Decke von Schlacke langsam erstarrt

• ml zeigte im Bruch ein von seiner gewöhnlichen Brucherscheinung durchaus verschiedene!* Aussehen.

Bei den 1—lj Zoll starken Stücken waren die £-J Zoll grossen Graphitblätter unregelmässig in

üer ganzen Masse vertheilt; bei den dünneren Stücken durchsetzten sie die ganze Dicke des Metalls und

machten die Brucherscheinung noch grobkörniger. Von der glatten Unterfläche des Bruchstückes ausgehend,

rrätreckten sie sich in gerader Richtung in die Masse hinein, meist normal zur Unterfläche, und unter sich

alle möglichen Winkel und Begrenzungen des Korns bildend. In den massigeren Stücken hatten sich auch

auf der unebenen Seite der Oberfläche Ausgangsstellen für die Bildung der Graphitblätter gefunden und auch

da geschah das Anwachsen, obwohl in Büscheln, doch in ziemlich normaler Richtung zur Ausseufläche.

Die Grundmasse trat in den schwächeren Theilen ganz zurück und nur in den dickeren Bruchstücken

lies» sie sich an feinkörnigeren Stellen, die hin und wieder vorkamen, deutlich durch hellere Farbe und feineres

Korn wahrnehmen. Sie war, wie auch die Brüche der nicht unter solchen Verhältnissen erstarrten Gänze

2*ipten, feinkörnig und hellfarbig, selbst mit Neigung zum Halbirtsein versehen und es schien hiernach die

Abbildung einer so sehr hervortretenden Graphitausscheidung nur durch die ungewöhnliche Verzögerung der

Erstarrung möglich gewesen zu sein. Der lebhafte Glanz und die scharfeckigen Brüche solcher Proben

«teilen diese Brucherscheinungen, was äussere Erscheinung anbetrifft, denen des Hämatit -Roheisens an die

Seite und es läswt sich annehmen, dass, wenn oberschlesische reichere Erze vorsichtig mit einander gattirt

und bei hoher Temperatur und nicht zu raschem Gichtenwechsel, also bei gutem Brennmaterial und wenig

trepresstem aber reichlichem Wind Verblasen werden, sich ähnliche Producte erzeugen Iiessen, wie die weit

nachlässiger dargestellten englischen Hämatit -Roheisensorten des Marktes. In neuester Zeit stellen sich in

'ler That die Producte der gutgeführten oberschlesischen Hütten, was Korn und Farbe des Bruches anlangt,

len besten britischen Sorten durchaus ebenbürtig zur Seite.

Den vorerwähnten grossblättrigen Gefügen kann ein Product zur Seite gestellt werdeu, welches von einem

Glücke stammt, das auf der Meppener Hütte, in einen Schlackenklotz eingeschlossen, gefunden wurde. Man
-rblfiat auf der genannten Hütte zom Giessereibetrieb ein glimmeriges schuppiges Roheisen von grosser

Weichheit und geringer Haltbarkeit, durch einen namhaften Siliciuni- und Phosphorgehalt hervorgerufen,

lue gewöhnlichen Bruchflächen zeigen hellgraue Farbe, schuppiges Korn und ein ganz eigenthümliches

Gefüge, welches besonders durch einen Lichteffect bemerklich wird, wenn man den Bruch hin und her wendet.

Es spiegeln dabei stets eine Menge der Flimmerflächen zu gleicher Zeit ein und die Erscheinung erinnert

«i den eigentümlichen Bruch des blumigen weissen Eisens. Hier wie da ist jedenfalls eine durch die

17«
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Graphitausscheidung event. die eine» körnigen Bestandteils unterbrochene und im letzten Fall sogar voll-

ständig maskirte Krystallisation in grossblättriger Form vorhanden, welche auch der hohe Phosphorgehalt

des Roheisens wahrscheinlich macht; denn alle Roheisensorten, welche aus pbospborhaltigen Erzen, z. B.

Raseneisensteinon erblasen sind, werden leicht weiss und spiegelig -strahlig.

Das Roheisen aus dem Schlackenklotz war dagegen eminent grobkörnig und die in demselben au»-

gebildeten Graphitblätter zeigteu eine andere sehr interessante Eigentümlichkeit. Mit blossem Auge könnt«

man schon Streifungen und Striche wahrnehmen, welche auf der Überfläche der Blatter hin- und herliefen.

Bei einiger Vergrösserung zerlegte sich die ganze Oberfläche in lauter Dreiecke, Rhomben und Sechsecke

und die auf derselben sichtbaren Striche schnitten sich in ziemlich gleichen Winkeln, so dass diese , Kry-

stallisation * des Graphits nach dem hexagoualeu System zu erfolgen scheint.

Allerdings trat hierbei eine der Streifungen mehr bruchstücksweise auf, während die beiden anderen

die ganze Fläche durchschnitten; hiernach wäre eine Ungleichheit sämmtlicher Achsen und eine Anlehnung

an die vermuthete Kryatallform des Spiegeleisens wahrscheinlich, doch gestattet der eine Fall «och keim?

entschiedene Meinungsäusserung und es sei daher hier nur auf beide Eventualitäten hingewiesen.

Aus dem, was im Vorstehenden Ober Kristallisation uud Gefüge gesagt und nach vollkommen

authentischen Musterfällen mitgetheilt ist, ergibt sich Folgendes:

In allen betrachteten Roheisensorten lassen sich drei verschiedene Ausschei-

dungen nachweisen, welche sich in günstigen Fällen durch eine erkennbare,

obwohl nicht messbare Kristallbildung noch deutlicher zu erkennen geben und

von denen je nach den Darstellungsverhältnisscn des Roheisens und nach seinen

Eigenschaften die eine oder die andere dominirt.

Man findet zunächst eine vorherrschend blättrige Ausscheidung von weisser Farbe,

welche der prismatischen oder Spiegeleisenkrystallisation entspricht und sich vorzugsweise im garen weissen

Roheisen aus Beschickungen von vollkommen gleicher Reducirbarkeit und Schroelzbarkeit ausbildet.

Dann lässt sich eine vorherrschend körnige Ausscheidung von hellgrauer Farbe unter-

scheiden, welche der octaedrischen Krystallisation entspricht und sich am häufigsten im garen grauen Roh-

eisen aus Beschickungen von grösserer Reducirbarkeit und geringerer Schmelzbarkeit vorfindet

Endlich kommt eine vorherrschend schuppigblättrige Ausscheidung von dunkel-

grauer Farbe vor, welche der Krystallform des nichtregulären Kohlenstoffs entspricht und sich bei jeder

Ueberhitzung des bereits geschmolzenen Roheisen* und bei einer sehr strengflüssigen Beschickung haupt-

sächlich bildet.

Bei den halbirten Roheisensorten scheiden sich die drei verschiedenen eben angeführten Körper au

deutlichsten aus; ihr gegenseitiges Verhältnis» wird alsdann durch die Abweichungen bedingt, welche der

Betrieb, bei dem sie erblasen wurden, von den eben gekennzeichneten Nonnen erlitt. Ein halbirtes Spiegel-

eisen ist hiernach aus einem leichtflüssigeren Satze erblasen, als ein halbirtes körniges, z. B. ein Walien-

eisen, wogegen das Verhältnis** der Keductiousfähigkeit umgekehrt ist. Das Verhalten des Roheisens beim

Umschmelzen und Erstarren gibt auch in Bezug auf die Textur wichtige Aufschlüsse; doch kann davon erst

im nächsten Theil dieser Arbeit die Rede sein, wo das Verhalten bei dem Schmelzen und Erstarren über-

haupt zur Besprechung kommt.

Inwieweit die Textur des Roheisens durch mechanische Kraftäusserungen verändert werden kann,

ist in den Aphorismen über Oiossereibetrieb (Separatabdruck S. 69) besprochen, und könnte hier nur das

dort Gesagte wiederholt werdeo; von Interesse ist für diesen Punkt noch das, was sich in dem Werke von

Wiebe, die Maschinenbaumaterialiun und ihre Bearbeitung, Bd. 1. § 24, S. 138 und § 36, S. 230 vorfindet

Die Betrachtung der Textur selbst, die hiermit abschliesst und die vom Verfasser nach eigenen

Erfahrungen bearbeitet ist, scheint jedenfalls wichtig, genug, um bei der physikalischen Beschreibung des

Roheisens besonders hervorgehoben und dem Interesse der Praktiker empfohlen zu werden. Ihre Beobachtung

erfordert kein anderes Instrument, als eine* gute Loupe, und keine weiteren Vorbereitungen, als ein sorgfältiges

Registriren der auf jedes Probestück bezüglichen Darstellung»- und Behandlungsumstande.
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4. Sohwore, Elaatiott&t und Festigkeit.

Was diese übrigen nur mit Hülfe von Versuchen zu constatirenden Eigenschaften des Roheisens an-

betrifft, so ist jede hierher gehörige Messung und jeder Versuch ohne Zusammenhang mit den anderen

gemacht worden und deshalb sind die Resultate, welche ebenfalls in den Aphorismen zusammengestellt sind,

aar von geringem Werth für die wahre Kenntnis» des Roheisens.

Bei den Messungen der Schwere hat man allerdings alle Sorten berüchsichtigt, wie dies aus den

zahlreichen Versuchen Karsten's unter Anderen hervorgeht (Eisenhüttenkunde 3. Aufl. 1, S. 182 u. ff.); bei

den Versuchen, die sich auf Elasticität und Festigkeit beziehen, hat man dagegen nur die Sorten Roheisen

ins Auge gefasst, die zu technischen Zwecken angewendet werden können. Man bekommt also ans den

bekannten Resultaten dieser Richtung kein gutes Bild, am wenigsten aber ein vollständiges von den bezüg-

lichen Eigenschaften des Roheisens und bemerkt selbst in der ausgezeichneten Relation von Karsten (Eisen-

hüttenkunde 3. Aufl. I. S. 201 u. ff.) die Lücken, welche damals in der Festigkeitslehre des Roheisens

existirten und welche in den seitdem verflossenen 30 Jahren nicht ausgefüllt worden sind. Manche Details,

doch ohne besonders Kritik zu üben, bietet das schon genannte Werk von Wiehe und die letzte Autlage

des Fairbairu'schen Werkes über das Eisen und seine Fabrikation.

(Fortsetzung folgt)

Die Darstellung und weitere Verarbeitung von Bessemerstahl in England.

Bericht über eine im Jahre 1867 ausgeführte Instructionsreise.

Von den Herren Ulrich, Amt und Jäuiech zu Königahötte.

Fortsetzung von S. 29.

(Hierzu Tafel IV—VI.)

4. Das Walzwerk Cyfartha bei Merthyr-Tydvil in Südwales.

(Tafel IV, Fig. 1—11.)

Zur Darstellung der Rohschienen dienen in Cyfartha 3 Walzenstrassen, bei denen als Betriebskraft

merkwürdiger Weise noch Wasser in Anwendung kommt. Zwei derselben werden durch zwei oberschlagige

Wasserräder von 36 Fuss Durchmesser und 5 Fuss Breite, die dritte dagegen durch ein kleineres Rad in

Verbindung mit einer Dampfmaschine betrieben.

Die Anordnung der Rohschienenwalzwerke unterscheidet sich in mehreren Punkten von den in

Deutschland gebrauchlichen Einrichtungen. Auf den englischen Werken dagegeu, namentlich in Süd -Wales,

ist dieselbe überall fast ganz dieselbe, so dass die auf Tafel IV Fig. 1 und 2 dargestellte Disposition einer

Rohschienenwalzenstrasse in Cyfartha für die englischen Einrichtungen überhaupt »massgebend sein dürfte.

Die Geschwindigkeit der Walzen kann im mittleren Durchschnitt auf 65 bis 70 Touren pro Minute

angenommen werden. Die zur Uebertragung der Bewegung von der Schwungradwelle auf das Walzwerk

dienende, aus 2 Theilen bestehende Klauenkuppelung a sitzt einerseits fest auf der Schwungradwelle und

andererseits unmittelbar auf dem verlängerten, rosettenförmig gestalteten Kopfe der unteren Kuppelungsrad-

spindel b, während bei den deutschen Walzwerken zwischen der Klauenkuppelung und dem Kuppelungsrad-

gerüst stets eine besondere Verbindungsspindel, die sogenannte Brechspindel, eingeschaltet wird.

Die Länge der Kuppelungsradspindeln b und b' zwischen dem Kuppellungsständer c und dem
Walzenzapfen ist nicht unbedeutend und beträgt ungefähr 6 Fuss. Man erreicht dadurch den Vortheil,

dass die obere Spindel mit der unteren auch in den Fällen keinen allzu stumpfen Winkel bildet, in denen die

Fertigwalzen e,e' durch Nachdrehen im Durchmesser erheblich kleiner geworden sind, und vermeidet dadurch nicht
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nur die Veranlassung zu Brüchen in den Rädern, Spindeln und Muffen, sondern vermindert die Reibungs-

widerstände, welche durch die schiefe Lage der Spindel in erhöhtem Maasse hervorgerufen werden.

Die Kuppelungsräder in den schlesischen und westfälischen Hüttenwerken besitzen bekanntlich durab-

gehends ein besondere», aus zwei Ständern bestehendes (Jeräst und sind durch zwei eingelegte Kuppelimg»-

spindeln und Muffen mit dem nächsten Walzengerüst verbunden: die englischen Werke dagegen haben Dar

einen Kuppelungsständer e eingelegt, iu welchem der vordere Laufzupfeu der Kuppelungsradspindeln in

Pfannen läuft, während das andere Ende derselben in den Kuppelungsmuffen d, </' ruht und durch dm

orderen Kuppelungszapfen der Fertigwalzen e, e' getragen wird. Es werden dadurch den deutschen Werke«

gegenüber 3 Kuppelungsmuffen , 3 Kuppelungsspindeln und 1 Kuppelungsgerüstetändcr erspart. Die l'eber-

tragung der Bewegung von den Fertigwalzen auf die Vorwalten g' erfolgt durch eine einfache Kuppelungv

muffe f von circa 22 Zoll Länge, welche auf die verlängerten Kuppelungszapfen der beiden Unterwalvn

«eschoben wird. Zur Bewegung der oberen Vorwalze dienen zwei Kuppelungsräder h, A', welche direct auf

den Kuppelungszapfen der Walzen befestigt sind. Durch diese Einrichtung, welche die Oberwalzen der beiden

Gerüste vollständig unabhängig von einander macht, erreicht man den Vortheil. Walzen von sehr verschie-

denem Durchmesser verwenden zu können, welcher Fall im Laufe des Betriebes stets eintreten wird, weil

die Vorwalzen bedeutend weniger angegriffen werden, als die Fertigwalzen, und deshalb weniger oft nach-

zudrehen sind, so das» der Durchmesser der erstereu nicht in gleichein Verhältnis abnimmt.

Die Schienen- und Stabeisenwalzenstrassen, welche durch 2 Kalander- Dampfmaschinen ä 200 Pferde-

kräfte betrieben werden, zeigen in construetiver Beziehung keine besonderen Eigentümlichkeiten , dagegen

dürften die zum Abschneiden der Schieneuenden gebräuchlichen Circularsägen ihrer einfachen und zweck-

mässigen t'onstruetion wegen auf eine besondere Erwähnung Anspruch haben. Aus der auf Tafel YS Fig. A

und 5 bis 7 ausgeführten Zeichnung geht hervor, dass dieselben zwei Sägeblätter a und b besitzen, weicht"

auf einer gemeinschaftlichen Welle c befestigt sind. Zwischen denselben sitzt auf derselben Welle die Rienieu-

scheibe d, auf welche durch Riemenvorgelege von der Betriebsmaschine aus die Bewegung übertragen wird.

Zur Auflage für die zu durchschneidenden Schienen dienen die beiden Rahmen e und /.

Dieselben sind aus H Zoll breiten und 1 Zoll starken Flacheisen hergestellt und die Seiten« äugen

derselben durch Stehbolzen </, </ gegen Durchbiegung gesichert. Die in Zwischenräumen von 20 Zoll l>ii

2 Fuss eingelegten Rollen von t> Zoll Durchmesser A, A, welche mit ihren Zapfen in entsprechenden Ein-

schnitten der Seitenwangen laufen, bilden die Unterlage für die Schienen und gestatten zugleich ein leichtes

Vorschieben derselben. Da die Circularsügenwellc in festen Lugerstfmderu rotirt, müssen die Rahmen e und/

eine vor- und rückwärtsgehende Bewegung gestatten, welche mindestens der Länge des beabsichtigte

Schnittes gleich sein muss. Zu diesem Zweck sind die Rahmen mit 8 kleinen Rollen e' von circa .
r
» Zoll

Durchmesser versehen, welche auf Schienen laufen.

Das Vorschieben der Rahmen vor die Sägenblätter erfolgt durch den anf der Welle k befestigten

Handhebel / und :i Stück auf derselben Welle siUende Hebel »«. welche durch Zugstangen n mit den

Rahmen in Verbindung gesetzt sind. Zum Fixiren der Schienen auf den Rahmen e und / dient ein zweiter

Hebel «, der mit einem 20 Zoll langen, im rechten Winkel gehogeneu Rahmen p verbunden ist und sieb

auf einer Welle dreht, deren Zapfen in zwei an den Rahmen e und / festgeschraubten Charnieren laufen

Beide Hol>el müssen während des Durchschneidens der Schienen von einem Arbeiter festgehalten werden,

um das Ausweichen der Schienen zu verhindern. Für den Transport der Schienen von dem Walzwerk nach

der Säge und den Weitertransport der beschnittenen Schienen uach den zum Abfeilen des durch den i&ge-

schnitt gebildeten Urate» bestimmten Pritschen sind in England nur 2 Mann erforderlich. Dieses in Berug

auf Ersparniss von Menschenkräften sehr günstige Resultat wird durch ganz einfache Hülfsmittel erzielt,

welche nachstehend kurz beschrieben werden sollen und zu deren Erläuterung die auf Tafel IV Fig. ge-

zeichnete Disposition der Anlage in Cyfartha, welche sich auf mehreren anderen Werken in ähnlicher Weise

wiederfindet, dienen dürft«. Unmittelbar vor dem Fertigcaliber liegt auf der Hintermannsseite eine guß-

eiserne Rolle q von pptr. 6 Zoll Durchmesser und 15 Zoll Länge, welche mit 2 Endscheiben von 12 Zoll

Durchmesser versehen ist, auf denen dieselbe auf der mit Eisenplatten bedeckten Hüttensohle frei rollen kann
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lo einer Entfernung von circa 12 Fuss von den Walzen liegt eine aus Schmiedeeisen gefertigte Bolle r von

2J Zoll Durchmesser und 18 Zoll Länge, welche »ich in Pfannen dreht, die im Boden befestigt sind. Der

erste Kähmen der (Jircularsäge liegt nur pptr. 'S Fuss hinter dieser Rolle. Die das Fertigcaliber verlassende

Schiene fällt mit Uirem vorderen Ende auf die Rolle q, nimmt dieae bei ihrer Fortbewegung mit und findet

io derselben einen beweglichen UnterBtützungspunkt , bis die Rolle r eine zweite Auflage gewährt, so dass

der Arbeiter nur das mit der Zange gefasste vordere Schienenende in der erforderlichen geraden Richtung zu

erhalten hat, ohne die Schiene selbst heben oder tragen zu müssen. Da die fertigen Schienen länger sind

als die Entfernung zwischen den Walzen und Rahmen der t'ircularsäge beträgt, so werden dieselben durch die

Bewegung der Walzen mit ihrem vonleren Ende bis auf den Rahmen geschoben und die Länge des Weges,

welchen der Arbeiter die Schienen bis zum Sägeblatt /> noch vorzuziehen hat, ist dadurch sehr abgekürzt

word?u. Die Schienen werden in England fast niemals wie in deu deutschen Werken an beiden Enden

gleichzeitig abgeschnitten, wie auch aus der Anordnung der Sägeblätter hervorgeht, sondern jede Schiene

wird, nachdem das vordere Ende abgeschnitten ist, bei dem zweiten Sägeblatt « vorbeigezogen, bis das

abgeschnittene Ende an einen Vorstecker auf dem Rahmen e stösst, welcher die richtige Länge, mit Rück-

sicht auf die beim Erkalten noch stattfindende Scbwindung, angibt, und dann in gleicher Weise am andereu

Kode durchschnitten.

Das Abschneiden der Enden nach einander gewährt den Vortheil. da*s bei einiger Aufmerksamkeit

und Uebung der Arbeiter im Stande ist, den Tomperaturgrad so genau zu beurtheilen, dass die Schienen

nach dem Erkalten durchschnittlich fast ganz genau das richtige Längetimaass zeigen und nur bei einem

*hr kleinen Theilc, welcher zu ungefähr 5 pCt. des Gcsammfcpiantums angegeben wurde, eine nachträgliche

Adjustirung durch Fraisen nfithig wird.

Die Pritschen zum Feilen des durch den Sägeschnitt erzeugten Grates liegen in circa 3 Fuss Ent-

fernung von der Circularsäge und bestehen aus gusseisernen Platten die auf Eisenbahnschienen über einer

Vertiefung * ruhen, welche an beiden Seiten vorspringt. In diesen Vertiefungen steht auf jeder Seite ein

Arbeiter, durch welche gleichzeitig an beiden Enden der erwähnte Grat durch einige Feilstriche beseitigt

wird, während die Schiene sich noch in rothwarmem Zustande befindet. Zum Richten der Schienen dienen

die auf Tafel IV Fig. 4 und 8 bis 11 gezeichneten Richtmaschinen, welche sich ebenfalls durch grosse

Einfachheit der Construction auszeichnen. Die Anlage derselben bietet auf den verschiedenen Werken nur

geringe, wenigstens unwesentliche Abweichungen dar, weshalb die auf Tafel IV dargestellte Disposition der

in Cyfartba vorhandenen Einrichtung genügen dürfte, um ein Bild dieser Anlagen im Allgemeinen zu gewähren.

Auf dem genannten Werke sind im Ganzen !» Doppelrichtmasch inen im Gange, welche durch eine liegende

Dampfmaschine vou pptr. 20 Pferdekräften getrieben werden.

Die Uebertragung der Bewegung von der Schwungradwelle « der Dampfmascbiue aus auf die Vor-

gelegewelle b erfolgt durch zwei Riemenscheiben vou 5 Fuss und 3 Fuss Durchmesser und einen Riemen

ohne Ende von 8 Zoll Breite und von dieser auf die Hauptbetriebswelle c durch zwei Stirnräder d und >

Ausser dem Schwungrade / auf der Kurbelwelle der Dampfmaschine ist ein zweites kleineres g auf der

schnell rotirenden Vorgelegewelle b angebracht, um die momentanen Widerstände leichter zu überwinden,

welche hervorgerufen werden, wenn mehrere Stempel auf einmal oder nahezu gleichzeitig in Wirksamkeit

äind. Die zu beiden Seiten der Dampfmaschine aufgestellten Richuuaschiueii werden durch eine gemein-

schaftliche aus !i Wellen zusammengesetzte Hauptbetricbswelle c von 10 Zoll Durchmesser in Bewegung

gesetzt. Die Verbindung der Wellen ist durch Kuppelungsmurleu </, </ in der Weise bewirkt, dass die End-

punkte der ersteren stets zwischen die beideD an jeder Richtmaschine befindlichen Lagerständer h und h'

füllen, was insofern sehr zweckmässig oder vielmehr nothwendig ist. als dadurch die den Kruramzapfen zur

Bewegung der Stempel bildenden excentrischen Zapfen k und k' innerhalb der beiden Unterstützungspunkte

jeder Welle fallen. Die Druckstempel t laufen in den au die Ständer der Richtmaschine angegossenen

Führungen / und sind mit vorspringenden, 1| Zoll breiten Handflächen versehen, um die Reibung in den

Wandflächen zu verringern. Die Uebertragung der Bewegung von der Betriebswelle auf die Druckstempel

erfolgt durch die Arme m. welche oben mit Zapfenlagern und am unteren Ende mit einer Gabel versehen
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sind, die den Kopf dos Stempels umfasst. Zur Verbindung mit dem letzteren dient der Bolzen n, welcher

in der Gabel fest sitzt, in dem länglieben Augenloch des Stempels dagegen sich lose bewegen kann, damit

der an letzterem ausgeübte Druck nicht auf den Bolzen zurückwirkt. Die den Druck ubertragende Stelle

der Gabel ist mit einem stählernen Einsatzstück o versehen, welche« leicht ausgewechselt werden kann. Der

Umstand, dass bei dem vorliegenden System die Auswechselung eines Theiles der Hauptwelle, die Ausser-

betriebsetzung sämmtlicher Richtmaschinen wenigstens auf einer Seite der Hauptkuppelungsmuife bedingt,

ist von geringer Bedeutung, weil die Auswechselung in sehr kurzer Zeit bewirkt werden kann und, da die

Maschinen in genau gleicher Entfernung von einander aufgestellt sind, eine Reservewelle für alle Falk

genügen wird.

Das Bett zur Auflage der Schienen enthält 4 Auflagepunkte, von denen die mittleren aus eingelegten,

verschiebbaren, aber nicht drehbaren Eisenstäben p, p , die äusseren aber aus Rollen q, q bestehen , die sich

mit ihren Zapfen in entsprechenden, lagerformig gestaltet, n Ausschnitten in den Seitenwänden des Bettes

drehen können. Zur Bedienung einer jeden Richtmaschine sind zwei Mann erforderlich, von denen einer die

Schienen auf Rollen heranschiebt und in gleicher Weise weiter transportirt, der zweite aber das Richten

selbst besorgt.

5. Das Walzwerk Aberdare in Südwales.

(Tafel IV, Fi*. 12-16)

Unter den maschinellen Einrichtungen wurde vorzugsweise eine Vorrichtung als eigentümlich

erkannt, die, nach dem Princip der Universalwalzwerke construirt, zum Vorwalzeu resp. Vorstrecken benutzt

wird. Dieselbe gewährt den Vortheil, diese Arbeit ohne besondere Mannschaft durch die an den Schweiss-

Öfen beschäftigten Arbeiter ausführen zu können, von denen das schweisswarine Packet auf einem zweirädrigen

Fi« »

Wagen von vorstehend skizzirter Constructiou herangefahren und nach dem Durchgange durch die Walzen

in gleicher Weise nach dem Schweissofen zurückgeschafft wird. Zum Betriebe dieses Walzwerkes dient eine

horizontale Maschine von pptr. 18 Zoll Cylinder- Durchmesser und 5 Fuss Hub, welche nach den erhaltenen

Angaben mit 35 bis 40 Pferdekräften arbeitet und ein verhältnismässig sehr schweres Schwungrad besitzt.

Die auf Tafel IV befindliche Zeichnung des Walzwerks ist in Uebereinstimmung mit den nach dem Augen-

tnaas8 abgeschätzten Hauptmaasseti construirt worden und dürfte ziemlich genau mit der englischen Aus-

führung übereinstimmen.

Die Bewegung wird von dem auf dem Kopfe der Schwungradwelle sitzenden Getriebe « durch

4 Zwischenräder a\ b, b' und c auf die beiden Stirnräder d und e übertragen, welche letztere gleiche

Grösse besitzen. Die Welle des Stirnrades d ist mit der unteren horizontalen Walze verkuppelt und »etat

durch die auf der entgegengesetzten Seite liegenden beiden Kuppelungsräder / und g auch die obere hori-

zontale Walze in Bewegung. Auf der Welle des Stirnrades e sitzt das Winkelnd h, welches in das auf
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dem Kopfe der verticalen Walze k aufgekeilte Winkelrad »' von gleicher Grösse eingreift und vermittelst der

beiden Stirnrader k und l die verticalen Walzen bewegt Die letzteren erhalten ihre Führung durch je zwei

Lagerpfannen, welche in den eingeschobenen Zwischenstücken m, « und o ruhen, von denen die unteren in

dem Längenprofil nach e f nur punktirt angedeutet werden konnten. Der am unteren Ende angedrehte

Laufzapfen der verticalen Walze läuft auf einer Spur von Hartguss p , die in ein gusseisernes Fusaatück q

eingesetzt ist. Die Zwischenstücke mj, n und o sind durch je zwei starke Schraubenbolzen mit den Walz-

gerüstständern verbunden. Um die horizontalen Walzeu ausheben zu können, sind die Stander derselben mit

losen Kappen versehen, deren Befestigung sowie auch die Lagerconstruction selbst aus der Zeichnung deutlich

ersichtlich ist. Vor dem Einlasskasten r liegt eine achteckige Walze *, deren Rotation das Vorschieben des

za walzenden Packetes wesentlich unterstützt und erleichtert. Bewegt wird dieselbe durch eine Kette ohne

Bode vou der Welle d' au» vermittelst der beiden Kettenscheiben t und w. Zur Ueberführung des Packeta

aas dem Caliber der verticalen Walzen in das der horizontalen Walzen dient der eingelegte Kasten r,

während die hinter den letzteren ". befindliche Bank x das durchgewalzte Packet aufnimmt. Zu erwähnen

dürfte noch sein, dass die Unterlager für die horizontale • Oberwalze nicht durch Hängeschrauben getragen

werden, sondern einfach auf einem Flacheisenstabe von pptr. 3| Zoll Höhe und \\ Zoll Dicke ruhen.

6. Die Hammeranlage in dem Arsenal zu Woolwich.

(Tafel IV, Fig. 16-1».)

Zum Anschmieden der vorzugsweise für den Schiffsbau erforderlichen sehr schweren Wellen, Kurbel-

achsen, Anker etc. dienen mehrere schwere Nasmyther Hämmer vou 200 bis 400 Ctr. Gewicht, welche mit

Krähnen umgeben sind, die je einen Schweissofen mit dem dazu gehörigen Hammer in Verbindung setzen.

Die Anordnung bei diesen Hämmern ist im Wesentlichen eine gleiche, so dass die auf Tafel IV gezeichnete

Anlage eines 200 Ctr. schweren Hammers ein Bild der in Woolwich gebräuchlichen Dispositionen im All-

gemeinen gewährt. Der Dampfcylinder von 6 Fuss Hub ruht auf zwei gusseisernen, hohl gegossenen Gerüst-

ständern, welche, wie nebenstehend skizzirt, einen kastenförmigen Querschnitt besitzen,

und sich nach unten in je zwei Füsse trennen, um die Basis des Hammergerüstes zu

vergrtssern und die Vibrationen desselben zu verringern.

Obwohl der Guss mit Bücksicht auf das sehr erhebliche Gewicht dieser Ständer

bedeutende Schwierigkeiten bieten dürfte, scheint man doch in England das Gusseisen

für diesen Zweck den in Deutschland zur Anwendung kommenden Constitutionen aus

Schmiedeeisen resp. Eisenblech vorzuziehen, indem nur in den Walzwerken von John Brown in Sheffield ein

Hammer von circa 150 Ctr. Gewicht mit schmiedeeisernen Gerüststandern vorgefunden wurde. Die erwähnten

Hämmer in Woolwich sind mit einem länglich viereckigen aus Eisenblech und Winkeleisen constmirten

Kähmen « umgeben, welcher durch 8 Füsse, ft. b von gleicher Construction getragen wird.

Die Füsse sind mit einander durch vier aus Flacheiscn gebildete Kreuze c verbunden und ausser-

dem die innerhalb liegenden noch durch vier Spannstangen d mit den Grundplatten verankert. Unmittelbar

neben den inneren 4 Füssen ist an dem Kähmen eine Hülse t von Eisenblech festgenietet, welche das guss-

eisernc Lager für den oberen Laufzapfeu der zur Bedienung des Hammers vorhandenen vier Krahne h auf-

nimmt, während der untere Zapfen desselben in einer Spurpfanne f läuft, die auf der Grundplatte g be-

festigt ist. Die Krfnne, welche aus Schmiedeeisen construirte Säulen und Ausleger besitzen, sind für Hand-

betrieb eingerichtet, nur bei dem 400 Ctr. schweren Hammer sind zwei Dampfkrähne in Anwendung. Der

Dampfhammer bedient vier Schweissöfen », t, welche, wie aus dem Grundriss der Anlage hervorgeht, auf

beiden Seiten demselben liegen und so placirt worden sind, dass durch zwei zwischen den Füssen des Krahn-

gerüstes angebrachte Winden k, k und die Rollen /, / vermittelst Ketten die Einsatzthüren der Schweiss-

öfec geöffnet und geschlossen werden können.

Abhandl. XVL 18
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7. Vorrichtung zur Anfertigung von Klammern zum Binden der Schienenpackete in Treforest.

(Tafel V, Fig. 1—3.)

Die Walzwerke und sonstigen Betriebavorrichtungen weichen von den vorstehend beschriebenen Ein-

richtungen nicht wesentlich ab, so dass hier nur eine Maschine zur Anfertigung von Klammern zum Binden

der Schienenpackete beschrieben werden soll, welche auf den bereits erwähnten Werken nicht vorgefunden

worden ist. Die auf Tafel V dargestellte Vorrichtung rnht auf einem Holzgestelle und wird durch Riemen-

vorgelege von der Betriebsmaschine der Walzenstrasse in Bewegung gesetzt.

Zur Anfertigung der Klammern bedient man sich f bis 1 Zoll breiter und J Zoll starker Flach-

eisenstäbe, welche unter der Scheere in 11 bis 12 Zoll lange Stücke zerschnitten werden. Die Stücke werden

in die Einschnitte der beiden auf der WeUe a befestigten Scheiben b. b gelegt und die vorstehenden Enden

derselben durch den vorliegenden, mit zwei vorspringenden ausgeschweiften Backen versehenen, gusseisernen

Bock c umgebogen.

Die fertigen Klammern fallen in den untergeschobenen Kasten d.

8. Die Walzwerksanlage zu Rhymney.

(Tafel V, Fig. 4-10.)

Das neuerbaute Puddlingswerk in Khymney Tafel V, Fig. 8 ist eines der wenigen englischen Werke,

auf welchem die Abhitze der Puddelöfen zur Kesselheizung benutzt wird. Dasselbe enthält 20 Puddelöfen a

in zwei parallelen Reihen. Der gemeinschaftliche Kauchcanal /• liegt in der Mitte derselben und ist unter

zwei in circa 50 Fuss Entfernung von den Oefeu befindliche Kessel c von 7 Fuss Durchmesser und 40 Fuss

Länge geleitet, welche mit einem durchgehenden Feuerrohr versehen sind. Der Gasstrom durchstreicht

zunächst das innerhalb der Kessel liegende Feuerrohr, geht dann in einem Feuerzuge längs der einen Seit«

des Kesselmantels nach vorn und auf der anderen Seite desselben zurück nach der Esse. Gegenüber diesen

Kesseln liegen noch zwei Dampfkessel c' von gleicher Grösse und Construction , welche gegenwärtig ebnet

gefeuert werden, später aber durch die Gase der zunächst liegenden Hohöfen geheizt werden sollen. Die

aus Röhren von Blech bestehende Gasleitung von 8 Fuss Durchmesser war bereits theilweise verlegt, aber

noch nicht mit den Kessclöfen in Verbindung gebracht. Die in der Mitte zwischen beiden Kesselanlagen

liegende Esse hat einen quadratischen Querschnitt von 10 Fuss Seitenlänge au der Basis des Zugcanak

also 100 Quadratfuss Flächeninhalt. Der Querschnitt an der Ausmündung, sowie die Höhe konnte

Sicherheit festgestellt werden, die letztere ist aber sehr bedeutend und dürfte annähernd 150 Fuss

Dio Pnddlingshütte ist mit Eisenblech eingedeckt und mit schmiedeeisernem Dachgospärre versehen, welches

auf gusscisernen Säulen ruht.

Die Umfassungswände sind, wie

die nebenstehende Skizze angibt, aus ein-

zelnen Ziegelsteinen gebildet, welche in

Zwischenräumen auf einander liegen, so

dass dadurch eine vielfach durchbrochene

WT
and gebildet wird. Die Ziegelreihen

ruhen auf gusseisernen Balken «. welche

8 Fuss über der Hüttensohle liegen, und

werden auf Consolen befestigt, die an

die Tragsäulen angegossen sind. Der

Raum zwischen den letzteren und den

Tragebalken ist auf allen Seiten voll-

staudig frei. Die beiden Robschienen-

walzenstrassen A u. Ii (Fig. 10) werden
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durch eine liegende, direct wirkende Dampfmaschine von 120 Pferdekräft«m betrieben, welche mit Hochdruck-

dimpfm von durchschnittlich 50 Pfd. Spannung arbeitet und mit zwei Schwungrädern von gleicher Grösse

und gleichem Gewicht versehen ist. Die Kurbel- resp. Schwungradwellen sind nicht durch eine eingehängt«

Schleife, sondern direct durch einen festen Zapfen mit einander verbundeu, an welchen die Treibstange der

Dampfmaschine unmittelbar angeschlossen ist. Dieser Zapfen sitzt auf der einen Seite in dem gusseisernen

Krummzapfen d, welcher, wie dieses in den englischen Werken vielfach beobachtet wurde, auf dem entgegen-

gesetzten Ende zur Herstellung des Gleichgewichtes eine Verlängerung erhalten hat, die das Gewicht des

Kurbelarmes ausgleicht, auf der anderen Seite aber in einer massiven Kurbelscheibe e. Die Disposition der

beiden Walzenstrassen ist gleich und stimmt mit der auf Seite 131 und 132 beschriebenen Robschienenstrasse

in (Martha überein. Jedoch ist hier am Ende jeder Strasse noch eine Luppenquetschc / angebangen. Zur

Uebertragung der Bewegung von der Walzenstrasse auf die letztere besitzt das untere Kuppel ungsrad f des

Vorwalzengerüstes eine angegossene muffeuartige Verlängerung, welche die Kuppelungsspindel g aufnimmt.

Das Eisenblech- uud Panzerplattenwalzwerk enthält zwei Walzenstrassen mit zwei direct wirkenden

Dampfmaschinen von 350 Pferdekräften, welche nach dem System der Pyramidalmaschinen constrnirt sind.

Dm auf Tafel V. Fig. 4—7 dargestellte, für schwere Bleche und Panzerplatten bestimmte Walzwerk ist mit

einer Umsteuerung znm Vor- und Rückwärtswalzen und einem sehr schweren Schwungrade von 1150 Ctr.

Gewicht verseben. Die Umsteuerung wird durch die drei Winkelräder Ä, h' und h" bewirkt. Das Rad h

sitzt fest auf der Welle des Schwundrades, das Zwischenrad A' ebenfalls auf der Welle t, das Rad h" da-

gegen ist auf der Welle k drehbar. Die letztere läuft in den Zapfenlagern k' nnd k" und ruht mit ihrem

vorspringenden Ende ausserdem in dem Winkelrade A. Die Theilo der Welle k, welche zwischen dem Lager-

ständer k' und den Winkelrädern h und h" liegen, sind viereckig, so dass die aufgeschobenen beiden Muffen

/ und V sich auf derselben zwar verschieben lassen, der Welle jedoch stets die Bewegungsrichtung ertheilen,

die ihnen selbst gegeben wird. Sobald daher die Muff.' / in die Muffe des Rades A eingreift, wird die Welle

i nnd die mit ihr verkuppelte Walzenstrasse in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung des Rades A

gedreht, während bei dem Einrücken der Muffe /' in die Muffe des Rades h" die durch das Zwischenrad

h' bewirkte entgegengesetzte Bewegung eintritt. Befindet sich keine der beiden Muffen im Eingriff, so steht

die Walzenstrasse still, wenn auch die Bewegung der Räder keine Unterbrechung erleidet. Das Einrücken

der Muffe l tritt, wie aus der Zeichnung hervorgeht, ein, nachdem die Muffe /' bereits ausgerückt ist, so dass

man zwischen dem Wechsel in der Bewegungsrichtuug der Walzenstrasse eine beliebig lange Pause eintreten

tauen kann, welche unbedingt nöthig ist, um den ohnedies sehr harten Stoss auf die Zähne der Räder mög-
lichst zu vermindern.

Die gleichzeitige Verschiebung der Muffen / und /' wird durch den Quersteg m" bewirkt, welcher

an seinen beiden Enden die Gabeln m und «»' besitzt In dem Querstege befindet sich ein länglicher Schlitz,

in welchen der Kopf des auf der Welle r.' Ijefestigten Hebels n eingreift. Auf dem entgegengesetzten Ende
der Welle sitzt der mit der Kolbenstange des Dampfcylinders o in Verbindung stehende Hebel n", welcher

die Uewegung des Cylinderkolbena in der erläuterten Weise auf die Muffen 1 und 1' überträgt.

Die in den beiden Lagerständern p und p' laufende Welle q trägt eine Schraube ohne Ende q\
welche in einen auf der Peripherie der Muffe sitzenden Zahnkranz eingreift. Zur Bewegung derselben dient

eine kleine an der Säule > befestigte Dampfmaschine »•'. Diese Vorrichtung hat den Zweck, die Walzen in

den Ständern nachdrehen und ihnen die hierzu erforderliche gleichmässige Geschwindigkeit geben zu können,

was durch die Betriebsdampfmaschine nicht zu erreichen ist.

Vor und hinter den Walzengerüsten sind gusseiserne Rahmen befestigt, in deneu je zwei Gleitrollen

k, u von circa 8 Zoll Durchmesser liegen, die das Vorschieben der Packete unter die Walzen wesentlich

erleichtern. Die Walzenstrasse enthält ausser dem Kuppelungsgerüst t zwei Walzgerüste * und *' mit 7 Fuss

langen Walzen. Der Durchmesser der letzteren beträgt 22 Zoll. Die Unterwalzeti liegen möglichst tief,

die Achse derselben ohngefähr 2 Zoll unter der Hüttensohle, so dass die Packete unmittelbar von den Wa-
gen, welche zum Heranfahren derselben dienen, auf die Gleitrollen u und uuter die Walzen geschoben werden.

Die Hüttensohle steigt nach den vier Schweissöfen r nicht unbedeutend an, so dass das Heranfabren

18*
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der Packete keine Schwierigkeiten bietet Zum Herausziehen derselben aus den Oefen dient eine transpor-

table Winde x von gewöhnlicher Construction. Das Walzwerk ist mit einem starken ans Flacheisen und

Eckschienen construirten Kähmen umgeben, welcher von acht gusseisernen Säulen getragen wird. Auf dem-

selben liegt die Schienenbahn für einen transportablen Laufkrahn, welcher zum Umlegen der Waken and

des Raderwerks dient.

Das in Ebbw-Vale im Gange befindliche, auf Tafel V dargestellte Vorwalzengerüst unterscheidet

sich von dem in Aberdare und Treforest befindlichen Walzwerk vorzugsweise dadurch, dass dasselbe zwei

Paar horizontale Walzen a und b besitzt, welche vor und hinter den verticalen Walzen e liegen.

Die Uebertragung der Bewegung auf die achteckige Vorbringewalze d erfolgt durch das auf der

Unterwalze a befindliche Kuppelungsrad e, welches in das Zwischenrad / eingreift und dadurch das auf der

Wahenwelle befestigte Getriebrad g in Bewegung setzt.

Zum Betriebe des Vorwalzwerks dient eine liegende Dampfmaschine von pptr. 40 Pferdekräften.

Zum Schluss dieses Reiseberichts folgt im Nachstehenden noch die Beschreibung einiger auf der

Industrieausstellung zu Paris im Modell ausgestellt gewesener Walzwerke:

Das auf Tafel VI dargestellte Universalwalzwerk, welches in einem nach verjüngtem Maassstabe an-

gefertigten Modelle auf der Industrieausstellung zu Paris ausgestellt war, soll nach den erhaltenen Mitthei-

lungen bisher noch nicht zur Ausführung gekommen sein, so dass praktische Erfahrungen aber die Zweck-

mässigkeit der Construction nicht vorliegen. Dennoch scheint die Idee so neu und eigentümlich und

verspricht im Falle einer glücklichen Durchführung so günstige Resultate, dass die Einrichtung auf eine

nähere Erwähnung Anspruch machen dürfte. Das Walzwerk besitzt wie gewöhnlich 2 Walzen, von denen

jede aus 2 Muffen m, n und m«, «' besteht, welche auf die Welleu a und a' aufgeschoben sind. Durch

die auf dem mittleren Theil der Welle befestigten Federn r und c' werden die MufTen an einer Drehung auf

den ersteren verhindert, während eine Verschiebung der Muffen gegen- resp. ineinander möglich ist. Di«

Muffen »»» und »»' sind mit einer eingedrehten Nuth o und o' versehen, in welche der vorspringende Rand

r, r' der Muffen n, «' eingreift. Sie bilden dadurch das Caliber, welches durch das Zusammenrücken der

Muffen nach der Mitte schmaler und durch das Zusammenstellen der Walzen vermittelst der Stelisch raubeit-

spindeln b und 1/ niedriger wird. Das Zusammenrücken der Muffen, sowie das Fixiren derselben in der

gegebenen Stellung wird durch vier Blecbwände d, d' bewirkt, welche aus drei zusammengenieteten Bleck-

tafeln gebildet sind. Die mittlere Tafel greift in eine ringförmige Nuthe j>. welche in dem vorspringenden

Rande der Muffen n und »' ausgedreht ist, während die Wände mit ihrer ganzen Stärke in die Vertiefung

o, o' der Muffen m, m' eingreifen. Je zwei der einander gegenüberliegenden Blechwände d, d' werden

durch eine aufgeschraubte Schiene e verbunden und ruhen auf den unteren Verbindungsbolzen w, «' der

Gerüstständer. Das Zusammenrücken der Muffen muss natürlich gleicbmässig erfolgen. Dasselbe wird be-

wirkt durch die beiden Wellen v und r', welche mit rechten und linken Schraubengewinden versehen sind.

An den zur Führung der Muffen dienenden Blechwänden d, d' sind die entsprechenden Muttern befestigt,

so dass durch eine gleichmässige und gleichzeitige Drehung der beiden Wellen r und «' entweder ein Zu-

sammenrücken oder Auseinanderschieben der Muffen m, tn' und n, n' hervorgerufen und dadurch die ge-

wünschte Breite des Calibers hergestellt werden kann. Zu diesem Zwecke dienen die beiden auf der Kurbel-

welle / aufgesetzten Schraubeu ohue Ende g, welche in die Schraubenräder h eingreifen. Die Lager der

9. Da* Vorstreckwalzwerk zu Ebbw-Vale.

(Tafel V. Fig. 11-14.)

10. Universalwalzwerk für die Werke zu Commentry in Frankreich projectirt.

(Tafel VI. Fig 1-4.)
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Oberwalze hängen an je zwei Schraubenbolzen k, h\ welche mit zwei Blattfedern i, i' in Verbindung gesetzt

and und dadurch die Walze schwebend erhalten.

11. Universalwalzwerk mit Vor- und Rückwärtsbewegung ffir schwere Panzerplatten von Marrel frerea

forges de 1& Loire et du midi, a Rive de Gier.

(Tafel VI. Fig. 5-9.)

Von dem nachstehend beschriebenen, auf Blatt VI gezeichneten Walzwerk war ebenfalls ein vollstän-

dig^, im verjüngten Maassstabe ausgeführtes Modell, ausgestellt und ausserdem waren einzelne Theile, na-

mentlich das Gussmodell des Walzgerüstständers in natürlicher Grosse beigefügt, um die sehr bedeutenden

Dimensionen des Walzwerks deutlicher hervortreteu zu lassen.

Allgemeines System des Bewegungs-Mechanismus.

A ist die Schwungradwelle der Betriebsmaschine, welche durch eine Kuppelungsmuffe mit der Welle

b des Rades B in Verbindung gesetzt ist. Das letztere steht mit dem Rade B' in Eingriff, so dass sich

die Rader B und B\ und die Wellen b und b' in entgegengesetzter Richtung drehen, a und a sind die

beiden Lagerbocke zur Aufnahme der Kuppellingswellen /> und b', wahrend in den Lagerböcken a', a' die

Kuppelungsräder g und g' mit ihren Wellen liegen, von denen durch eingelegte Kuppelungsspindeln und

Muffen die Bewegung in der gewöhnlichen Weise auf die Ober- und Unterwalze des Universalwalzgerüstes

übertragen wird. Neben der unteren Kuppelungsradwelle g liegen seitwärts die Nebenwellen c und <', welche

d«n Radwellen b und b' entsprechen und durch Kuppelungsmuffcn mit denselben in Verbindung gesetzt wer-

den können. Auf den Nebenwellen befinden sich zwei Stirnräder c" und c'", welche mit dem unteren

Kuppelungsrade g in Eingriff stehen. Die zur Verbindung der Wellen c und c' mit den Wellen b und b'

dienenden verschiebbaren Klauenkuppelungen sind durch den mit gabelförmigen Enden versehenen Hebel

C in der Weise untereinander verbunden, dass dieselben zwar gemeinschaftlich verschiebbar sind, jedoch die

«ine derselben stets bereits ausgerückt ist, ehe die zweite zum Eingriff kommt. Das Verschieben der beiden

Klauenkuppelungeu wird durch den mit Handsteuerung versehenen Dampfcylinder D bewirkt, welcher in dem
vorderen Lagerbock a fest verlagert ist. Die mit dem Ausrückhebel C verbundene Kolbenstange des Dampf-

cylinders ist über die letztere hinaus verlängert, um derselben in der an dem hinteren Lagerbock «' be-

festigten Büchse eine Führung zu ihrer Unterstützung geben zu können. Durch den erwähnten Mechanismus

erfolgt die Bewegnngsübertragung auf die untere Kuppelungsradwelle g, entweder von dem Rade B oder B4

aas, und da diese, wie erwähnt, in entgegengesetzter Richtung rotiren, so folgt daraus, dass die mit g und

g' in der gewöhnlichen Weise verkuppelten horizontalen Walzen des Universalwalzgerüstes ebenfalls eino

entgegengesetzte Bewegungsrichtung erhalten, welche der vor- und rückwärtsgehenden Bewegung der zu wal-

tenden Platte entsprechen.

Details der Ausführung.

Die Construction der Lagerbocke dürfte aus den Zeichnungen mit hinreichender Deutlichkeit ersicht-

lich werden und nur zu erwähnen sein, dass der Dampfcylinder ein für sich bestehendes, besonderes Stück

bildet, welches in den Lagerbock a eingepasst und durch Schrauben befestigt ist. Der Ausrückhebel C be-

steht aus zwei mit einander verschraubten Stücken welche den Kopf der Kolbenstange umfassen, und durch

einen Verbindungskeil an demselben befestigt sind.

Der Durchmesser der horizontalen Walzen beträgt l m = :)8,23 Zoll, die Körperlänge derselben zwischen

den Zapfen 3^m = 10 Fuss 6,i Zoll, derDurchmesser der Verticalwalzen 0,5 m — 19,i Zoll. Die Durchmesser der

Kader c" und c"' verhalten sich zu dem des Kupjwlungsrades g, wie 3 : 5. Die Verticalwalzen, welche, wie

erwähnt, nur den halben Durchmesser der horizontalen besitzen, müssen daher doppelt so schnell rotiren, als

die letzteren, um gleiche Umfangsgeschwindigkeiten zu erlangen. Die Bewegung derselben wird bewirkt

durch da« auf dem hinteren Walzenzapfen der Unterwalze befestigte Stirnrad d, welches in zwei Räder e
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eingreift, die auf den in den Walzwerksständern gelagerten Wellen ic befestigt sind und den halben Durch-

messer des ersteren besitzen. Auf den Wellen ic sitzen je zwei conische Räder /, welche mit den Winkel-

getrieben h von gleicher Grösse in Eingriff stehen und durch dieselben die verticalen Walzen in Rotation

versetzen. Um die conischen Räder bei joder Stellung der Walzen im richtigen Eingriff zu erhalten, sind

die auf den Wellen «r befindlichen Räder verschiebbar, werden jedoch durch eine Feder, welche in eine in

die Wellen «? eingehobelte Nuth eingreift, verhindert, sich auf denselben zu drehen. Der hintere Theil der

Nabe dieser Räder ist mit einem ausgedrehten ringförmigen Einschnitt verseben, welcher von einer gabel-

förmig gestalteten Lagerbrille t umfasst wird, die an das untere I*ger der Vertiealwalzen angegossen ist,

so das« bei dem Fortschieben der letzteren gleichzeitig die Räder / mit fortgerückt werden. Zur Führung

der Lager für die Vertiealwalzen sind auf jeder Seite vier Stück schmiedeeiserne Quadratstäbc v eingescho-

ben, welche mit ihren Enden in schwalbenschwanzförmig gestalteten Nuthen befestigt sind, die an die Wab>

gerüstständer angegossen sind. Die Quadratstäbe sind 0,25 m = 9,5 Zoll breit und 0,2 m — 7,e Zoll hoch

Die Ober- und Unterlager der Vertiealwalzen sind durch zwischengeschraubte Platten j> verbunden, welch?

gleichzeitig einen Mantel um dieselben bilden.

Zwischen je zwei Quadratstäben liegt eine horizontale Stellschraube k, deren Mutter im Walzgerüst-

ständer befestigt ist. Die auswärts hervorragenden Köpfe derselben tragen einen Steg f, auf dessen Mitte

ein Zapfen mit einem kleinen Getriebe m steht, welches in die auf den Schraubenenden befestigten Räder •

eingreift- Durch Drehuug des mit dem Getriebe verbundenen Speichenrades m' werden beide Schrauben in

bekannter Weise gleichzeitig eingestellt. Die obere Walze ist durch Gegengewichte in der gebräuchlich«

Weise abbalancirt und ebenso schliesst sich die Stellvorrichtung derselben den bekannten Einrichtung«

vollständig an.

12. Maschine zum Lochen und Schneiden von Winkelschienen von Verral, Ellwell et Ponlot.

(Tafel VI. Fi«. 10 und 11.)

Die Maschine besteht aus einem unteren Gestellblock A, gegen welchen zwei starke verticale Barken-

stücke Ii vermittelst Ueberblattung, vier starker Schraubenbolzen « und zweier Gegenkeile c sicher befestigt

sind, während sie durch Stehbolzen b in der erforderlichen Entfernung unwandelbar festgehalten werden.

Zwischen den Backen B bewegt sich ein kreuzförmiger Hebel 6', welcher um die Welle D oscillirende Schwin-

gungen macht. Der nach oben gerichtete Arm des Hebels ist gespalten und bildet eine Kurbelschleife, in

welcher ein excentriscb gedrehter Theil der Welle E spielt und dadurch die Schwingung des Hebels bewirkt

An den horizontalen Armen bei d trägt derselbe die Scheerenmesser, welche bei den Schwingungen des He-

bels gegen die festen Messer e, e im Gestellblock schneidend wirken und die zwiscbengelegte Schiene zer-

trennen. Der senkrecht nach unten gerichtete Ann reicht in den Gestellblock hinab und treibt, bei den

Oscillationen des Hebels die horizontal gelagerten Dtircbstossstempel /, / abwechselnd heraus. Aus der

Zeichnung ist ersichtlich, dass bei der feston Verbindung des Hebels mit der Scheere und dem Durchstoß

abwechselnd die rechts gelegene Scheere und der links gelegene Durchstoss und umgekehrt die links gelegene

Scheere mit dem rechts gelegenen Durchstoss in Thätigkeit treten werden. Um jedoch die Arbeiter unab-

hängig von einander zu machen, ist die Einrichtung getroffen worden, sowohl die Scheeren wie die Dorch-

stösse mittelst der Kurbelhebel g und h einzeln ein- und ausrücken zu können , so dass eventuell der Hebel

C ganz frei schwingen kann. Die Rollen k dienen zum Fortrücken der zu lochenden Schienen und können

durch die Kurbelrädchen m höher oder niedriger gestellt werden, je nachdem die grössere oder geringere

Entfernung der zu stossendeu Löcher vom Rande dieses erfordert. Die das Gestell bildenden Theile sind

hohl gegossen, jedoch war die Einrichtung des Ein- und Ausrückmechanismus sowie die Verbindung des He-

bels mit den Stempeln der Durchstösse nicht sichtbar und auch nicht zu ermitteln. Der Betrieb der Ma-

schine erfolgt durch die an derselben angebrachte kleine Dampfmaschine T. Die Treibstange des Dampf-

cylinders greift an die Kurbel K, welche mit einer vollen Platte vorn an das Getriebe M angeschraubt ist,

anf dessen verlängerter Nabe auch das Schwungrad A' befestigt ist. Das Getriebrad M mit dem Schwuug-
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»de A' dreht sich lose auf dem vorderen Zapfen der Welle E. Von dem mit dem Stirnrade 0 in Eingriff

«iehenden Rade M wird die Bewegung vermittelst der Welle p auf das Getriebe l1 übertragen, durch wel-

ches das auf der Welle E befestigte Getriebrad Q und dadurch »1er Hebel C in Bewegung gesetzt wird.

Die Zeichnung des Wagner'schen Universalwalzwerkes, Tafel VI, ist nach dem auf der Industrieaus-

-t*llung ausgestellten Modell ausgeführt worden. Es ist hierbei jedoch zu erwähnen, dass weder über das

Verhältnis* der Grösse, in welchem das aufgestellte Modell zur effectiven Ausführung steht, noch darüber

etwas Näheres ermittelt werden konnte, ob das Walzwerk überhaupt bereits ausgeführt worden ist, oder ob

das Modell nur zur practiscben Darstellung einer Idee dienen soll.

Das Walzgerüst enthalt die beiden horizontalen Walzen A und die beiden verticalen Walzen B.

Die Stellvorrichtung für die Druckschrauben der abbalancirten Oberwalze ist in der bekannten Weise con-

jtruirt und bietet nichts Neues. Die Vertical walzen laufen in zwei Lagerbüchsen c und »', von denen die

oberen in den Schienen <i, die unteren in den Schienen b ihre Führung und Unterstützung finden. Die in-

nerhalb liegenden Schieuen sind in die Stander eingelegt und verkeilt, die vorderen aber an dieselben fest-

geschraubt. Die Lager e sind nach oben, die Lager t nach unten mit einer angegossenen Verstärkung ver-

geben, in denen das Muttergewinde für die beiden Stellschrauben d, d eingeschnitten ist. Die letzteren

besitzen auf der einen Seite rechtes, auf der anderen linkes Gewinde, so dass bei einer gemeinschaftlichen

und gleichmässigen Drehung beider Schrauben die Zapfenlager und mit ihnen die verticalen Walzen sich

einander entweder nähern, oder von einander entfernen müssen. Die Drehung der Schrauben wird durch die

Winkelräder » und das Stellrad »' bewirkt, und dürfte die Function dieses Bewegungsmechanismus aus der

Zeichnung ohne nähere Erläuterung deutlich erkennbar sein. Die Verticalwalzen werden durch zwei

Winkelräder / und e bewegt, welche gleiche Durchmesser besitzen. Die Winkelräder e sitzen fest auf den

Verticalwalzen, während die Winkelräder / sich lose auf den vorspringenden Bunden der Unterlager i drehen.

Die Winkelräder / gehen auf der Hinterseite in Stirnräder über, welche in zwei Getriebe g eingreifen, die

auf der Welle h befestigt sind. Die letzteren besitzen eine solche Bahnbreite, dass der Eingriff der Rüder

/ und g weder bei dem Zusammenrücken, noch bei dem Auseinanderschieben der Verticalwalzen unterbrochen

wird. Zur Uebertragung der Bewegung auf die Welle h dient das auf dem Zapfen der Unterwalze be-

festigte Stirnrad m, das Zwischenrad /• und das Getriebe y'.

Das wesentlich Eigentümliche dieses Walzwerkes besteht dariu, dass zwei Walzen, welche sich um
»ine feste verticale Achse lose drehen, in horizontaler Richtung gegen zwei übereinander liegende horizon-

tale Walzen gepresst werden und dadurch eine horizontale Compression des Walzstückes hervorbringen,

welche mit der gleichzeitigen Compression der beiden horizontalen Walzen die die Walzen passirende Metall-

masse zwingt, das Caliber möglichst rollkommen und gleichmäasig auszufüllen. Fig. 16 u. 17, Tafel VI,

stellt die Einrichtung zur Erzeugung von Doppel-T-Eisen dar. Die Form des Calibers ist durch kreuz-

weise Schraffirung erkennbar gemacht. Dieselbe Einrichtung lässt sich mit geringen Abänderungen auch zur

Darstellung von T-Eisen und u - Eisen anwenden.

.4, A sind die beiden horizontalen Walzen, gegen welche die beiden verticalen Walzen Ii, B in ho-

rizontaler Richtung angedrückt werden. Die letzteren drehen sich lose um die Spindeln (J, V, welche in den

Ifecken D. D befestigt sind. Die Docken I>, D liegen in den mit Führungsleisten versehenen Ständern E,

E. welche an die Walzgerüstständer G, G angeschraubt sind. Die Stellschrauben F, F sind nicht nur unter-

einander von beiden Seiten, sondern auch mit den Druckschrauben in den WalzgerüstHtändern mechanisch

13. Wagner's Universalwalzwerk.

(Tafel VI. Fig 12—15.)

14. Univerealwalzwerk von PetinGaudet & Comp.

(Tafel V). Fig. 16—18.)
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so verbunden, dass ihre Bewegung gleichzeitig und gleichmaasig erfolgt. Die Achsenmittel der 4 Waken

dürfen nicht in einer Verticaleboue liegen, sondern die verticalen Seitenwalzen müssen ein wenig zurück-

stehen, damit die horizontalen Walzen das Walzstück zuerst ergreifen und vorwärts schieben können. Durch

die in Fig. 18 dargestellte Combiuation, auf welche die Erfinder ein Patent nachgesucht haben, beabsichtigt

man, aus einem quadratischen Packet kreuzförmiges Faconeisen zu walzen.

Es sind hier wiederum die horizontalen Walzen mit A, und die verticalen mit B bezeicuuet,

wahrend das Caliber durch kreuzweise Schraffirung erkennbar gemacht ist.

Ueber die Anslaugung kalkhaltiger oxydirter Kupfererze mittelst kohlen-

sauren Ammoniaks.
Von Ilemi Dr. Langsdorf zu Thal- Itter.

In dem Grubenfelde des Thal -Itterer Kupferwerks befindet sich eine grössere Anzahl von Halden,

die grösstenteils aus kalkhaltigen Kupferschiefern bestehen, und aus welchen durch Sortiren, bez. mehr oder

weniger sorgfältige Beseitigung der Kalktheile leicht grössere Erzquantitäteu von \ bis J pCt. durchschnitt-

lichem Kupfergehalt gewonnen werden können.

Der starke Kalkgehalt dieser Erze steht einer vorteilhaften Verhüttung sowohl, als dem Aus-

laugen mittelst Sauren im Woge. Es wurden deshalb schon mehrfach, und zuletzt im verflossenen Sommer,

Versucho angestellt, das in den Erzen meist als Malachit und Lasur enthaltene Kupfer in ammoniakalisehe

Lösungen zu bringen, und mittelst eines löslichen Schwefelmetalls als Schwefelkupfer zu fallen. Obgleich

nun in Thal -Itter wegen des weiten Transports der erforderlichen Materialien und in Ermangelung einer

Eisenbahn die Einrichtung eines grösseren Laugereibetriebs für die Kupferproduction noch unthunlich ist. so

haben doch die angestellten Versuche einige Resultate ergeben, die vielleicht für andere Orte, wo mehr

günstige Chancen zusammentreffen, nicht ohne Interesse sein möchten und im Folgenden mitgetbeil;

werden sollen.

Chemischer Vorgang beim Auslaugen und Fallen. Der chemische Vorgang, worauf ski

der versuchsweise zur Ausführung gekommene Auslaugungs- und Fällungsprocess gründet, ist folgender.

Das Ammoniak, das ätzende Hydrat sowohl, als von den Salzen desselben namentlich das kohlensaure

Ammoniak, hat in hohem Maasse die Eigenschaft, mit den Salzen des Kupfers und insbesondere mit dem

kohlensauren Kupferoxyd und dessen Hydraten mit blauer und grüner Farbe lösliche Doppelverbiudungen zu

bilden. Aus diesen ammoniakalischen Lösungen lässt sich das Kupfer leicht als Schwefelkupfer mit Schwefel-

barium fällen. Mit Hülfe anderer Schwefelmetalle, z. B. de» Schwefelcalciums, wird dieser Zweck wegen

der geringen Löslichkeit des letzteren nur unvollkommen erreicht. Schwefelammouiura bewirkt die Fällung

ebenfalls, jedoch langsamer, und ist dabei ein Ueberschuss des Fälluugsraittels sorgfältig zu vermeiden, da

freies Schwefelammonium mit dem gefällten Schwefelkupfer ebenfalls wieder ein mit brauner Farbe lösliche«

Doppelsalz bildet.

Der Vorgang, welcher beim Fällen der anunoniakalischen Kupferlösung mittelst Schwefelhariunü

erfolgt, wird der Hauptsache nach durch die Formel ausgedrückt: CuO CO, + BaS = Cu S + BaO CO a , d.h.

neben Schwefelkupfer entsteht gleichzeitig ein Niederschlag von kohlensaurem Baryt. Die Rolle, welche bei

diesem Vorgänge dem Ammoniak zufallt, lässt es gleichgültig erscheinen, ob es als Aetzammoniak oder ab-

kohlensaures Salz in Anwendung kommt. Ebensowenig findet theoretisch bei der Fallung mit Schwefel-

barium ein Ammoniakverlust statt, vielmehr dienen Aetzammoniak sowohl, als kohlensaures Salz nur dazu,

durch ihre Gegenwart das Kupferoxyd in einer löslichen, dem Schwefelbarium zugänglichen Form zu erhalten

In der Wirklichkeit ist aber der bei jeder Fällung stattfindende Verlust an Lösungsmittel nicht unbedeutend

und betragt nach den in Thal -Itter angestellten Versuchen bei jeder Fällung heim Aetzammoniak im
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Durchschnitt wenigstens ein Drittel, beim kohlensauren Ammoniak eiu Viertel der Gesamratwirkung der in

Action gewesenen Flüssigkeit.

Bei dem kaustischen Ammoniak liegt ein Hauptgrund des Verlustes in der überaus grossen

Flüchtigkeit dieses Alkalis, welcher zwar durch vermehrte Verdünnung in etwas entgegen gewirkt werden

kann, die aber durch den Fällungsprocess gesteigert wird. Bei dem kohlensauren Ammoniak insbesondere

ist der Verlust bei der Fällung dadurch bedingt, dass dessen beide Elemente nur locker zusammenhängen,

w dass das trockne Salz schon durch die blosse Einwirkung von Luft und Licht in seine Element« aus-

«nanderfallt, ganz abgesehen von den Mengen, welche schliesslich in den ausgelaugten Erzen hängen bleiben,

and sich nicht, ohne die Menge der Flüssigkeit allzusehr zu vennehren, wieder gewinnen lassen würden.

Das Kupfer mittelst ätzenden Ammoniaks zu lösen und mit flüssigem Schwefelbarium zu fällen, wurden

in Thal -Itter bereits im Jahre 1865 Versuche im Kleinen angestellt. Es stellten sich jedoch bei diesen

Versuchen folgende erheblicho Missstände heraus:

1. Obgleich die Auslaugegefässe mit festgekitteten Deckeln verschlossen blieben, war doch die Ver-

dunstung eine starke.

2. Im Sommer sind die Ammoniakdämpfe für die Seh- und Oeruchsorgane der Arbeitenden lästig.

3. Auch bei bestmöglichem Verschluss war der Verlust beim Fällen bedeutend, wie oben angegeben.

4. War es äusserst schwierig, das Lösungsmittel in gleicher Stärke zu erhalten, woran freilich in

Thal -Itter der weite Transport von der Bezugsquelle (Frankfurt a. M.) hauptsächlich die Schuld getragen

haben mag. Zwei Sorten, deren Preis bez. 4 und 6 Thlr. für den Centner betrog, zeigten bei der Untersuchung

gleiches specirisches Gewicht (0,%) und gleiche Starke, was offenbar nur in der stärkeren Verdunstung

der stärkeren Sorte während des Transports nach Thal -Itter seinen Grund hatte.

Aus diesen Gründen wurde von der Verwendung des Aetzammoniaks als Lösungsmittel zur Anstellung

grösserer Versuche abgesehen und das viel haltbarere und sicherer zu controlirende, wenn auch weniger kräftig

lösende kohlensaure Ammoniak zum Auslangen verwendet.

Zweck der Versuche. Der Zweck der im vorigen Sommer angestellten Versuche war zunächst

der, zu bestimmen, wie gross der bei der Fällung von 1 Pfd. Kupfer stattfindende Verlust an kohlensaurem

Ammoniak ist und wie hoch sich hiernach mit Berücksichtigung der Kosten des erforderlichen Fällungs-

roiUels der Kostenaufwand zur Production von 1 Pfd. Kupfer stellt.

Einrichtung der Langerei. Die Einrichtung der Laugerei, wie sie zu den Versuchen getroffen

wurde, war folgende: Der Apparat zur Aufnahrae der Erze bestand aus 12 Fässern von ziemlich gleicher

Höhe und je 160 bis 200 Liter Inhalt, von welchen jedes am oberen und unteren Ende mit einer durch

Dillen eingefassten Oeffnung sowie unten mit einem Krahn versehen war. Von der unteren Oeffnung jeden

Fasses ging ein 2 Centimeter im Lichten weiter Kautschukschlauch nach der oberen Oeffnung des folgenden.

Jedes Fass hatte einen zweiten beweglichen durchlöcherten Boden, auf welchen die Erze locker aufgeschichtet

wurden. Zur Beschickung eines jeden Fasses waren 12 Darmstädter Cubikfuss = 187 Cubikdecimeter Erz

und 100 Liter Flüssigkeit erforderlich. Der Darrostadter Cubikfuss Erz wog genau 50 Pfd. Jedes Fass

enthielt also 6 Ctr. Erz. War ein Fass mit Flüssigkeit gefüllt, so stieg dieselbe durch den Kautschuk-

schlauch in das zweite, von da in das dritte u. s. w. Auf diese Weise Hess sich die Flüssigkeit durch eine

beliebige Anzahl von Fässern durchtreiben. Die 12 Fässer standen mit ihren Oberkanten in gleicher Höhe,

und wenn alle Fässer mit Flüssigkeit angefüllt waren, so lag deren Niveau vorerst vollkommen in einer

horizontalen Ebene, da dieselben durch die Vermittelung der Schläuche gewissermaßen einen Behälter

bildeten. Durch je mehr Fässer die Flüssigkeit durchgegangen ist, um so concentrirter wird die Kupfer-

lösung. Das kohlensaure Ammoniak löst die Kupferoxyde mit intensiv dunkelgrüner Farbe. Durch die

Erfahrung stellte sich heraus, dass 8 Fässer hinreichen, damit bei einer kohlensauren Ammoniaklaugo von

mittlerer Stärke binnen 12 Stunden Sättigung eintritt. Von den 12 aufgestellten Losungsfässern sind bei

den Versuchen stets 8 mit circulirender Lauge angefüllt gewesen. Durch je 8 Fässer wurde die Circulation

so lange fortgesetzt, als noch Kupfer sich auflöste, was leicht durch Proben zu ermitteln war, die an den

XVI.
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Krahncn dor einzelnen Fässer genommen werden konnten. Die ersten Fässer werden bei dieser Einrichtung

natürlich immer eher ausgelaugt, als die folgenden, da die Auflösungsfähigkeit der Lauge in dem Maa^e

abnimmt, als der Kupfergehalt zunimmt. Hei den Versuchen, welche in diesem Aufsatze beschrieben werden,

fand eine fast vollständige Auslaugung der Erze statt. Es war hierzu eine Zeitdauer von 16 Tagen er-

forderlich, wobei der Kupfergehalt jedoch i pCt. nicht überstieg. Die Probe, ob die Erze vollständig aus-

gelaugt sind, ergibt sich dadurch, das* nach 12 stündigem Stehen in dem betreffenden Fass keine grünt

Färbung mehr entsteheu darf, auch nach dem Ausschütten und Abtrocknen der Erze sich keinerlei Eftiores-

cenzen von Kupferoxyden mehr wahrnehmen lassen dürfen, was immer der Fall ist, wenn noch Kupferoivdi'

in den Erzen zurückgeblieben sind. Ist endlich Fass 1 ausgelaugt, so wird dasselbe ausgeschlossen, die

Lauge aus demselben abgezapft, auf Fass 2 gegeben und Fass 1» mit Fass 8 in Verbindung gesetzt, so dass die

concentrirte Kupferlauge statt von Fass H nunmehr von Fass S> abgezapft wird. In dieser Weise wurde all?

2 Tage um ein Fass weiter vorgerückt, so dass nacheinander die Fässer 1—8, 2—9, 3— 10 u. s. w. tat

Auslaugung dienten. "Waren die Erze eines Fasses ausgelaugt, so wurden dieselben noch einem Wasch-

process unterworfen, um das darin noch hängende kohlensaure Ammoniak theilweise wieder zu gewinnen:

die ganze Menge desselben wurde aus dem Grunde nicht ausgewaschen, weil dadurch die Masse der Flüssig-

keit zu sehr vermehrt worden wäre. Wo man das Lösungsmittel hinreichend billig beschaffen kauu.

kann das Auswaschen gänzlich unterbleiben.

Die Fallung der gesättigten Kupferlauge mittelst Sckwefclbariums wurde in Fässern von gleicher (Jrü**

wie die Auslaugefässer vorgenommen, welche gegen letztere um so viel erhöht aufgestellt waren, dass ihr

Boden in etwa } der Höhe des oberen Randes derselben stand. Die Fällungsfässer wurden jedes für sieb

ohne Schlauchverbindung aufgestellt; jedes derselben hatte an der Seitenwand in verschiedenen Höhen über-

einander 3 Krahne, um die Lauge je nach der Dicke des auf dem Boden abgesetzten Knpferniedersehlag?

klar ablaufen lassen zu können. Zum Abzapfen der gesättigten Kupferlauge aus den Auslaugefässern dient*

ein gewichter Bottich, aus welchem dieselbe vermittelst einer Saug- und Druckpumpe in dio Fällungsßssei

gepumpt wurde. Durch Kautschukschläuche wurde die Verbindung zwischen den Auslauge- und Fällungs-

fässeru nach Belieben hergestellt. War ein Fällungsfass bis zu
J

seiner Höhe (bis zum obersten der dVi

Krahne) mit Niederschlag angefüllt, so wurde letzterer abgelassen und in einen Filtrirapparat, bestehend

aus einem mit Leinentuch bespannten Rahmen zum Abscheiden der Flüssigkeit gebracht. Der breiartig«

Niederschlag von Schwefelkupfer und kohlensaurem Baryt wurde auf Brettern an der Luft getrocknet and

hierauf geröstet und verhüttet.
%

Beschreibung der zu den A uslaugerei versuchen verwendeten Materiali en. f)a es,

wie bemerkt, der Zweck der Versuche war, den Aufwand an Lösungs- und Fällungsmitteln zur Gewinnung

von 1 Pfd. Kupfer zu ermitteln, so lag es Anfangs in der Absicht, als Lösungsmittel nur festes kohlensaure*

Ammoniak, ab Fällungsmittel nur Schwcfelbarium zu verwenden. Im Laufe der Versuche musste jedoch

hiervon insofern abgewichen werden, dass statt des festen kohlensauren Ammoniaks solches in wässeriger

Form, wie es die Gasfabriken als Nebenprodukt liefern, mit zur Verwendung kam und statt durch Schwefel-

barinni die Fällung theil weise durch die dem Gaswasser beigemengten Schwefelverbindungeu (Schwefelwasser-

stoff und Schwefelammoninni) bewerkstelligt werden musste.

Vom festen kohlensauren Ammoniak wurde zu den Versuchen 1 Pfd. in 10 Liter Wasser aufgelöst

Dio Verstärkung der durch die Fällungen geschwächten Lauge fand theils durch directen Zusatz eines Ge-

wichtes trocknen kohlensauren Ammoniaks, theils durch Zusatz einer entsprechenden Menge Gaswasser statt

Letzteros hatte durchschnittlich die 1J- bis 2-, mitunter sogar 3 fache Stärke der Lösung von 1 Pfd. trocknem

kohlensaurem Ammoniak in 10 Liter Wasser.

Das Schwefelbarium wurde aus Schwerspath und Kohleupulver bereitet. Um dasselbe in guter

Qualität zu erhalten, ist es nöthig, den fein gepulverten und gesiebten Schwerspath mit Theer zu mengen,

dann \ seines Gewichtes Kohleupulver damit zu inischeu und die Masse zwei Mal in einem Flammofen

eu brennen. Der erste Brand bewirkt, dass sich jedes Atom Schwerspath mit einer festen Kohlenstoffkrnste

überzieht; bei dem zweiten Brande, welcher 4 bis 0 Stunden dauern muss, geht die Reductiou des Schwer-
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»paths vor sich. Die Fabrikation des Schwefelbariums, um es in der für den vorstehenden Zweck nöthigen

Güte in erhalten, erfordert eine längere Uebung. Um eine schnelle und sichere Fallung zu bewirken, muss

das Schwefelbarium in flüssiger Form verwendet werden. Die Auflösung geschah in kochendem Wasser

m einem eisernen Kessel. Die concentrirte Schwefelbariumlauge erhält nach der Abkühlung auf die ge-

wöhnliche Temperatur das speeifische Gewicht 1,08. Besitzt sie diese Starke, so sind 8,4 Liter hinreichend,

um 1 Pfd. Kupfer in der Form von Schwefelkupfer zu lallen.

Resultate der Versuche. Das Resultat der im Sommer 1807 angestellten Versuche ist fol-

gende;. Im Ganzen wurden vom 22. Mai bis 3. August aus 15 vollständig und 8 annähernd zur Hälfte

ausgelaugten Fässern, wofür also 15 4- $ = 19 Fässer ä 6 Ctr. Erz gesetzt werden können, d. h. aus 114 Ctr.

Erz 25010 Liter gesättigte Kupferlauge abgezapft. Hieraus resultirten:

a. 211 PH- Niederschlag mit einem Kupfcrgehalt von 44 pCt. = 0,46 Pfd. Kupfer,

b. 13 - - - - - 32.8 - = 4.26 -

c. 16 - - - - - - 42,s - = 6,85 -

d. 158 - - - - - 20 - - 41,08 - -

208J Pfd. zusammen 61,05 Pfd. Kupfer.

Durchschnittlich enthielten also = 1,849 Ctr. Erz und
2

!

>0
|° - 405,5 Liter Lauge 1 Pfd. Kupfer.

01,bö '>1>6;>

Die ausgelaugten Erze hatten * = 0,m pCt. Kupfergehalt. Der gesammte Verbrauch an kohlensaurem
184,9

Ammoniak, in trocknem Salz ausgedrückt, betrug während der ganzen Zeit 275,3 Pfd., so dass zur Pro-

daction von 1 Pfd. Kupfer (in der Gestalt von Schwefelkupfer) 1,4 Pfd. nöthig waren. Die Verschiedenheit in

den Kupfergehalten der einzelnen Kiederschlagsquaiititäten a, b, c, d hat in der bereits erwähnten Ver-

schiedenheiten der angewandten Fällungsmittel ihren Grund. Die Quantitäten a und c mit 44 und 42,8 pCt.

Kupfergehalt wurden durch Schwefelammotiium (als Beimengungen des verwendeten Gaswassers) gefallt; es

war hier nur eine ganz geringe Menge von Schwefelbarium zur Beförderung des Fällungsprocesses mit ver-

wendet worden, weshalb der Niederschlag ausser dem Schwefelkupfer hauptsächlich nur Beimengungen von

Theerpraducten und keinen kohlensauren Baryt enthielt. Bei den Niederschlägen b und d mit 32,8 und

26 pCt, Kupfer dagegen wurde der Kupfergehalt durch den beigemengten kohlensauren Baryt vermindert.

Prüfung der Lauge vor und nach der Fällung. Zur Prüfung des Lösungsmittels, des

kohlensauren Ammoniaks, bediente man sich während der ganzen Dauer der Versuche einer Säure von ganz

cooatanter Stärke. Zu dem Ende wurde ein grosser Flacon englischer Schwefelsäure beschafft und als Probe-

säore ein Gemisch von 1 Volum derselben mit 10 Volumen Wasser verwendet. Ein nach Cubikcentinieter

graduirter Glascylinder von 100 Cubikcentimeter Inhalt wurde bei jeder Probe , bis zum Nullpunkte mit

Probesäure gefüllt, worauf man ermittelte, wie viel Cubikcentimeter dieser Säure erforderlich waren, um aus

100 Cubikcentimeter kohlensaurer Ammoniakflüssigkeit alle Kohlensäure zu vertreiben. Die zu probirendo

Ammoniakflüssigkeit wurde in einen zweiten ebenfalls graduirten, mehrere hundert Cubikcentimeter enthal-

tenden Glascylinder gebracht. Da beim Eintritt des Neutralisationspunktes eine sehr starko Koblensäure-

entwickelung stattfindet, so ist es durchaus nöthig, zur Aufnahme der Anunoniaktiüssigkeit einen grösseren

Cylinder zu verwenden, um das UeberscMumen derselben zu verhindern.

Verbrauch an kohlensaurem Ammoniak. Wird 1 Pfd. trocknes kohlensaures Ammoniak in

10 Liter Wasser aufgelöst, so erhält man 10j Liter Lösung von solcher Stärke, dass auf 100 Cubikcentimeter

derselben 20 Cubikcentimeter Probeschwefelsäure zur Neutralisation, d. h. zur Austreibung der Kohlensäure,

erforderlich sind. Der Wirkungswerth von 1 Pfd. trocknem kohlensaurem Ammoniak kanu hiernach durch

i*s Product 10,5.20 = 210 ausgedrückt werden. Als Einheit des Wirkungswerths wird hierbei diejenige auf-

lösende Kraft anzusehen sein, die in einem Liter kohlensaurem Ammoniak ist, das so stark ist, dass

ein Cubikcentimeter Probesäure erfordert wird, um 100 Cubikcentimeter Ammoniak flüssigkeit ihrer Kohlensäure

tu berauben. Die Anzahl Cubikcentimeter Probeschwefelsäure (10 fach verdünnte englische Schwefelsäure), die

va Neutralisation von 100 Cubikcentimeter kohlensaurer Ammoniakfiüssigkeit erforderlich sind, gibt zugleich

19»
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ein Maass für die Stärke der Ammoniakflüssigkeit ab. Nach dieser theoretischen Betrachtung wird di<

folgende das Resultat der Versuche in Beziehung auf den Verbrauch an kohlensaurem Ammoniak aas-

drückende Uebersicht vorstandlich.

Der Gcsammtverbrauch an Ammoniaklauge betrug vom 22. Mai bis 3. August 3168 Liter

von der Stärke 27,239 oder Krafteinheiten 3168 . 27,239 86239,1

Die beim Scbluss der Versuche am 3. August noch vorräthige Lauge betrug 1820 Liter

von der Starke 15,648 oder Krafteinheiten 1820 .15,648 28479,3

Ks beträgt also der Verlust an kohlensaurem Ammoniak vom 22. Mai bis 3. August . 57813,8

Krafteinheiteu. Da 210 Krafteinheiteu (10,5 Liter flüssiges kohlensaures Ammoniak von der Stärke 20)

einem Pfunde trocknen kohlensauren Ammoniaks entsprechen, so kommt dieser Verlust einem Verbrauch von

57813 8—
2j0

"' = -75 i-*
1>fd trocknen kohlensauren Ammoniaksakes gleich. Hiernach berechnet sich der Verlust

275 i
auf ein Pfund Kupfer bei der Gesamiutproduction von 61,65 Pfd. zu = 4,4 Pfd.

61,65

Weil die sämmtlichen durch die Versuche gewonnenen Niederschläge in trocknein Zustand gewogen

und jede Sorte für sich einer genauen chemischen Analyse unterworfen wurden, so konnte die absolute

Gesammtmengc des Kupfers, wie im Vorhergehenden angegeben, genau bestimmt werden. Da jedoch eine

und dieselbe Quantität Lauge immer mehrmals zur Wirkung gekommen war, so war von Interesse zu be-

stimmen, wie viel Mal eine gegebene Menge Lauge bis zu ihrer vollständigen Aufzehrung zum Auslaugen

verwendet werden kann. Hierzu ist jedoch zunächst nöthig, das Verhalten der Lauge nach ihrer mehr oder

weniger vollkommenen Sättigung mit Kupieroxyd, welches ein andere», als vor der Auflösung des letzteren

ist, etwas näher zu betrachten.

Bei der frischen, noch nicht durch Aufnahme des Kupferoxydes grün gefärbten Lauge findet nämlich

mit dem Zusatz eines jeden Tropfens Probesäure eine entsprechende Kohlensäureentwickelung statt; die

Flüssigkeit bleibt jedoch stets klar. Bei der mit Kupferoxyd gesättigten Lauge dagegen, welche kohlen-

saures Ammoniak und kohlensaures Kupferoxyd nebeneinander enthält, scheidet sich, sobald die zugeseüW

Säure hinreicht, alles kohlensaure Ammoniak in schwefelsaures umzuwandeln, kohlensaures Kupferoxyd in

Form eines grünen flockigen Niederschlages aus, der sich bei weiterem Säurezusatz wieder als schwefelsaure«

Kupforoxyd auflöst. Je mehr nun Kupfer in der Losung ist, um so eher tritt diese Ausscheidung des

kohlensauren Kupferoxyds unter gleichzeitiger heftiger Kohlensäureentwickelung ein und es lässt sich von

der Anzahl Cubikccntimeter Probesäure, die bis zur Entstehung des Niederschlages zugesetzt werden müssen,

auf den relativen Kupfergehalt der ammoniakalischen Lauge schliefen, und erhält man ein Maass für den-

selben, indem man von der Starke der ursprünglichen Lauge diejenige Stärke (d. h. zur Neutralisation dei

Kohlensäure erforderliche Anzahl Cubikccntimeter Probesäure) abzieht, bei welcher der Niederschlag entsteht

Wie bereits oben angegeben, wurden im Ganzen während der Dauer der Versuche 25010 Liter mit

Kupfer gesättigte Lauge abgezapft. Die durchschnittliche Stärke der mit Kupfer gesättigten Lauge betrug

9,25; nach der Fällung betrug die durchschnittliche Stärke der vom Kupfergehalt wioder befreiten Lauge

18,32- Die Differenz beider Zahlen, d. h. 18,32— 0,25 ~ 0,07, drückt den Theil der Kraft des kohlensauren

Ammoniaks aus, der durch das aufgenommene Kupfer ubsorbirt wird. Um die gesammte Kupfer absorbireode

Kraft der 25010 Liter Flüssigkeit zu erhalten, ist diese Literanzahl mit der Kupfer lösenden Kraft 9,07 iu

multipliciren, wird also in Krafteinheiten durch die Zahl 9,07 . 25010 = 226840 ausgedrückt. Bereits vorher

wurde angeführt, dass der Verlust an kohlensaurem Ammoniak während der ganzen Dauer der Versuche

226840
57815,5 Krafteinheiten betrug. Die Division beider Zahlen -^g^ - drückt aus, wie viel Mal eine bestimmt«

Quantität Lauge durchschnittlich zur Verwendung kommt, bis ihre ganze Kupfer lösende Kraft verbraucht ist.

Es geht hieraus hervor, dass die Lauge bis zum völligen Verbrauch ihrer Lösungskraft nahezu vier Mal

Zum Schluss folgt eine Berechnung der zur Production von 1 Ctr. Kupfer in der Gestalt
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Ton Schwefelkupfer erforderlichen Materialien, wie sie durch die Praxis der angestellten Versuche

ermittelt wurden:

An trocknem kohlensaurem Ammoniak werden zur Production von 1 Ctr. Kupfer 440 Pfd. ver-

braucht. Gaswasser von der durchschnittlichen Stärke 30 (d. h. 30 Cubikcentimenter 10 fach verdünnte

Schwefelsaure sind erforderlich, um aus 100 Gubikcentimeter Gaswasser alle Kohlensaure zu vertreiben), wie

es die Gasanstalten gewöhnlich liefern und wovon 7 Liter 1 Pfd. trocknes kohlensaures Ammoniak enthalten,

«ind demnach 7 . 440 = 3080 Liter zur Production von 1 Ctr. Kupfer (in geschwefelter Form) erforderlich*

An concentrirter Lösung von Schwefelbarium von 1,08 spezifischem Gewicht sind zur Darstellung

tod 1 Ctr. Kupfer 840 Liter erforderlich. Um diese Lösung zu erhalten, bedarf man 420 Pfd. rohes

Schwefelbarium. Zur Darstellung dieser Menge waren erforderlich: 450 Pfd. gepulverter Schwerspath,

135 Pfd. Thcer und 111 Pfd. Kohlenstaub. Das zweimalige Brennen dieser Masse erforderte circa

10 Ctr. Holz.

Nach diesen Angaben ist es nun für jede besondere Lokalitat leicht, die laufenden Produetionskosten,

zu welchen noch die Kosten des Röstens und Verhüttens, sowie die Zinsen des Anlagekapitals der Laugerei-

vorrichtung hinzutreten, zu berechnen. Die Kosten des Verfahrens in Thal -Itter können zwar für andere

Ort« nicht maassgebend sein, da das Gaswasser 12 Stunden, der Schwerspath 18 Stunden weit per Achse

transportirt werden mnsste; dennoch sollen sie der Vollständigkeit halber im Nachstehenden angegeben

werden, wie sie sich für einen Centner Kupfer bei Verwendung von Gaswasser von der Stärke 30, von

Marburg bezogen, als Lösungsmittel stellen:

Kosten des Sortiren von 185 Ctr. Haldenerz incl. Fuhrlohn ä 1 Sgr. 6 Thlr. 5 Sgr.

Lösungsmittel 3080 Liter Gaswasser ä 2 Pfd. - 61,6 Ctr. ä 9 Sgr. 18 - 14 -

4,60 Ctr. Schwerspath ä 17 Sgr 2 - 16 -

1,35 - Tbeer ä 1 Thlr 1 - 10 -

1,11 Pfd. Kohlenstaub ä 1 Thlr 1 - 3 -

10 Ctr. Holz ä 3 Sgr 1 - — -

Böstungs- und Verhüttungskosten des Niederschlages zu 1 Ctr. Kupfer 1 - - -

31 Thlr. 18 Sgr.

Diese Summe kommt dem durchschnittlichen Handelswerth von 1 Ctr. Kupfer in den Jahren 1850

l>is 1865 ungefähr gleich, der jetzige Preis ist jedoch nur 25 Thlr. per Centner. Auf Administraiiona-

ni Anlagekosten ist hierbei keine Rücksicht genommen. Soll das Laugereiverfahren mit kohlensaurem

Ammoniak mit Vortheil betrieben werden, so ist die Nähe einer grossen Gasfabrik Grundbedingung, ebenso,

<lm die Erze ohne grosse Förderungskoaten zu gewinnen sind. Billiger Bezug des Schwerspaths ist gleich-

falls eine Hauptbedingung zum vorteilhaften Betrieb, doch weniger wichtig, als die beiden erst genann-

te Punkte.

Uebrigens können bei der Fällungsmethode noch zweckmässige Abänderungen getroffen werden,

namentlich solche, welche darauf abzielen, Darytproducte nebenher zu gewinnen. So kann das Schwefel-

harium mittelst Salzsäure zersetzt, der sich entwickelnde Schwefelwasserstoff zur Fällung des Kupfers ver-

wendet, das gelöste Chlorbarium in schwefelsauren Baryt (als Pulver im Handel unter dem Namen Blanc

fixe bekannt) verwandelt und die frei gewordene Salzsäure wiederholt zur Zersetzung neuer Mengen von

Schwefelbarium verwendet werden.

Fällungsmittel
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Darstellung des Hergangs bei der am 24. November 1867 erfolgten Ver-

nnglückung von 13 Beamten nnd Arbeitern der Grube Kronprinz Friedrich

Wilhelm bei Saarbrücken.')

Von Herrn Hilt in Louisenthal.

(Hierzu Tafel VII, Fig. 8)

Die Grube Kronprinz Friedrich Wilhelm, etwa 2\ Meilen nordwestlich von Saarbrücken in der Nähe

der Dörfer Schwalbach und Griesborn gelegen, baut auf einem 94 Zoll mächtigen Flötze, einem der hän-

gendsten der Saarbrücker Mulde. Dasselbe ist in dem Grubenfelde bisher auf eine streichende Länge von

mehr als 2200 Lchtr. in ungewöhnlich regelmassigem Verhalten aufgeschlossen.

Die Baue zerfallen in zwei Hauptabtheilungen, nämlich diejenigen des östlichen und diejenigen des

westlichen Feldes, für welche getrennte Wasserhaltung?-, Förder- und Wetterschächte vorhanden sind. Im

östlichen Felde ist die Lagerung durchaus regelmässig; Verwerfungen treten hier gar nicht auf und Abbau

und Wetterführung erfolgen ohne alle Schwierigkeit. Es iat dies der ältere Feldestheil, welcher die Kohlen

vorzugsweise für den Land- und Saardebit liefert, und ist der Bau bei einem mittleren Neigungswinkel d<*

Flötzes von 12" jetzt bis zur fünften Tiefbausohle oder 50 Lchtr. unterhalb der Stollnsohle vorgeschritten.

Die Förderung erfolgt durch den Schwalbacher Förderschacht entweder bis zu Tage (für den Landdebit»

oder bis zur Stollnsohlc (für den Flussdebit), wo die Kohlen abgezogen oder durch den langen Ensdorfer

Stölln zur Saar gebracht werden. Die östliche Feldesgrenze bildet ein Hauptverwurf, der einer hier begin-

nenden mächtigen Bedeckung von buntem Sandstein entspricht und jenseits dessen die Ausrichtung des

Flötzes in dem Grubenfelde noch nicht versucht worden ist. In gleicher Weise wurde lange Zeit hindurch

die Feldesgrenze nach Westen hin durch den Sprung No. 2 gebildet, in dessen Nähe gleichfalls die Be-

deckung des Steinkohlengebirges durch bunten Sandstein beginnt

Nachdem man aber das Flötz jenseits dieses Sprunges wieder aufgeschlossen, wurde für das west-

liche Feld der durch eine Zweigbahn an die Saarbrücken -Trierer Bahn angeschlossene Griesborner Förder- und

Wasserhaltungsschacht, meist nur kurz .Eisenbahnschacht* genannt, abgeteuft, und erfolgt jetzt von hier

aus nicht nur der Bau des westlichen Feldes, sondern es werden auch, wenn die Debitsverhältnisse dies er-

heischen, die Kohlen aus dem östlichen Felde nach diesem Förderschachte gebracht.

Die Lagerungsverhältnisse sind im westlichen Felde viel woniger günstig, als im östlichen; das

Feld wird von mehreren Verwürfen durchschnitten und die üeberlagerung durch bunten Sandstein verursacht

beim Bau nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Stellenweise setzt derselbe bis zur dritten Tiefbausohle und

wohl sogar noch tiefei nieder und beschränkt also das Baufeld in sehr erheblichem Maasse; ausserdem wird

er für den Betrieb durch seinen grossen Wasserreichthum gefährlich, und endlich stellen sich in den unter

ihm liegenden Theilen des Flötzes schlagende Wetter ein, welche im Uebrigen auf der Grube Kronprinz

ganz unbekannt sind. Indessen traten dieselben bisher noch nicht in grosser Menge auf und zeigten dich

vorzugsweise nur bei der Vorrichtung des Feldes. Als ausziehender Schacht lür das westliche Feld diente

bisher der mit einem Wetterherde versehene Wetterschacht A, während die frischen Wetter theils durch

den Eisenbahnschacht, theils durch den alten Wetterschacht B einfielen.

•) Es wird beabsichtigt, Ton den bedeutenderen Unglücksfall«!! beim Bergwerksbetriebe , «eiche von besonderem tech-

nischen Interesse sind, eine Schilderung des Vorginge«, sowie der angestellten Rettungsversuche und der damit erzielten Resn!

tat« zu veröffentlichen; die Herren Betriebsdirectoren werden daher ersucht, in vorkommenden Fällen derartige Beschreibungen

gefälligst an die Redacüon einsenden *u wollen.
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Man ist bis auf etwa 500 Lchtr. streichende Länge nach Westen hin über den Eisenbahn9chacht

hinaus ausgefahren. Bei dieser streichenden Lange hat die Grundstrecke der dritten Tiefbausohle den bunten

•Sandstein erreicht und die der vierten Sohle eine dem Anscheine nach mächtige Verwerfung angefahren,

wahrend die der fünften Sohle noch etwas zurücksteht. Dieselbe war bei 130 und bei 290 Lchtr. strei-

chender Entfernung vom Eisenbahnschachte mit den oberen Sohlen durch die schwebenden Hauptwetterstrecken

No. 1 und 2 verbunden und war dann über die letztere hinaus noch etwa 190 Lchtr. aufgefahren, als es

hier an Wettern zu fehlen anfing, obgleich mau mit der Grundstrecke eine Parallelstrecke zu Felde getrieben

und diese durch zahlreiche Wetterdurchhiebe mit der Grundstrecke in Verbindung gesetzt hatte. Man hatte

sich schliesslich genöthigt gesehen, die Grundstrecke einzustellen. Dieselbe stand der Parallelstrocke um
etwa 10 Lcbtr. voraus und waren in derselben noch 2 Wetterüberhauen angesetzt (No. 53 und 54), welche

mit der Parallelstrecke noch nicht durebschlägig waren. Nun entschloss man sich dazu, eine einfallende

Hauptwetterstrecko No. 3 von der vierten Sohle niederzubringen und setzte dieselbe so an, dass sie ganz

in der Nähe des Parallelstreckenfeldortes in diese einkam. Vorher wurde der grösseren Sicherheit wegen

in der Grundstrecke bei b ein Damm aufgeführt, weil in dem nicht ventilirten Stücke b c und den beiden

Wetteraufhieben 53 und 54 sich schlagende Wetter angesammelt hatten.

Im Laufe des November 1867 war die Wetterstrecke No. 3 bis zur fünften Sohle niedergekommen

und hatte man dadurch hier wieder ein« gute Wettereirculation erzielt. Man überzeugte sich nun zunächst

durch oin in dem Damm b hergestelltes Bohrloch, dass hinter demselben noch schlagcude Wetter standen,

und beschloss nun, nachdem dieses Bohrloch wieder geschlossen worden, zunächst die Parallelstrecke mit dem
Aufhiebe 53 durchschlägig zu machen. Dies war in der Nacht vom 22. auf den 23. November geschehen.

Man hatte nur eine kleine Oeffnung im Schräme hergestellt und diese, als ein starkes Ausströmen schla-

gender Wetter eintrat, mit losen Bergen wieder zugeworfen, und war es nun Absicht, zuerst bei e einen

Bretterverschlag herzustellen, dann bei « und b kleine Öffnungen zu machen und die schlagenden Wetter

langsam und gefahrlos ausziehen zu lassen. Die Arbeiter, welche bei e den Holzvcrschlag herzustellen hatten,

ölfneten bei dieser Arbeit unvorsichtiger Weise ihre Sicherheitslampen und veranlassten dadurch eine Ent-

zündung der schlagenden Wetter, welche unzweifelhaft in dem Räume b c d a unter ziemlich hoher Span-

nung stunden und sich in der nur lose verschlossenen Oeffnung bei a wieder einen Ausweg gebildet hatten.

\\i entstund nur eine ganz schwache Detonation und nach derselben fuhren die bei a ausströmenden schla-

genden Wetter fort zu brennen. Die Arbeiter, in Furcht gesetzt und allem Anscheine nach mit der Natur

und Behandlung schlagender Wetter wenig vertraut, machten zunächst keinen Versuch, die brennenden Oase

zu löschen, sondern suchten unter Zurücklassung ihrer Lampen ihr Heil in eiliger Flucht, indem sie durch

die schwebende Strecke No. 3 bis zur vierten Sohle hinauffuhren, wo sie mehrere Arbeiter von dem Ge-

schehenen in Kenntnis* setzten, unter der Aufforderung, sich zu retten.

In der vierten Sohle machten sich auch schon sogleich brandige Wetter bemerkbar, welche von der

Wetterstrecke No. 3 herkamen und ohne Zweifel theils von der kleineu Explosion selbst, theils von den bei

n ausströmenden Gasen, welche nach der Explosion noch fortbraunten, herrührten. Die beiden Urheber der

Entzündung fuhren bei der Wetterstrecke No. 2 wieder in die fünfte Sohle hinunter und machten hier mit

einigen Schleppern, welche sie daselbst trafen und welche zur Zeit der Explosion in der Grundstrecke in

der Nähe des Dammes l> beschäftigt gewesen waren, mehrere Versuche, wieder bis zu dem Brande vorzu-

dringen und diesen zu löschen. Anfangs standen in der Grundstrecke der fünften Sohle brandige Wetter

(jedenfalls der Nachschwaden der Explosion) und machten es unmöglich, hier bis zur Wetterstrecke No. 3

vorzudringen; allmälig aber verzogen diese sich, und es gelang 2 Arbeitern, nicht nur bis zur Wetterstrecke

No. 3, sondern in dieser auch bis zur Parallelstrecke, d. h. also bis oberhalb des Punkte.-» e vorzudringen.

Hier sahen dieselben deutlich die schlagenden Wetter bei « noch brennen, überzeugten sich aber gleichzeitig,

dass auch schon das Kohl sich daselbst entzündet hatte.

Dieselben führen ausdrücklich an, dass die Flamme der schlagenden Wetter von bläulicher Färbung

und, den oberen Theil der Parallelstrecke erfüllend, sehr wohl zu unterscheiden gewesen wäre von dem bren-

nenden Kohl. Uebrigens kunn die rasche Entzüudung diese« letzteren nicht wundern, da dasselbe in losen
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Stücken gerade an der Stelle a, wo die schlagenden Wetter brannten, umherlag. Wiederholt sind nament-

lich auf der Grube Gerhard unter ganz ähnlichen Verhältnissen Grubenbrande entstanden, welche dort mittelst

leicht transportabler Eimerspritzen in der Kegel bald nach dem Entstehen gelöscht wurden. Auch in dem

hier vorliegenden Falle hätte der Brand allem Anscheine nach noch jetzt gelöscht werden können, wenn es

bei den zunächst Betheiligten nicht an der nOthigen Umsicht und Entschlossenheit gefehlt hätte. Nachdem

über vergeblichem Versuchen und Abwarten viel kostbare Zeit versäumt worden war, entschlossen die be-

treffenden Arbeiter sich endlich zu Tage zu fahren, und den Grubenbeamten die Anzeige zu machen.

Es war an jenem Tage gerade Lohnung, und war dieses einer der Hauptgründe, weshalb während

des ganzen Hergangs kein Grubenbeamter und auch nur wenig Arbeiter in der Nähe der Wetterstrecke

No. 3 gewesen waren. Die Meldung von dem ausgebrochenen Grubenbrande wurde dem Obersteiger gegen

4 Uhr Nachmittags bei der Lohnung gemacht. Dieser legte der Sache geringe Bedeutung bei, Hess aber

den beiden Zimmerhauern sogleich ihren Lohn auszahlen und beorderte sie dann, da die übrigen Grubeo-

beamten durch die Lohnung in Anspruch genommen waren, in Begleitung eines Grubenwächters wieder in

die Grube, um in den Grundstrecken der vierten und fünften Sohle Warnungskreuze aus Latten aufzustellen.

Indessen konnte man in der Grundstrecke der fünften Sohle schon jetzt nicht mehr weiter vordringen, ah

bis zur Wetterstrecke No. 2. Westlich von dieser war dieselbe mit brandigen Wettern gefüllt. Es bt

dies eine auf den ersten Blick höchst auffällige Erscheinung, weil doch in der Grundstrecke der fünften

Sohle die frischen Wetter dem Brande zuströmten, während die brandigen Wetter durch die Wetlerstreck»

No. 3 aufwärts und dann über die vierte und fünfte Suhle dem Wetterschacht A zuströmen mussten.

Dieselbe erklärt sich aus dem Umstände, dass der Wetterschacht A, der nur 4u auf 50 Zoll im Lichten

misst, zu eng war, um den durch den lebhaften Brand erzeugten Verbrcnnungsproducten hinreichenden

Abzug zu gewähren, und dass in Folge dessen vor dem Schachte eine Stauung der Brandwetter eintrat,

durch welche diese auf der dritten und vierten Sohle den nach dem Wetterschachte gerichteten Wetterstrooi

zurückdrängten und nach Osten hin vordrangen; den sich stauenden Wettern bot sich in der vierten Sohle

zunächst die Wotterstrecke No. 2 als Ausweg, und nun bildete sich in dieser ein nach der fünften Sohle

abwärts gerichteter Wetterstrom, bestehend aus den zurückgedrängten frischen Wettern vermischt mit Brand-

wettern, welcher, in der fünften Sohle angekommen, von dem starken frischen Strome, der vom Eisenbahn-

schachte herkam, in westlicher Richtung mitgerissen wurde und die Grundstrecke westlich der einfallenden

Strecko No. 2 unfahrbar machte.

Von dieser Sachlage wurde sogleich dem Obersteiger Erdmenger Mittheilung gemacht, und nun kam

derselbe selbst an Ort und Stelle und traf die nöthigen Anordnungen, um durch Nothd&mme in der fünften

und vierten Sohle die Grundstrecken abzuschlie3sen. Inzwischen waren die brandigen Wetter in der dritten

Sohle schon weit in östlicher Richtung vorgedrungen. Dieselben folgten der Grundstrecke und die darüber

liegenden Abbaue blieben zunächst frei davon. In Folge dessen wären in der Abbaustrecke 22 beinahe zwei

Arbeiter abgeschnitten worden, welche dort ohne Ahnung irgend einer Gefahr arbeiteten, als die brandigen

Wetter schon bis über No. 17 hinaus in der Grundstrecke vorgedrungen waren. Nur mit grosser Lebens-

gefahr konnten dieselben von einem Steiger, der mit zwei entschlossenen Arbeitern bei Abbaustrecke No. 17

in die Höhe und dann durch die Pfeilerdurchhiebe bis nach No. 22 hinüberfuhr, gewarnt und gerettet wer-

den. Es wurde nun auch in der dritten Sohle westlich der Wetterstrecke No. 1 ein Nothdamm begonnen,

allein das Herbeischaffen der Materialien erforderte Zeit, und die brandigen Wetter drangen in östlicher

Richtung in der dritten und vierten Sohle so rasch vor, dass sie bald schon bis zur einfallenden Strecke

No. 1 und schliesslich selbst bis an den Eisenbahnschacht kamen, hier mit dem einfallenden frischen Wetter-

strom vermischt zur fünften Ticfbausohlo niederfielen und den mit den Abdämmungsarbeiten beschäftigten

Beamten und Arbeitern in den Rücken kamen. Unter diesen Umständen blieb fürs erste nichts übrig, als

schleunigster Rückzug durch den Eisenbahnschacht, welcher auch sämm(liehen Betheiligten gelang, weil die

brandigen Wetter sich im Eisenbahnscbachte doch sehr mit frischen Wettern mischten.

Es war hierüber fast Mitternacht geworden, sämmtliche Beamte und Arbeiter, die bis dahin tbätig

gewesen, waren sehr angegriffen und an frischen Leuten fehlte ea um so mehr, als der folgende Tag Sonntag

war. Der Obersteiger schickte daher einen Boten, um dem Berggeschworenen von der Sachlage Meldung zu
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machen und um frische Beamte und Arbeiter zur Stelle zu beordern. Nach deren Eintreffen wurde zunächst

«rastatirt, dass die brandigen Wetter in der fünften Sohle auch schon über den Eisenbahnschacht hinaus

nach Osten vorgedrungen waren, wie dies übrigens nicht wundern kanu, da Oberhaupt ein Theil der im

tösenbahnschacht einfallenden Wetter hier gegen Osten geführt wird. Oi> auch in der dritten Sohle brandige

Wetter noch über den Eiüeubahnschacht hinaus vordrangen, ist nicht coustatirt.

Man machte den Versuch, durch einen Damm bei dem Punkte E das Eindringen der brandigen

Wetter in's ostliche Feld zu verhindern, konnte aber auch diesen nicht zu Stande bringen.

Nun traf der Geschworene auf der Grube ein und ordnete alsbald ein möglichst dichtes Abschließen

dtt Eisenbahnschachtes an, um einerseits dem Brand weniger frische Luft zuzuführen und andererseits das

weitere Vordringen der brandigen Wetter in's östliche Feld zu bindern, indem er von der Ansicht ausging,

dass die Verbrennungsproducte, welche sich nach Abschluss des Eisenbahnschachtes noch bilden würden, voll-

ständig durch den Wetterschacht A abgeführt werden könnten. Hierauf, nachdem der Eisenbahnschacht

«gelegt war, gelang es, ohne alle Schwierigkeit durch die einfallende Strecke / g h i k m n in die

Grabe vorzudringen. Vorsichtigerweise sperrte man, sowie mau weiter vordrang, diese Strecke durch Wetter-

thüren resp. Holzverschlüge in allen Sohlen nach beiden Seiten hin durch die Dämme j-, x 1
etc. von den

übrigen Grubenbauen ab, so dass der hier einfallende Wetterstrom den directen Weg / y h i k m n

bis zur fünften Tiefbausohle nehmen und hier die brandigen Wetter nach Westen hin zurückdrängen musste.

So gelang es nun , ohne Schwierigkeit nicht nur bis an den Eisenbahnschacht, sondern über diesen hinaus

bU zur Wetterstrecke No. 2 im westlichen Felde vorzudringen, weiterhin aber war die Grundstrecke mit

brandigen Wettern erfüllt, welche durch die Wetterstrecke No. 2 niederkamen und mit dem frischen Wetter-

strome vermischt nach Westen zogen. Als man eben angefangen hatte, hier mit den Abdämmungsarbeiten

zu beginnen, musste man sich wieder zurückziehen, weil nun die Brandwetter wieder bei der Wetterstrecke

Xo. 1 von den oberen Sohlen niederzufallen anfingen. Man ging daher bis an diese Wetterstrecke zurück

and begann hier die Grund- und Parallelstrecke bei o und o 1 abzudämmen, um die frischen Wetter durch

die Wetterstrecke No. 1 nach den höheren Sohlen hinaufzutreiben.

Kaum hatte man damit begonnen, als eine erste, nicht sehr heftige Explosion schlagender Wetter

im Brandfelde erfolgte, die indessen den Fortgang jener Arbeiten nicht hinderte. Man glaubte nunmehr, im

Wesentlichen des Brandes Herr geworden zu sein, und beschloss, sofort hinter den provisorischen Holzdämmen

feste Mauerdämme aufzuführen. Da die hierzu erforderlichen Materialien leicht und rasch nur am Eisonbahn-

schaebt eingefördert werden konnten, so beschloss man jetzt, Sonntag den 24. November Vormittags gegen

12 Uhr, diesen letztem wieder zu öffnen.

Nachdem dies geschehen, wurde der Zug noch kräftiger, ging aber, da die Abdämmung der Grund-

und Parallelstrecke mit Holzdämmen inzwischen fertig geworden war, bei der Wetterstrecke No. 1 direct

hinauf nach der vierten Sohle, wo derselbe die brandigen Wetter vollständig zurückdrängte.

Da die bisher beschäftigten Beamten und Arbeiter sehr müde waren, so fuhren jetzt fast alle zu

Tage, und as sollten frische Kräfte die Arbeit vollenden. In der Grube blieben nur einige Anschläger dicht

beim Eisenbahnschachte in der fünften Sohle zurück. Da erfolgte plötzlich eine heftige Explosion, welche

in der fünften Sohle wenig Schaden anrichtete, dagegen vorzugsweise die vierte und dritte Sohle heimgesucht

m haben scheint. In der dritten Sohle muss dieselbe den Schacht erreicht haben, und von hier schlug sie

d«n Schacht hinauf zu Tage, so dass an der Hängebank der Staub aufwirbelte. Die Arbeiter in der fünften

Sohle blieben unversehrt und retteten sich gleich nach erfolgter Explosion durch den Schacht. Kurze Zeit

nach dieser zweiten erfolgte eine dritte Explosion, welche so heftig zu dem Schachte herausschlug, dass das

ganze Schachtgebäude zitterte. Die Erde soll auf einige Entfernung von dem Schachte merklich gebebt

haben. Auch diese Explosion hat, wie später coustatirt wurde, in der fünften Tiefbausohle sehr wenig, da-

gegen in der vierten und dritten Sohle sehr erhebliche Zerstörungen angerichtet. Sämmtliche Wetterthüren

und Wetterverschläge wurden hier im westlichen Felde zerstört, beladene Wagen aus den Schienen geworfen,

alle Bühnen zum Ueberladen der Kohlen aus den Schlitten in die Förderwagen zertrümmert. Glücklicher-

weise war zur Zeit der Explosion kein einziger Arbeiter in der Grube.

Abhandl. XVI. 20
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Die nächste Folge der wiederholten Explosion war die, dass der Wetterzug umgekehrt wurde und

dass die Wetter dauernd am Eisenbahnschacht ausströmten, anstatt wie vorher daselbst einzufallen.

Auch an der einfallenden Strecke fghiklmn scheint im Augenblicke der Explosion vorüber-

gehend der Wetterzug sich umgekehrt zu haben, und es drangen brandige Wetter bis in die Xäbo des

Mundlochs dieser Strecke vor. Indessen dies war nur vorübergehend. Sogleich stellte sich hier der

einfüllende Wetterstrom, wenn auch nicht in seiner früheren Lebhaftigkeit, wieder her.

Um diese Zoit (gegen 2 Uhr Nachmittags) beschloss der Bergwerksdirector Bauer, welcher inzwi-

schen angekommen war, sich persönlich von der Lage der Dinge in der Grube zu überzeugen. Da der di-

recte Weg in 's westliche Feld durch den Eisenbahnschacht der hier ausziehenden Brandwetter wegen unfahrbar

war, so wählte er den weit längeren Weg durch die Fahrstrecke / g. Begleitet war derselbe von dem

Obersteiger, einem Steiger und einem Aufseher.

Die Wetter fielen an der Fahrstrecke ein, doch bemerkte man in der Strecke ganz entschieden den

Geruch brandiger Wetter, das sicherste Zeichen, dass bei den kurz vorher stattgehabten Explosionen auch

hier der einfallende Wottorstrom vorübergehend war zurückgedrängt worden. Mit dem einfallenden Strome

ging muu bis zur dritten Tiefbausohle (Punkt l der Zeichnung) vor. Hier überzeugt« man sich, dass dk

frischen Wetter nicht weiter der Fahrstrecke folgten, sondern durch den wahrscheinlich in Folge der Explo-

sionen undicht gewordenen Damm x tf über die Grundstrecke der dritten Sohle in's westliche Feld strömten.

Während auf Anordnung des Directors zwei seiner Begleiter den Damm nothdürftig verdichteten, setzte er

selbst mit dem Obersteiger die Fahrt nacli der fünften Sohle hinunter fort. Dort wurden dieselben von den

beiden andern Begleitern wieder erreicht. Während schon oberhalb der dritten Sohle die Wetter nicht sehr

frisch, dann von der dritten bis zur fünften entschieden matt und schlecht gewesen waren, stand die Grund-

strecke der fünften Sohle voll brandiger Wetter. Der Damm j-*, welcher die Grundstrecke gegen den alten

Schwalbacher Schacht und das östliche Feld hin absperrte, war noch dicht. Als man eine kleine Oeffnung

in denselben machte, zeigte sich, daas die Wetter in der Richtung vom Eisenbahnschachte nach dem Schwal-

bacher Schachte hin zogen. Dieselben waren so sehr mit brandigen Wettern vermischt, dass man den Flau,

bis zum Eisenbahnschachte vorzudringen, aufgab und den Rückweg durch die Strecke » m antrat Aber

schon bald strauchelte der Director und konnte sich nur mit Hülfe des einen Begleiters mühsam fortschleppen.

Da auch diesem die Kräfte ausgingen, so musst« er denselben an dem Punkte p zurücklassen. Schon einig«

Lachter vorher war der durch die vielen vorhergehenden Anstrengungen erschöpfte, bereits bejahrte Über-

steiger sitzen geblieben. Die beiden anderen Begleiter konnten sich nur mit äusserster Anstrengung und sich

abwechselnd unterstützend bis zum Mundloch der Tagesstrecke fortschleppen, wo sie mehr todt als lebendig

ankamen.

Nun begann eine Reihe von Versuchen, den Director und den Obersteiger zu retten, welche den

Verlust von noch 11 Menschenleben zur Folge hatten. Zuerst eilten vier Mann, nämlich zwei Steiger, ein

Bergschüler und ein Bergmann in die einfallende Strecke. Am weitesten drang der letztere vor, nämlicb bis

zum Punkte wo man ihn später todt fand, die beiden Steiger lagen bei p* und p* und der Bergschüler,

ein Sohn des Obersteigers, stürzte schon an dem Punkte p * besinnungslos nieder, obne Zweifel, weil er, in

athemloser Hast hereinlaufend, besonders viele von den verderblichen Gasen eingeathmet hatte. Andern

Beamten und Arbeitern, welche langsamer gefolgt waren, gelang es noch, ihn wieder zurückzuschleppen.

Durch diesen Erfolg ermuthigt, drangen irische Leute vor, um auch die übrigen zu retten ; aber sieben von

diesen 6elen nun schon auf der Strecke zwischen p* und p* bewusstlos nieder. Wieder gelang es andern, drei

von ihnen zu retten. Durch den neuen Erfolg ermuthigt, drangen abermals 4 Mann vor, obgleich die Beamten

sich dem widersetzten; keiner von diesen kehrte wieder, sie blieben, wie man sich nachher überzeugte,

schon auf der Strecke zwischen p* und p* hegen.

Bald nachher waren die brandigen Wetter sogar bis zum Mundloch der einfallenden Strecke vorge-

drungen und für einige Zeit zeigte sich ein starker ausziehender Strom von brandigen Wettern. Inzwischen

hatte man vom Schwalbacher Schachte aus eine andere Reihe von Versuchen begonnen, in der dritten Tief-

bausohle bis zur einfallenden Strecke vorzudringen und die Verunglückten zu retten. Aber auch diese miss-
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langen vollständig, weil mit Entfernung des Dammes bei j-5 die brandigen Wetter am Schwalbacher Schacht«

auszuziehen anfingen. Nur mit grosser Mähe gelang es, sämmtliche bei diesem Versuche beteiligten Arbeiter,

ton denen mehrere schon besinnungslos niedergefallen waren, noch zu retten.

Die brandigen Wetter drangen jetzt sogar in's östliche Feld ein und erfüllten samtntliche Baue bis

zum östlichen Wetterschachte.

Nun erst wurde die Anordnung getroffen, den Eisenbahnschacht wieder zuzulegen. Diese Maassregel

hatte sehr bald zur Folge, dass in der Fahrstrecke / y h i h sich der einfallende Wetterstrom wieder

bersteilte, da nun nur von hier aus frische Wetter dem Brande zuströmen konnten. Nun wurde es auch

sehr bald wieder möglich, hier einzufahren. Leider aber war es für die Rettung der Verunglückten schon

zu spät. Man fand in der Strecke zwischen />* und p 13 Leichen; zu unterst, gerade an den Stellen, wo
<ie anfanglich zurückgeblieben waren, den Director und den Obersteiger. Gegen 2{ Uhr waren dieselben

von Tage eingefahren, um 6 Uhr hatte man schon Bämmtlichc Leichen zu Tage geschafft.

Neben dem Obersteiger auf der Sohle der Strecke stand sein Grubenlicht noch brennend, ein si-

cherer Beweis, dass nicht Mangel an Sauerstoff in den brandigen Wettern, sondern ein giftig wirkendes Gas,

unzweifelhaft Kohlenoxydgas, das schreckliche Unglück herbeigeführt hat.

Am folgenden Tage, Montag den 25., begannen nun die Arbeiten zur Rettung der Grube. Zu jener

Zeit fielen an der Fahrstrecke frische Wetter ein. aus dem Wettersehacht A drang ein furchtbarer Qualm
hervor, der jede Annäherung an diesen unmöglich machte, am Schwalbacher Schachte zeigte sich ein schwacher

ausziehender Strom brandiger Wetter. Man drang durch die Fahrstrecke eiu, indem man auf jeder Sohle

die früher nur eilig geschlagenen Dämme .r, j-'
,

.-<*, .r
J etc. recht fest und dicht herstellte. So kam man

endlich bis in die fünfte Sohle und in dieser bis zum Kisenbahnschacbte. Ueber diesen hinaus vorzudringen

war unmöglich, weil hier ein starker Strom brandiger Wetter von der dritten Sohle aus niederfiel und in

der fünften Sohle mit den frischen Wettern vermischt nach Westen in's Brandfeld zog.

Nachdem man am Dienstag den 26. früh so weit gekommen war, wurden die Arbeiten hier für

tinige Zeit sistirt, um die Wirkungen des nun wieder von der einfallenden Strecke herkommenden und scharf

ins Brandfeld ziehenden frischen Wetterstromes zu constatiren. Da das östliche Feld in allen Sohlen voll-

bündig von dem westlichen abgesperrt war, so konnte man den dortigen Wetterofen wieder anheizen, wo-
durch ein einfallender Wetterstrom am Schwalbacher Schachte sich bildete, welcher in sehr kurzer Zeit

•sämmUiche Baue des östlichen Feldes von jeder Spur brandiger Wetter reinigte.

Im westlichen Felde schienen in dieser Zeit keine wesentlichen Veränderungen vorzugehen. Von
neuen Explosionen war trotz sorgfaltiger Beobachtung nichts zu bemerken. Bei einer neuen Untersuchung
der fünften Sohle zeigte es sich noch immer unmöglich, über den Eisenbahnschacht hinaus vorzudringen. Es
wurde daher zunächst die fünfte Sohle Östlich des Eisenbahnschachtes durch einen recht soliden Damm y
abgesperrt und dann öffnete man am 26. Abends den Eisenbahnschacht wieder, jedoch zunächst nur ein

Fördertrumm und auch dieses nur theilweise. So Hess man den Zustand bis zum 28. früh, theils wegen des

im 27. stattfindenden Begräbnisses der Opfer des Unglücks vom 24., theils auch, um zu beobachten, ob sich

weht in Folge des Aufdeckens des Eisenbahnschachtes die so gefahrlichen Explosionen im Brandfelde er-

neuerten. Da dies am 27. nicht der Fall war, so deckte man am Abend dieses Tages den Schacht ganz
luf und ging am 28. früh in dem Schachte nieder bis zur dritten Sohle. Hier strömten durch dio beiden

Querschläge und das Umbruchsort sehr starke brandige Wetter in den Schacht aus, in welchem sie mit
len frischen Wettern vermischt nach der fünften Sohle niederfielen. Wiederholte Versuche ergaben, dass

Lichter in diesem Gemische nicht erloschen. Nachdem man den Schacht unterhalb der dritten Sohle pro-

visorisch abgesperrt hatte, gelang es auch, obgleich nur nach grossen Anstrengungen und nachdem mehrere

Arbeiter betäubt zu Tage geschafft worden waren, die drei Strecken, welche in der dritten Sohle in den Schacht

münden, durch gute sichere Dämme
, y*, y

3 gegen den Schacht hin abzusperren. Nachdem dies aber ge-

sehen, konnte man ohne Schwierigkeit bis zur fünften Sohle und hier zunächst bis zur Wetterstrecke 1

vordringen. Es zeigte sich dabei, dass die am Sonntag den 24. vorgekommenen Explosionen in der fünften

Sohle fast gar keinen Schaden angerichtet hatten. Den vor denselben in der Parallelstrecke hergestellten

20*
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Bretterverschlag o' fand man noch vor, und ebenso war eine bei o in der Grundstrecke stehende Wetterthür

nocli vorhanden. Beide wurden möglichst verdichtet, so dass die vom Eisenbahnschachte herkommenden

frischen Wetter den Weg durch die Wetterstrecke 1 direct hinauf zum Wetterschachte nehmen muasten und

faat vollständig vom Brandfelde abgesperrt wurden. Wirklich zeigte die Ausströmung brandiger Wetter am

Wetterschach te eine merkliche Abnahme, und es gelang, an demselben Ober Tage eineu Notbherd herzustellen,

welcher die Gefahr eines Umschlags der Wetter beseitigen sollte.

Nun wurden die Arbeiten am 28. Abends sistirt, theils um zu beobachten, ob uicht neue Explosionen

im Brandi'elde vorkämen, theils auch um die Strecken sich etwas abkühlen zu lassen. Am 29. früh begann

man damit, die Wetterthür bei o zu öffnen, da auch in der Nacht vom 28. zum 29. keine Explosiou vorge-

kommen war. Es ging allerdings nun ein Theil des einfallenden frischen Wetterstromes über die Grund-

strecke der füufteu Sohle direct ins Brandfeld, aber ein anderer Theil blieb der früheren Richtung treu und

strömte durch die Wetterstrecke 1 aufwärts. Man begnügte sich daher, hier eine Wache aufzustellen, um

bei etwaigem Wechsel in dein Wetterstrome rasch benachrichtigt zu werden, und drang in der Grundstrecki-

der fünften Sohle weiter vor bis zur Wetterstrecke No. 2. Hier kam ein sehr heisser Strom brandiger

Wetter aus der vierten Sohle herunter und strömte, hauptsächlich ia der Parallelstreckc, nach Westen, wäh-

rend in der Grundstrecke die vom Eisenbahnschachtc herkommenden frischen Wetter denselben Weg nahmen.

Es wurde nun zunächst die Grundstrecke westlich der Wetterstrecke durch den Damm y* abgesperrt.

Hierdurch nahm der in letzterer niederfallende Strom brandiger Wetter an Hitze und Intensität sehr ab.

Gleichwohl war es sehr schwer, den Damm y* in der Parallelstrecke herzustellen. Nachdem dies endlich

gelungen, strömten die frischen Wetter kräftig durch die Wetterstrecke No. 2 aufwärts und kühlten die*?

nach einiger Zeit so weit ab, dass man durch sie bis zur vierten Sohle kommen konnte. Inzwischen er-

wärmten sich die Dämme y* und \f bald so sehr, dass man sie mit Wasser und nassem Letten beständig

auf der Rückseite kühlen musate.

Wie heiss die Wetter waren, welche vor Herstellung dieser Dämme durch die Wetterstrecke 2

niederströmten, mag am besten der Umstand beweisen, dass Zinkwetterlutten, welche noch in jener Strecke

lagen, an der Naht aufgeschmolzen waren, und dass diese Lutten sowohl, als die Streckenstösse einen voll-

ständigen Ueberzug von Theer zeigton, der aus den Brandwettern sich hier niedergeschlagen hatte.

In der vierten Sohle zeigten sich wieder 2 Strömungen: eine nach Westen gerichtete von frisches

Wettern in der Grundstrecke, und eine von dort kommende von sehr heissen brandigen Wettern in der

Parallelstrecke. Zuerst wurde in der Grundstrecke der Damm y* geschlagen und vollständig verdichtet.

Hierauf nahm die Strömung heisser Brandwetter in der Parallelstrecke sehr an Intensität ab, doch hörte sie

noch keineswegs ganz auf. Es bildete sich nun in dieser Strecke an der Sohle ein Strom frischer Wetter,

welcher nach Westen zog, und üi der Nähe der Firste ein von dorther kommender Strom von Brandwettern

Dabei war die nitze in dieser Strecke so gross, dass es fast unmöglich war, darin zu arbeiten. Mit vieler

Mühe gelang es, den Damm y* von unten anfangend aufzuführen. Vor dem Schliessen desselben wurde in

der Nähe der Firste ein bis in die Wetterstrecke 2 reichendes Rohr eingelegt, um die Gefahr zu beseitigen,

dass die nur aus je zwei Holzwänden mit zwischengestampftem Letten bestehenden Dämme bei Aenderungen

in der Temperatur und Spannung der Gase im Brandfelde eingeworfen würden.

Nachdem mit Vollendung des letzterwähnten Dammes der Brand am 29. ganz vollständig einge-

schlossen war, wurde noch an demselben Tage mit Beseitigung der früher aufgeführten Nothdämme bei .r, jt
1

,

etc., sowie y, y
x

,
y* und y», und mit Aulführung fester Mauerdämme hinter den provisorischen Dämmen

bei y*
,

tj'
, y* und y

1 begonnen, welche Arbeiten bereits am 30. so weit vorgeschritten waren, dass an diesem

Tage Nachmittags wieder der regelmässige Betrieb der Grube eröffnet werden konnte.

Es wurde schon erwähnt, dass die Explosionen des 24. in den Grundstrecken der vierten und dritten

Sohle ganz ungleich grössere Verheerungen angerichtet hatten, als in der Grundstrecke der fünften Sohle. Es

waren nicht nur alle Wetterthürcn und Verschlage in diesen Sohlen vollständig zerstört, sondern auch dir

Schlittenbühnen in den schwebenden Abbaustrecken aufgerissen, die Schlitten zertrümmert, die Förderwagen

theils in den Bahnen vorangeschoben, theils aus den Geleisen geworfen. Es ist hiernach sehr wahrscheinlich,
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dass in der fünften Tiefbausohle nur die erste und schwächste Explosion vorgekommen ist, dass die beiden

folgenden aber in der vierten und vielleicht auch in der dritten Sohle vorkamen.

Der ganze Hergang scheint kurz zusammengefasst folgender gewesen zu sein:

Die Oeffnung, mit der man in der Nacht vom 22. auf den 23. die in dem Räume a b c d ange-

sammelten Oase angefahren hatte, war nur ungenügend mit losen Bergen und dergleichen geschlossen wor-

den, so das« es den unter höherem Drucke stehenden Oasen gelang, sich so weit Luft zu machen, dass hier

eine anscheinend ziemlich constante Ausströmung entstand; wegen der Nähe der Wetterstrecke :$ konnte sich

indessen kein explosives Gasgemenge von grosser räumlicher Ausdehnung bilden, und war daher die durch

unvorsichtiges OelFnen einer Sicherheitslampe am 23. veranlasste Explosion nur sehr unerheblich. Nach

derselben aber blieben die bei a ausströmenden Gase am Brennen, woraus klar hervorgeht, dass der ganze

Raum a b c d nicht mit einem explosiven Gemenge von Grubengas und Luft (schlagenden Wettern), son-

dern mit ziemlich reinem Grubengas angefüllt war.

Durch das brennende Grubengas wurde sehr bald zunächst das lose umherliegende, dann das an-

stehende Kohl entzündet, und es bildete sieb ein Grubenbrand, der sich sofort in die Wetterstrecke 3 fort-

gepflanzt zu haben scheint. Durch diesen wurden die beim Eisenbahnschachte einfallenden frischen Wetter

kraftig angezogen, und es bildete sich eine solche Menge von Verbrennungsproducten , dass diese in dem
engen Wetterschachte keinen Ausweg fanden, vielmehr sich hier stauten und auf der dritten und vierten

Sohle nach Osten hin zurücktraten; diese fielen dann durch die Wetterstrecken 2, 1 und den Eisenbahn-

schacht zur fünften Sohle hinunter, mischten sich mit den einfallenden frischen Wettern und strömten mit

diesen wieder dem Brandfelde zu, bildeten also in der Grube von dem gewöhnlichen Wetterzug«1 ganz ab-

weichende und für die Eindäminungsarbeiten höchst gefährliche Localströmungen.

Diesem Zustande wurde am Morgen des 24. dadurch glücklich abgeholfen, dass man den Eisenbahn-

schacht ganz zulegte und nur von der Fahrstrecke / g h i k l m aus dem Brandfelde einen massigen

Strom frischer Wetter zuführte, welcher genügte, um in der fünften Sohle vorzudringen, aber nicht so viel

Verbrennungsproducte lieferte, dass diese nicht am Wetterschachtc A einen Ausweg gefunden hätten. Schon

hatte man die Grund- und Parallelstrecke der fünften Sohle notbdürftig abgesperrt, und die Eindämmung

des Brandes wäre gelungen, wenn nun nicht ziemlich rasch hintereinander drei Explosionen im Brandfelde

erfolgt wären, welche die ganze Sachlage änderten. Die erste war nicht sehr erheblich und scheint in der

fünften Sohle erfolgt zu sein. Wahrscheinlich war in den Raum a /> c d allmälig atmosphärische Luft

eingedrungen und ein explosives Gemenge entstanden, welches bei der Nähe des Grubenbrandes schliesslich

explodiren musste.

Einige Zeit nach dieser ersten Explosion und nachdem man inzwischen den Eisenbahnschacht wieder

aufgedeckt hatte, erfolgten zwei weitere, ungleich heftigere Eiplosionen, und zwar, wie oben nachgewiesen

wurde, nicht in der fünften, sondern in der vierten oder dritten Sohle. Am wahrscheinlichsten ist es, dass

in der vierten Sohle in den Theilen der Parallel- und Grundstrecke zwischen der Wetterstreeke No. 3 und

den Feldörtern. welche dem directen Wetterauge entzogen waren, sich grössere Ansammlungen schlagender

Wetter gebildet hatten, welche explodirten, als der Brand bis zur vierten Sohle hinauf vorgeschritten war.

Jedenfalls waren diese Explosionen unabhängig von dem Aufdecken des Eisenbahuschachtes, aber auf die

Wirkungen derselben hatte dieser Umstand einen grossen Einfluss. Die erste Folge der beiden letzten

Kxplosionen war das momentane Zurückdrangen der frischen Wetter sowohl am Eisenbabnschachte als an

der Fahrstrecke.

Dabei wurden viele Dämme und Wetterverschläge in der Grube beschädigt und namentlich auch

der Damm x 6 in der dritten Sohle. Auffallenderweise stellte sich nach der zweiten Explosion am Eisen-

bahnschachte der einfallende Strom nicht gleich wieder her, wohl aber an der Fahrstrecke. Hier ging er

aber nur bis zur dritten Sohle nieder, ging dort durch den undichten Damm nach Westen unzweifelhaft bis

zum Eisenbahnschachte, wo er dann wahrscheinlich zur fünften Sohle niederfiel und zum Braudfelde strömte.

So konnten in dem obern Theil des Eisenbahnschachtes längere Zeit die Wetter stagniren, ja sogar ausziehen,

nachdem dies durch die Explosion einmal eingeleitet war, weil der in der dritten Sohle in denselben ein-
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mündende Wetterstrom gleichsam eine Gegensäule zu der Luftsäule im oberen Schachttheüe bildete. Die«

war der Zustand, als der Director mit seinen Begleitern in die Fahrstrecke einfuhr. Bis zu dem Damme x*

in der dritten Sohle hatten sie einen einfallenden Strom frischer Wetter; hier aber ging derselbe durch den

Damm x* nach Westen. Da sie durch / «» n zur fünften Sohle hinunterfahren wollten, so verdichteten

sie den Damm bei in der Erwartung, daas ihnen der frische Wetterstrom nun durch / m nachgehen

müsse. Aber dies trat nicht ein; die erste Folge der Verdichtung jenes Dammes musste die sein, dass die

Einströmung frischer Wetter in den Eisenbahnschacht in der dritten Sohle aufhörte; es hörte also der

Gegendruck gegen die Luftsäule im obereu Theile des Schachtes auf. und sofort begann diese wieder ein-

zufallen. Nachdem dies einmal wieder eingeleitet war, machte sich die sehr ausgesprochene Tendenz dieses

Schachtes , einzufallen * geltend , und da im westlicheu Felde des zu engen Wetterschachtes wegen leicht

Stauungen eintreten, so scheint ein Theil der theila von oben einfallenden, theiU über die dritte Sohle

zurückströmenden und hier wieder in den Schacht fallenden Wetter sich in der fünften Sohle nach Osten

gewandt und hier den früher durch die Fahrstrecke einfallenden Strom ganz zurückgedrängt zu haben.

Noch stand die Grundstrecke der fünften Sohle voll Nachschwaden und Brandwetter als Folge der Explo-

sionen, wie dies von dem Director und seinen Begleitern constatirt wurde. Diese schlechten Wetter wurden

durch den vom Eisenbahnschachte herkommenden Wetterstrom in die Fahrstrecke und in dieser aufwärts

gedrangt und veranlassten den Tod zunächst des Directors und des Obersteigers an dem Punkte p uud hierauf

der zur Kettung herbeieilenden Beamten und Arbeiter zwischen p* und p. Schliesslich drangen die tödw

liehen Gase bis zum Mundloche der Fahrstrecke vor und zogen hier längere Zeit aus.

Das Gleiche war am Scbwalbacher Schachte der Fall, als man von hier aus in der dritten Sohle

vorzudringen versuchte und zu diesem Zwecke die dortigen Dämme öffnete; und fast wäre auch hier noch

eine Anzahl von Opfern gefallen. Der Umstand, dass sowohl an der Fahrstrecke als am Schwalbacher

Schacht längere Zeit böse Wetter auszogen, ist ein unwiderleglicher Beweis dafür, dass in jener Zeit in den

Eisenbahnschacht ebenso, wie dies früher und später gleichfalls beobachtet wurde, in der dritten Sohle Brand-

wetter einströmten und zur fünften Sohle niederfielen, und dass diese sich hier theilweisc nach Osten wandten.

Diese inneren Strömungen in der Grube, welche bedingt waren durch die in grösserer Zahl gleich-

zeitig offenen Schächte und Tagesstrecken in «Verbindung mit dem ausgebrochenen Qrubenbrande, und welche

je nach den momentanen Verhältnissen durch geringe Störungen im Gleichgewichte der einzelnen Luftsäulen

plötzlichem Wechsel uuterlagen, waren es, welche die zahlreichen Opfer gefordert hatten. Bei den Rettungs-

arbeiten musste es sich daher darum handeln, durch successives Absperren aller überflüssigen Oeffnungeu

den Wetterstrom zu einem möglichst einfachen und directen zu machen, und hat die consequente Durch-

führung dieses Princips, wie wir oben gesehen, sicher und verhältnissmässig rasch zum Ziele geführt.

Die Explosion schlagender Wetter auf Zeehe Neu - Iserlohn hei Langendreer

am 15. Januar lN(te.

Die Zeche Neu -Iserlohn baut die hängenderen Flötze der Fettkohlenpartie bei einer geringen Mergel-

üeberlagcrung von 10 bis 15 Lchtrn. Die Flötzmächtigkcit vom Hangenden zum Liegenden ist folgende:

Flötz No. 1 = 16 Zoll Kohle,

Flötz No. n = 40 Zoll Kohle incl. 12 Zoll Berge, wird ganz gebaut,

Flötz No. III = 73 bis 96 Zoll Kohle incl 3 bis 36 Zoll Berge,

Flötz No. IV = 40 Zoll Kohle, wird ganz gebaut,

Flötz No. V = 65 Zoll Kohle incl. 10 Zoll Berge und 8 Zoll versteinte Kohle, wird ganz gebaut,

Von Herrn von Reu es so in Dortmund.

(Hierzu Tafet VII, Fig. 5-7.)
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Flötz No. VI = 39 Zoll Kohle incl. 3 Zoll Berge, wird ganz gebaut,

Flötz No. VII = 28 Zoll Kohle, wird ganz gebaut.

Das Einfallen betragt auf der ersten Tiefbausohle nach Osten 12 bia 20", nach Westen 20 bU
10 8

, auf der zweiten Bausohle 18 bis 25° nach Norden. Die übrigen Flötze kommen für den vorliegenden

Fall nicht in Betracht Die Festigkeit des Gebirges ist gut, so da«s nicht viel Zimmerung erfordert wird.

In circa 180 Lchtr. Entfernung nördlich vom Hauptscbacht (Fig. 6, Tafel VII) tritt eine grosse Wechsel-

Störung auf, welche die südlichen, oben genannten Flötze nach Norden in's Hangende mit fast söhliger La-

gerung verwirft. Durch diese Hauptstörung, welche aus einem mit zahlreichen abgerissenen Flötzstücken

ausgefüllten, nach allen Richtungen von kleinen Klüften durchsetzten, circa 70 Lchtr. mächtigen Sandstein

besteht, wird eine natürliche Trennung des Grubenfeldes in einen abgeschlossenen südlichen und nördlichen

Tbeil bewirkt, welche Theile zur Zeit nur durch die Querschlage der Wettersohle und der ersten Bausohle

nach Norden verbunden sind. Der nördliche Theil wird erst zur Ausrichtung vorbereitet, während bisher

der Betrieb sich nur auf den im Umfang verhältnismässig geringen südlichen Theil beschränkt.

Die Soblenteufen betrugen: Hülfssohle ... 22 Lchtr.

Wettersohle ... 37 -

erste Bausohle . . 52

zweite Bauaohle . 77

Die Dimensionen des einfallenden Hauptschachtes sind 114 Qu.- Fuss, die seines ausziehenden Wetter-

tnunms 70 und 40 Zoll, die des ausziehenden Schornsteins 180 Fuss Höhe und oben 5 Fuss Durchmesser,

die des Wetterofens auf der Wettersohle 80 und 60 Zoll, die des ausziehenden südlichen Lnftschachte«

8 Fuss Durchmesser, die des Wetterquerechlags 00 und 60 Zoll, die des ersten Bausohlenquerschlags 86 und

81 Zoll, und ebenso die dea zweiten Bausohlenquerschlags. 1

)

Die Betriebe erstrecken sich über der ersten Bausohle im Streichen nach Westen nur bis zu

136 Lchtr. Länge resp. bis au die Markscheide, nach Osten nur bis auf circa 200 Lchtr. Länge, woselbst

sie wegen vorliegender Störungen sistirt sind.

Zwischen der (37 Lchtr.) Wetter- und der (22 Lchtr.) Hülfssohle waren die Flötze No. 3, 4, 5 und

6 ramittelst des ohne Heizung ausziehenden südlichen, auf Flötz No. 5 abgeteuften Luftschachtes ab-

gebaut, welcher 80 Lchtr. vom Hauptschacht entfernt ist. Ueber der ersten (52 Lchtr.) Bausohle sind

überhaupt seit Anfang dieses Jahres nur die Flötze No. 1 und 2 in Betrieb gewesen, woselbst noch einige

Pfeiler zu verhauen sind; ausserdem wird in dieser Sohle der Querschlag nach Norden fortgesetzt, um mit

einem neu im Abteufen begriffenen Hauptluft- und Förderschacht für das nördliche Feld zum Durchschlag

zu kommen; das üebrige ist abgebaut. Die Baumethode ist durchweg Pfeilerbau.

Weil sich nun der Hauptbetrieb auf die zweite (77 Lchtr.) Bausohle beschränken musste, wurde die

frohere Wetterführung umgeändert, konnte aber, da für das Querschlagsort der ersten Bausohle nach Norden

und für die Pfeiler iu den Flötzen No. 1 und 2 auf derselben Bausohle Luft nothwendig war, für den

Augenblick nicht derart correct durchgeführt werden, dass der ausziehende Luftstrom den kürzesten und

t'eradesten Weg nahm. Dies sollte nach Beendigung der wenigen Arbeiten auf der ersten Bausohle (etwa

Mitte dieses Jahre«) erfolgen.

Es waren nun im Querschlag der ersten Bausohle im Hangenden und Liegenden
rom Flötz No. 6 zwei doppelflügelige Wetterthüreu aufgestellt (j-, y in Fig. 6, Tafel VU),

welche den durch den Hauptschacht einziehenden Hauptstrom zwangen, in demselben
direct nach der zweiten Bausohle zu fallen. Hierselbst vertheilte sich der Wetterstrom in die

Klötze No. 7, 6, 5, 4 und 3. Das Flötz No. 8 ist abgedämmt, die Flötze No. 2 und 1 stossen zwischen

«ler zweiten und ersten Bausohle an der Verwerfung ab und haben deshalb nach uuten koine Wetterverbin-

dung, sind aber auch von der zweiten Bausohle aus nicht in Angriff genommen. Der directe Wetterweg

') Die iu die Risse eingezeichneten Pfeile geben nicht den Weg de* Wetterzuges an, sondern den wahrscheinlichen

W«g des Feuers bei der Explosion. Die Red.
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für die Flötze No. G, 5, 4 und 3 zum Ausziehen durch den südlichen Luftschacbt war unpraktikabel, weil

daselbst Alles abgebaut und grösstenteils unzugänglich ist. Dieser Luftechacht wurde indessen beibehalten,

um für den alten Mann zum Ausziehen der Wetter zu dieuen. Int Plötz No. 7 ist man erst

mit dem Auslenken der Grundstrecken beschäftigt. Vom Flötz No. Ca und c, liegender und bangend»

Wechseltheil (während No. 6b sich auskeilt), zieht vermittelst zweier blinder Schächtchen die frische Luft

in Flötz No. 5 und in den Querschlag der ersten Bausohle (Fig. 7, Tafel VII), vom Flötz No. 5 eben

dahin, zum Theil aber auch durch den alten Mann nach dem südlichen Wetterschacht, indem die Grand-

strecke auf der ersten Bausohle nach Westen nur undicht verschlagen, nach Osten durch eine WettertaSr

mit einem offenen Wetterloche gesperrt war. Ebenso geht aus den Flötzen No. 4 und 3 ein Theil

der frischen Luft zur Wettersohle, ein Theil in den nördlichen Querschlag der ersten Bausohle, wodurch die

Pfeiler in den Flötzen No. 2 und 1, sowie das Querschlagsort mit Wettern versorgt werden. Der Auszog

der Wetter aus dem nördlichen Querschlagsort wird bewirkt durch den saigeren blinden Schacht z (Fig. 6,

Tafel VII) hinter der Hauptverworfung nach Flötz Rhynsch resp. auf die Wettersohle, von da über den

Wetterofen in das Wettertrumm des Hauptschachtes, welcher letztere durch 2 Thüren vom Wetterquerschlag

abgesperrt ist. endlich in den Schornstein.

Soweit die allerdings provisorische Wetterführung seit Belegung der zweiten Bausohle, resp. seit

circa 10 Monaten. In den einzelnen Flötzen selbst wird der Zug in gewöhnlicher Weise durch Absperren

der Bremsberge, der Ueberhauen und Strecken vermittelst Wettergardinen derart geregelt, dass die Luft

durch die letzten offenen Ueberhauen vor die Streckenörter geführt wird.

Obwohl sämmtliche Flötze stets schlagende Wetter führten, auch vereinzelte Explosionen

auf der Hülfs-, Wetter- und ersten Bausohle durch besondere Zufälligkeiten vorgekommen, so konnte doch

früher über Mangel au Luft nicht geklagt werden. Selbst nachdem wider Vermuthen sich zeigte,

dasa die Flötee über der zweiten Bausohle nicht entgast waren, vielmehr noch lebhafter, als in ihren oberen

Höhen schlagende Wetter entwickelten, war das einströmende Luftquantum so bedeutend, dass ohne Störung

gearbeitet werden konnte, zumal die Betriebe nur eine geringe Ausdehnung im Streichen von höchstens

70 Lchtr. nach Osten und Westen hatten.

Dass die Flötze über der zweiten Bausohle sich nicht entgast zeigten, vielmehr reichlicher mit Gaset

behaftet waren, hat erstens seinen Grund in der flachen Lagerung und somit grösseren flachen Kohlen-

höhe von 65 bis 85 Lchtr. auf der zweiten Bausohle, während sie zwischen der ersten Bau- und der

Wettersohle nur 50, von hier zur Hülfssohle nur 40 Lchtr. erreichte. Zweitens traten in Flötz No. 5

mehrere kleine Störungen in der zweiten Bausohle auf, drittens trägt die hier vorliegende Haupt -Ver-

werfung wesentlich dazu bei, dass die Gasentwickelung eine fortdauernde ist. Aus letzterem Grunde

hatte man bereits hinter dem Flötz No. 3 den Querschlag der zweiten Bausohle im vergangenen Jahre

wegen seiner Wettergefährlichkeit abgedämmt.

Vor dem 15. Januar d. J. waren besondere Umstände nicht aufgefallen, welche eine Ansammlung

der schlagenden Wetter verrauthen liessen. Der Betrieb hatte seinen regelmässigen Fortgang: bei dem

Abprobiren fand man zwar in der Regel in der Firste schlagende Wetter vor, dieselben wurden aber schnell

durch Bewegung der Luft von den Bergleuten entfernt. Man arbeitet ausschliesslich mit Sicherheitslampen

von bewährter Construction.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar c. wurde, wie überhaupt zur Nachtzeit nicht gearbeitet.

Nur die Gesteinsarbeiter vor dem uördlichen Querschlag der ersten Bausohle waren bis nach 3 Uhr in der

Grube, bis zu den frühesten Morgenstunden ausserdem einige Rcparaturarbeiter : es ist auch von einem Theil

derselben der Bremsberg im Flötz No. 5 gegen 3 Uhr befahren, ohne dass sie eine Ansammlung schlagender

Wetter bemerkt haben. Ein Fahrhauer hat noch gegen A4 Uhr Morgens die beiden Wetterthüren x. y bej

Flötz No. G im Querschlag der ersten Bausohle geschlossen gefunden: dass dieselben gegen Mitternacht

gleichfalls geschlossen waren, ist von den Gesteinsarbeitern und mehreren Reparaturhauern bezeugt worden-

Die Anfahrt auf Zeche Neu -Iserlohn erfolgte gegen A5 Uhr Morgens. Nach Anordnung müssen

eine Stunde vorher von besonders dazu bestimmten Fahrhauern die Flötze untersucht resp. auf schlagend«
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Wetter abprobirt werden. Für das Flötz No. 5 war hiermit der Fahrbauer Julius Walter (nicht zu ver-

wechseln mit seinem Vetter, dem Steiger Walter) beauftragt, welcher indessen am 15. Januar nicht vor,

sondern gleichzeitig mit der Belegschaft einfuhr.

Ccber die Katastrophe nun an dem verhängnissvollen Morgen berichtet Herr Gnibendirector Weber

von Zeche Neu -Iserlohn Nachstehendes:

,Ani 15. Januar c. wurde die Belegschaft der hiesigen Zeche des Morgens j5 Uhr verlesen; viele

Leute fehlten noch, da es stark gestürmt und geregnet hatte. Die Leute, welche vor 5 Uhr am Schachte

waren, wurden per Seilfahrt zur zweiten Bausohle gelassen, wogegen diejenigen, die zu spat kamen, auf der

Fahrt einfahren sollten, damit die Kohlenförderung rechtzeitig beginnen konnte. Von den zu spät gekom-

menen Mannschaften, ca. 60 an der Zahl, war noch keiner auf der Fahrt, als plötzlich aus dem Schachte

ein dumpfer Knall erdröhnte und gleich darauf Rauch ausströmte, sowie die Dielen in dem Maschinenräume

sich hoben. Der Obersteiger Arndt, die Steiger Paul, Walter und Spies waren auf dem Schachte anwesend

als die Explosion erfolgte. Sofort schickte der Obersteiger zu mir, um mich von dem Vorgefallenen in

Kcnntniss zu setzen. Nach Verlauf von wenigen Minuten war ich auf dem Schachte, konnte aber schon in

meinem Bureau, das ganz nahe am Schachte liegt, einen starken brandigen Geruch verspüren. Auf dem
.Schachte konnte ich denn auch sofort wahrnehmen, dass die regelmässige Wettereircnlation noch in unge-

störter Thätigkeit war, indem die frische Luft durch die Fördertrümmer einzog und den aufgestiegenen

Rauch wieder mit nach unten nahm. Man könnt* es daher auch versuchen, mit dem frischen Luftstrome

nach unten einzufahren.

Obersteiger Arndt, die Steiger Paul und Spies, sowie die beiden Zimmerhauer Pottlioff uud Städter

die zum Anfahren bereit standen, fuhren durch den Fahrsehacht bis zur ersten Bausohle, woselbst sie am
Anschlage 3 Arbeiter betäubt liegen fanden. Nachdem sie dieselben aufgerichtet und den Stödtcr zu ihrer

ferneren Unterstützung zurückgelassen hatten, fuhren die 4 anderen zur zweiten Bausohle.

Mittlerweile war von der zweiten Bausohle das Signal zum Aufziehen des Förderkorbes gekommen.

Als er zu Tage kam, stiegen 3 bis 4 Mann ab, von denen ich aber nichts erfahren konnte, als: »Alles

todt! Alles todt!" Diese Leute tarnen ungefähr 10 bis 15 Minuten nach der Explosion zu Tage. Ich for-

derte nun die auf dem Schachte anwesenden Leute auf, mit mir zur Rettung der Verunglückten einzufahren.

Steiger Walter und 8 bis 10 Arbeiter .stiegen mit mir auf den Korb und fuhren nach der zweiten Bausohle.

Während der Fahrt durch den Schacht verspürte ich einen brandigen Geruch, der immer mehr zunahm, je

näher wir der unteren Sohle kamen. Die Einströmung der frischeu Wetter war so stark, wie gewöhnlieh.

Unten ausgestiegen. Hess ich einige Manu am Schachte zurück, um Signale zu geben, das« die noch oben

anwesenden Mannschaften herunter kommen sollten, denn ich konnte schon durch den Anblick, der sich mir

in der Nähe des Schachtes darbot, die Grösse des Unglücks in etwas ermessen. Ganz nahe beim Schachte

lagen schon Todte und Verwundete und aus dem Querschlag ertönte ein entsetzliches Wimmern und Stöhnen.

Um mir ein Bild über das Ganze zu verschaffen und darnach die nöthigen Anordnungen treffen zu können,

fuhr ich durch den ganzen Querschlag bis zum Flötz No. 3. Ueberall dasselbe Bild der Verwüstung und

Zerstörung, das jedoch au Umfang zunahm, je näher ich dem Flötze No. 5 kam. Die meisten Todten uud

Verwundeten lagen in dorn Querschlage zwischen Flötz No. 5 und 4, auch war der Qnerschlag dort an

den meisten Stellen demolirt, am stärksten da, wo sich im Moment der Explosion eiu geladener uud ein

leerer Kohleuzug von je 10 Wagen begegneten. Das Pferd vom geladenen Zuge lag ungefähr 15 Schritte

vom Zuge entfernt, das Geschirr war 5 Schritte rückwärts geschleudert. Das Pferd des leeren Zuges war

vollständig verschüttet. Wo die (j rundstrecken des Plötzen No. 4 im Querschlag münden, sowie in dem
Querschlage von Flötz 4 bis Flötz 3 lagen über 20 Verwundete resp. Betäubte und circa 10 Todte. Den
letzten Todten fand ich am Anschlage der östlichen Bremse No, I im Flötz No. 3. In der Nähe des

Flötzes No. 3 traf ich mit Steiger Paul zusammen, schickte denselben zu Tage, um noch Rettungsmann-

schaften herbeizuholen, und demnächst für das Herausfördern der Todten und Verwundeten zu sorgen. Auf

der RüekUuir begegneten mir bei Flötz No. 5 der Obersteiger Arndt und der Steiger Walter, welche beide

au« der Bremse dieses Flötzes kamen und im Begriffe waren, noch Rettungsmannschaften zu holen, um mit

Abhandl. XVI. 21
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diesen die Verunglückten aus der Bremse zu befördern. Als einige Hülfe da war, beauftragte ich Arndt

und Walter, sofort mit dem Förderkorb zur ersten Bausohio zu fahren und dort die Wettercirculation zu

untersuchen, indem ich befürchtete, es wäre vielleicht auf irgend eine Weise die dortige Circulation gehört

und konnte dadurch eine zweite Explosion herbeigeführt werden. Die beiden fuhren demnächst zur ersten

Bausohle, fanden dort die beiden Wetterthüren f>, y) geöffnet, und, nachdem sie die Thüreu ge-

schlossen, fuhren sie nach Flötz No. 5, fandeu dort den Fahrhauer und Abprobirer Walter und den Bremser

oberhalb der Bremse todt, von da nach dem oberen Ostlichen Orte No. 9, woselbst auch 2 todte Hauer

lagen. Länger konnten sie es in der oberen Bremse nicht aushalten, mussten zu Tage fahren und, nachdem

sie sich wieder etwas erholt, kamen sie wieder zur zweiten Bausohle und halfen bei den Bettungsarbeiten.

Steiger Spies fuhr zuerst mit einigen Mannschaften in die östliche Grundstreckc des Flötzes No. «k-, und

fand dort ganz nahe am Querschlage 7 Todte in der Nähe des dort aufgestellten Haspols liegen; es warm

dies die Hauer und Haspclzieher. die in dem dortigen Abhauen beschäftigt waren. Dann fuhren sie in die

westliche Grundstrecke und fanden auch dort 4 Todte und 2 Betäubte: nachdem letztere zum Querschlage

gebracht, musste auch Steiger Spies zu Tage fahren, um sich zu erholen, kam aber alsbald wieder und

half beim Ketten. Steiger Paul leitete den Transport der Verunglückten zum Schachte, derselbe musste

auch einigemal zu Tage fahren. Als ich im Querschlage die, nöthigen Anordnungen getroffen, fuhr ich

nach Flötz No. 5 und von dort mit den Kettungsmannschaften von Ort zu Ort durch die Bremse. Arndt

und Walter traf ich auch in dieser Bremse. Auch kamen nach Verlauf einiger Zeit Herr Director Arnold,

die Steiger Karcher, Schwalenbach und Moll von Zeche Ver. Germania, sowie die Herren Director Hilbd

und Obersteiger Wagner von Zeche Borussia, die durch einen Eilboten von dem Unglücke benachrichtig;

worden, mit Hülfsmannschaften. Biese Hülfe war um so notwendiger, als der grösste Theil der über Tage

zurückgebliebenen Belegschaft, welche zur Tagelöhnerklasse gehörte, die Flucht ergriffen hatte, und deshalb

die Tagcarbeiter in die Grube genommen wurden, welche in anerkenuenswerther Weise halfen. Gegen

$11 Uhr musste ich auf kurze Zeit zu Tage fahren, kehrte aber bald wieder nach Flötz No. Ti zurück. —
Als ich zuerst unten im Querschlage ankam, staud noch viel Rauch und Dunst darin, so dass Uebelkeit und

Kopfschmerzen erregt wurden. In die Oerter des Flötzes No. 5 ' ) konnte man anfänglich schlecht eindringen,

indem alle Verschlage und Wettergardinen demolirt waren und der frische Wetterzug den kürzesten Weg

durch die Bremse einschlug. Auch dies besserte sich schon nach Verlauf einer halben Stunde sehr. Vor

den Oertern der unteren Bremse hatten sich vom letzten Ucbcrhauen an in manchen
Stellen schlagende Wetter augesammelt. In der oberen Bremse in einem Ueberhauen, das von

Ort 2 nach 3 führt, lag ein Todter, dessen Kleider noch brannten. Die meisten der Todten lagen in der

Nähe des Bremsberges, ihre Lampen meist näher nach Ort hin, so dass sie sich wahrscheinlich noch nach

der Bremse flüchten wollten. Im Ganzen lagen in dieser Bremse circa 20 Todte, nur ein einziger Manu

kam lebend wieder heraus. Derselbe war vor dem östlichen Ort der Grundstrecke beschäftigt. Im Flötz

No. 4 waren schon viele Hauer vor Ort, als die Explosion stattfand. Nachdem sie den starken Luftzug

wahrgenommen, eilten sie durch die Bremse nach dem Querschlag, um zu sehen, was vorgefallen. In der

Nahe des Qiierschlags blieben sie liegen; einige wurden gerettet, die anderen waren erstickt. Wären diese

Leute durch die Bremse nach der ersten Bausohle gefabreu, so waren sie alle gerettet. Im Querschlag lagen

circa 40 Todte und circa 25 Verwundete resp. Betäubte, im Ganzen wurden circa 40 Verwundete resj'.

Betäubte zu Tage gebracht, von denen die meisten nach einigen Tagen wieder arbeitsfähig waren. Die

Verwundeten lagen hauptsächlich vom Schachte bis Flötz No. 5 und im Querschlag von Flötz No. 4

nach No. 3.*

Ferner folgt hier der Bericht des Herrn Grubendirectors Arnold von Zeche Ver. Germauia:

«Am 15. Januar c. des Morgens gegen t» Uhr brachte mir ein Bote die Nachricht, dass auf Neu-

Iserlohn um 5 Uhr eine grosse Explosion schlagender Wetter stattgefunden, wobei viele Bergleute verunglückt.

Da die Belegschaft von Ver. Germania um \b Uhr angefahren , so schickte ich den Steiger Karcher in die

•) Vergl. Fig. 6, T»fel VII (Flächen-RUs von FIÖU No. 5).
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Grube, um Mannschaften zur Hülfeleistung zu holen. Mit dem Steiger Schmalenbach machte ich mich so-

fort auf den Weg. Gegen 7 Uhr kamen wir auf der Zeche Neu -Iserlohn an. In einem Zimmer lagen

viele verwundete, in einem anderen Zimmer todte Bergleute, und fortwahrend wurden noch Leichen zu Tage

gefördert. Ks schieu mir geboten, mit Vorsicht einzufahren, und wählte ich daher zum Einfahren in Beglei-

tung des Steigers die Fahrt, um das Ein- und Ausströmen der Wetter zu beobachten. Im Hauptschachte

liilen die frischen Wetter kräftig ein. Auf der Wettersohle stieg ich ab, besichtigte das Feuer unter dem
W'ettertrumm und die Wetterthüren. Das Feuer brannte recht lebhaft und die Thüreu waren geschlossen.

Das Ausströmen der Luft war ausserordentlich kräftig, jedoch war sie mit brandigen Gasen gemischt. Von

hier fuhr ich zur zweiten Bausohle. Hier war der Wetterzug ebenfalls kräftig und frisch. Im Hauptquer-

^chlag waren die Beamten und Bergleute beschäftigt, die dort aufgefundenen Leichen zum Schacht und von

da zu Tage zu transportiren. Im Querschlage lagen 15 bis 20 theils beladene, theils leere Förderwagen

auf einander gethürmt, dazwischen 3 todte Pferde, hinter diesen Wagen viele Leichen. Die Verwundeten

waren schon vorher zu Tage gebracht. Der mich begleitende Steiger blieb im Querschlag, um zu helfen;

ich aber setzte, da hier Hülfe genug war, meine Fahrt fort, um den Herd der Explosion aufzusuchen, und

falls die Ansammlung schlagender Wetter stark gewesen, die nöthigen Sichcrheitsmaassregeln zu treffen. An
den umgeworfenen Gegenständen konnte ich auch bald wahrnehmen, dass die Eiplosion auf Flötz No. 5 statt-

gefunden. In der westlichen Grundstrecke daselbst traf ich den Grubendirector Weber: mit diesem fuhr ich

daselbst vor Ort. Da Herr Weber erklärte, dass die Mannschaften in der unteren Bremse nur Nachmittags

arbeiteten, fuhren wir zurück in den oberen Bremsberg und zwar Weber mit seiner Begleitung nach Westen

und ich allein direct durch den Bremsberg bis zu den oberen Oertern und alsdann zurück in die östlichen

Üerter 8, 4 und 5, sowie in einige westliche Ocrter. Der Zug war im Bremsberg selbst recht kräftig, da-

gegen in den Oertern schwach, weil die Wetterthüren und Gardinen alle zerstört waren. Im Bremsberg

selbst und in den Oertern nahe am Bremsberg lagen etwa 20 Todte. Wie es schien, waren die Leute nach

dem Bremsberg geeilt, um dort Rettung zu suchen, aber auch hier mussten sie in dem Schwaden ersticken.

Die Leichen in den östlichen Oertern waren alle sehr stark verbrannt. Alle Todte, welche ich hier in dieser

Brapse fand, wareu erstarrt und ganz kalt. Schlagende Wetter hatten sich nur vor einigen

Oertern, jedoch nur in geringem Grade gesammelt, so dass Gefahr nicht vorhanden war. Nach-

dem dies constatirt worden, fuhr ich rasch zur Grundstrecke, um die mittlerweile angekommenen Leute zum
Transportiren der Leichen herbeizurufen. Alle aufgefundenen Leichen wurden so rasch wie möglich zur

Grundstrecke und von da zu Tage gebracht. Gegen 11 Uhr fuhr ich aus. Während meiner Fahrt wurde

es mir warm, ich fühlte aber sonst keiue Beschwerden."

Drittens berichtet Herr Director Hilbck von Zeche Borussia:

»Morgens 8 Uhr wurde ich von dem Unglück in Keuntniss gesetzt und begab mich, nachdem ich

dem Obersteiger Wagnor Auftrag gegeben, einige freiwillige Rettungsmannschaften mitzubringen, sofort nach

Zeche Neu - Iserlohn , fuhr dort um 8j bis 9 Uhr mit zweien unserer Steiger und 3 oder 4 Arbeitern, die

ich unterwegs traf, ein und zwar sofort bis zur zweiten Bausohle. Hier fand ich im Querschlage bis zu

der Stelle, wo die Pferdezüge sich befanden, Alles aufgeräumt, und sowohl Verwundete wie Todte bereits

fortgeschafft. Man war beschäftigt, die Todten, welche !>ich hinter den im Querscblage bei Flötz No. 6

vorhandenen Brüchen befanden, aufzusuchen und wegzubringen. Ich passirte mit den mitgebrachten Leuten

auch diese Stelle und fuhr direct bis zum Flötz No. .
r
>. Bis hierher war die Beschaffenheit der Luft

vollständig normal, der Wetterzug äusserst lebhaft. In der westlichen Grundstrecke des Flötzes No. 5 be-

gegnete mir der Obersteiger Arndt durchaus entkräftet, der zum Schacht zurückgebracht werden musste.

Auch wareu dort schon einige Todte niedergelegt, welche in den unteren Oertern des unteren Bremsberges

des Flötzes No. 5 sich befunden hatten. Ich fuhr, gefolgt von den beiden Beamten und etwa fi unserer Arbeiter,

von denen einige schon vor meiner Ankunft eingefahren waren, sofort den unteren Bremsberg hinauf bis zu

den Querschlägen, welche zum oberen Bremsberg führen. Die Luft war bis hier noch erträglich, wenngleich

der Athem kürzer wurde. Wir vereinigten uns nun mit den Beamten und Arbeitern von Ver. Germania

und Neu -Iserlohn und drangen laugsam in die Baue des oberen Bremsberges ein, von denen die westlichen
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indessen schon vorher zum Theil befahren waren. Fast in jedem Ort (ich befuhr zunächst die östlichen)

fanden wir Todte, alle mehr oder weniger verbrannt und fast sämmtlieh an der tiefsten Stelle de* Ort«

(im Damm), mit dem Gesicht auf dem Boden liegend. Der grösste Theil der mitgenommenen Arbeiter

entfernte sieh hier übrigens; sie trugen einige Todte den Bremsberg hinab und kamen dann nicht wieder.

Nachdem der ganze Bremsberg durchforscht war, trafen in der Bremskammer, wo noch 4 oder 5 Todte

lagen, die sämmtlichen Kettungsmannschaften zusammen, im Ganzen nur noch etwa 10 Mann. Ich ging

deshalb in den oberen Querschlag (erste Bausohle), um noch Hülfe zu requiriren und traf dort Arbeiter von

Neu -Iserlohn und den Xachbarzechen. die zunächst damit beschäftigt wurden, den Querschlag für Förder-

wagen wieder fahrbar zu machen. Dann nahm ich die Leute nebst einigen leeren Förderwagen wieder mit

zum Bremsberg und fuhr mit ihnen herunter. Wir trafen die übrigen Beamten, denen sich mittlerweile

Hülfe zugesellt hatte, beim Transport der Todten, an dem wir uns betheiligten. Die in den oberen Oertern

liegenden Leichen wurden durch das Brems- Ueberhauen heraufgetragen und im Querschlage in die bereit

stehenden Fördenvagen geladen, die ich dann zum Schacht traiisportiren Hess, üeber die obere Sohle wurden

so etwa 24 Leichen grösstenteils unter meiner Begleitung zu Tage gebracht. Gegen 11 Uhr langt« der

Obersteiger Wagner mit frischen Arbeitern von Borussia an. Ein Theil derselben wurde zur Aufwältiguiig

der Brüche im Querschlag der zweiten Bausohle benutzt, ein anderer Theil half bei der Aufsuchung etwa

noch zurückgebliebener Leichen, deren noch vier in den beiden oberen westlichen Oertern des Flötzes Xo. ,'t

gefunden wurden. Der Transport derselben war schwierig und gefährlich. Die Strecken waren theil weise

verbrochen, so dass der Weg nur durch die letzten engen Ueberhauen genommen werden konnte. Die Luft

in den oberen Oertern war drückend schwül, und ziemlich bedeutende Quantitäten schlagender

Wetter hatten sich angesammelt. Zwei der hier noch gefundenen Leichen waren so verbrannt,

dass sie erst in alte Kleider eingewickelt weiden mussten, um angelasst werden zu können. Gegen 11 Dir

waren die letzten Todten aus Flötz Xo. ."> weggeschafft, bei welcher Arbeit die meisten der dabei betheiligten

Arbeiter durchaus erschöpft wurden. Ich begab mich, nachdem ich etwa { Stunde über Tage verweilt hatte,

wieder zur zweiten Bausohle und suchte mit dem Obersteiger Arndt nochmals die untere Bremse ab, speeiell

die östlichen Ocrter. Auf Ort "2 und y standen so viel schlagende Wetter, dass man mit j|er

Sicherheitslampe nicht mehr vor Ort kommen konnte, und machte ich deshalb den Weg im

Dunkeln. Resultate wurden hier übrigens nicht mehr erzielt. Mein Befinden während der Zeit von 4 bis

5 Stunden, die ich in der Grube zubrachte, war leidlich. Ziemlich heftige Kopfschmerzen, auffallende Ent-

wicklung von Schwees, namentlich während der Arbeit in den oberen Betrieben des Flötzes Xo. 5, sodann

heftiger Durst und eine gewisse Uebelkeit waren die einzigen Symptome, die in Folge des ungenügenden

Sauerstoffgehaltes der Luft sich bei mir bemerkbar machten; die Kopfschmerzen verlor ich auch an beiden

folgenden Tagen nicht. Die mich begleitenden Leute klagten hauptsächlich über kurzen Athem, grosse«

Durst und Uebelkeit. bei einigen stellte sich bedeutendes Erbrechen ein. Besondere Vorsichtsmaassregelu

habe ich bei der Fahrt nicht beobachtet; natürlich drang ich nur langsam in noch nicht untersuchte Betriebe

vor und beobachtete sorgfältig, ob und wie weit schlagende Wetter überall vorhanden waren. Betäubte

und Verwundete sind überhaupt nach S Uhr Vormittags nicht mehr aufgefunden. 1'

Auf erfolgte Anzeige über den Unglücksfall, Vormittags 10 J Uhr, begab sich der Kevicrbeamte mit

dem Berghauptmann sofort zur Stelle, so dass die Grube schon vor Mittag von ihnen befahren werden

konnte. Der erste Eindruck war, dass der Wetterzug kräftig und lebhaft sich zeigte, obwohl Verbrennung^-

düuste die Strecken füllten. Man konnte indessen ziemlich ungestört athmeu. Auch bei der am 17. Januar

erfolgten Belahnmg der Grube durch den Oberberghauptmann wurde ein kräftiger Wetterzug constatirt.

Die Mannschaften waren noch damit beschäftigt. Todte zu suchen und heraus zu schaffen. Der LocalbefunJ

am 15. d. M. und nach wiederholter amtlicher Befahrnng au den folgenden Tagen ist nachstehend angegeben,

wobei auf die beigefügten Zeichnungen verwiesen wird, auf welchen der wahrscheinliche Gang des Feuer-

durch Pfeile, die verkokte Kohle au den Stössen und die Verkohlung der Stempel schwarz markirt, die

Zerstörungen in den Strecken durch Kreuzchen bezeichnet sind.
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Der amtliche Localbefund ist folgender:

Im Querseblag der zweiten Bausohlc war der Verschlag am Flötz No. 7 nach Osten und Westen

zerstört, von da bis Flötz No. 6a hier und da ein Stempel umgefallen, nach Westen Feuerspur; zwischen

FI<H/. No. 6 a und dem Schachte Wagen und ein Pferd zu Boden geschleudert, am Flötz No. 6 b nach Osten

die Zimmerung zu Bruche und Feuerspur, am Flötz No. 6 c Osten und Westen die Zimmerung zu Bruche.

Bei Flötz No. 5, zwischen Flötz No. 5 und 4, sowie hinter No. 4 war die Zimmerung zu Bruche, desgleichen

daselbst die Firste und das Liegende eingefallen. Am Flötz No. 4 war ein Pferd mit leeren Wagen zu

Boden geschleudert, ebenso zwischen den Flötzcn No. 4 und 3. Die im Querschlage liegenden 3 Pferde

waren erstickt. Vom Flötz No. 4 bis No. 3 ist der Querschlag einspurig. Im Querschlag waren die

grössten Zerstörungen da, wo die Dimensionen durch die Pferdezüge beengt wurden. Von den Wagen sind

vielfach die Bäder fortgeschleudert, letztere zersprengt, sogar die Achsen durchgebrochen. Beim Flötz No. 3

nach Westen war der Verschlag zertrümmert , in der Grundstrecke nach Osten bis an den Bremsberg leere

Wagen zerstört, in der abfallenden Diagonale viele Berge und Feuerspur. Im Flötz No. 5 war an dem

unteren Bremsberg ein Wagen zerschmettert, in den Oertern die Wettergardineu theilweise noch vorhanden,

nach Ort ;> Osten ein Wagen von Ort 3 Westen quer hcrübergeschlcudert. Der Bremskorb stand unver-

sehrt an Ort 4. woselbst nach Osten ein Wagen halb in der Strecke, halb auf dem Bremskorb sich befand;

nach Westen lag ein zerschmetterter Wagen. Das östliche Ort war eines vorliegenden kleinen Sprunges

wegen seit einiger Zeit sistirt und vor dem letzten Ueberliauen nicht luftdicht verschlagen. Vom Brems-

berg "> Lchtr. nach Westen steht ein saigeres Sehachtchen auf Flötz No. 6, wodurch Feuer nicht gedrungen

ist. Ueber Ort 4 in 3 Lchtr. Höhe staud die unverletzte Bremse. In der Strecke Nu. 4 Osten lag ein

zerschmetterter Wagen. Im unteren Bremsberg überhaupt Gesteinsstücke, Bäder und einiges Holz.

Im oberen Bremsberg war die Strecke No. 1 Osten und Westen bis zum Fahrüberhaueu zerstört.

Strecke No. 2 und :i Osten und Westen in gutem Zustande. Nach Osten in Xo. 3 neben dem Bremsberge

stand ein voller Wagen unversehrt, nach Westen ein leerer Wagen 1

umgeworfen, in der Strecke No. 4

Osten an dem Bremsberge ein beladener Wagen unversehrt, unterhalb im Bremsberge lag ein Wagen mit

Kohlen. Im Ort *» Osten stand ein leerer Wagen an dem Bremsberge unversehrt, ebenso nach Westen ein

voller Wagen, 5 Lchtr. weiter lagen viele Berge aus dem Hangenden und hier und da umgestürzte Zimme-

rung. Im Ort 6 Osten an dem Bremsberge stand ein voller Wagen, vorn aus den Schieneu ausgehoben,

am letzten Ueberhauen nach Ort 7 stand eine Wettertrommel unversehrt. Dieselbe war am 14. Januar

provisorisch hingesetzt; sie sollte beim Durchhieb mit dem Abhauen von Ort 7 benutzt werden. Nach

Westen in No. 6 an der Bremse war ein leerer Wagen aus den Schienen gehoben, hinter dem Fahrüber-

hauen die Zimmerung zerstört und das Hangende hereingebrochen. Im Ort 7 Osten bei dem Bremsberge

stand ein leerer Wagen unversehrt auf deu Schienen. Das Abhauen und das Streckenort war seit dem

11. Januar c. sistirt. Nach Westen war die Zimmerung viellach zerstört. Hinten un'.er den Bergen lag

ein zertrümmerter Wagen. In der Mitte der westlichen Strecke waren die Schienen losgerissen und in die

Höhe, nach Osten gerichtet, gebogen. In der Strecke No. 8 Osten fanden sich viele Berge und eiuige um-

geworfene Stempel, nach Westen die Schienen aufgerissen und das Hangende eingebrochen. In der Strecke

No. 9 Osten stand am Bremsberge ein voller Wagen unversehrt auf den Schienen, welche letzteren in der Mitte

der Strecke etwas aufgerissen waren. Dieser Wagen war mehrere Lachter weit von Osten nach dem Brems-

berge hin gerollt. Sonst war wenig zerstört; nach Westen lag am Bremsberge ein leerer Wagen ganz zer-

schmettert quer in der Strecke, etwas dahinter viele Berge und einige Stempel. Die obere Bremse war,

abgesehen von dem zerrisseneu Verschlage, unversehrt. An mehrereu Strecken neben dem Bremsberge lagen

die Gezähe der Hauer. Im oberen Bremsberge lagen hier und da losgerissene Steine. Gezähe und Holz.

Aus der oberen Strecke des Flötzes zogen brandige Wetter von Osten her, fast gar nicht von W esten. Auf

der ersten Bausohle war der aus Brettern nicht luftdicht hergestellte Verschlag gegen das abgebaute Feld

im Westen zertrümmert und nach Osten bis au den Querschlag fortgeschleudert, die gegen das abgebaute

Feld nach Osten eingebaute Wetterthür mit Luftloch war nach Osten hin durchgedrückt. Die westliche

Schiene im Querschlag war aufgerissen, ein leerer Wagen aus dem Querschlag nach der östlichen Thür
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geschleudert, so dass er vor derselben aufrecht stand. Im abgebauten Felde über der ersten Bau-
sohle nach Osten und Westen war weder Zerstörung, noch Feuerspur vorhanden. Weisse

Schwämme bedeckten daselbst die Zimmerung. Feuerspuren und Verbrennungsproducte, verkokt« Kohle und

angebrannte Zimmerung zeigten sich fast in sämmtlichen Strecken (siehe Fig. 5, Tafel VII). Die Dämme
im Plötz No. 8 und Nu. 3 am Querschlag der zweiten Bausohle, hinter welchen Kohlenwasserstoffgase

gesammelt standen, waren glücklicherweise unverletzt geblieben. Im Querscblag der ersten Bausoble, im

Hangenden und Liegenden vom Flötz No. 6 stehen in Abstand von 5 bis 6 Lchtr. 2 doppelflügelige Wetter-

thüren x, y, welche geschlossen sein müssen, damit die in den Hauptschaebt einfallende Luft direct zur zweiten

Bausohle gelangt. Diese beiden Doppelthüren sind gleich nach der Explosion offen stehend

gefunden worden. Nach wiederholt angestellten Versuchen fallt die nördliche Thür nicht von selbst zu.

wohl aber, wenn sie mit der Hund gegeu den Querschlagsstoss geworfen wird. Die süd-
liche Thür fällt von selbst zu. Beide Thüren sind vollständig unversehrt. Der obere, an

der Firste angenagelte Holzralimen aber war zerstört. Waren die Thüreu vor der Explosion ge-

schlossen, so mussten sie durch dieselbe entweder zerstört, oder gegen die Stösse offen

geschleudert werden, alsdann aber wieder freiwillig zufallen.

Im Uebrigen ist auf der ersten Bausohle und der Wettersohle keinerlei Zerstörung und Verbrennung

wahrzunehmen gewesen, ebensowenig im Hauptachacht. Ueber die sonstigen Erscheinungen gaben die Zeugen,

welche am Wetterofen und am Füllort des Schachtes der zweiten Bausohle sich befanden, an, dass plötzlich

2 kurz auf einander folgende laut« Schläge, sodann Sausen mit heftigem Zuge, hierauf ein Alles erfüllender

Schwaden zu bemerken gewesen. Am Füllort hat man noch Feuerschein beobachtet. Die in den frühesten

Morgenstunden vor Ort des circa 400 Lchtr. langen nördlichen Querschlags der ersten Bausohle angefahrenen

Bergleute haben von der Katastrophe nichts, bemerkt und ungestört fortgearbeitet. Da der Pulverdampf

daseibat nicht gut abzieht, weil durch den saigeren blinden Schacht nach Flötz Khynsch Wasser niederfällt,

so konnten sich diese Leute frischere Luft durch Oeffnen der beiden Thüren j, y bei dem Flötz No. 6 ver-

schaffen. Die gerichtliche Untersuchung wird diesen Umstand näher aufklären.

In Bezug auf die Tageswitterung ist Folgendes zu bemerken. Dieselbe war vor der Explosion sehr

wechselnd. Am 10. und 11. Januar herrschte strenge Kälte, weniger am 12.; am 13. und 14. trat Regen

und Sturm ein. Am 14. stand das Barometer 28 Zoll, am 15. 27J ZoU; es stieg am 16., fiel dann rapide und

stand bis zum 18. unter 27 Zoll; desgleichen war am 22. Januar der Stand 27 Zoll. Ob das Baromoter in der

Nacht vom 14. zum 15. Januar noch tiefer gefallen und am Tage wieder gestiegen, ist nicht bekannt

geworden. Auf anderen Gruben ist beobachtet, dass die schlagenden Wetter in der Nacht vom 14. auf im
15. Januar reichlicher wie gewöhnlich, bedeutend stärker aber am 18. Januar sich entwickelt hatten.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Februar hat man (cf. Glückauf, Berg- und Hüttenmännische

Zeitung, Essen, No. 8) auf Zeche Neu -Iserlohn bei 28 Zoll Barometerstand Versuche mit dem Anemometer auf

der ersten und zweiten Bausohle bei geschlossenen Wetterthüren und nach Ii stündigem Oeffnen derselben

angestellt. Auf der zweiten Bausohle betrug bei geschlossenen Wetterthüren am Flötz No. 6 das frische

Luftquantum im Mittel 18547 Cubikfuss pro Minute, nach Inständigem Oeffnen der Thüren aber nnr

1G663 Cbkf., die Vorminderung betrug demuach 1884 Cbkf, also 10 pCt. Direct im Flötz No. 5 am

Querschlag der ersten Bausohle betrug bei geschlossenen Wetterthüren das ausziehende Luftquantum im

Mittel 6673 Cbkf. pro Minute, nach 2 stündigem Oeffnen der Thüren aber nur 5166 Cbkf,, also beträgt die

Abnahme 1507 Cbkf. oder circa 22 pCt., ist also relativ doppelt so gross, als bei dem einfallenden Haupt-

luftstrom. Dieses Minus ist bei reichlicher Gasentwickelung, wie denn ja auch nach der Explosion sofort

die Ansammlungen sich wieder einstellten, wesentlich.
')

') Am 8. Mira sollte der Versuch mit Schliessung und Oeffhung der Wetterthüren und die Revision der Strecken nach

erfüllter vollständiger Wiederherstcllune des Status i|UO ante erneuert werdeu. Ali jedoch der Kevicrbeamte uuf Neu - Iserlohn

ankam, fand er die Arbeiter beschäftigt, einen Brand im Wettertrumin des Schachtes zu lüscben. Derselbe war durch ÜM-

m.ssiges Heizen mit Hol« und Kohlen entstanden. Her Bland war pegen Mittag gelöscht und das Wettortnimm nach 2 Ta«cn

wieder hergestellt. — Der beabsichtigte Versuch inusste indessen an jouew Tage unterbleiben und konnte auch später nicht an-
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Was nun die Verunglückten selbst betrifft, ao wurden bis zum Nachmittag des 15. Januar 77 Leichen

Aufgefunden, von den Schwerverwundeten sind nachträglich 4 gestorben, so dass die Gesammtzahl der Todton

81 beträgt. Es waren stark verbrannt 11, weniger verbrannt, aber erstickt 28; Kopfverletzungen, Genick-,

Arm- und Beinbrüche fanden sich bei 8 Leichen vor, die übrigen waren lediglich erstickt. Die meisten

lebend zo Tage gebrachten Leute sind nur betäubt gewesen. Am 16. Januar gegen Mittag wurde schliesslich

.wh in der Grundstrecke des Flötzes No. 7 hinter feinem Verschlago lebend, aber besinnungslos ein 16jäh-

ri?er Abschlepper aufgefunden, welcher nach einigen Wochen zwar von Gehirnentzündung wieder hergestellt

wurde, aber sehr geschwächte Sehorgane behalten hat. Von sämmtlichen Mannschaften aus dem Klötze

No. 5 ist nur einer am Leben geblieben. Derselbe arbeitete in der östlichen Grundstrecke vor Ort, hat

Feuer nicht gesehen, sich aber bis in den Querschlag durch den Nachschwaden geflüchtet, woselbst er

bewusatlos niederfiel und später heraustransportirt wurde. Derselbe weiss über die Sache nichts zu berichten.

Auf Grund der amtlichen Untersuchung und nach dem Grade der Verletzungen ist anzunehmen,

dass in den Oertern No. 5 bis 0 Osten des Flötzes No. 5 über der zweiten Bausohle, wahrscheinlich in 5,

'»und 7, der Herd der Explosion zu suchen ist, um so mehr, als ausser No. 4 Osten der unteren Bremse

auch So. 6 und 7 Osten der oberen Bremse vor dem 15. Januar still gestanden, also jedenfalls schon

wahrend der ganzen Nacht mit schlagenden Wettern behaftet waren. Nach den grossartigen Wirkungen

m urtheilen , muss das Gemenge aus etwa D bis 10 Volumen Luft und 1 Volum Gas bestanden haben, in

welchem Verhältnis* bekanntlich die heftigste Explosion und vollständigste Verbrennung des Kohlenstoffs

und Wasserstoffs eintritt. Vom Explosionsherde hat sich das Feuer durch das ganze Flötz verbreitet, ist

"•dann in deu Querschlag, von dort nach Norden ins Flötz No. 3 Osten (abfallende Diagonale) und nach

Söden ins Flötz No. 6 gelangt. Gleichzeitig hat das Feuer überall Nahrung erhalten, theils durch die

bereite angesammelten, theils durch die augenblicklich in Folge der Luftverdünnung überall lebhafter sich

entwickelnden Kohlenwasserstoffgase. Es ist anzunehmen, dass das Feuer über den Bremsberg weg in die

östlichen Strecken «gezüngelt* und die dortigen Ansammlungen getroffen hat, wenn man nicht voraussetzen

will, dass an mehreren Stellen gleichzeitig die Entzündung stattgefunden.

Uebrigens ist aus der Zeichnung des Flötzes No. 5 ersichtlich, dass nicht direct vor den Oertern,

sondern von den letzten Uebcrhauen, also der letzten Luftverbjndung aus die Entzündung erfolgt ist, und

das das Feuer grösstenteils durch diese seinen Weg genommen und die Ansammlungen von hinten getroffen

hat Da die Ansammlungen jedenfalls vor Ort stattgefunden, so ist also hierdurch eine wenn auch schwache

Bewegung der Luft constatirt. Die Kohlenwasseretoffgase waren von Osten und Westen her iu Bewegung

uod mengten sich mit der Luft aus den letzten Ueberhauen , wodurch sie explosibeler wurden , als vorher,

üblich, dass die durch Störung des Luftzuges veranlasste geringere Geschwindigkeit resp. geringere Masse

d*r einziehenden Luft gerade hinreichend war, um die Ansammlungen so sehr gefährlich zu macheu. Wer
die Entzündung bewirkt, ist nicht ermittelt worden. Der Rückschlag ist aus den westlichen Oertern des

Flötzes No. 5 nach Osten hin erfolgt und hat sich dann im Querschlag fortgesetzt und seine Wirkung bis

an den Schacht ausgeübt, wo noch die Mannschaften zu Boden geworfen wurden.

Es bleibt zu untersuchen, aus welcher Veranlassung sich die Kohlenwasserstoffgase so plötzlich

imoibmaasslich binnen 2 Stunden) ansammelten. Die Zeugen constatiren, dass sie am 15. Januar eine

Veränderung in der Ventilation der Grube nicht wahrgenommen, dass die Luft gut gewesen, speciell

auch im Bremsberge des Flötzes No. 5 wahrend der Nacht, wenigstens bis 3 resp. £4 Uhr. Man könnte

T-rmuthen, dass der südliche, mit dem alten oberen Bau auf Flötz No. 5 und 6 in Verbindung stehende

und ungeheizte Wetterschacht, anstatt auszuziehen, eingezogen, vielleicht wegen des Umschlags der Tages-

^itternng, und dadurch die etwa im alten Maiin vorhandenen schlagenden Wetter in die Baue des Flötzes

No. 5 herabgetrieben habe. Oder es könnten die schlagenden Wetter durch Bruch im alten Mann herab-

S*MeIlt werden, weil das Flötz No. 5 am 11. März wieder belegt wurde. Es ist noch zu erwähnen, dass nach Ausführung der

'**n erwähnten Anemometennessungen sich in den oberen Oertern schlagende Wetter vorgefunden haben. Dieselbett mußten
sieh übrigens, da die Wettergardinen noch nicht wieder hergestellt waren, der Wetteraig also noch unterbrochen war, überall,

» « W auch der Fall war, Torfindeu.
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gedrückt und durch die auf der Grundstreckc des Flötzes No. 5 der ersten Baiisohle vorhaudeuen nickt

luftdichten Verschläge getrieben sein. Es würden aber dann die von oben nach der zweiten Bausohle ge-

drückten Koblenwasserstoffgase gegen den ron unten kommenden starken Luftstrom gestossen und auf der

Grundstrecke der ersten Bau«ohle und im Querschlage daselbst geblieben sein. Wenn dann hier die Explosion

erfolgte, so inussteu auch die Strecken im alten Mann zerstört werden, was aber durchaus nicht der Fall

ist, auch hat man daselbst keine Feuerspuren gefunden. Es bleibt indessen nicht ausgeschlossen, dass, auch

ohne Vorhandensein von schlagenden Wettern im alten Mann, ein Einziehen des südlichen Luftschachte* bei

dem Witterungswechsel möglich war. Wenigstens ist im Sommer 18t>7 auf kurze Zeit ein Einziehen bemerkt

worden. Es ist jedoch eine nähere, directere Ursache der Störung constatirt. Da nämlich das Flötz No. 5

starke Gasentwiekolung hat, so muss sich dieselbe, wenn der Wetterzug unterbrochen ist, bald überall be-

schleunigen und zahlreiche Ansammlungen bewirken, um so mehr, als hierfür die gestörten GebirgsVerhält-

nisse und die flache Lagerung günstig sind. Die beiden Wetterthüren auf der ersten Bausohle im Hangenden

und Liegenden des Flötzes No. G sind gleich nach der Explosion offen gefunden. Da sie nun nicht zerstört

sind, auch nach Anstoss an die Queraehlagsstösse von selbst wieder zufallen, so sind dieselben in der Nacht

geflissentlich offen, resp. durch irgend etwas festgestellt worden. Hierdurch zog ein Theil der einziehenden

Luft aus dem Hauptschacht direct auf die erste Bausohle und nach Flötz No. '» herab, der andere Theil

kam aus der zweiten Bausohle im Flötz No. 5 herauf, und es trat die Stockung des Luitzuges ein. Diese

Stockung ist aus den oben angeführten, in d:r Zeitschrift , Glückauf* veröffentlichten Versuchen erwieseu.

Wenn die Differenz des Luftquantums vor und nach Oefruen der Thüren auch gering erscheinen mag.

reicht sie doch vollständig unter den gegebenen ungünstigen Verhältnissen bei starker Gasentwickelun^.

gestörtem Gebirge, stürmischer Witterung, niedrigem Barometerstand, bei etwaigem Einziehen des Luft-

Schachtes, langem Wetterwege in der Grube etc. aus, um bald Ansammlungen zu bewirken. Besondere zu-

fällige Ausströmungen durch zuvor angehauene Klüfte oder Sprünge in den Streckenörtern sind nicht con-

statirt worden. Wenn nun schliesslich der gleichfalls verunglückte Fahrhauer Walter seine Schuldigkeit

gethan und vor Anfahrt der Belegschaft abprobirt hätte, so konnte die Katastrophe vermieden werden. L>

hätte sich dann der regelmässige Wetterzug hei dem wirklich bedeutenden Luftquantum bald wieder her-

stellen lassen.

Für die nächste Zukunft beabsichtigt man, den südlichen Wetterscbacht bis auf die erste Bausoh>

niederzubringen, mit einem Guibal'schen Ventilator zu versehen und die erste Bausohle zur Wettersohle iu

machen, so dass die Luft auf directem Wege ausziehen kann. Speciell für das Flötz No. 5 werden ik

L'eherhauen, welche bisher die Dimensionen von 55 und 00 Zoll hatten, erweitert, in kürzeren Distanzeu

angc-tetzt oder Höschen angelegt, die Verbindimgsquersclüägc zwischen der unteren und oberen Bremse nach

Bedürfniss im Osten und Westen wiederholt, auch die beiden Wetterthüreii auf der ersten Bausohle fort-

während bewacht. Sodann wird vorläufig der südliche Luft?chacht zur Sicherung des dauernden Aus-

Ziehens geheizt.

Seit dem y. März ist, nach Aufräumung und Wiederherstellung der Grubenbaue, der Betrieb

wieder vollständig aufgenommen.

<
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Theorie der Tiefbauförderung.

Von Herrn R. R. Werner m Berlin.

[Uitnxx Tafel VII, Fig. 1-4.)

Obgleich die Förderung von Producten de9 Bergbaues bei dem heutigen Stande der Maschinentechnik

selbst dann keine Schwierigkeit mehr darbietet, wenn grosse Mengen aus tiefen Schächten') zu Tage

ui heben sind, so sind doch die Kosten für Anlage und Unterhaltung der Fördermaschinen ein so wesent-

licher Factor in der Rentabilitätsrechnung, und kommt es hierbei so sehr auf die zweckmässigste Wahl

unter den verschiedenen Constructionsweisen von Seilkorb mit Seil an, dass der Verfasser die Veröffentlichung

des folgenden Beitrages zur Theorie der SeilfÖrdemng für gerechtfertigt hält.

Zunächst soll dargethan werden, dass für bedeutende Förderhöhen es nicht zweckmässig ist, die

Fürderseile durchweg gleich stark zu machen. Bis zu welcher Teufe aber ein solches Seil überhaupt

zulässig ist. ergibt folgende Rechnung. 2
) Es sei b = Förderhöhe. Der Nullpunkt der Seillänge möge

an derjenigen Stelle des Seiles angenommen werden, von welcher aus beim höchsten Stand des Fördergefässes

das Seil von der Leitrolle bei dem Punkt a Fig. 1 frei herabhängt. Das Gewicht dieses freihängenden

Seilstückes ac soll zu dem des Fördergefäsaes mit den leeren Wagen hinzugerechnet und als todte Last
mit F, die Nutzlast dagegen mit Q bezeichnet werden.

Die Tragfähigkeit eines Seiles auf die Dauer kann proportional dem Gesammtquerscbnitt seiner

Drähte angenommen werden. Wenngleich für ein gegebenes Material dio Festigkeit der Drähte mit der

Feinheit der Nummern wächst, so leiden dem gegenüber die gröberen Sorten weniger durch das Kosten.

Jener Gesammtquerscbnitt ist aber bei gegebener Constructionsweise eines Seiles wiederum proportional dem

Inhalt des denselben umschreibenden Kreises, oder, was dasselbe ist, dem Quadrat seines Durchmessers. Ist

nnn dieser letztere, d. i. die Stärke des Seiles = b (Fuss), so ist, unter k ein durch die Erfahrung

gegebener Coefficient verstanden, die mit Sicherheit zulässige Spannung eines Seiles = kb a
.

In ganz ähnlicher Weise gelangt man dahin, dass man auch das Gewicht eines Seiles proportional

dem Quadrat seines Durchmessers annehmen kann; nnd unter q wiederum ein Erfahrungscoefficient verstan-

den, hat man das Gewicht eines Seiles pro laufenden Fuss = qbV Daher das Seilgewicht @
für die Länge h

S-h.qb»; . . . (1)

nnd die totale Belastung des Seiles an der Aufhängestelle beim tiefsten Stand des beladenen Förder-

gerippes — Q + F + bqb*. Nimmt man diese gleich der grössten zulässigen Spannung, also

Q + F + hqb* = kb* ... (2)

so muss sein

••(»>

daher wegen (1) das Seilgewicht

Auf detu Einheits*chachte im Zwictauer Kohlenrevier beträgt die Förderhöhe 2863 Fusa. Dieser dürfte wohl ütwr-

h»opt der tiefste Kohlenscbacht sein. Die tiefste Grabe in England, DunkinfieW bei Manchester, hat nur 2137 Fuss Teufe. Nach

Aofaben, «eiche in »De l'exploitation de la bouille ä In profoncleur d'au moins 1000 nvtrej, par A Devillez. Leipzig, Ch. (inuse 1<359'

Seite 25 enthalten sind, hatte in einer Kupfermine im Inn -Thal der jetzt verlassene Külz -Puhl -Schacht im Jahre 1759 eine

Teufe von 3186 Fuss. In einem jetzt ebenfalls verlassenen Bergwerke zu Kutteuberg in Böhmen war mau zu der bedeutenden

Tiefe von 3067 Fuss gelangt

*; Sämmtlicbe Hausse und Gewichte sind in rbeml&ndischvn Fussen und Zollpfunden angenommen.

Abhandl XVI. 22
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©=V --.(Q + F) ... (4)

-—

h

q

Dieses wird für Qs= ~ unendlich gross , aber schon rar viel geringere Höhen praktisch uaralisäg.

Dasselbe gilt auch für Bandseile.

k k
Indem für h = -

, Q -f F = 0 werden muss, ist durch - diejenige Seillänge ausgedrückt, welch« da

Seil freihängend und ohne Belastung mit Sicherheit zu tragen im Stande ist.

Es kann vorläufig für Drahtseile angenommen werden:

k= 144.5100 und q= 144.1,7, also £=3000 Fuss,

für Hanfseile:
k

k = 144 . 1020 und q = 144 . 0,34, was ebenfalls -=3000 Fuss gibt.

Es sei zum Beispiel die auf 4 Förderwagen vertheilte Last Q = 4000 Pfd. Das Gewitlt

eines jeden Wagens möge, wie man durchschnittlich annehmen kann, gleich der Hälfte seiner Tragfähigkät

also 500 Pfund sein. Das Gewicht des mit zwei Etagen zur Aufnahme von je zwei Wagen constniirta

Fördergerippes wird mit der FaugVorrichtung, der Zwieselkette und dem todten Seilstück ac, auf a«

Reihe ähnlicher Ausführungen gestützt, ohne grossen Fehler gleich j£ seiner Belastung, also

F = m (4oo,) + 4 500) = 4400 Pfund anzunehmen sein.

Für eine Förderhöhe h = 2000 Fuss ist alsdann die nöthige Stärke eines Drahtseiles

,
1/4000 + 440i>

oder die Seilstärke = 2,223 Zoll, und das Gewicht des Seiles

3 = 2000
. 8400 = 16800 Pfundö

3000 — 2000
nuuu.

Das Seil wiegt pro laufenden Fuss 8,4 Pfund.

Rechnet man für jedes der beiden Seiltrümer noch 150 Fuss Reserveuraschlag, und die Anschaf-

fungskosten der Seile zu 40 Pfennige das Pfund, so kosten die Seile 2 (2000 + 150) . 84 . 40 Pfennijt

oder 4013i Thaler. Bei einem lebhaften Betrieb wird man auf eine jährliche Erneuerung rechnen mfcso

und dabei den Altwerth auf etwa 10 Pfennige pro Pfund, also im Ganzen auf 1003| Thlr. veranschlagen kta*

Zu der Kostspieligkeit eines solchen Rundseiles gesellt sich noch ein anderer Uebelstand: die

Ungleichförmigkeit in der Belastung der Maschine während eines Treibens.

Mit konischen Seilkörben kann man jene Ungleichförmigkeit nur theilweise vermindern, w
folgende Rechnung lehrt.

Der kleinere Radius r,, bis zur Seilmitte gerechnet, an welchem das abgewickelte Seil hängt, Fig.

i

muss aus Rücksicht auf die Haltbarkeit desselben ein gewisses Vielfaches (m-faches) der Seflstärke sein

also: r, = mb; ... (5)

es sei ferner der halbe Kegelwinkel = a, dann ist der Halbmesser r a , an welchem das aufgewundene Sa

hängt, r
a =r, +nb.sinc, unter n die Anzahl der Umschläge verstanden. Es ist aber auch, und 1»»

hinreichend genau, n . 71 (r, +r,) = h, daher r, — r, = -f^' ,
oder, wenn man beide Seiten nrt

TT (Tj -1- r, J

+ r, multiplicirt :

ra =|/ri »+ lA«_BJL...
(6) und

n =
(r

1
+ V

r

r,.+ .?
>-
h ™«)---(7>
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Bezeichnet man mit A das auf den Seilkorb ausgeübte Drehungsmoment, wenn da9 beladene

Fürdergef&ss vom Fällort angehoben wird, und mit B dasjenige, welches noch bei der Ankunft an der Hftnge-

kuk vorhanden ist, so ist

A = r, (Q + F + S) — r,F ... (8)

B = r,(Q +F)-r,6 ... (9)

Diesen Momenten- Gleichungen muss die Annahme Torausgestellt werden, das« die Seilspannung an

der Autlaufsteile b eben so gross, wie bei a ist. Es ist diese Annahme aber nur dann richtig, wenn die förder-

liche Wirkung des Gewichtes der Seilstrecke a
,

b, oder, was dasselbe ist, wenn das Gewicht eines Seilstückes

too der Länge der Vertikalprojection a, b, gleich dem Widerstande der Zapfenreibung der Seilrolle plus dem

ans der Seilsteifigkeit entspringenden Widerstand ist. Der Einfachheit der Rechnung wegen möge diese

Voraussetzung hier und in der Folge gemacht werden.

Das Verhältniss m des kleinsten Aufwickelungshalbmessers zur Seilstärke bat der Verfasser auf

preussischen Kohlenzechen in der Regel zwischen 32 und 40 für Eisendrahtseile, und circa 28 für Aloe-

seile gefunden.

In dem oben citirten Devillez'schen Werkeben wird S. 157 für Eisendraht m = 43 und für Alo«

m = 22,5 für zulässig erachtet.

Für den Winkel a ist an einer Reihe von Ausführungen sin a = 4, bis 4, ermittelt worden.

Setzt man m = 40 und sin e = J, so ist für obiges Beispiel, also für h = 2000, Q — 4000,

F = 440O, ©- 16800,

r, = 40 . 0,18524 = 7,4096 und aus (6)

r, = 10,36; n = 35,832; und ferner

A = 7,4096 • 25200 — 10,56 . 4400 = 141 138 Fusspfund,

B = 10,86 • 8400 — 7,4090 . 21200 =— 69959 Fusspfund.

A + B
Während das mittlere Drehungsmoment —^ - nur beträgt

A +_B = 35589.

2 A
Die Fördermaschine muss also = 3*967 mal stärker sein, als sie bei gleichförmigem Widerstande sein

Düste. Das Drebungsmoment nimmt mit dem Aufsteigen der Last ab, auf etwa § der Förderhöhe in Null

fibergehend. Von da an muss die Maschine mit zunehmender Stärke gebremst werden. Für cylindrisebe

Windetrommcln, oder für r3 = r, würde das Verhältniss ein noch ungünstigeres sein, indem für diesen Fall

A, = 168939 und B, =— 94843 wird.

Mit Spiralseilkörben 1

) kann man allerdings eine vollkommene Gewichtsausgleichung erreichen,

•loch sind diese im Allgemeinen kostspielig in der Herstellung und erfordern bei grossen Förderhöhen un-

praktische Dimensionen. Es muss nämlich sein für eine vollständige Ausgleichung A-=B oder

nach (8) und (9)

r, (Q + F + S) - t 2 F = r, (Q + F)-r, (F + ©), also

ra = r,(l+
Q ^|F

)...(10)

Das macht, auf den obigen Fall angewandt, r 2
= 26,8596 Fuss; oder

r
* = 3,62f>.

r
«

Wendet man aber als Ausgleichungsmittel Gegengewichte an, etwa in Form von Ketten, von

eichen eine an je einer der Förderschalen hängt, oder ein Gewicht, welches auf eine besondere Winde-
tommel wirkt, so fügt man neue Organe hinzu, wo Einfachheit besonders vorzuziehen ist, und steigert

tomt noch die Anlage- und Unterhaltungskosten erbeblich.

>) IVber die Forderung mit Spiralseilkörlcti, deren Coiwtruction und Kostenberechnung: Bd. XII, Abtb. B, S.284 «LZeitsclr.

22«
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Ein Bandseil von gleichförmiger Stärke hat zwar, wie schon oben bemerkt wurde, dasselbe

Gewicht wie ein solches Rundseil, und ist sogar der Preis noch um circa 15 pCt höher als der des letztere;

es lasst sich aber eine vollkommene Ausgleichung des Seilübergewichtes damit erreichen, indem es, da ein

Umschlag auf den andern sich legt, eine archimedisch spiralförmige Windung bildet.

Man denke sich zunächst ein Drahtbandseil aus z nebeneinander liegenden Rimdseilen vom

Durchmesser d zusammen verbunden. Man bat alsdann, indem man in (3) zd a mit b a vertauscht,

d-V-M* ...(ii)
» z (k — q h) N

Um nun zunächst den Radius r3 Fig. 1 zu ermitteln, nachdem

r, = md . . . (12)

als gegeben angenommen worden ist, möge mit q derjenige Radius bezeichnet werden, bis auf welchen die

Seillänge y aufgewickelt ist. Dasjenige Seilstück, welches alsdann noch aufzuwinden übrig bleibt, ist.

der punktirten Stellung des Fördergefässea entsprechend, gleich dem frei hängenden Stück x Fig. 1. — Im

Ganzen sind aber h Fuss aufzuwinden, daher y = h - i. Da für eine ganze Umdrehung der Trommel dieser

Radius um die Seilstärke d wächst, so wird, wenn die Umfangbewegung dy ist, diese sich zum Umfanf

2jtq verhalten, wie der Zuwachs dg zu d; daher

dy = .^-f
d
* ... (13)'); ferner ist

Für e = r, wird y = 0, also

d

dy = y = ,q* + const.

J^fo'-r.') - . (13a) und

h-J(r a»-r t
») oder

» + d h
- . . . (14)

71
X '

Sollen nun die Drehungsmomente beim Beginn und zu Ende der Förderung einander gleich sein, so gilt

die Gleichung (10) oder

** = 1 +
Q^ jv-; wegen (14) ist aber auch

wenn man für r, den Werth m d setzt und einrichtet, hat man

d =
nra» \7T 2"S

_-y—; '
•

'

(15)

Da md = r, ist, so ergibt sich aus (10) der Werth von r
a und aus (11) der von z.

Für das bisherige Beispiel ist d = 0,0338 (0,40f,6 Zoll)
,

r, = 1,332, r a
= r, . 3,625 = 4^28 ond

z = 30 (eigentlich 30,oiö).

Das Drehungsmoment ist A, = B a
= 12323 Fusspfund, die Zahl der Umschläge n - 105.

') Streng genommen müsste t» Radius vecUir anstatt Radius heisten, und du Bogenelement der Spirallinie

d7-|/de»+"^"dV oder dy = d P|/ 1+ ig
1>

J

gesetzt werden. Für die Grenzen, innerhalb deren ^ genommen wird, ist aber 1 verschwindend klein gegen den Snsnumi«

4 n* 2 a
-jjj-p'i ** kann aUo wie oben ds= j-pdn gerechnet werden. Die Qieicbuag (6) beruht auf einsr ähnlichen Anuih»ru"i
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Ed würden zu einer solchen Förderung demnach Bandseile von 0,4 Zoll Dicke mit 12 Zoll Breite,

und Windetrorameln von nur 32 Zoll Durchmesser erforderlich sein. Die Fördergeechwindigkeit würde bei

gleichförmigem Gange der Maschine von dem Füllort bis zur Schachtmündung sich um das 3.e25fache steigern.

Bei keiner der bekannten Bandseilförderungen ist aber z grösser als 8 und kleiner als 4; beispiels-

weise für z = 8 erhalt man d = 0,0G55 lH Zoll),

r, =40 . d = 2,<a,

r a = 1/6.8644 + 41,68 = 6,%74,

l
2 =2,6W3;

ferner sind die extremen Drehungsmomente

A =35368, B 2 =2983,
A

* + Bj - 19175 und A

2A »
U- = 1,8445.

i \ .

t -r Ii .

Die Ausgleichung ist im vorliegenden Fall wenigstens so weit erreicht, dass ein Bremsen der Maschine nicht

mehr nöthig ist. Wenn auch die anfängliche mechanische Kraft noch 1.844T. mal grösser als die mittlere

ist, so lässt sich dieser Nachtheil einigermaassen dadurch ausgleichen, dass man die Dampfmaschine mit

voller Füllung angehen und mit zunehmender Expansion zu Ende arbeiten lässt.

Nachdem hiermit dargethan worden ist, dass das Bandseil ein recht geeignetes Mittel ist, in ein-

facher Weise eine Ausgleichung des Sedübergewichtes zu erwirken, soll nun die gestellte Aufgalw durch

möglichste Reduction des Seilgewichtes vollständiger gelöst werden. Das Seil darf zu dem Behuf in keinem

Querschnitt eine grössere Stärke haben, als zu seiner Tragfähigkeit nöthig ist, oder es muss mit anderen

Worten durchweg von gleicher Tragfähigkeit, und demgemäss von oben nach unten verjüngt sein.

Verjüngtes Bandseil. Die Seildicke d, am Nullpunkt der Seillänge bestimmt sich ausschliesslich

durch die Belastung (Q + F), uud es ist kzd, 1 = Q + F oder

Die Dicke d für die Länge x findet man wie folgt: Die Seilspannung für x ist =k zd 2
; für

x-rdx erleidet sie eine unendlich kleine Zunahme d(kzd-), welche gleich ist dem Gewicht des unendlich

kleinen Seilstückes von der Länge d x, also =qz d-dx; demnach d (kzd 2
) =q zd2 dx oder

d d 2
1

j., =j| dx und durch Integration In i 1 —
jj

x + const.

Für x = 0 ist aberd = d,, daher In d

,

2 =
jj
0 + const. und

6"x a
In 6 1 — In d

,

2 = In
d
-

a
= £ x ... (17); das macht

V j

d*=d, 2
e

q x ) • • • während e = 2,71828... ist.

2k
d = d,e

Die obere Seildicke d, ergibt sich, wenn man für x die ganze Länge h substituirt:

d. =d, e
2k

... (19)

Dass für das verjüngte Seil die Förderhöhe theoretisch eine unbeschränkte ist, folgt daraus, dass für

jeden endlichen Werth von h man einen endlichen Werth für d^ erhält.

Indem die Seilspannung für d von der für d, sich nur um das Gewicht der Seilstrecke x unter-

scheidet, so ist das Gewicht a dieser Strecke
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<r= kz(d2 -d,*) ... (20)

Für k kann man aber einen Ausdruck subatituiren, welcher <s unmittelbar abhängig von dei

und dem specifischen Gewicht des Seiles macht Es ist nämlich wegen (17)

k =^7T
-
} , , . . . (21) Somit ist

2 (lud— lud,)
v '

qzx^-d,')
0)

2(lnd— lnd,) "
-

*
v '

Daa ganze Seilgewicht S erhält man aber, wenn man i mit d„ und x mit h vertauscht:

S = kz(d, a — d,») . (23)

2 In (d a
— lud,)

v '

Vermittebt (IG) und (19) hat man auch

qb

S = (e
k
-1)(Q + F) ...(23b)

Es soll nun zunächst der Radius vector q der Aufwickelungsapirale ermittelt werden, welcher der Hul>-

höhe (h— x) entspricht.

Es ist ähnlich wie (13)

d(h-x)-^-jii ... (24) oder ddx =— 2nqi Q.

.S*

Ans (18) für d den Werth d, e

2 k
gwetrt

q x q x

j d, e
2k= J— 2nQdQ; das macht ^d, e

2

k

= — n + const.

Für x = h geht q in r, über, daher

q b q x

^.(e^-e 2 *)-^« 3 -^) ... (25)

Substituirt man für k den Werth au9 (21), und für die Potenzen von e die Werthe aus (18) wi

(19), so erhält man

«(lud,,— lnd) «f •

Für q und x die zugehörigen Wertbe r, und 0 substituirt, liefert

2

i

k
d

l
(e
2k-l)= 7r (r^-r

1
^)oder

2
J(d 2 -d l )

= r^-r
1

^ ... (27) oder

h(d. — d,) _ a (0g.

Mlnd.-lnd.) 3
'

( }

Der Drehungswinkel im Bogenmaass für die Aufwickclung bis zum Radius q sei = y, dann ist

d (h — x) = q dtp ... (29) und wogen (24) d <p = " d
*

; ... (29a). Es ist aber

q x q x (j h

d = d, e
2k

und wegen (25) e
2 k

=e'
J k- ./^ (<?

J -r, 2
), daher mit Rücksicht auf (29a) und (19)

*-d
1
e
2k -^(«-r

I
») = d a -^(«»-r l

*)nnd
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2 k
Man setze der Einfachheit wegen d

a + r, a =a a
;
wegen (27) lässt sich auch schreiben:

°k^d, + r 2 *=a J
;

multiplicirt man die obere Gleichung mit d, und die untere mit d,, und subtrahirt

man dann beide, so geht hervor:

al _ r a
a d a — r,*d,

a
d, -d,

(3l)

Man hat nun (30)

dg>=
4k

. . . . (31a) oder indem man ,

' — in Partialbrüche zerlegt und
q a 2—

g

a a— >>

d e = d(a + (.) = -d(a- e) setzt, d y = <a _ d
<
a

_ ff>

j. ea ist nun

2k , a + c=* — In * + const.
qa a— q

Für p = r, wird y= 0; daher 0 =— In
a

- + const., und endlich
(j & & — r

|

2k (a + g) (a-r.)
y qa (a — e) (a + r,)

v 7

Da wegen (ß7)*±=n
-J*-^--

ist, hat man auch

•V^I'1 'Mr^H . . . (33)y a d 3
— d, (a— q) (a + r,)

v '

9>a(d, -d.)

hieraus ferner: ^jr^ |"
= «

r
' ^ und nach gehöriger Einrichtung die polare

Gleichung der Spirale:

»a (d, —

d

,)

(a + r,) e
v 1

' — a + r,

« =
—

ya(d, -d.)
~~

• • • (34>')

(a + r,) e
*^ ~ r,a)

+a - r,

Wenn man g in r s
übergehen lässt. erhält man den ganzen Drehungswinkel c der Spirale:

') Von rein mathematischem Interesse ist es, den Anfangspunkt der Drehungswinkel iii den Pol der Spiralo zu ver-

lesen. Zunächst sei <pi der Werth, -welchen <p für q = 0 annimmt. Es ist

st ri*— n* , a+ ri v= •d.-d.-^a^r, •
-IM">

Wtrden nun die Winkel des neuen Coordmatensystema mit ^ fxszeichuet, so muss sein 9: = V+ V« ! und «" (83) un(1 (3*»)

* = r»
, - r;*In^ + » ... (34b)

a da — üi a — (i

^a (d j — dp

a + fl
»(rjS— n»)

Hieraus weiter * = 0 und
v
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_ _ w
. M—

_

r
.

3

ln
(a + r 3 ) (a— r,)a -a d

a
-d, ta

(T^-r a ) (a-f-r.)
(35)

Die Anzahl der Seilumschläge für p, mit ti bezeichnet, ist u =^ . . . (36)

und die Anzahl sämmtlicher Umschläge n = 0 - . . . (37)
*> TZ

Während der Radius für das sich aufwickelnde Seiltrum = q ist, sei gleichzeitig der Radio* für

das ablaufende Seiltrum = r; die Umdrehungszahl ist für dieses dieselbe wie für jenes, jedoch in Bezog

auf die Winkelmessung in entgegengesetztem Sinne zu nehmen. Wenn daher dem g der Winkel y zugehört,

so entspricht dem r der Winkel (c — y), und man hat aus (34)

(a~y) (d
3
-d.)

(a + r.)e ~ -a + r,

gH»üd; - <n> •

(38)

(a + r,).
*<V-r,*) u. a _ r

,

Die Förderschalen begegnen sich, wenn der abwickelnde Seilkorb noch so viele Umdrehungen m
machen hat, als der aufwickelnde schon gemacht hat, und auch noch zu machen hat; also in der halben

Förderzeit. Der zugehörige Drehungswinkel ist dann " und der entsprechende Radius, welcher in diesem

Moment für beide Trommeln derselbe ist, möge mit r bezeichnet werden. Man kann deswegen nach (33) sowohl

a 71 r.,
2 — r,

2
, (a + r)(a-r,) . , , /or .

« =
l

« /.fjZjil !„;•_+'»)
>

-'-..) treiben.
2 2 a d, -d, (a— r

a
)(a + r,) •

Die Gleichsetzung beider Ausdrücke liefert zunächst

(a + r) (a-r,) 1

/

(a + r
aMa-r, ). und

(a — r) (a + r,) r (a—

r

.,) (a + r
, >

- a
(a +

1

' *
~ Vfr

— r»Ha — /gm

V(a + r
a ) (a + F,j + l'(a-r a ) (a- r.)

Die Höhe (h — x) zu bestimmen, bis zu welcher das Fördergerippe angehoben ist, für einen ge-

gebenen Radius g, ist durch Vergleich von (2i>) und (31a)

*<*-«>=V -er «k 1 ,h - „ = -^ «£3? • - • H*
daraus durch Integration

h — x = — —k- ln (a J — + const., ferner

ol
0 = — *"

In (a J — r ,

' ) + const. ; daher

C a (da — tli)

n fa* - ri
2
>

c= a .L_. ... (34c)
v

i// n (d2 — dii

,7 (ra* — n*}
e +

1

l»a mit wachsendem die Worthe Ton q dein ton a sich nähern, denselben aber nie erreichen, so ist in geometrischer Beziehet«

» als Radius desjenigen Kreises aufzufassen, welcher Asymlotc zur Spirale ist.
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Durch Gleichsetzung von (27) und (28) hat man aber auch

2

q

k

-fcd:--tad7
Ä—jt •• <42 > und 9omit auch

1,1
.

•

a- — q
1

h — x = h . j ... (43) oder auch
In .--

In
a J — q*

x=h.—T
i

3
-...(44)

In

Bezeichnet man mit h„ die Tiefe, in welcher sich die Fördergestelle begegnen, so ist x zu

<r.«etien durch h» und q durch r; daher

. a a - r-
lna—77

h ra = h . j ... (45)
"

Für eine durch den Winkel y gegebene Drehung hat man für das steigende Tramm den Badius q
aus (34), für das niedergehende den Radius r aus (38) ; während die freihängende Länge für jenes x (44)

»t, sei f die für dies letztere Tramm. Daun ist

. a 2 —
ln anr77

* = --d a
" ••• (

46 >

In

Das Gewicht * dieser Strecke liefert alsdann (22)

t- 2(inT-inTrr
••• (47)

.

in welchem Ausdruck b die Seilst&rke bedeutet, und zwar nach (18)

b = d, e
2k

. . . (48)

Für das gesammte Drehungsmoment W hat man nun

W = $ (Q + F + «) — r (F + «) • • • (49)

Die extremen Momente A 3 und B, sind analog (8) und (9)

A, =*r, (Q + F + S) -r, F ... (50)

B, =r 2 <Q + F)-r, (F + S) ... (51)

Das mittlere Drehungsmoment mit M r bezeichnet, ist:

M r = r Q ... (52)

Eine möglichst vollständige Ausgleichung bedingt A 3
— B, und zufolge (50) und (51)

A 3 =
r

'

g
r

-'
• Q • • • (52a) ra = r,

j
1 + . . . (53)

Für welchen Werth von r, solche erreicht wird, findet man wie folgt:

Wegen (27) ist auch r, = j/2 k
(dj _ d|) + rj a .

Die rechten Seiten dieser und der vorgehenden Gleichung quadrirt und gleich gesetzt, gibt:

2k,, ,._ 4S 4 S 1
\

XVI. 23
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Berücksichtigt man aber, das« nach (19)

qh
2 k

d, ~d, =d.
— 1

qh

e 2k

ist, und setzt man wiederum d, = — , so bat man

4 h

und

m'

qh

2k e
2k - 1 4S(Q + 2F + 8)

(QT2P)»'
••• (t>4)

.-rq

me 2 k

qb
2 k

qh
I k I

Ersetzt man noch 8 durch den Ausdruck (23b), nämlich 8 = 1

e — 1
' ( Q + F) , so findet

r = 1 k (Q + 2F)'

'm*q' qhqh qh

27r(e
k
+e

2k
)(Q + F)i(g + F) e

k + f)

man

. . . (55)

Es hat also das Product r, m einen constanten Werth, nnd es sei der Kürze wegen

r, m«C ... (56)

Nimmt man nun z als gegeben an, so ist zunächst in üebereinstimmung mit (16) nnd (19) zu ermitteln:

qh

d, = |/ ^ und d.2 = e " k
|/_*lj^L_ » l'ann na* man wt'Ken (56) und weil m = ^- ist:

r, =\'A 2 C . . . (57) und alsdann r 3 vermittelst (53).

Folgende Tabelle soll eine vergleichende Uebersieht gewähren von Werthen, welche für verschieden*

Förderhöhen mit Hülfe vorstehender Formeln berechnet sind.

Q = 4000; F = 4400; k - 144 . 5100; q = 144 . 1,7.

Xo. h s

t

A, = B,

" 2
V

a r
bo

[

-h
,

" M
r
=H}

»,

A

1 1000 3323 4 0.05317 0.ÜG317 60.2«) 3,80©; 5.7831 1917!»

.

— 1000 3323 6 0.J3G« 0.05158 06
?«8o 3.1397 5,2256 17331

3 1000 3323 8 0,03781 0.04467 71.660 3.2010 4,8631 16 128

4 2000 7901 4 0,00317 O.urifW 42,R0 3,1642 7,1000 20528 12,35o 5 ^l)G 0,5768 «2,15 21164 l.«K

5 2000 7961 6 0,W3G6 0,<:GW3 46.IT2U 2,8.192 6,4157 1854s 11.160 4,780 0,G031 66,86 19120 ,
Uta

6 2000 7961 8 0.03781 0,05277 50.423 2,6^08 5.9705 17262 10.267 4,432 0,6275 72,75 17728 1.027

7 3000 14433 4 0.UVU7 0.08816 30.H8 2.6580 8,652-1 22021

8 3000 14433 6 0,0436« 0.07198 33,-;64 2.4018 7.8183 20440
«1 .{000 14433 8 0.037M 0,06234 35,852 2.2350 7,7570 19984

!

Aus der vorstehenden Tabelle geht hervor, dass zu Cunsten des Verhältnisses m die Anzahl «!<*

Kundseile z um so grösser sein muss, je grösser h ist. und dass sogar für eine so bedeutende Förderbfkt'

wie h = 3000, wenn z = K (No. 9 der Tabelle) angenommen wird, die Näherungswerte für m -~

und für die obere Seildick«- = } Zoll und Seilbreite — 0 Zoll ganz günstige sind.
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Auch ist für eine solche Teufe keine bedeutend höhere Betriebskraft als für etwa 1000 Fuss mit

i = b" (No. 2 der Tabelle) erforderlich.

19981 15

173'Ji~ri
^M ^er^ä^n 'ss ' m sichern die Prodacte ans Querschnitt und Hub der Dampf-

koiben beider Maschinen zu einander stehen müssen.

Eine gleichförmige Umdrehungsgeschwindigkeit der Fördermaschine während der ganzen Förderzeit

vorausgesetzt, ist die Fördergeschwindigkeit bei der grösseren Höhe ungleichförmiger als bei der kleinen.

F. ^^^geschwindigkeit =
J\

Unabhängig von z ist

für h - 3000 Fuss, - 3,2553, für h = 1000 Fuss,
Tl = 1,51«.

Ist in Secunden ausgedrückt t ^ der Förderzeit, so ist die mittlere Fördergeschwindigkeit c^

.

Der Sicherheit wegen, namentlich bei Förderung von Menschen, muss aber die maximale Geschwindig-

keit c, ein und für allemal als gegeben betrachtet werden. Annähernd ist
C
* =
c r, + r,

2

Für h = 3000 ist c =^5-= 0,64406 . c, , für h = 1000, c = m̂ = ".8291 c,.

Setzt man c 2
= 30, was nach den bisherigen Erfahrungen höchstens zulässig ist, so ergeben sich

di? mittleren Geschwindigkeiten = 19,321 und 24,87.t Fuss.

Die Förderzeiten sind dem entsprechend = 155.27 resp. = 40,2(K Secunden.

Während die Höhe in jenem Falle nur 3 mal so gross ist als in diesem, ist doch die nöthige Zeit

nahezu die 4fache (3,862)- Rechnet man zudem noch als mindeste Stillstandszeit 17,33 Secunden, so

w die Dauer der Förderperioden 172,6 resp. 57,533 Secunden und den Hubhöhen gerade proportional.

Die täglichen Fördermengen verhalten »ich alsdann zu einander wie 1 zu 3.

Sollte dagegen die Aufgabe dahin gestellt sein, dass aus 3000 Fuss Teufe ebensoviel täglich geför-

dert werden soll, als aus 1000 Fuss, so würde nichts übrig bleiben, als in jenem Falle eine dreifache Nutz-

list oder Q =» 12000 Pfd. anzunehmen. Während man sich die 4000 Pfd. auf 4 Förderwagen vertheilt

und diese auf ein Gerippe von 2 Etagen gestellt denken konnte, Wörden die 12000 Pfd. 12 Wagen in

*> Etagen erfordern.

Die todte Last F pflegt unter gleicheu Constructionsweisen nahezu proportional der Nutzlast Q zu

*in. Da9 Fördergestdle nimmt ungefähr die eine Hälfte, die leeren Wagen die andere Hälfte von F in

Anspruch. Man kann sonach setzen:

F = 10 Q . . . (58)

Üen L'oefficienten o» findet man bei verschiedenen Förderungen von einander abweichend, von 0,787 bis \&&.
»enti das Fördergestell mit einer Fangvorrichtung versehen ist. kann man immer tu 5 1 annehmen.

4400
In der Tabelle ist angenommen w — ~ 1,1 und muss nochmals daran erinnert werden, dass

hier das Gewicht des unteren Seilendes, welches nie mit überläuft, in F mit inbegriffen ist.

Ist also annähernd » als eine constante Grösse zu betrachten, so werden zunächst bei gegebener

Förderhöhe die Querschnitte und das Gewicht des Seiles proportional der Nutzlast, denn (IG). (19) und (23b)

gehfn über in

J .'=Q. ••• (59); d^ = Q
(1

Y|
e

... ... m . S = Q<l + «,)(e
k - 1) . . . (61)

Nach (53) und (55) werden aber ganz unabhängig von Q sein:
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qh

r
3 .

,
2(l + «>)(e

k -1)
r" 1+ 1*2.- •••<b2>

— ••«*>

(1 + ») ((l+a>)e
k
+co) )

Für Q = 12000 und to « l,i hat man daher

d, = 0,03781\
]

~ff*ly-

— 0,06549 (0,786 Zoll),

d a
= 0,06234 >3=0,io797 (1,3 Zoll). Wegen (57) ist

A
,
-

r , = 2,23513 = 2,235 . 1.316 = 2.3414, r
3
= 7.757V3 = 10,209.

Das Seilgewicht wird S = 3 . 14433 = 43300 Pfd. Das Drehungsmoment ist im Mittel

r
' + r

* Q = 19084 . f.i . 3 = 19984 . 3,9472 - 77088.

Die Maschine muss also beinahe 4 mal so stark sein.

Es ergibt sich ferner

2,2^.3:.,H5>
111

2,9414
~7,242 '

sollte dieser Werth in Hinsicht auf die Dauerhaftigkeit des Seiles nicht genügend gross erscheinen, so hat

man die Seilzahl z grösser, etwa = 12 zu nehmen. Die Drehungsmomente werden alsdann auch kleiner,

und ist eine schwächere Betriebsmaschine genügend. Die Seilstärke würde alsdann nur }
r
2 mal, die Rata

4

r
2
undr, nur V2 mal grösser, und das Moment

-'

2
^ Q = 10984} 2 . 3 = 19984 . 3,5076 = 69673.

Man hat endlich

2,235 . 35,a'.2 nrm = ,AW
'

4
=30,i«.

2.941» . Vif

Sollte ein noch grösseres m erforderlich, eine grössere Seilzahl als z — 12 aber nicht zulässig sein, so

man aus dem a priori angenommenen grösseren in und der Stildicke d a vermittelst r, = nid 3 ,
r, u&3

r M~ r r
mit Hülfe von (27) r 2 berechnen. Zwar wird nun — 2

grösser, dem entgegen aber
2

kleiner als vorbm;
" r

,

daher die Fördergeschwindigkeit etwas gleichförmiger. Die mittlere Geschwindigkeit kann nun grösser, tii-e-

Förderzeit kürzer und die Last kleiner angenommen werden. Während aber bisher k 3
— M 9 war, wird jetzt

A, > B,, überhaupt A, grösser als vorhin sein.

Eine vollkommene Gleichheit von A 3
und B

3
wird aber schon deshalb nicht als eine wesentliche

Bedingung festzuhalten sein, weil das Drehungsmonient W (49) während eines Aufzuges unter allen Um-

ständen veränderlich ist. Schon die Tabelle zeigt M, >A 3 und B 3
.

Um nun zu erkennen, wie gross die Veränderlichkeit von W im Allgemeinen ist, müsste man das-

selbe als eine Function des Drehungswinkels <f darstellen. Anstatt dieser zu weitläufigen Entwicklung ist

es vorgezogen worden, die Berechnung nur für einen speciellen Fall durchzuführen, um an diesem <1«

Charakter der Veränderlichkeit von W zu zeigen; hierzu möge das Beispiel No. 5 der Tabelle dienen.

Der Drehungswinkel a = 2;rn = 420,i für das auflaufende Seiltrumm wurde in 10 gleiche TVifc

getheilt, und jedem Theilpunkt entsprechend vermittelst (34) der zugehörige Aufwickelungsradius berechnet

Während der dem n ten Theilpunkt zugehörige Winkel = n . ^ Ist . sei der so berechnete Radius = e ».
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Der gleichzeitige Drehungswinkel des ablaufenden Trutnraes ist dann — (10— n) und der zugehörige

Radius= (?io- a.

.

Um noch die Seillast <r n für den nteu Theilpunkt zu finden, muss vorerst eine Beziehung zwischen

i und q hergestellt werden. Vergleicht man (29) mit (31a), so hat man

dx=- 4k
. ^k *g=p. Durch Integration x= 2

q

k
ln(a> -^) + const.

q

2 k
h = - In (a* - r») + const. liefert

q \ i

2 k. a-

—

X=
q

1,V-r> ••<°4)

Mit dieser Formel wurden die verschiedenen Werthe für x, nämlich

h,, h 2 , ... h„ . . . h, für

«ii «s. • Qi« Qo berechnet.

Xon ist aber wegen (16), (18) und (20)

q x qju

0- (Q+ F) (e
k - 1) . . . (65) und <s n = (Q + F) (e

k - 1) . . . (60)

sowie für das andere Truinm $„ = 010-,, ... (67)

Wenn man jetzt g tt
und ^ a _i und den Ausdruck (66) für o„ und <r,0 _ n in (49) substituirt, lässt

sich die letztere Gleichung schreiben

Wn -( e ,„_„.e - Qn c +e.
(
|^-p

,J(Q + F) .. . (08)

Die Werthe des Drehuugsmomentes W, fortschreitend mit ^ = 6,686 Umdrehungen der Seil-

trommeln, sind der Fig. :1 beigesetzt. Um das Aenderungsgesetz des Werthes von W noch anschaulicher

n lachen, sind die Drehungsmomeute von der links liegenden vertiralen Abscissenachse als Abscissen in

der Länge von 1 mm für je 40 Fusspfund , und die Ordinaten um 10 mm für je 6,gs« Umdrehungen wachsend

Das VerhÜltniss des grössten Drehungsmoment es W 3
zum kleinsten W„ ist:

w, iq<)'5
i> 10

W 17<»iG
=

"«r
: dieser Gra(l der Gleichförmigkeit macht es zulässig, von Anfang bis gegen Ende eines

Aufzuges mit constanter Expansion und ganz geöffneter Drosselklappe und Dampfventil zu arbeiten. Die

Schwankungen in der Umdrehungsgeschwindigkeit . welche die Veränderlichkeit des Widerstandsmomentes W
anstrebt, werden in genügendem Maasse ausgeglichen erstens: durch die Trägheit der bewegten, wie ein

Sucres Schwungrad wirkenden Massen, deren Gewichte = Q + 2 F + 2 S + Gewicht (der Seilrollen, Seil-

körbe und Bremsring) sind; zweitens: durch die Abnahme der Dampfspannung vom Beginn bis zu Ende

<ta Treibens. Während des Stillstandes steigt die Spannung wieder auf den anfänglichen Punkt zurück,

indem weder Dampf verbraucht wird, noch durch das Sicherheitsventil verloren geht, Letzteres unter der

Voraussetzung eines ökonomischen Betriebes.

Die Spannungsdifferenz wird eine um so grössere sein, je grösser die Pause im Verhältniss zur

Hubzeit, oder auch je geringer der Wasserinhalt des Dampfentwicklers im Vergleich zu der vom Feuer

kröhrten Fläche ist.

Um zunächst die Kraft der Fördermaschine zu ermitteln, welche dieselbe theoretisch zu

tat, sei wieder von vorn herein die maximale Hubgeschwindigkeit c a gegeben.

Für die mittlere Geschwindigkeit c hat man alsdann folgende Proportion:
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unter rra den mittleren Radius oder

rn = „
L = fl

. . . (70) verstanden.Inn a v '

Man hat übrigens mit Hülfe vou (41), (27) und (35)

1„
»- r

'._l„*+ r
'

a — r
2 a+ r,

a —

r

2 . a + r,

Die Förderet ist t = ... (72)
c

Weil die Winkelgeschwindigkeit der Seil körbe = "
ist. hat man die Leistung L der Fördermaschine.

iu Fusspfunden ausgedrückt, im Allgemeinen L = W .

" oder aus (72) L^W^ oder auch wegen (69) und

(70) \
c = c

», daher L = W .

c
- ... (73)

h r s «"2

Das mittlere Widerstandsmoment W„, ist:

W0 = Q. . r„ ... (74)

und die mittlere Leistung

L. = W '» = Q.i=-c
a
--Qe ... (75)

2 *2

Zunächst ist: rm — 4.760G und, für e 3 = 32, c = 22,26, t = 89,8*1 Secundeu, L - 4,676 • W.

Wenngleich dem grössten Widerstände W, eine Kraftleistung L, = 4,ü7« . 191>28 = 93188 ent-

spricht, so muss zwar die erforderliche Kraft grösser sein als die mittlere L» = 4000 . 22,26 - 89040, kann aber

kleiner als L, und etwa L,. = W„

'

1
oder L, = 4,<j76. 19648 — 91874 genommen werden.

1 2

Es ist dann diese mechanische Kraft im Stande, bei noch ungeschwächtem Dampfdruck den gerin-

gem anfänglichen Drehungswiderstand und die Reibungswiderstände zu wältigen, welche beim Uebergang

aus der Ruhe in Bewegung grösser sind als während dieser, und ausserdem noch beschleunigend auf bi>

vorhin erwähnten Massen zu wirken. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass nach dem Anhub eine Be-

schleunigung eintritt, welche während der ersten 8 Umdrehungen andauert, und für die folgenden 19 Um-

drehungen in eine Verzögerung übergeht. Von da aus wird die Geschwindigkeit wieder beschleunigt, bi-

rechtzeitig gegen Ende des Hubes das Dampfventil geschlossen wird. Die Beschleunigung der letztem

Periode wird in vorteilhafter Weise gemässigt durch die allmälige Abnahme des Dampfdruckes.

Der Reibungs- und S-ilsteifigkeitswidcrstunde wegen muss die wirkliche Leistung der Dampf-

maschine um etwa { grösser als die theoretische Leistung L,. sein. 1

)

Bezeichnet man diese wirkliche Stärke der Maschine, in Pferdekräften ausgedrückt, mit Lp, so i?t

Lp
= 1,25 . = 239,2.v Endlich ist noch zu beachten, dass die Annahme einer durchweg gleichförmig«!

480

Umdrehungsgeschwindigkeit auch insofern eine nur theoretische ist, als die Bewegung, mit Null Geschwin-

digkeit beginnend, einige Zeit braucht, um in die normale überzugehen. Einen ähnlichen Zeitaufwand

verursacht die Hemmung zu Ende des Aufzuges. Es ist daher die wirkliche Förderzeit t>t, «nd

etwa t, -=100 Secunden anzunehmen. Die wahre mittlere Geschwindigkeit ist alsdann: cc
~
^ -20 Fuss.

M Näheres hierüber enthält ein Werk von Josef llrabak, über die Anwendung d«r variablen Kxnansion bei Scha<)i<-

Förderung -Dampfmaschinen mit und ohne Wasserhebunfj. Prag 1867, Vorlag des Verfasser*.
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Stufenförmig verjüngtes Bandseil.

Die Draht band seile bestehen, wie ächon gesagt, aus z durch Draht zusammengenähten Rund-
seilen oder Strängen, welche hinwiederum aus einzelnen Litzen zusammengedreht sind. Die Drahte,

aus denen die Litzen gedreht sind, haben auf ihre ganze in einem Stück durchgehende Länge hin eine

gleichförmige Stärke. Die Verjüngung des Seiles findet nun stufenweise in der Art statt, dass von dem

starken Ende aus stationswei.se fortschreitend einzelne Drähte einzelner Litzen zu Ende gehen. 1

)

In dem Folgenden soll nun die Anwendung der für das stetig verjüngte Seil ermittelten Formeln

auf das abgestufte gezeigt werden.

Oegeben muss sein die Anzahl v der Strecken des h Fuss langen Seiles. Die Längen der Strecken

seien (Fig. 4) h, h a h 3
. . . h„_ t h„; die zugehörigen gleichförmigen Stärken d, d, d 3 ... d„_i d,.

Um zunächst zu ermitteln, wie lang die einzelnen Strecken zu nehmen sind, damit das Seilgewicht 2
ein Minimum wird, denke man sich ein zweitheiliges Seil, d. i. n = 2 , von der Länge 1 mit P» Pfund be-

lastet. Ist nun die untere Strecke x Fuss lang, so ist die Länge der obern 1— x Fuss, und man bat

k (1

.

2 = P„ + q d

,

1 x und k d a
2 — k d ,

- = q d., ' (1 — x). Aus diesen beiden Gleichungen ergeben sich

:

d,^=
Px

und d
2
*

Pl
und das Seilgewicht 2% wird

k(l-Jx) k (1 —
JJ

x)^ 1 _
J (l_x))

k

P,q__/
X + __1_ /J_ \

(i-jx)
y i- Ju-x)J

ii
v

i

j
* = 0 gesetzt, liefert (1 — 2 x) = 0, oder x = 9

.

Das Seil ist demnach gleichtheilig zu machen.

Jede der beiden gleichen Strecken muss nun selbstverständlich wieder in zwei gleiche Theile getheilt

werden, wenn man ein möglichst leichtes 4theiligea Seil haben will. Und so weiter theilend gelangt man
zu dem Schlnss, dass ein solches Seil gleichtheilig sein muss, wenn die Zahl seiner Stufen eine Potenz von

2 ist. Dieses 1 Fuss lange Seil möge nun in der erwähnten Weise getheilt sein, und zwar so, dass die

Anzahl seiner Theile gleich oder grösser als v ist. Man kann sich ferner 1 und Px so gewählt denken,

dass, wenn man, vom schwächeren Ende ausgehend, 1 um eine hinreichende Anzahl Strecken kürzt, nicht

nur ein Seil von der Länge h mit v Strecken, sondern auch von der Tragfähigkeit P erhalten wird, Letzteres

dadurch, dass man die Gewichte der wegfallenden Strecken der Belastung P» hinzurechnet.

Die Gleichtheilung ist also für jede beliebige Streckenzahl in Beziehung auf das

Seilgewicht die vorteilhafteste.

Ist sonach die Länge einer jeden Strecke = , so hat man wie oben

kdr-kdf = qdi
h

v

• • * *

v

kd;-kd; , = qd^

') lieber derartige Förderseile findet man Eingehenderes in: Berg- und Rültenmar.nwhe Zeitung 1862, No. !W, S.XU;
ferner: Der Berget 1865, No. 57. S. 293.
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h h
Da q d,a qd,1 ^ u. s. f. die Gewichte der einzelnen Strecken darstellen, so folgt durch Sum-

mation der obigen Gleichungen

kdJ = P + 2; ... (76)

die obigen Gleichungen lassen sich aber auch wie nachstehend schreiben:

"<»-!)-?

;-)-<•.-.»

multiplicirt man diese Gleichungen mit einander, so ergibt sich

und durch Verbindung mit (76)

(c-iV
1)""

Vergleicht man das Gewicht 2 dieses Seiles mit dem Gewicht eines stetig verjüngten, welches b«

derselben Lange h dieselbe Last P tragt, so hat man aus (23b)

qh

S = P(e k — 1) • . . (78a)

und folglich

2 1 k v

S ^ "
<j b~

e
k -l

- 1

• (79)

So ist z. B. für ein lOtheiliges SeU von h Fuss Länge und für
J
= 3000

Y-J-^-; = 1,0482.
*S 1.9477 - 1

Für 5-, 3-, 2- und 1-thcilige Seile sind die Quotienten

g
5 = 1,1103, g

J = 1,125=1, * a = 1,319, = g =2,1104.

Die cubischen Inhalte beider Seile stehen natürlich in demselben Verhältnisse g zu einander.

Sollten aber die Formeln für die stetige Verjüngung ohne Weiteres Gültigkeit haben für die i

so müssten die Volumina und Gewichte beider Seilarten einander gleich sein. Diese Gleichheit ist

aber nur unter der Annahme möglich, dass der Tragmodul für das stetig verjüngte Seil kleiner ist — ff

soll nun mit f bezeichnet werden — als der Tragmodul k des stufigen Seiles. Und zwar muss dann

(79) sein:
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,

._ ''I

f

-

h
• (80)

4 — 2,3026. vlog (l— J v )

i. B. ffir h = 2000, v = 10. q = 144 . 1,7 und k = 144 . 5100,
! = 2899; f = 144 . 4928,5 und

f _ J928,6 f.

k~ 5100 ~ ,96M;

Die im vorigen Abschnitt berechneten Beispiele, in denen k= 144.5100 angenommen worden war,

würden also nur dann auch für ein 10-theiliges Seil gelten, wenn der wirklich zulassige Tragmodul grosser

k k
alsk undzwar = k.

f

= 144.5277,3, oder wenn, worauf es hauptsächlich ankommt, die Länge
^

grösser,

und zwar = - • ^ = 3104,3 wäre.

Was die üblichen Werthe von k und
k

betrifft, so werden die*? in der Regel mit 5- bis 6-facher
q

Sicherheit, das heisst so angenommen, dass erst bei einer 5- bis 6 -fachen Belastung ein Zerreissen statt-

finden würde. In Reuleaux's »Der Constructeur, 2. Aufl., 8. 415 und 418« wird für Draht- und Hanf-

seile^ = 3186 und q - 0,304 für lose, und = 0,455 für festgeschlagene Hanfseile angenommen.

In dem erwähnten Devillez'schen Werke wird für Aloeseile, welche gegen die Feuchtigkeit der

Schichte als besonders dauerhaft zu empfehlen sind, angenommen: k = 1137,4 Pfund per OZoll und

q = 0,337 per OZoll, also

q
= 3373. Hanfseile kosten 6 bis 7 Sgr., Aloeseile 5* bis 6 Sgr. pro Pfund.

Stahldrahtseile haben eine Festigkeit, welche circa f mal so gross ist, als die der aus gutem

eifeler Holzkohleneisen gefertigten Seile. Es lässt sich daher annehmen k = 144 . 8500 und * = 144 . 5000 ;

der Preis der Stahlseile, etwa 6 Sgr. pro Pfund, ist dagegen auch J mal höher als der der Eisenseile.

So sehr auch noch die Meinungen verschieden sind über die Dauerhaftigkeit der Stahlseile den

Eisenseilen gegenüber, so scheinen doch jene im Allgemeinen auch in dieser Beziehung die vorteilhafteren

tu sein. Auf einer westfälischen Zeche, wo ein Stahl- und ein Eiseuseil unter ganz gleichen Umständen

neben einander arbeiten, wurde dem Verfasser versichert, dass, während das Eisenseil jährlich abgeworfen

werden muss, das Stahlseil 2 Jahre vorhält.

Das speeifische Gewicht der Drahtseile ist verschieden, je nachdem dieselben mit oder ohne Hanf-

weleu gearbeitet sind. Auch das Einschmieren ist von Einfluss auf das Gewicht. Den Coefficienten >\

findet man zwischen 1,4 und 1,9 schwankend.

Bei der Berechnung von Hanf- und Aloeseilen ist zu beachten, dass dieselben nicht wie die

Drahtseile aus einzelnen Rundscilen zusammengefügt, sondern dass sie , russisch» geflochten sind, daher

nahezu einen rechteckigen Querschnitt haben.

Ist die Dicke eines solchen Seiles =J und .seine Breite — j.d. so ist sein Querschnitt =j.dl
;

*>U dieser nun gleich dem bisher in Rechnung gesetzten sein, so hat man zu nehmen:

j.d* - z. oderz = *
j ... (81)

So zum Beispiel ein Aloeseil vou &\ Zoll Breite und 1J Zoll Dicke würde iu den gegebenen Formeln

XVI. 24
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8 r 4 8 T

nicht wie ein ~- (nahe 5) sträniges, sondern wie ein . (nahe 6) sträniges zu rechnen sein. Es
1,75 n 1,75

kann mit Rücksicht auf die bestthunliche Anfertigung eines verjüngten Drahtseiles verlangt werden, da*s

bei jeder Abstufung eine gleiche Anzahl Drähte endige, dass mit anderen Worten sämmtliche Quer-
schnitts-Differenzen einander gleich sind, während sie beim gleichtheiligen Seile eine geometrische

Reihe bilden.

Der Vortheil, ein bei gegebener Stufenzahl möglichst leichtes Seil zu erhalten, geht zu Gunsten der

Fabrikation, oder eigentlich der Herstellungskosten pro Pfund Scilgowicht, falls dieselben überhaupt dadurch

geringer sind, verloren.

Nur für die beiden untersten Stufen kann der Vortheil der Oleichtheilung noch wahrgenommen,

demnach (Fig. 4) h a
= h

1
gemacht werden.

Indem die QuerschnittsdüTerenz je zweier benachter Strecken in allen Fallen proportional ist dem

Gewicht der obem von beiden, so sind, abgesehen von der alienintersten Strecke, auch die Gewichte und

cubischen Inhalte aller Strecken einander gleich. Ein solches Seil möge zum Unterschied von einem gleich-

theiligen ein gleichstufiges genannt werden.

Da also die Querschnitte nach oben wie die Glieder einer ;arithmetischen Reihe wachsen, so

bilden die einzelnen Längen eine Reihe, deren Glieder die reeiproken Werthe der Glieder einer arithmeti-

schen Reihe sind. Die Summirung jener Reihe ist aber im Allgemeinen nicht ausführbar, und lassen sich

daher die einzelnen Unbekannten nicht direct. wie für ein gkichtheiligcs Seil, ermitteln.

Man gelangt jedoch in der hier folgenden Weise durch ein versuchsweises Verfahren leicht zum Ziel

Ea ist an irgend einer Stelle des Seiles dj| — d p _, = £b p d»; ausserdem aber auch

d' — d 2

d» = (d* — dj_ ,) (p — 1) + d,* und endlich noch d|[ — , = " _ -'— j durch Verbindung der

drei Gleichungen hat man:

v —

1

(82); sonach

,+'1f l»-0
1 f

"dr-a.*

(88)

k 1

v - 1+^dr
und der Annahme nacb h, =h 2 .

In den obigen Ausdrücken ist zwar d„ und d, nicht gegeben; jedoch ist d„ nicht viel grösser ak

der entsprechende Werth für ein gleichtheiliges Seil. Nimmt man diesen Näherungswerth, aus (77) ermittelt,

als gegeben an, so kann auch d, als gegeben betrachtet werden. Es ist nämlich

d
.

3

=k + 2
d

-

h
< )

k p
k

• • • <84)

Durch Gleichsetzung dieses Ausdruckes, und desjenigen für b a (83) findet man:
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MM « . so o« W* ,„
fr,'

h * Ausdrücke „ »„ > h a zu

bis die Summe h a H- h a + h, + h n = h wird. Für das gleichtheilige Seü ist bekanntlich:

l

1
k v)

Während hiernach für ein gleicht heilige 9 Seil, für welches die eingeklammerten Resultate gelten,

k 8400 d ' 3

h = 2O00, ^-=3000, P=
ß

undv = 10( d
' 2

|
= 1.8606 ist, findet man, nachdem sich ergeben hat,

dass für ein gleichstufiges Seil
f*'-

0
)* = 1,8275 sein muss:

h, = 252,54

h a =252,54

h, =232,95

h« =216,15

h, = 201.60

h, = 188.91

h, =177,75

h, =167,79

h 0 =158,87

h, 0
= 150^90

h =2000,00

Durch (84) ergibt sich d, = 0,04562, ferner hat man d, o =0,061&8.

Für das gleichtheilige Seil ist dagegen

d
,
= (0,04519)

d 10 = (0,061646).

Wegen 2=6(kd? 0 — P) ist das Seilgewicht für das gleichstufige Seü

J, 0 = 8362

und für das gleichtheilige

*,„-(8S45).

Man sieht, dass für diesen Fall der Unterschied so gering ist, dass die vorteilhafteste Art der

Anfertigung den Auaschlag geben wird bei der Wahl der Theilungsmethode.

Für v = 2 und v = *o sind beide Seilarten identisch.

Für v = 3 ergeben sich leicht in directer Rechnungsweise

d '

( d
*

)
= 1,6226 = (1,6580),

h, = 712,2 = (666,6),

h 2
= 712,2 =(666,7).

h, = 575,6 = (666,7),

d, = 0,049974 ~- (0,049507),

d 2 - 0,057085 = (0,066135),

d, = 0,063657 = (0,063651),

5,-9456.4 -»(9452,4).

Als Beispiel für die Anwendung der gegebenen Theorie möge schliesslich noch die Unter-

suchung einer

24«
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Förderung mit einem Aloeseile

folgen, von welchem der Verfasser auf einem rheinischen Werk die Abmessungen notirt hat.

Die ans einer Teufe von 200 Lchtr. zu bebende Nutzlast beträgt 40 Ctr. ; das Seil bat an dem einen

Ende eine Dicke von 1{ Zoll bei 6 Zoll Breite; an dein anderen Ende 1$ Zoll bei 8* Zoll Breite. Der

Grundradius ist = 4 Fuss. Demnach:

h = 1333,8 . . ., d , = 0,10417, d a
= 0,14588,

und mit Hülfe der Formel (81)

z = G, r,=4, Q = 40O0, F = 4400.

Vermittelst (16) hat man zunächst k = 144 . 896, und nimmt man an q = 144 .0* so ist

2986,7; als Seilgewicht liefert (23a) S = 5348,9.

Wäre nun das Seil von durchweg gleicher Tragfähigkeit, so musste die obere Seildicke geringer

als d,, etwa d„ sein. Und wegen (19) d„ = O43021
:
alsdann würde das Seilgewicht S, nur sein:

S» = 4707,6 Pfund.

In dem vorliegenden Falle nimmt aber die Inanspruchnahme des Seiles von unten nach oben zu ab.

von k in k 3
übergehend, so dass

k 3
= 144 . 748,24 ist.

Dieser Umstand könnt« wohl dadurch gerechtfertigt erscheinen, dass, wenn auch die Aloefasern an

starken Ende durch die Belastung weniger gespannt sind, sie andererseits durch dio stärkere Krümmung mehr

leiden, als am schwachen Ende. In der That ist das Verhältnis» an diesem Ende = 112, während es

am oberen
r

' = 27,5 ist.

d a

Dem gegenüber ist aber zu bedenken, dass das obere Ende sich längere Zeit aufgewickelt und u

relativer Ruhe befindet, als das untere, welches durch Schwingungen und Stösse leidet.

Man findet ferner aus (28) r2 — 11,7047 und aus (50) und (51) die Drehungsmomente

A = 3497 und

B = 59320.

Sollte A = B sein, so müsste (53)

[
a- = 1,83574; wegen (28)

r 2
* - r," = 121,

r, = 7,i4ß und

r 2
— 13,r> »«in.

Man hätte dann A = B = 40512, und die Fordermaschine könnte bedeutend schwächer sein. Diese gros«»

Radien deuten übrigens darauf hin, dass für tiefere Schächte Aloe- oder Hanfseile als Fördermittel nicht

geeignet sind.

Weil die aufgewickelte Seilspirale vom inneren nach dem äusseren Umfang hin in der Breite ab-

nimmt, so kann man ihr nicht wie bei dem gleichförmig -breiten Seil durch die verlängerten Speichen den

etwa nöthigen seitlichen Halt geben.

Es empfiehlt sich anstatt dessen, vor dem Auflauf ein Paar konische Lcitrollen anzubringen, zwischen

denen das Seil geführt, und ein oder mehrere Paar solchor Rollen, zwischen welchen das aufgewickelte ScÜ

gehalten wird.

Digitized by Google



Die Marniorinilustrie der Apuaniscbcu Alpen. 187

Die Marmoriiidustrie der Apuanischen Alpen.

Vod Hern» H. Zix in Bonn.

Bedeutung der Marmorindustrie in Italien.

Italien ist im Vergleich mit anderen Landern Europas nicht gerade reich an mineralischen Schätzen.

Die unentbehrliche Grundlage einer blühenden Mineralindustrie, die Steinkohle, fehlt ihm gänzlich. Dagegen

bat es von einigen Substanzen so reichhaltige und ausgedehnte Vorkommen aufzuweisen, dass ihm für diese

auf lange Zeit ein natürliches Monopol gesichert bleiben wird. Es sind hier vor Allem zwei Producte des

Mweralreichs zu nennen, in deren Production Italien unbestritten den ersten Rang einnimmt, nämlich

Schwefel und Marmor. Schlägt man den Werth der gesammton Mineralproduction Italiens (incl. Marmor)

zu 20 Millionen Frcs. an, so kommt die Hälfte davon auf Schwefel, ein Drittel bis ein Viertel auf Marmor.

Die Gewinnung und Verarbeitung des Marmors ist einer der ältesten und nationalsten Industrie-

zweige Italiens, welcher nicht Mos für dies Land selbst, sondern wegen seines Zusammenhanges mit der

Kunst für die ganze civilisirte Welt von Bedeutung ist. Seit den ersten Zeiten des römischen Kaiserreichs,

wo der Lunensische (Carrarische) Marmor zuerst in Aufnahme kam , bis auf unsere Tage haben die Berge

Carraras den grössten Bildhauern aller Nationen das Material zu ihren Arbeiten geliefert und noch hat sich

kein Marmor gefunden, welcher an Leichtigkeit der Bearbeitung und Beinheit und Wärme des Colorits dem
Statuenmarinor von Carrara gleich käme.

In unserer Literatur findet sich fast gar nichts über die für Wissenschaft, Technik und Kunst so

interessante Umgegend Carraras. Dies Ist der Anlass zur Veröffentlichung der nachstehenden Notizen,

welche bei einem Besuche jener Gegend gesammelt worden sind. Mögen dieselben zu weiteren Forschungen

anregen, da namentlich im Gebiete der Geognosio noch manches wichtige Problem dort zu lösen sein dürfte.

Von Italienern hat sich besonders Profeisor Oocchi in Florenz um die geognostischc Erforschung

der Apuanischen Alpen grosse Verdienste erworben. Derselbe beabsichtigt schon seit längerer Zeit, ein

grösseres Werk über die Marmorindustrie Carrara's herauszugeben, welches nicht blos die wissenschaftliche,

sondern auch die technische Seite derselben umfassen soll. Bis jetzt ist dasselbe aber noch nicht erschienen.

Einzelne Notizen finden sich in folgenden Werken:

Cocchi, Mappe e Carte.

— Sulla Geologia delT Italia centrale.

Magenta, L'industria dei Marmi.

Maestri, L'Italie economiqilc en 1867.

Jervis, The miueral resources of Central Italy.

Das Gebirge, welches in seinem Schoosse so grosse Schätze von Marmor birgt, führt den Namen
der Apuanischen Alpen und gehört zu den pittoreskesten Landschaften Italiens mit entschieden alpinem

Charakter. Die steil eingeschnittenen Thäler mit schroffen Gehängen, fast ganz ohne Vegetation , sowie die

schroffen, zackigen Conturen der 6000 bis 8000 Fuss hohen Bergreihen erinnern lebhaft an die Kalkalpen

Tyrols oder Oberbayerns. Durch die Lage, sowie durch den prognostischen Bau sind die Apuanischen Alpen

wesentlich unterschieden von den Apenninen. Sie bilden einen Theil der sogenannten .Metallfuhrenden

Gebirgskette* (catena metallifera), welche parallel mit den Apenninen von dem Golfe von Spezia bis nach

der römischen Grenze sich hinzieht, an einigen Stellen unmittelbar bis an die Ufer d^s tyrrhenischen Meeres

Die Apuanischen Alpen in geognostischer Beziehung.
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herantritt, meist aber 6 bis 10 Kilometer vou demselben entfernt bleibt. Ausser Marmor finden sich in den

Apuanischen Alpen noch Blei-, Silber- und Kupfererze, ebenso auch Quecksilber, und haben dieselben ig

verschiedenen bergmännischen Unternehmungen Anlass gegeben.

Der Marmor selbst bildet eine Zone, welche in einer Breite von 3 bis 4, in einer Lange ton 9 bi*

10 Kilometern parallel mit der Hauptrichtung de» Gebirges von Nordwest nach Südost streicht. Dieselbe

beginnt etwas nördlich von Carrara in der Gemeinde Tivizzano. setzt dann im oberen Thale des Frigido bei

Massa durch, wo sie sehr an Breite verliert, erlangt bei Seravezza und im Thale der Versilia noch einmal

eine grosse Ausdehnung und verschwindet weiter südlich unter den jüngeren Schichten.

Welcher geognostischen Formation der Marmor angehört, ist zur Zeit noch nicht hinreichend fest-

gestellt. Früher rechnete man denselben ganz allgemein zum unteren Lias, Cocchi aber hat nachgewiesen,

dass er älter sein muss. Der tiefste geognostische Horizont, welcher sich mit Sicherheit in den Apuauischeo

Alpen erkennen lässt, ist ein rother Ammoniteukalk, der durch seine organischen Beste als liassisch charali-

terisirt ist. Darunter kommt zunächst ein grauer, travertinartiger Kalk in grosser Mächtigkeit (caW
cavernoso), welchen Gocchi der Bauchwacke gleichstellt. Unter diesem liegen Quarzite und talkige Schiefer,

von zahlreichen Gängen durchsetzt, welche die früher augeführten Erze enthalten, und erst unter diesen der

Marmor mit den ihn begleitenden Kalksteinen. Als älteste Formation treten noch tiefer krystallinische und

kalkige Schiefer auf, welche den Kern des ganzen Gebirges bilden und nur in einzelnen, tief eingeschnittenen

Thälern zum Vorschein kommen. In allen diesen Schichten unter dem rothen Ammonitenkalk sind bis jetzt

keine Petrefacten aufgefunden, und so ist die Classificirung von Cocchi, der den Marmor zu der unteren

Kohlcnforraation rechnet, auch nur eine Hypothese.

Das unterste Glied der marmorführenden Schichten bildet ein dichter grauer Kalk von grosser

Mächtigkeit, der oft mit Quarzaderu durchzogen ist und den Kamen Grezzone führt; dann kommt der

Marmor selbst und darüber kalkige Schiefer (Cipollini). Der Grezzone tritt häufig in Wechsellagerung mit

dem Marmor, ja es lassen sich an vielen Stellen ganz allmälige Ucbergänge von dem einen zu dem andern

wahrnehmen. Die ganze Art des Vorkommens lässt keinen Zweifel darüber, dass man diesen Grezzone al<

eigentliches Muttergestein anzusehen hat, aus welchem sich in Folge eines grossartigeu Umwandlungs-

processes der Marmor gebildet hat, eine Hypothese, die von allen Geognosten adoptirt wird. Welcher Art

dieser Process war, ob dabei nur Druck und Wärme, wie Cocchi annimmt, oder andere Momente mitgewirkt

haben, wird wohl erst durch spätere Untersuchungen gelöst werden. Die Wirkungen der Metamorphose

lassen sich nach zwei Kichtungen verfolgen, einmal in der Veränderung der Structur, der Umwandlung d**

dichten Korns in ein krystallinisches und sodann in der üislocation einzelner Bestandtheile, einer Art

Keinigungsprocess, als dessen Endproduct auf der einen Seite der fast chemisch reine, weisse Statuentnannor

dasteht, auf der anderen Seite die sehr uureinen, dunklen Mannonirten und ein Gestein, das der Bergmann

mit dem Kamen madre macchie (Mutterflecken) bezeichnet. Man versteht darunter einen unreinen Kalk

mit zahlreichen Schwefelkies- und Quarzkrystallen, welcher der unzertrennliche Begleiter des Statuenmarmors

ist Letzterer bildet nämlich mandelförmige Linsen, meist ganz ohne Schichtung, welche stets von der madre

macchie umireben sind, und es gilt das Auftreten der letzteren für den Bergmaun als ein ganz sicheres

Vorzeichen des so hoch geschätzten Statuenmarmors. Bei den gefleckten und dunklen Marmorvarietäteu

zeigt sich diese Erscheinung nicht und hier ist auch meist die Schichtung noch deutlich erhalten. Die

dunkle Färbung mancher Marmorarten dürfte wohl weniger organischen Substanzen, als ganz fein zertheiltem

Schwefelkiese zuzuschreiben sein, womit auch der Unterschied im speeifischeo Gewichte zusammenhängt

Dasselbe beträgt nach Repetti für Statuenmarmor 2,58o (Crestola), für duuklen Marmor dagegen 2,689 (Zampone)

Verschiedene Arten des Marmors. Sieht man von den Breccien ab, welche zwar koiie

krystallinische Structur aufweisen, aller wegen ihres Colorits und der Fähigkeit, Politur anzunehmen, doch

noch zum Marmor im weiteren Sinne gerechnet werden müssen, so lassen sich die verschiedenen Marnwrarten

Vorkommen und Arten des Marmors.
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der Apuanischen Alpen nach ihrer Farbe in zwei grosse Kategorien bringen, nämlich die hellen Sorten

(ehiaro) und die dunklern (bardiglio). Erstere bilden weitaus den wichtigsten Tbeil der Production, sie

werden iu grossen Massen in der Form von Blöcken und Platten weit über die Greiuen Ton Italien hinaus

bis über den Ocean nach Indien, Amerika und Australien verschickt. Dunkle und gefleckte Marmorarten

finden sich in vielen Läudern und zum Theil schöner wie in Italien, aber der weisse Carraramarmor ist bis

jetzt noch durch keiue audere Varietät er>etzt worden, und hierauf beruht die Bedeutung desselben für den

Welthandel. Dies gilt ganz besonders von dem Statuenmarmor, dem kostbarsten von Allen. Ausgezeichnet

«ccaroidische Structur. gleichmassiges Korn, blendend weisse Farbe bei wachsartigem, lebhaftem Glänze und

massiger Härte cbarakterisiren ihn als das würdige Material für den Meissel des Künstlers. Es gibt wohl

auch in andern Ländern weissen Statuenmarmor, aber an Structur und Glanz unterscheidet er sich sehr

wesentlich von dem Carrarischen. Der Pansche Marmor, ebenso der neuerdings in Aufnahme gekommene
lyroler Marmor von Schlünders, haben ebenfalls eine reine weisse Farbe, aber ihnen fehlt das feine Geföge;

?ie sind grobkörnig, fast blättrig, in Folge dessen schwerer zu bearbeiten und ohne den warmen, lebhaften

Glanz des Carrarischen Marmors. Freilich sind sie dafür auch haltbarer. Denn es ist eine jedem Bildhauer

bekannte Thatsache, dass der Statuenmarmor von Carrara in den meisten Fallen «lern Eintiuss der Witterung

nicht ausgesetzt werden dar:'.

Der Quantität nach bildet der Statuenmarmor mir einen geringen Theil der ganzen Production,

noch nicht einmal f> pCt., und es ist eine auffallende Erscheinung, dass die Production desselben eher ab-

als zunimmt. Es liegt dies nicht in dem Mangel an Nachfrage, denn er ist die geschätzteste von allen

Varietäten, sondern lediglich in der Art des Vorkommens. Die linsenförmigen Nester, in deneu er auftritt,

haben keiue sehr grosse räumliche Ausdehnung, manche sind schon ganz ausgebeutet und nur wenig neue

eutdeckt worden.

Für den Handel ist die wichtigste Varietät der sogenannte bianco ehiaro (hellweisse). Derselbe hat

nicht mehr die ausgeprägte saccaroidische Structur des Statuonmarmora , aber immer noch krystallinisches

Korn und eine reine weisse Farbe. In seinen bessern Sorten eignet er sich noch sehr wohl zu den Zwecken

der Sculptur und wird vorzugsweise dann genommen, wenn es sich um sehr grosse Stücke handelt, oder

wenn die Kunstwerke im Freien stehen sollen. Weitaus der grössto Theil der in neuerer Zeit ausgeführten

Statuen besteht aus diesem Material; es seien hier nur die Dante -Statue in Florenz, die neue Gruppe unter

der Loggia dei Lanzi und die Bildsäulen berühmter Florentiner unter den Offizien angeführt.

Dieser bianco ehiaro ist es, der unter dem Namen „ Carrarischer Marmor" in der ganzen civilisirten

verbreitet ist und in der Architectur und zu Decorationen eine ausgedehnte Anwendung findet. Nicht selten

hat er schwarze Adern oder Streifen, die übrigens auch bei dem Statueiunanuor vorkommen (statuario venato),

wodurch derselbe zur Sculptur untauglich wird.

Die gewöhnlichen Sorten (ordinario) haben keinen rein weissen, sondern einen bläulichen Ton und

weniger krystallinisches Gefüge. Sie werden zu Tafeln verschnitten, oder zu Kaminen, Säulen, Flurplatten u. s. w.

verarbeitet. Wenn die schwarze Streifung überhand nimmt und der Grund selbst dunkler wird, so erhält

man den bardiglio, welcher ganz ähnliche Verwendung wie die oben genannten Sorten findet. Eine sehr

geschätzte Varietät desselben ist der bardiglio fiorito, welcher auf aschfarbigem Grunde scharf gezeichnete,

zickzackförmige dunkle Streifen aufweist. Dem Effecte nach bildet derselbe schon einen Uebergang zu den

mannigfaltigen Breccicn, die meist in Seravezza und Massa, weniger in Carrara selbst gewonnen werden.

Sie kommen häutig in der Nähe von Eisensteingängen (Stazzema) vor und ist auch Eisen vielfach der

tarbende Bestandteil. Die Mannigfaltigkeit der Zeichnung und der Reichthum der Farben ist bei diesen

Brcccien ausserordentlich und macht dieselben für die Architectur sehr schätzbar, doch ist die Production

nicht sehr bedeutend. Eine der verbreitesten Varietäten ist der mischio di Seravezza, charakterisirt durch

pfirsichfarbiges bis violettes Colorit; aus demselben bestehen beispielsweise die Säulen an der Facade der

neuen Oper in Paris.

Cebrigens bat Italien ausser in den Apuanischen Alpen noch an mehreren anderen Punkten bemerkens-

werte Marmorarten, von welchen nur der Portoro von Spezia (der black and gold der Engländer) ein dichter
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schwarzer Kalk mit gelben Adern, der gelbe Marmor von Siena (Giallo di Siena) hervorgehoben aeL Auch

Statuenmarmor findet aich noch an manchen Orten, wie bei Campiglia und auf der Insel Elba, welcher aber

mehr dem Tyroler Marmor ähnelt und gegen den Carrariscben nicht aufkommen kann.

Carrara selbst bildet den Mittelpunkt und Hauptsitz der ganzen Marmorindustrie der Apuanischen

Alpen. Es sind hier manche Brüche, die schon zu den Römerzeiten ausgebeutet wurden nnd gegenwartig

immer noch in Betrieb stehen; so der Polvaccio, aus welchem die grossen Monolithe der Hadrianssaule

herstammen. Einen grossartigen Aufschwung hat die Industrie namentlich in den letzten 20 Jahren ge-

nommen, wo die verbesserten Transportmittel und die vermehrten Handelsbeziehungen das Absatzgebiet

ungemein erweitert und dem italienischen Marmor einen bedeutenden Markt in den transatlantischen Ländern

eröffnet haben.

Von jüngerem Datum wie in Carrara ist die Industrie in Massa di Carrara und in Seravezza. In

Massa datirt sie erst vom Jahre 1836 an und in Seravezza ist sie auch erst seit 30 Jahren von Bedeutung.

Doch hat sie sich gerade in diesen beiden Orten in der letzten Zeit sehr rasch entwickelt, verhältnissmässig

rascher als in Carrara selbst.

Im Jahre 1838 betrug die Production in Carrara 11676 To. (a 20 Ctr.), in Massa 186 To.,

im Durchschnitt der Jahre 1853 bis 1855 in Carrara 44000 To., in Massa 4000 To.

Für das Jahr 1866 lässt sich die gesammte Production der genannten drei Orte zu 100000 To

veranschlagen ; davon kommen auf Carrara 65000 To., auf Massa 12000 To., auf Seravezza 23000 To. Seit im
ist demnach in Carrara die Production auf das 5J fache gestiegen, was einem jährlichen Zuwachse von 18 pCt.

entspricht; in Massa dagegen in derselben Zeit auf das 65 fache, also circa 50 pCt. jährlich. In den letzten

10 Jahren weist Carrara eine jährliche Productionsvennehrung von 15 pCt, Massa von 25 pCt. auf.

Die angegebenen Zahlen sind übrigens durchaus nicht genau. Die früheren Zolllisten geben nur

sehr unsichere Anhaltspunkte, da mindestens der dritte Theil defraudirt wurde und ebenso ist es mit deu

gegenwärtigen Listen, welche die Gemeinden zur Erhebung der Abgaben führen.

Die Zahl der Brüche wird in Carrara zu 685, in Massa zu 180 und in Seravezza zu 100 angegeben

Jedoch sind bei Weitem nicht alle in Betrieb. Ueberhaupt ist bis jetzt erst ein Theil des ganzen marnior-

fuhrenden Districts in die Gewinnung gezogen und der ganze Vorrath an Marmor ein ungeheurer, wahrhaft

unerschöpflicher. Ganze Berge von 4000 bis 5000 Fuss Höhe bestehen bis zu ihrem Gipfel fast nur m
Marmor, wie der Monte Sagro, und so viele Jahrhunderte des Betriebs haben kaum die Oberfläche verriüt

und können die gegenwärtigen, lediglich durch Tagebau betriebenen Brüche in bergmännischer Beziehung

als eben so viel Schurfversucbe gelten, welche den unterirdischen Reichthum erst kennen lehren.

Es ist hauptsachlich in den Transportverhältnissen der Grund zu suchen, dass trotz der lebhaften,

stetig wachsenden Nachfrage nach Marmor noch so viele Brüche unbenutzt daliegen. So ist ein grosses

Gebirgsthal, das Val d'Arni auf der Ostseite des Monte Altissirno, bis jetzt dem Verkehre noch gar nicht

zugänglich. Und doch ist dasselbe ungemein reich an Marmor jeglicher Gattung, auch an dem seltenen

Statuenmarmor. Die Strasse zum Aufschluss dieses Thaies ist zu circa 4 Millionen Frcs. angeschlagen; der

Staat kann bei seiner traurigen Finanzlage natürlich nichts dafür thun und durch Private eine solche Summe

aufzubringen, dazu ist in Italien gegenwärtig wenig Aussicht.

In der Gemeinde Massa sind beispielsweise ca. 27000 Qu. • Meter marmorführendes Terrain bekannt

:

davon sind nur 6263 Qu. -Meter von der Gemeinde an Private abgetreten, das übrige ist noch im Besitz»'

der Gemeinde selbst. Dort gehört nämlich der grösste Theil des marmorführenden Grund und Bodens der

Gemeinde und es hat sieb in diesem früher modenesischen Theile des Königreichs Italien ein ganz eigeo-

ümfang der Marmorindustrie.

Besitzverhältnisse.
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thümliches Kechtsverhaltniss herausgebildet. Die Gemeinde gibt die Erlaubnis zum Aufsuchen von Marmor

iaf ihrem Terrain an Private (also eine Art Schürfschein) und wenn auf diese Weise Marmor entdeckt

*ird, so ist die Gemeinde verpflichtet, die Benutzung des betreffenden Grundstücks gegen eine gewisse

jährliche Abgabe auf ewige Zeiten an den Finder abzutreteu. Es tritt also hier ähnlich wie im deutschen

Bergrecht das Erstfinderrecht als Prämie und Sporn zur Aufsuchung der nutzbaren Mineralsubstanzen auf.

Die Abgabe (livello) richtet sich nicht nach der Production oder dem Ertrage des Bruches, sondern nur

itach dem Werthe des Grundstücks und da die betreffenden Ländereien meist aus nacktem Felsboden ohne

jegliche Anpflanzung bestehen, so ist dieselbe sehr gering. Das Minimum, was für einen Bruch bezahlt

wird, ist 0,52 Pres., das Maximum nur 5,63 Frcs. In der Gemeinde Massa werden für 180 Brüche jährlich

i»>-{ Lire, in Carrara für 291 nur 451 Lire entrichtet. Man sieht, diese Abgabe ist eigentlich nur nominell

und es haben sich in Folge dessen viele Private einen sehr ausgedehnten Besitz marmorführender Ländereien

gesichert, weniger in der Absicht, selbst Brüche zu betreiben, als um das Terrain später mit Vortheil an

Andere zu verpachten. Zwar kennt das Gesetz vom 1. Februar 1751 und vom 14. Juli 1840, worauf das

eben geschilderte Rechtsverhältniss beruht, auch eine Art Caducitätsverfahren. Wenn nämlich zwei Jahre

lang ein Bruch nicht betrieben wird, so kann die Gemeinde das Terrain wieder an sich ziehen. Doch wird

um dieser Bestimmung so gut wie kein Gebrauch gemacht.

Die Besitzer von Marmorbrüchen in diesen Gegenden haben also kein Eigenthum, sondern nur ein

Nutzungsrecht. Sie übertragen dasselbe häufig für eine Reihe von Jahren an Andere und diese oft wieder

an Dritt« und werden derartige Pachtverträge meist auf 20 Jahre abgeschlossen. Gerade dies System ist

üi wirthschaftlicher Beziehung ein grosser Uebelstand und Veranlassung, dass viele Brüche sehr unrationell

betrieben werden und durch Kaubbau frühzeitig zum Erliegen kommen.

In der neuesten Zeit ist davon die Kede gewesen, im Wege der Gesetzgebung diese Verhältnisse

abmindern und der Marmorindustrie auch in Massa ein eben so freies und sicheres Eigenthum zu verschaffen,

wie üi den anderen Bezirken. In Scravezza esistiren nämlich keine derartigen Gesetze, dort ist Alles

Privateigenthum, wobei sich die Industrie am besten steht, und in Carrara gehört auch nur ein Theil

simmtlicher Brüche der Gemeinde.

Das Gesetz über die Einphyteufe vom Jahre 18G4 lässt sich aber auf diese Verhältnisse nicht wohl

Menden und es wird eines besonderen Gesetzes bedürfen, um hier eine Abhülfe zu schaffen.

Die Gewinnung des Marmors geschieht bis jetzt ausschliesslich mittelst Steinbruelibetriebs und b^i

der ungeheuren Verbreitung desselben liegt auch einstweilen kein Grund zu einem unterirdischen Betriebe

vor. Die grösste Schwierigkeit macht dabei der Abraum, da die Gehänge steil und die Thäler sehr eng

>bd. An einzelnen Stellen drohen die Halden die Thäler geradezu zuzuschütten und dem Wasser dem
Ati>weg zu erschweren. Die Schwierigkeit, den Abraum unterzubringen, ist es auch, welche die Brüche so

niulig zum Erliegen bringt. Man verlässt sie dann als ausgebeutet, wenn auch noch Marmor in Fülle

vorhanden ist, um andere bequemere Gewinnungspunkte aufzusuchen. Nicht selten wird dieser Zeitpunkt

noch dadurch beschleunigt, dass man von vornherein aus übel angebrachter Sparsamkeit den Betrieb in zu

U«inen Dimensionen angolegt ftat. Uebrigens würde in anderen Gegenden, wo der Kalk seltner ist, diese

Halden, die grossentheils aus kleinen Stückeu reinen Marmors bestehen, noch weitere Verwerthung als

gebrannter oder gemahlener Kalk finden. Aber die Fabriken, welche letztern bei am in grossen Massen

"»nsumiren, fehlen in Italien, und Kalk zum Brennen hat man aller Orten.

Namentlich in unmittelbarer Nähe von Carrara selbst, wo der schon Jahrhunderte hindurch fort-

gesetzte Betrieb kolossale Halden aulgehäuft hat, finden sich eine grosse Anzahl von verlassenen Brüchen,

die jetzt geradezu verschüttet und ganz unzugänglich sind. Hiermit steht auch die Tendenz des Betriebs

im Zusammenhange, immer weiter in die Seitentbäler hinaufzusteigen, um neue Betriebspunkte für die stetig

wachsende Production aufzufinden. In den letzten 10 Jahren ist die Gewinnung bei Carrara bis in die

Alfaaull. XVI. 25
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102 Di« Alpeu.

steilen Schluchten des Monte Sagro auf eine Höhe von 4000 bis 5000 Fuss vorgedrungen und an vielen

Orten wird jetzt Marmor gebrochen, wo vor wenigen Jahren kaum ein schwindelfreier Bergsteiger sich

hinwagen konnte.

Die Gewinnung des Marmors wird durch die natürlichen Lagerungsvcrhältnisse sehr erleichtert.

Die Schichtung, verso genannt, ist meist noch gut erhalten und mit ihr geht die Hauptspaltungs-

richtung des Marmors parallel. Eine zweite, weniger ausgeprägte Spaltung3richtung (secondo) steht uabezu

senkrecht auf der Schichtung und mitunter finden sich noch ausserdem Klüfte in einer dritten Richtung

(contro), so das» der Gewinnung eubischer Massen aller mögliche Vorschub geleistet ist. Schiessarbeit wird

höchstens bei Abraumarbeiten angewendet. Die ganze Gewinnung wird gewöhnlich einem Unternehmer

(capo di cava) ins Gedinge gegeben, welcher dann pro Cubik- Palme gewonnenen Marmors 1 bis Ii Lire
1

)

erhalt und dafür alle zur Instandhaltung des Bruches erforderlichen Arbeiten vornehmen muss. Der Marmor

wird nämlich ganz allgemein nach genuesischen Palmen gemessen, von welchen 4 auf ein Meter gehen, *>

dass also die Cubik -Palme gleich V« Cubik -Meter ist. Eine Cubik -Palme Marmor wiegt 40 Kilogramm,

ein Cubik -Meter also 2560 Kilogramm.

Sehr grosse Kosten macht der Transport des Marmors. In Carrara stehen uur tehr wenige Bruch*1

in unmittelbarer Verbindung mit der Fahrstrasse, die meisten liegen in einer Höhe von loOO bis 300t) Fuss

über derselben und zwar an Gehängen, die 25 bis 40 Grad und darüber Steigung haben. Der Transport

auf diesen Abhängen wird auf eine höchst eigentümliche Weise bewerkstelligt. Iu sehr unvollkommener

Weise stellt man eine Art Weg her, der aber weder gerade ist, noch gleichmassige Steigung hat; an den

Seiten desselben sind in Abständen vou 20 bis 30 Fuss je zwei starke Pfosten eingerammt, und eis wird nun

der Marmorblock mittelst eines umgeschlungenen Taues (lizza) durch einige Arbeiter allmälig von einem

Pfostenpaare nach dem andern heruntergelassen. Diese Operation ist ebenso zeitraubend, wie kostspielig und

nicht ohne Gefahr. Denn mitunter reisst ein solches Tau und der Block rollt mit ungeheurer Wucht den

Abhang hinab, Alles zerstörend, was in seinen Bereich fällt. In der That sind die Unglücksfalle gar nicht

selten. In Carrara allein hatte man 1803 ti, 1864 22, 1865 2, im Durchschnitt 10 Todesfälle jährlich.

Rechnet man die gesaramte Marmorproduction Carraras zu 65000 To. , so hat man einen Todesfall auf je

6500 To., auf je 100t) Arlwitcr 3,3. Dies ist ein sehr ungünstiges Vorhältuiss, wenn man l>erücksichtigt.

dass l)eispielsweise bei dem doch weit gefährlicheren Steinkohlenbergbau Englands auf je 100000 To. ein

Todesfall, bei dem gesammten Bergbau Preussens auf je 1000 Arbeiter 2,3 Todesfälle kommen.

Manche Brüche, die noch höher an den Bergen hinaufsteigen, haben nicht einmal die oben beschriebene

Vorrichtung bis an den Bruch selbst; die Blöcke werden dort ohne Weiteres den Abhang hinabgestürzt und

bleiben an einem tieferen Punkte liegen, natürlich mit einem sehr bedeutenden Verlust an Material. Man

rechnet, dass der Transport eines Cubik -Meters bis zur Fahrstrasse in Carrara 25 bis 40 Lire kostet

Nicht minder primitiv ist übrigens der Transport auf der Falirstrasse selber. Man darf dreist

behaupten, dass derselbe seit den Zeiten der römischen Kaiser keine wesentlichen Fortschritte gemacht hat.

Die schwerfälligen Karren mit Scheibenrädern, die bis an die Nabe in die tiefen Spuren einsinken, die lange

Reihe von Ochsen, die mit beständigem Zuruf angetrieben werden, gewähren einen ganz eigentümlichen

Anblick und mau glaubt sich unwillkürlich in ein anderes Jahrhundert versetzt. Nicht selten haben di*

Wagen nicht einmal eine ordentliche Bromse, sondern man bedient sich statt dessen eines grossen Steine-,

der an einer Kette nachgeschleift wird, eine Vorrichtung, die auch nicht gerade zur Verbesserung der

Wege beiträgt.

Etwas besser wie in Carrara sind die Wege in Massa und Seravezza. wo allerdings auch nicht >>

»} Die italienische Lire, ist gleich dem frauzösischun Frauv = 8 Sgr , wenn man v,mi dem Agio »biielit. wa< »uf Jfn

»Heia in Italien circulirendeu Papiergolde lastet und dort gegenwärtig 10 bis 15 pCl. Iwtrigt.

Transport.
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grosse Massen zu transportiren sind. Bei Seravezza liegen manche Brüche sogar sehr günstig, dicht an der

Fahrstrasse. Von welchem Einflüsse dies anf die Seibatkosten ist, mag man darauB ersehen, dass, obwohl

der Marmor dieser Brüche zu der allergewflhnlichsten Sorte gehört, von welcher das Cubik- Meter kaum
1»0 Lire gilt, doch kostbare Olivenpflanzungen zerstört werden, um die Gewinnung auszudehnen.

Die Unterhaltung der Strassen liegt den Gemeinden ob und dieselben erheben zu diesem Zwecke

eine Abgabe von dem transportirten Marmor (pedaggio). Dieselbe beträgt in Carrara pro Tonne Statuen-

marmor 5, gewöhnlichen Marmor 2, verarbeiteten Marmor 1 Lire, und trug im Jahre 1865 ca. 8O000 Lire

vin. von welcher Summe aber nur ein Theil wirklich auf die Reparatur der Wege verwandt wurde. In

Massa wird diese Abgabe nicht nach dem Gewichte des Marmors erhoben, sondern nach der Zahl der

Ochsen, die zum Transport verwendet werden, wobei dieselbe natürlich sehr ungleichmäßig auslallt. Sie

trägt dort auch nur zwischen IJO00 und 4000 Lire ein.

In den Transportverhältnissen liegt noch ein weites Feld zu Verbesserungen jeglicher Art vor, und

e> ist dies um so wichtiger, als gegenwärtig die Kosten des Transporte ungefähr ebenso viel ausmachen,

als die Kosten der Gewinnung. Von den Brüchen bis zur Fahrstrasse Hessen sich in vielen Fällen Brems-

berge mit Schienenbahnen anlegen. Freilich mü3ste man dann den gegenwärtig zersplitterten Betrieb etwas

mehr concentriren und weniger Brüche in Angriff nehmen, diese aber schwunghafter ausbeuten. Auch gehörte

dazu die Vereinigung mehrerer Besitzer von Mannorbrüchen, womöglich die Bildung von Gesellschaften

mit grösserem Kapital. Aber gerade dies sind Dinge, die in Italien auf ganz besondere Schwierigkeiten

stossen, wie man sie in den in industrieller Beziehung weiter vorangeschrittenen nördlichen Ländern kaum
kennt. Uebrigens muss man auch zugeben, dass die bisherigen Erfahrungen auf diesem Gebiete für die

Italiener nicht gerade ermuthigend sind. Ks existiren seit l."> Jahren nur zwei grössere Gesellschaften für

den Betrieb von Marmorbrüchen in Massa und Seravezza, die societa del Monte Altissimo und die societa

marmorea. Die eine ist augenblicklich in der Liquidation begriffen, die andere vertheilt schon seit langer

Zeit keine Dividenden mehr. In beiden Fällen liegt die Ursache lediglich in der Verwaltung und in Ver-

hältnissen persönlicher Art, die hier nicht näher beleuchtet werden können, welche sich aber bei sehr vielen

Gesellschaften Italiens wiederholen und wesentlich mit Schuld tragen, dass die Industrie hier noch nicht

den Aufschwung genommen hat, zu dem sie in einzelnen Branchen nach den natürlichen Verhältnissen

befähigt wäre.

Verbesserung der Transportmittel. Es ist schon oft vorgeschlagen worden, in den Thälern

des Carrione, Frigido und der Versilia Pferdeeisenbahnen zu legen, wozu man in den meisten Fällen die

schon vorhandenen Strassen benutzen könnte. Berücksichtigt man, dass an Transportlöhnen in Carrara

jähriieb über 1 Million Lire ausgegeben werden, in Massa und Seravezza zusammen nahe an ^ Million, so

kann man leicht die Wichtigkeit solcher Bahnlinien ermessen.

Während der Anwesenheit des Verfassers in Carrara Hess eine Livorneser Gesellschaft Vermessungen

zur Herstellung einer Locomotiveisenbahn durch das Thal des Carrione machen, welche von dem Bahnhofe

Carrara ausgehen sollte; es ist aber nicht wahrscheinHch , dass dieselbe zu Stande kommt. Am meisten

Interesse dabei hätten die Besitzer von Marmorbrüchen selbst, aber gerade diese wollten sich nicht betheiligen,

und sind überhaupt sehr schwer zu einer genieinsamen Anlage zu bewegen.

In der letzten Zeit fängt in Massa die Gemeinde selbst an, neue Strassen zu bauen, deren Anlage-

kapital dann durch eine auf den transportirten Marmor gelegte Abgabe nach und nach amortiairt wird.

Dies ist offenbar ein Weg, auf dem sich am leichtesten Verbesserungen erzielen lassen und vielleicht wird

es auf diese Weise in den nächsten Jahren gelingen, wenigstens einzelne von den Thälern durch Schienen-

geleise mit der Livorneser Eisenbahn in Verbindung zu setzen.

Der weitere Transport des Marmors nach Livorno, Spezia oder Genua findet grossentheils noch zur

See statt. Die Livorneser Eisenbahn hat es bis jetzt nicht verstanden, sich diese bedeutenden Transportmassen

zuzuwenden. Zum Theil hält sie die Tarife zu hoch, zum Theil ist dem Mangel einer Verbindung zwischen

dem Bahnhofe und dem Hafen in Livorno, sowie dem Fehlen geeigneter Ladevorrichtungen die Schuld an

diesem Verhältnisse beizumessen. Das Umladen von den Waggons in Livorno bis auf das Schiff kostet

25*
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ungcf&hr ebenso viel, wie die Fracht von Carrara bis Livonio. Deshalb geht auch gegenwärtig nur d»?

Quantum per Bahn, was keinen Seeweg zu machen hat, und das ist nur ein geringer Theil. etwa 10 pCt

der ganzen Production. Dies Verhältniss wird sich jetzt durch die Brennerbahn vielleicht etwas ändern,

noch mehr aber, wenn erst die Mont-Cenis- Bahn und die Linie Spezia - Genua vollendet ist. Vielleicht wird

die Livorneser Eisenbahn auch mit der Zeit sich cntschliessen , in Livorno für geeignete Depot« und Lade-

Vorrichtungen Sorge zu tragen.

Die Verfrachtung per Schiff ist auch kostspielig und umständlieh. Avenza, von wo jährlich circa

60000 To. verschifft werden, hat nämlich keinen Hafen, sondern nur einen offenen, dazu noch ziemlich seichten

Strand. In Folge dessen kann man nur bei stiller See verladen und die Blöcke liegen mitunter 4 Jahr und

länger am Strande, ehe sie an die Reihe kommen. Dann werden sie auch nur vou ganz kleinen Fahrzeuges

aufgenommen, welche in Livorno oder Genua wieder umgeladen werden müssen.

In Massa und Seravezza ist das Verladen der grossen Bl&cke ein sehr primitives. Man zieht dort

die Feluken entweder mittelst einer schiefen Ebene aus Brettern ans Land, um sie, wenu sie beladen sind,

darauf wieder ins Meer hinabgleiten zu lassen, oder aber man gräbt, wenn man sie auf den Strand gezogen

nnd beladen hat, den Sand ringsum weg, bis das Fahrzeug wieder flott wird.

In Carrara hat ein Engländer, Walton, dem überhaupt die Marmorindustrie viel verdankt, einet

Damm in die See gebaut, welcher mit Schienenhahn und Erahnen versehen ist und so gestattet, auch grösserv

Blöcke direct in die Schiffe zu laden.

Weitaus der grössere Theil des Marmors (circa 75 pCt.) wird in der Form von Blöcken abgesetzt,

der Best wird meist zu Platten verschnitten. In den Thälern des Carrione, des Frigido und der Versiii»

liegen eine grosse Anzahl von Schneidewerken , welche alle durch Wasser getrielwn werden. Neben den

ursprünglichsten Vorrichtungen finden sich auch einige Etablissements, welche auf der Höhe moderner Technik

stehen. So die Fabrik von Walton in Carrara, die jährlich 2000 bis 3000 To. Platten darstellt, die von

Heuroz-Sancholles in Seravozza und die des Conte Guerra in Massa. Man kanu annehmen, dass in Carrara

in 38 Etablissements mit 2700 Sägeblätteru , in Seravezza 23 Etablissements mit 2000 Sägeblättern, in

Massa 11 Etablissements mit 800 Sägeblättern in Thätigkeit sind. Die Kosten des Sägens berechnet man

pro Qu. -Palme zu O.ic Lire, also pro Qu. -Meter zu 2,56 Lire.

Eine grosse Anzahl Ateliers ist in Carrara vorhanden zur weiteren Verarbeitung des Marmors «i

Kaminen, Säulen. Treppen, Badewannen, Mörsern, kurz einer Menge Gegenstände, die bei uns meist au«

anderem Material gefertigt werden. Denn Italien ist recht eigentlich ein Land des Marmors und derselbe

erfährt nicht blos in den Palästen, sondern auch in den bürgerlichen Wohnungen die ausgedehnteste An-

wendung. Diese allgemeine Verbreitung hat weniger ihren Grund in dem geringen Preise des Marmors,

denn bis jetzt ist der Marmor in Italien nicht billiger, wie in vielen anderen Ländern, als vielmehr in der

nationalen Gewohnheit, welche diese Art des Luxus vorzugsweise begünstigt.

Vielfach wird auch schon in Carrara der Marmor zu Kunstwerken verarbeitet; eine Anzahl nam-

hafter Bildhauer hat Ateliers daselbst und ist auch eine Akademie zur Ausbildung von Künstlern da

In Carrara allein sind ungefähr 1500 Arbeiter mit der Gewinnung und ebenso viel mit dem Transport und

der weitereu Verarbeitung des Marmors beschäftigt, in Seravezza ca. 1100, in Massa ca. 700.

Der Werth der Production lässt sich für:

Weitere Verarbeitung des Marmors.

Carrara mindestens zu Million Lire,

Seravezza - - 2£

veranschlagen.
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Selbstkosten, Preise and Absatz.

Die Seibatkosten des Marmors sind nach der Lage der Bräche, sowie der Qualität sehr ungleich.

Hauptsächlich um den Einfluss zu zeigen, den diese Factoren auf dieselben ausüben, sind sie nachstehend

für die yerschiedenen Brüche von Carrara und Massa, wie sie von den Besitzern angegeben wurden, mitgetheilt.

1. Ravaccione 2. Forno (Massa) 3. Societä

(Carrara)

1. Gewinnungskosten 48—90 Lire

2. Behauen der Blöcke auf dem Bruch . . 10

3. Transport mit „lizze* 33—38

4. - Ochsenkarren .... 36—40 -

.... 8

.... 56. Abgabe an die Gemeinde

7. Ausfuhrzoll >

pro Cubik- Meter

40-70 Lire

10

22

45

15

3

3

marmorea (Massa)

50 Lire

10 -

38 -

15 -

3 -

3 -

142-200 Lire 138-168 Lire 119 Lire.

Der uuter No. 3 aufgeführte Bruch war in dem günstigen Falle, dass er keinen Transport mittelst

Lizze nöthig hat

Die Gewinnungskosten betragen ateo nicht einmal die Hälfte der gesammten Selbstkosten und sind

häufig sogar niedriger als die Transportkosten. Man sieht daraus, wie sehr sich durch Ermässigung der

letzteren die Productionskoston noch herabziehen lassen.

Dass übrigens viele günstig situirte Brüche auch unter den oben aufgeführten Selbstkosten bleiben.

Usst sich daraus schliessen, dass die schlechteren Sorten in Seravezza unter 100 Lire pro Cubik -Meter

verkauft werden.

Der Statuenmarmor verträgt bei seinem hohen Preise schon ganz erhebliche Transporte. So finden

sieb die Brüche desselben bis auf die höchsten Berge, z. B. den Monte Altissimo. Er steigt im Preise bis

über 1000 Lire pro Cubik -Meter, während der gewöhnliche biancho chiaro 200 bis 300 Lire kostet.

Preise. Folgendes sind die Preise des Marmors in Blöcken loco Bahnhof oder Strand:

pro Cubik -Meter

Ordiuario (Seravezza)

Biancho Chiaro III

- II

Bardiglio ....
Statuario venato

Statuario (Carrara) Stucke bis zu

Cubik -Meter . .

Grössere Stücke . .

Statuario di Falcovaja (Monte AI

Kleinere Stücke .

Grössere

Bardiglio fiorito ....
Mischte di Seravezza . . .

Breccia Affricana ....

90-100 Lire

140—160 -

160-210 -

210—250 -

150—210 -

200-260 -

400—760 -

800—1200 -

800—1200 -

1200-2000 -

450-560 -

600

900
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Für Tafeln sind die Preise:

Biancho ehiaro . . 6—8 Lire pro Qu.-Meter

Bardiglio .... 8 - -

äorito . . 10

Mischio di Seravezza 16 -

Statuario . . . 16—24 - -

Für viereckige Flurplatten: 4—6 Lire pro Qu. -Meter.

Absatz. Von dem Absätze geht ungefähr die Hälft* nach Amerika und den Kolonien, von der

anderen Hälfte ungefähr J nach England, das Uebrige vertheilt »ich auf Frankreich, Belgien. Holland.

Deutschland etc. Der Absatz nach Nordamerika hat durch den Bürgerkrieg sehr gelitten und noch mehr

dadurch, dass neuerdings ein Eingangszoll von 30 bis 40 pCt. des Werths auf den italienischen Marmor

gelegt worden ist. Erst in der letzten Zeit fängt der Haudel mit Amerika an, sich wieder etwas zu erholen.

Die italienische Kegieruug, welche Eingangs- und Ausgaugszölle auf Alles gelegt hat. von dem >te

hoffen durfte, dass es eine Einnahmequelle für den Staat werden könnte, hat aucli den Marmor mit einem

Ausgangszoll bedacht. Glücklicherweise beträgt derselbe nur 1 Lire pro Tonne, also selbst bei den schlechter«

Sorten kaum 3 pCt. des Werths und ist ohne wesentlichen Einrluss auf den Handel.

Bemerkenswerth ist die Festigkeit, welche die Preise des Marmors in den letzten 20 Jahren zeigen,

namentlich wenn man berücksichtigt, welchen Preisschwankungen gerade in dieser Zeit so manche aiidin-

Producte der Mineralindustrie, wie Eisen, Zink, Kupfer etc., ausgesetzt waren, deren Consum doch ein vif!

gesicherterer und unentbehrlicherer ist. Denn der Marmor ist doch immer ein Luxusartikel, für welchen

alle Geld- und Handelskrisen, deren ja in dem genannten Zeiträume mehrere waren, sehr empfindlich sein

müssten. Die Erklärung für diese Erscheinung ist wohl nur in dem Verhältnisse der Production zu der

Consumtion zu finden. Die Production des carrarischen Marmors ist zwar stetig im Wachsen begriffen, aki

bei dem gegenwärtigen Zustande der Transportmittel lässt sich dieselbe nicht rasch und willkürlich steigern

und sie ist bis jetzt noch weit von dem Aufschwünge entfernt, den bei uns die Industrie in den letzt«

15 Jahren genommen hat. Wo die Production im Stande ist, die Nachfrage vollständig zu befriedigen,

wird zwar in günstigen Zeiten bei starker Speculation leicht ein Steigen der Preise eintreten, dieses fuhrt

aber danu gewöhnlich zu einer Ueberproduction, welche wieder auf die Preise drückt, und so entsteht jenes

continuirliche Oscilliren der Preise, welches so charakteristisch für unsere Grossindustrie Ist. Bei <!er

Marmorindustrie der Apuanischen Alpen dagegen ist eine Ueberproduction bis jetzt noch nicht eingetreten,

die Production hat überhaupt nur mühsam Schritt halten können mit der Nachfrage, welche durch Jie

Entwickelung der Verkehrsmittel und durch die Zunahme des Wohlstandes in dem letzten Jahrzehnte ganx

grossartige Dimensionen angenommen hat. Gerade diese Momente stellen auch für die Zukunft di««n

Industriezweige eine steigende Prosperität in Aussicht und es ist nicht anzunehmen, dass das Privileg, deswn

sich der carrarische Marmor in der ganzen civilisirten Welt erfreut, durch die Aufnahme neuer Bezugsquellen

Abbruch erleiden sollte. Bis jetzt wenigstens steht derselbe durch seine blendend weisse Farbe und feines

Korn einzig und unerreicht da , wie sich noch in der neuesten Zeit in eclatantcr Weise auf der Pari er

Ausstellung herausgestellt hat.

Zur Hebung dieser Industrie wäre ausser der Verbesserung der Transportmittel, von denen sebou

die Bede war, vor allen Dingen wünschenswerth , dass derselben Kapital in grösserem Maasse zugeführt

würde, um die Gewinnung ausdehnen und das Product um so billiger liefern zu können. Eä ist «lies

übrigens ein Mangel, den die Marmorindustrie mit vielen anderen Industriezweigeu in Italien theilt Italien

ist im Vergleich zu den Ländern des mittlem und nördlichen Europas verhältnissmässig arm an Kapital und

überdies haben die dortigen Kapitalisten eine grosse Abneigung, sich industriellen Unternehmungen zuzu-

wenden. So kommt es, dass das ausländische Kapital in der italienischen Industrie eine so hervorragende

Bolle spielt, ja dass einzelne Industriezweige, z. B. Gasindustrie, fast ganz in H&nden von Ausländem sind.

Auch der Marmorindustrie haben sich schon manche Auslander zugewandt und es ist nicht zu verkennen,

dass gerade von diesen sehr viel zur Hebung derselben gethan worden ist. Allein es könnte dies in noch
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grosserem Umfange geschehen und wenn man berücksichtigt, welche kolossale Summen in einzelnen Gegenden

Italiens in zum Theil ganz unsinnigen Bergwerksspeculationen vergeudet worden sind, so muss man bedauern,

daas diese Kapitalien nicht einen Industriezweig befruchtet haben, der, wenn auch keinen übermässigen, doch

einen sicheren und andauernden Gewinn in Aussicht stellt

Welchen Umfang die Marmorindustrie Oarraras zu erlangen im Stande wäre, wenn sie zufällig,

statt in Italien, in einem in der Industrie schon weiter fortgeschrittenem Lande Europas ihren Sitz hätte,

davon kann nur der sich eine Vorstellung machen, der aus eigener Anschauuug den Reichthum des natür-

lichen Vorkommens sowie der eigentümlichen, der Industrio in Italien entgegenstehenden Hindernisse kennt.

Auch [für Deutschland gewinnt der carrarische Marmor mehr und mehr an Bedeutung, besonders

seit durch die ßrennerbabn ein kürzerer Bezugsweg für denselben eröffnet ist. Bis jetzt wird der grösste

Theil des Zollvereins von Belgien aus mit italienischem Marmor, namentlich in Platten, vorsorgt und es hat

sich dies Und eine Art Monopol für diesen Zweig des Handels zu schaffen gewusst Die belgischen Marmor-

händler kaufen den italienischen Marmor in Blöcken, verarbeiten ihn auf den eigenen Schneidewerken und

setzen ihn dann nach Deutschland, Frankreich, England, ja sogar nach Italien selbst wieder ab. Wie sehr

durch solche einmal eingeleiteten Handelsbeziehungen der Verkehr oft in ganz unnatürliche Bahnen gelenkt

wird, dafür sei als Beispiel angeführt, dass man in München auch jetzt noch den carrarischen Marmor in

Platten aus Belgien entnimmt, obwohl derselbe bei directem Bezug mit der Brennerbahn 30 bis 40 pCt.

hilliger kommen würde.

*

Belgiens Marmorindustrie.

Beigk-n liefert den Beweis, was sich aus einem Industriezweige, seihst wenn die natürlichen

Verhältnisse nicht besonders günstig sind, durch Kapital und Unternehmungsgeist machen lässt. Der

belgische Marmor kann mit dem italienischen keinen Vergleich aushalten; in den meisten Fällen ist es nur

ein einfarbiger oder hunter Kalkstein, ohne kristallinische Structur, der eine leidliche Politur annimmt.

Tnd doch weist Belgien eine Production an Marmor auf, welche von der italienischen weder an Menge,

n^b an Werth erreicht wird. Erreicht doch |allein die circa 7000 Arbeiter beschäftigende jährliche Pro-

duction an sogenanntem ,petit granit*, einem dunkelfarbigen Kohlenkalksteine, der durch Einschlüsse von

Krinoiden und anderen Pctrefacten eine porphyrartige Structur erhält, einen Werth von über 10 Millionen Frcs.

Namentlich hat Belgien das Problem gelöst, den Marmor zu billigem Preise zu producireu, und

dieser Umstand ist es, welcher dem belgischen Marmor ein so ausgedehntes Absatzgebiet in Nord-Frankreich,

Holland und dem westlichen Deutschland sichert. Am Rheine werden beispielsweise Platten belgischen

Marmors zu 5—G Frcs. pro Qu. -Meter verkauft, während dergleichen in ( arrara am Orte der Production

nicht unter 6 bis 7 Frcs. zu haben sind. Und doch sind die Gewinnungskosten in Belgien sicher nicht

geringer, als in Carrara, es sind nur die Transport- und weiteren Fabrikationskosten, welche den Unter-

schied im Preise veranlassen.

Deutsche Marmorindustrie.

Das Beispiel des Nachbarlandes könnte auch für die deutsche Industrie ein Sporn zur Nacheiferun^

sein. Deutschland ist freilich nicht reich an Fundorten von Marmor und wird in den besseren Sorten immer
von dem Auslande abhängig bleiben. Aber wir haben doch an vielen Orten Marmor, der an Qualität dem
belgischen durchaus nicht nachsteht und dessen Gewinnung und Transport auch nicht kostspieliger sein

dürfte, als in Belgien. Doch ist man bis jetzt noch weit davon entfernt, diese Vorkommen in der Weise

auszubeuten, wie sie es verdienen. Einen Marmor wie den schlesischen, von hellgrauer Farbe und grob-

krystaUinischem Gefüge hat Belgien uicht aufzuweisen. Derselbe erinnert lebhaft an den Bardiglio Carraras,

von dem er sich hauptsächlich durch das gröbere Korn unterscheidet, und wird im Handel in der That auch

oft als italienischer Marmor bezeichnet. In Berlin hat er sich in neuerer Zeit mehr und mehr eingebürgert.
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Eine dem schlesischen Marmor ganz ähnliche Varietät ist der bekannte kristallinische Kalk von Auerbach

an der Bergstrasse, welcher erst seit wenigen Jahren als Marmor verwerthet wird. Bunte und geflecka

Marraorarten weist das* Sauerland und Nassau in grosser Mannigfaltigkeit auf und gerade hier lasst sieb

neuerdings auch ein erfreulicher Aufschwung der Industrie wahrnehmen.

Man darf nicht ausser Acht lassen, wie schwierig es bei einem so sehr von dem Geschmacke ab-

hängigen Artikel wie Marmor ist, einer neuen Varietät Eingang zu verschaffen, aber vor allen Dingen wird

es auch hier die Kostenfrage sein, welche den Ausschlag gibt, und deshalb muss das Bestreben der heimischen

Industrie dahin gerichtet sein, ebenso wie in Belgien billig zu liefern und den Gewinn in der Massen-

produetion zu suchen. Einen sehr günstigen Einfluss wird die grössere Verbreitung und vermehrte Anwen-

dung ausüben, welche der Marmor in den letzten Jahren auch bei uns ßndet, obwohl in dieser Beziehung

die Nachbarländer immer noch viel vor uns voraus haben, und wenn auch in erster Linie der gesteigert?

Consum einen erhöhten Bezug italienischen Marmors zur Folge hat, so kommt derselbe doch auch den

geringeren Marmorsorten zu Statten und wird so auf die heranblühende heimische Industrie mehr und mehr

belebend einwirken und mit der Zeit das Monopol Belgiens in dieser Richtung brechen helfen.

Mittheilnngen aus dem Laboratorium der Königlichen Bergakademie in Berlin.

Von Herrn Hauchecorne in Berlin.

(Hierzu Tafel VIII.)

In dem Laboratorium der Königlichen Bergakademie zu Berlin ist eine Abtheilung errichtet worddi.

welche die Aufgabe hat, chemische Analysen im Interesse der geognostischen Laudesuntersuehung auszuführen.

Die Untersuchungen erstrecken sich demnach zunächst auf Gesteine und Mineralien von besonderem

wissenschaftlichem Interesse, welche bei der Aufnahmo der geognostischen Specialkarten des Landes gesammelt

und in der mit der Bergakademie verbundenen geognostischen Landessammlung aufbewahrt werden.

Nächstdem aber hat man sich die Aufgabe gestellt, umfassende Untersuchungen von Mineralien nutzbarer

Lagerstätten auszuführen, welche den Gegenstand bergmännischer Gewiunung bilden, eine Aufgabe, welche

neben dem wissenehaftlichen ein erhebliches praktischem Interesse für den Bergbau und das Hüttewesen dar-

bietet. Zu den Untersuchungen der letzteren Art sind bis jetzt vorzugsweise Eisenerze von wichtigeren

Lagerstätten herangezogen worden und es wird beabsichtigt , nacli und nach Heiben von Analysen «ler

Eisenerze aus allen wichtigen Eisenerzrevieren l'reussens durchzuführen. Auf diesem Wege wird für dieses

zweitwichtigste Product des preussiseben Bergbaues eine umfassende Kenutniss der Eigenschaften des vor-

handenen Materials zu erreichen gesucht werden, nachdem die chemische Untersuchung des wichtigsten

Products, der Steinkohle, bereits eine ziemlich umfangreiche Menge von Resultaten geliefert bat, welche in

Abhandlungen von Grundmann über die Analysen schlesischer Steinkohlen und von Gasch über diejenigen

der Saarkohlen in dieser Zeitschrift niedergelegt sind.')

Bei der Untersuchung der Eisenerze ist mit denjenigen der neuen Laudestheile der Anfang gemacht

worden, welche theils von grosser Wichtigkeit, theils in ihren Eigenschaften im Allgemeinen wenig bekannt sioJ.

Die Untersuchungen werden von erfahrenen Analytikern unter specieller Ueberwachung des Vorstehers

des bergakademischen Laboratoriums, Dr. Finkener, ausgeführt.

Von den analysirten Erzen befinden sich die Belagstücke mit beigefügten Analysen als besondere

Sammlung in dem hier errichteten Museum für Bergbau und Hüttenwesen aufgestellt.

') l>em Vernehmen nach imi.II auch in Westfalen eine chemische Station 2ur uinfa-'-emlcii [
T
ntcrd<icliung der wentfilisth«

Kohle eingerichtet werden.
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Den Lesern dieser Zeitschrift wird es willkommen sein, die Resultate dieser Untersuchungen in der-

selben niedergelegt zu finden, weshalb von jetzt ab zeitweilig solche Mittheilungen erscheinen werden. Wo
* möglich, wird zugleich eine kurze Schilderung der Verhältnisse des Vorkommens beigefügt werden. Im
Ansehluss hieran sollen auch die Ergebnisse der Untersuchung sonstiger Mineralien, welche in dem* Labora-

torium des Bergakademie ausgeführt worden, an dieser Stelle veröffentlicht werden, auch wenn sie dem oben

Angegebenen Untersuchungsgebiete nicht angehören, sondern nur aus besonderer Veranlassung hier vor-

genommen worden sind.

I. Die Eisenerze der Gegend von Elbingerode am Harz.

Unter den Eisenerzvorkommnissen des Harzgebirges nimmt dasjenige der Gegend von Elbingerode

die erste Stelle ein. Ein Theil desselben ist wohl den meisten UarzreUenden durch den Besuch der soge-

nannten blauen Piuge bekannt geworden, jenes grossartigeu Tagebaues, welcher nordwestlich von Elbingerode

am Büchenberge in dem Forstdistricie Gräfenhagensberg auf einem steil nordwestlich einfallenden Eisenerz-

lager betrieben wird.

Die Uebersicbtskarte, Tafel VIII, von dem Herrn Geschwornen Holzberger in Rothehütte zusammen-

gestellt, gewährt einen üeberblick über die Verbreitung der Eisenerzvorkommnisse in diesem Gebiete, soweit

bis jetzt die analytischen Untersuchungen sich über dasselbe überhaupt erstreckt haben. Die Eisenerz-

ablagerungou gehören der Mulde jüngerer devonischer Schichten bei Elbingerode an, deren Zusammensetzung

in der jüngsten Zeit durch Professor Beyrich und Dr. Lossen untersucht und von ersterem in der August-

Sitzung d. J. der deutschen geologischen Gesellschaft vorläufig skkzirt worden ist. ')

Die wichtigste dieser Lagerstätten ist die des Büchenberges. Dieselbe ist ein Lager von sehr

bedeutender Mächtigkeit (bis 15 Lchtr.), das auf der Grenze zwischen Schaalstein und Grünstein im Liegenden

und Thonschiefer im Hangenden auf eine Länge von fast 2000 Lchtr. bekannt ist. Die mittlere Streichuugs-

richtung des Lagers, das Generalstreichen, liegt in h. 6.6
;
im westlichen Theile etwas mehr südwestlich, im

östlichen Theile fast rein östlich. Das Haupteinfallen ist gegen Norden gerichtet, im Allgemeinen steil?

mit 50 bis 70 Grad und mehr. Im westlichen Theile des Lagers zeigt sich ein einfaches Einfallen gegen

Nordwesten, während in dem Fortstreichen des Lagers nach Osten in dem Gräfenhagensberger Revier das

nachstehende Profil von dem Charlotter Stölln aufgeschlossen worden ist. Die hier vorliegende Sattelbildung

Lu:M*chackt Blaue Finge.

Profil dos OrlferihagwisberRer Eisensteinlagers in der Linie des Cbarlottor Stöllns.

scheint sich bereits mehr westlich in der Form einer in dem Tagebau am sog. Weisskopf zu beobachtenden

bankartigen Verflachung vorzubereiten.

«) Vergl. Zeitschrift der deutseben geologischen Gesellschaft. Bd. XX, Heft 3, Sitzungdprotokoll«.

Abhandl XVI. 26
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Die Verhältnisse des Büchenberger Lugers erinnern nicht nur durch das Auftreten in Verbindung

mit Schaalstein, sondern namentlich auch durch die Zusammensetzung des Lagers und die einbrechend«

Eisenerze und Gangarten sehr an die mit dem Schaalstein vorkommenden Bisenerzlagerstätten in Nassau.

Das vorherrschende Erz ist Rotheisenstein. Derselbe ist jedoch nie rein, sondern meist stark verkiaielt bis

zu rothem Eisenkicscl oder kalkhaltig bis zu so bedeutendem Kalkgehalt, dass das Erz nur noch als Fluss-

eisenstein zu betrachten ist. Die in Nassau sehr vielfach gemachte Beobachtung, dass der Rotheisenstein

nach der Teufe mehr und mehr kalkig wird bis zur ünbauwürdigkeit, während er nach dem Ausgehenden

verkieselt ist, lässt sich nach den bisher bekannten Aufschlüssen am Bücbenberge noch nicht nachweisen.

Kalkige und kieselige Rotheiseusteine treten ohne Gesetz nebeneinander auf; im Allgemeinen soll der Kiesel-

erdegehalt nach der Teufe zunehmen. Die Baue sind indessen überhaupt noch nicht tief niedergegangen,

nur bis etwa 25 Lchtr., so dass in dieser Beziehung entscheidende Beobachtungen noch nicht anzustellen sind.

Noben den Rotbeisensteinen tritt Brauneisenstein, Sphärosiderit und Magneteisenstein auf. Hin

Theil des Brauneisensteins ist durch Veränderung des kalkigen und selbst des kiescligen RotbeisensteüiB

gebildet, wie es sowohl das Vorkommen in der Lagerstätte durch Uebergänge erkennen lässt, als auch die

Analysen es nachweisen. Auch durch Zersetzung des thonigen Sphärosiderita ist ein Theil des Brauneisen-

steins entstanden, in welchem dann der Rest des Sphärosiderit^ als scharf umgrenzter Kern sich findet.

Ein grosser Theil des Brauneisensteins endlich scheint ein Product der Zersetzung des in dem Lager auf-

tretenden Schaalsteins zu sein und findet sich neben eisenschüssigen Thonen namentlich im Hangenden in

unregelmässigen Massen.

Magneteisenstein kommt sehr verbreitet vor und wird namentlich im östlichen Theile des Lagers h

den Revieren Lindeustieg und Hildebrand gewonnen.

Die Betriebspunkte auf dein Büchenberger Lager sind in 6 Reviere vertheilt, nämlich von Westen

nach Osten fortschreitend in die Reviere Büchenberg, Gräfenbagensberg. Hildebrand, Rotheuberg, Lindensüeg

und Hartenberg. Aus der Uebersichtskarte ist deren Lage zu einander ersichtlich.

Der grösste Theil des Lagers befindet sich im Gebiete des Amtes Elbingerode, während das Hartenberg»

Revier und ein Theil des Büchenborger Reviere» auf Gräflich Stolberg -Wernigerode'schen Territoriums liegt

dessen Grenze gegen das Amt Elbingerode in der Uebersichtskarte angegeben ist.

Der Bergbau auf dem Büchenberger Lager ist ein sehr alter; nachweislich wird seit mehr als

500 Jahren Eisenerzgewinnung betrieben und mächtige Tannen, welche in den tiefen Pingen emporragen,

beweisen, dass auch die gegenwärtig noch vorherrschende Betriebsweise mit offenem Tagebau eine uralte ist

Dieser langen Dauer ungeachtet ist der Bergbau nicht tief eingedrungen. Die zur Entwässerung der Baue

herangebrachten Stölln, der Rothenberger und der Charlotter Stölln auf ehemals Hannoverschem, der Eier-

berger, Auguster und Schwarze (Jrubenstolln auf "Wernigerüde'schem Gebiete bringen durchschnittlich nur

etwa 2«) Lchtr. Teufe ein. Die ausserordentliche Ausdebnuug und grosse Mächtigkeit des Lagers haben es

eben gestattet, aus der geringen Pfeilerhöhe während so langer Zeil den allerdings nicht sehr bedeutenden

Bedarf der benachbarten Hütten zu liefern. Dabei stehen in diesem Pfeiler noch immer ausserordentlich

grosse Eisenerzmassen an.

Ein von der Wernigerode'schen Verwaltung begonnener Stölln zu tieferer Lösung des Lagers ist

nicht fortgeführt worden.

Nächst dein Vorkommen am Büchenberg ist das bedeutendste der Elbingeroder Gegend dasjenige,

auf welchem in dem Districte Tönnichen oder Tänuichen, rein südlich des Büchenberger Reviers gelegen

und etwa 400 Lchtr. von diesem in der Querlinie entfernt, ein ziemlich ausgedehnter Tagebau geführt wird.

Die Lagerstätten sind dem Schaalsteine eingebettete, ganz flach und in der Ausdehnung der vorhandenen

Aufschlüsse beckenförmig gestaltete Lager, dereu Slreichungsrichtung in dem bebauten Theile derjenigen

des Büchenberger Lagers in dessen westlicher Erstreckung parallel geht. In der Fortsetzung dieses Streichens

nacli Osten lassen sich Pingen verfolgen, welche schliesslich in den Revieren Lindenstieg und Hartenberg

mit den Bauen auf dem Büchenberger Lager zusammentreffen, -vermöge des in dem östlichen Theile mehr

südöstlich gewendeten Streichens dieses letzteren.
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Di« nachstehenden Hollschnitte geben ein Querprofil und ein Längenprofil durch einen Tbeil der im

Tinnichen im Bau begriffenen Eisenerzablagerung. Dieselbe hat in der Querlinie des Profils eine Becken-

breit« ron etwa 130 Lchtrn., und zieht »ich nach Westen wie nach Osten sich verengend zusammen. Die

o 10 tp so up m ep ip LachUr.

Querprofil der Tinnichener Eiseoerelsjfer.

i

o i» to 30 uo 30 Iß ip Lachlir.

im Bau begriffene streichende Länge beträgt etwa 600 Lcbtr. Die tiefste Einsenkung des Beckens beträgt

im Allgemeinen etwa 15 Lchtr., jedoch hat sich im westlichen Felde eine locale Einsenkung bis zu einer

Tiefe von etwa 25 Lchtr. gefunden. Die Flügel des Beckens heben sich aus der fast söhlig gelagerten

Mitte desselben nach Norden und Süden sanft aus.

Innerhalb dieses Beckens sind drei Eisenerzlager zu unterscheiden, zwischen welchen Schaalsteiii-

schiefer und Kalksteinbänke und über deren hängendstem Schaalstein, meist in sehr zersetztem Zustande*

sich findet. Von den Eisenerzlagern sind die beiden untersteu vorzugsweise kalkig und enthalten, wie auch

die kalkigen Bänke des Büchenberger Lagers an manchen Funkten, eine Menge von Yersteinerungsspuren

von dem Alter des Stringocephalenkalkes. Der Eisenerzgehalt derselben, vorherrschend in Rotheisenstein

bestehend, ist sehr ungleicbmässig sowohl in grosseren Räumen betrachtet, als an demselben Gcwinnung»-

punkte, so das» sehr viel armer kalkiger Ausschlag abfällt. Die bei dem Büchenberger Lager sehr vor-

herrschende Verkieselung ist hier weniger häufig, jedoch ebenfalls noch in reichlichem Maasse vorhanden.

Nicht selten findet sich auf den Querklüaen der Lager und auch im Innern des Eisensteins Schwefelkies,
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welcher jedoch bei dem Uebertiuss an Erzvorrath sorgfältig ausgehalten werden kann. Die unterste Eisen-

erzbank ist in der Kegel 3 bis -4, die obere 2 bis 3 Lchtr. mfichtig; beide sind jedoch durch taube Mittel-

bänke in »ich getheilt. also keineswegs in der angegebenen Mächtigkeit durchweg nur aus Eisenstein

zusammengesetzt. Zwischen beiden Bänken liegen kalkige Schaalsteinschichten.

In der Regel unmittelbar auf dem obersten dieser beiden kalkigen Rotheisenerzlager, mitunter jedoch

auch durch zwischengelagerte Schaalsteinschichten mehrere Fuss höber, liegt eine etwa 18 Zoll mächtig

dritte Bank von Brauneisenstein, welcher seiner Gutartigkeit bei der Verhüttung wegen dort .Butter und

Schmalz* genannt zu werden pflegt. Derselbe ist etwas kalkig und es zeigt sich an einzelnen Punkten,

bei Verfolgung des Lagers im Streichen, dass dasselbe fester wird und der Brauneisenstein das Product der

Zersetzung einer kalkigen Rotheisensteinbank von hohem Eisengehalt ist.

Auch hier ist der Scbaalstein vielfach so zersetzt, dass das ümwandlungsproduct als leichter Braun-

eisenstein abgebaut wird.

Der Bergbau auf diesem Lager findet, wie derjenige am Büchenberg, durch Tagebau und einzeln«

kleine Tunnelschächte statt. Er ist durch den Bohmshaier Stölln bis zu einer Tiefe von 12 bis 13 Lchtr.

trocken gelegt, welche Sohle für die Ausbeutung des grössten Theils der Mulde ausreichend ist.

Die Eisenerzvorkommnisse am Tännichen und am Büchenberg sind diejenigen, auf welchen allein

innerhalb des hier zunächst in Betracht kommenden Terrains gegenwärtig eine erhebliche Gewinnung betrieben

wird. Es sind jedoch ausser denselben noch zahlreiche, zum Theil nach den vorhandenen bedeutenden

l'ingenzügen in früherer Zeit stark bebaute Vorkommnisse bekannt , auf welchen auch jetzt noch hier ujh!

da schwacher Betrieb geführt wird. Hierhin gehört ein Pingenzug, welcher sich von der Rothehütte auf

der linken Seite der Bode über die sog. Fuchslöcher nach dem kleinen Hornberg erstreckt und auf der

Grenze zwischen Schaalstein und Stringocephalenkalk hinzuziehen scheint. Eine zweite Pingenlinie geht von

Mandt'lholz über Bastbütte nach dem sog. Vogelsang, wo sich an dieselbe die Pingen des Ahrendfcldes

anschließen. Auch diese gehören dem Schaalsteine an und zeigen dasselbe Hauptstreichen wie die Büchen-

berger und Täuuichener Lager.

Weiter südöstlich liegen Pingenzüge an der Susenburg und am Hainholz, welche der Grenze zwischen

Stringocephalenkalk und Iberger Kalk anzugehören scheinen, während auch in dem Gebiete des Ibergei

Kalkes selbst zahlreiche, butzenförmigen Einlagerungen entsprechende Pingen liegen. Die bedeutendste

derselben, der sog. Grosse Graben, bietet einen überraschenden Anblick dar. Es ist ein kreisförmiger, durch

zahlreiche, sich aneinander schliessende Pingen gebildeter Graben von etwa 200 Lchtr. äusserem Durch-

messer, in dessen Mitte sich eine kuppeuförmig hervorragende Insel erhebt, die offenbar eisenerzleer und

deshalb unversehrt erhalten hl. Das hier vorkommende Eisenerz ist Bramieisciistein, welcher sich von dem-

jenigen der übrigen erwähnten Lagerstätten auf den ersten Blick unterscheidet, weniger erdig als schlackig,

stilpnosideritartig ist und durchgehend* reicher zu sein scheint, als der dem SchaalsMn angehörende Braun-

eisenstein. Dem anscheinend sehr gutartigen und reichen Eisenstein dieses Vorkommens, welcher in bedeu-

tenden Mengen billig zu gewinnen sein würde, steht jedoch eine sehr ungünstige Meinung der Hüttenbetreiber

entgegen : er soll ein sehr kaltbrüchiges und geringes Eisen liefern.

Die bergbaulichen Verbältnisse des Elbingcroder Eisenerzrevieres sind leider recht ungünstig und

entsprechen auch nicht entfernt der Reichhaltigkeit und Wichtigkeit des Erzvorkommens. Die Ursachen

hiervon liegen theils in den bergrechtlicheu und Besitzverhältnissen des dortigen Bergbaues, theils in den

Beziehungen des Bergbaues zu den Eisenhütten, theils endlich in der commerciellen Situation der letzteren.

Was zunächst die Besitzstandsverbältnisse betrifft, so besteht in dem ganzen Amte Elbingerode, also mit

Ausschluss des Gräflich Stolberg- Wernigerode'schen Antheils am Büchenberger Eisenerzlager, wo die Herrschaft

Grubenbesitzeriu ist, in dem ganzen hier zur Sprache kommenden Gebiete nur Eigenlöhnerbesitz. Nur

Bergleute dürfen nach localem. bei Einführung des Allgemeinen Berggesetzes in der Provinz Hannover

erhalten gebliebenem Bergrechte 1

) muthen. Die Grösse der verliehenen Felder ist sehr gering : ein

tji vi - ™ iftJ7
') Üergordnung vom ~ '

. für die Elbiugerodcr EiMsuslciügrubeu.
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Feld, Berg genannt, hat 400 Qu.-Lchtr. und es durften vor Einführung des Allgemeinen Berggesetzes nur

4 Berge gleichzeitig gemuthet und verliehen werden, also ein Feld von höchstens 1600 Qu.-Lchtrn. ')

Dadurch sind die Erzlager von einer ganz unverhältnissmässig grossen Anzahl kleiner Grubenfelder bedeckt*

Auf dem Elbingeroder Büchenberge allein liegen beispielsweise:

im Büehenberger Kevier ... 17 Felder mit 44 Bergen,

- Gräfenhagensberger Kevier .17 - 58

- Hildebrander Kevier ... 40 - - 103

- Rothenberger - ... 15 - 36

- Lindenstieger - ... 53 - - 150

zusammen . 142 Felder mit 391 Bergen,

auf dem Tännicher Lager 82 Felder mit 210
J
Bergen.

Im Ganzen waren in dem fraglichen Gebiete des Amtes Elbingerode Ende 1858 339 Gruben mit

zusammen 927 Bergen gemuthet, welche also zusammen 370800 Qu.-Lchtr. und im Durchschnitt jede

1094 Qu.-Lchtr. Feld besitzen.

Die Eigentümer betreiben durcbgehends ihre Gruben selbst uud verwerteten bis zum Eintritte

der preussischen Verwaltung, seit welchem freier Verkauf der Producta stattfindet, ihre Förderung in der

Weise, dass durch einen besonderen Beamten, den sog. Eisensteingeschwomen , der Werth des Eisensteins

taxirt wurde. Diese Taxe wurde indessen nicht mit Rücksieht auf den Werth des Eisensteins für die Hütte,

sondern nach dem Lobnsbctrage bemessen, welchen die Eigenlöhner bei dem betreffenden Preise und der

Durchschnittsleistung eines Arbeiters verdienen konnten. Im Grunde stand also die Sache so, als ob die

herrschaftlichen Eisenhütten Besitzer der Gruben, die wirklichen Besitzer Lohnsarbeiter gewesen wären.

Aus diesem Verhältniss musste ein ungeordneter, unöconomischer Betrieb entstehen, ein ungleich-

massiger und regelloser Verhieb der Lagerstätten, welcher nothwendig eine Verteuerung der Gewinnung

und Verluste an dem vorhandenen Erzvorrath der Lagerstätten zur Folge hatte.

Eine weitere Folge war, dass die Bergleute keine Mittel erwerben konnten, diejenigen nnproductiven

Arbeiten auszuführen, welche zur Fortsetzung der Gewinnungsarbeiten unumgänglich uöthig waren, die

Stollnanlagen. Deshalb sind diese Anlagen in dem ehemals Hannoverschen Gebiete von der fiskalischen

Kothehütte, welche der ganz bei weitem grösste Konsument der Eisenerze ist, für eigene Rechnung hergestellt

worden und bezieht diese von den Eigenlöhnern den Stollnneunten
,

obgleich sie den Stollnanlagen den

Charakter von Erbstolln durch Muthung nicht verschafft hat.

Die Gesaromtförderung der Elbingeroder Gruben hat in den letzten Jahren etwa 18000 bis 23000 Fuder

oder 290000 bis 370000 Ctr. In;tragen (1 Fuder = 16 Ctr.).

Während in alter Zeit vorwiegend der kieselige Eisenstein verhüttet worden sein soll, der Braun-

eisenstein dagegen vernachlässigt wurde, ist in der neueren Zeit der letztere in den grössten Mengen

gewonnen worden, nächstdem der kalkige und kalkig- kieselige, der kieselige dagegen zurückgetreten.

Im Jahre 1865/66 z. B. bestand die für die Hannover'sehen herrschaftlichen Hütten geförderte

Production in:

3541 Fuder kalkigen Eisensteins,

325$» - kalkig- kicscligen Eisensteins,

443 - kieseligen Eisensteins.

7568 - Brauneisenstein,

14811 Fuder."

Von der Gesammtförderung verbraucht die Kothehütte bei weitem den grössten Theil (pro 1867

etwa 14000 Fuder); demnächst die Ilsenburger Hütte, die Königshütte bei Lauterberg, die Hütten zu Tanne,

Zorge und einige andere kleine Werke.

') Gegenwärtig ist in Uezutf »uf die FeldesgTÖsse ilie Bestimmung unter I des. f 27 des Allgemeinen Berggesetze»
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Di« Leistungsfähigkeit der Eisenerzvorkommniase ist des unzweckmässig vorgerichteten Betriebet

ungeachtet eine die gegenwärtige Forderung weit abersteigende. Es würde nieht schwer sein, das zehnfach*

Fdrderquantum nachhaltig zu liefern.

Leider sind indessen die cornmerciellen Verhältnisse der benachbarten Eisenhütten wenig vortheil-

haft, so dass auf eine sehr bedeutende Ausdehnung der Förderung zunächst noch nicht gerechnet werden

kann. Wenn auch der Preis des Eisensteins sich auf der Hütte nur zu 2 Sgr. pro Centner stellt, abo bei

der guten Qualität desselben billig, so ist andererseits der Preis der Koks so hoch, dass dennoch der

Gestehungspreis des Koksroheiiens zu Rotbchütte für eine Massenproduction zu hoch wird. Die nächste

Eisenbahnstation ist das etwa 4 Meilen von Kothehütte entfernte Halberstadt, so dass die Producte 4 Meilen

abwärts, die Koks 4 Meilen aufwärts per Achse zu transportiren sind. Wenn Wernigerode einen Eisenbahn-

anschluss an die Linie Vienenburg -Halberstadt, welcher der Magdeburg -Halberstadter Gesellschaft conces-

siouirt ist, erhalten haben und die Verbindung Langelsheim -Vienenburg hergestellt sein wird, so werden

sich die Transportverhältnisse für deu Bezug westfälischer Koks erheblich bessern und es dürfte dann wohl

Wernigerode der geeignetste Ort zur Errichtung eines Kokshohofenbetriebs zur Massen Verarbeitung der

Elbingeroder Erze Bein. Auch die Verhältnisse der Rothebütte werden durch diese Bahnausführungen

wesentlich günstiger werden.

Die zu den Analysen verwendeten Erze sind von dem König!. Hüttenamte zu Kothehütte gelieferte

Probestücke; nicht Durchachnittsproben aus einem grösseren Haufwerk zusammengeschlagen, sondern einzahlt!,

der Erscheinung nach als den Durchschnitt des betreffenden Localvorkommens darstellend ausgewählte Stücke.

Es sind zunächst nur solche Proben analysirt worden, bei welchen noch gut« Anbrüche vorhanden Bind.

Ueber den Gang dar Analyse ist nach Dr. Finkener's Mittheilungen Folgendes zu bemerken.

.Der grössteTbeil der Erxe hinterläßt beim Kochen mit Chlorwasserstoffsäure einen wesentlich m
Kieselsäure bestehenden Bäckstand, der aber fast immer noch eine merkliche Menge Eison enthält (Analyse

von No. 10, 12, 13, 20, 21). Es wurde deshalb bei den meisten Analysen das Erz (etwa 4 gramnes)

vorher mit kohlensaurem Kali-Natron geschmolzen. Nachdem die Kieselsäure auf die übliche Weise

abgeschieden war, wurden zwei gemessene Portionen der erhaltenen Illing zur Bestimmung des Eisens durcs

Titriren mit einer unter Kohlensäure aufbewahrten Lösung von Zinnchlorür verwendet. Die angegeben?

Zahl ist meistens das Mittel aus den befriedigend mit einander übereinstimmenden Resultaten. Aus euer

dritten Partie wurden, nach dem Neutralisiren mit kohlensaurem Natron, durch Kochen mit essigsaure»

Natron Eisenoxyd, Thonerde und Phosphorsäure gefällt und gewogen, woraus der Gehalt an Thonerde

berechnet ist. Die filtrirte Lösung, welche nach nochmaligem Neutralisiren beim Kochen rollständig klar

bleiben musste, gab auf Zusatz von Chlorwasser einen Niederschlag von Mangansuperoxyd. Derselbe

enthält immer etwas Alkali und Kalkerde; man muss ihn. wenn der Mangangchalt des Erzes beträchtlicher ist.

auflösen und aus der Lösungais Schwefelmangan abscheiden und wägen. In dem Filtrate wurde die K alkerde

und die Magnesia auf die gewöhnliche Weise bestimmt. Der Rest der ursprünglichen Lösung (etwa die HäHkl

wurde zur Bestimmung der Phosphorsäure verwendet Diese wurde vorläufig abgeschieden entweder durrh

molybdänsaures Ammoniak oder, nach Reduction fast allen Eisenoxydes zu Oxydul, durch Kochen mit essig-

saurem Natron und dann als phosphorsaure Ammoniak -Magnesia gefällt. Aus der Auflösung des durch

essigsaures Natron erhaltenen Niederschlages in Chlorwasserstoffsäure lässt sich nach Zusatz von viel Wein-

steinsäure durch eine Auflösung von Maguesia die Phosphorsäure vollständig fällen, wenn man nur sehr viel

Ammoniak anwendet, Alkohol zusetzt und einige Tage wartet Der Niederschlag wurde nochmals in Chlor-

wasserstoffsäure gelöst und wieder gefällt. Zur Bestimmung des Eisenoxyduls wurde eine zweite PortioD

des Erzes mit einem Gemisch gleicher Volumina destillirter Schwefelsäure und Wassers gekocht und die

verdünnte Lösung mit übermangansaurem Kali titrirt. Eine dritte Portion wurde in einem trocknen LurV

strome erhitzt und das Wasser in einer Chlorcalciumröhre aufgefangen. Aus einer vierten Portion wurde

die Kohlensäure durch Kochen mit Chlorwasserstoffsäure ausgetrieben und in einem Kaliapparate absorbirt

Bei einigen Erzen stellte sich ein beträchtlicher Verlust heraus und es wurden daher in zweien die

Alkalien nachgewiesen und bestimmt durch Erhitzen mit Flusssäure und Schwefelsäure, Entfernen der
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übrigen Substanzen durch die bekannten Fällungsmittel, Eindampfen der Lösung und Glühen de« Bückstandes.

Derselbe enthielt neben Kali und Natron auch Lithion. Zur Untersuchung auf Schwefel oder Schwefelsäure

wurden etwa 4 gramm es längere Zeit mit Chlorwasserstoffsäure unter Zusatz von Salpetersäure gekocht und

die filtrirte Lösimg mit Chlorbaryuui vermischt. Es entstand bei allen Erzen nur ein geringer Niederschlag

uder eine unbedeutende Trübung. Der nach dem Aussehen bedeutendste Niederschlag wurde filtrirt und

gewogen, die übrigen Erze sind nach dem abnehmenden Schwefelgehalte bei den in dieser Weise unter-

sachten Erzen mit a, b, c, d . . . bezeichnet."

Nach diesen Analysen, deren Resultate auf Seite 206 und 207 zusammengestellt sind, haben die

Ki.-enerze von Elbingerode im Allgemeinen einen hohen Eisengehalt und bieten durch die Mannichfaltigkeit

ihrer Zusammensetzung das Material zu jeder gewünschten Gattirung. Unter den in den Erzen enthaltenen

Krden ist die Kieselerde vorherrschend und der Gehalt an derselben bei den meisten Sorten bedeutend,

bei wenigen unter 10 pCt. und findet sich in den höchsten Graden sowohl in deu Brauneisensteinen, als in

<icn Rotheisensteinen und Magneteisensteinen. Selbst einzelne der stark kalkhaltigen Rotheisensteine wie die

No. 6 und 17 haben einen Kieselordegehalt von 3 und 4 pOt. Es ist ferner aus den Analysen ersichtlich,

ilass in denselben Erzen die verschiedenen Oxydationsstufen des Eisens nebeneinander auftreten, unter Hin-

zukommen von Hydratwasser in sehr ungleichen Mengen.

Durch den blossen Anblick der Erze ist es erkennbar, dass der gegenwärtige Zustand der Eisenerz-

lager das Product wiederholter und energischer Umwandlungen ist. Es scheint die Annahme gerechtfertigt,

•las), abgesehen von der Entstehung von Brauneisenstein durch Zersetzung des Schaalsteins, die Eisenerze

zunächst durch Umwandlung des Kalksteins theils in Magnet-, theils in Rotheisenstein mit verschiedenem

Kalkgehalt gebildet wurden, wobei diese beiden Oxydationsstufen theils neben einander, theils getrennt von

einander auftreten; dass dann eine Verkieselung unter Wegführung der Kalkerde und zuletzt die Bildung

von Brauneisenstein aus dem Roth- und Magneteisenstein unter theilweiser Wegführung von Kieselerde

stattgefunden hat.

Die Analysen zeigen hierfür sprechende Resultate. Die kalkhaltigsten Eisensteine mit geringem

Ki-sengehalt, wie No. 5, 12, haben fast keine Kieselerde und kein Hydratwasser. Bei den bereits erwähnten

No. 6 und 17 scheint die Verkieselung schon eingeleitet. Demnächst aber fehlen solche Eisensteine, bei

welchen mittlere Kalkgehalte neben mittleren Kieselgehalten sich vorfänden; die fast völlige Austauschung der

Kiesel rde gegen die Kalkerde ist die häufigste Erscheinung und von der letzteren linden sich nur geringe

Spuren bei den kieselreicheu Erzen vor.

Für die Vermuthung der Wegführung eines Theils der Kieselerde bei der späteren Umwandlung in

Brauneisenstein spricht der Umstand, das» diejenigen Brauneisensteine, bei welchen ein Rest von Roth- und

Magneteisenstein sich noch wahrnehmen lässt, im Allgemeinen mehr Kieselerde enthalten, als die vollkom-

menen Brauneismsteine.

In dem Erz No. 18 sind die Formen der Versteinerungen des Kalksteins noch sehr deutlich erhalten;

der Kalk ist fast ganz fortgeführt, der Eisungehalt fast vollständig in der Form von Brauneisenstein vor-

handen und der Kieselerdegehalt ein mittlerer.

No. 9 ist ein Brauneisenstein, welcher noch kohlensauren Kalk in der Grundmasse enthält, bei

gleichzeitiger Anwesenheit von Roth- und Magneteisenstein und bedeutendem Kieselerdegehalte.

Was den Phosphorröuregehalt der Erze betrifft, so ist derselbe bis auf einzelne Fälle im Allgemeinen

ein mittlerer, bei einigen Sorten sogar ein in seltenem Ma&*se geringer, wie bei den No. 4, 21, 22. Bei

26 fehlt er ganz. Wo er so ausnahmsweise hoch auftritt, wie in den Fällen No. 3, 14 und 15, da ist

wohl anzunehmen, dass er durch ein zufälliges Vorkommen eines phosphorsäurehaltigen Minerals gesteigert ist

Eine Beziehung des Phospborsäuregehaltes zu der Zusammensetzung der Eisenerze ist aus den vor-

hegenden Analysen nur in einer Hinsicht herzuleiten. Die nächste Vermuthung, dass die sehr kalkreichen,

organische Reste in deutlich erhaltenem Zustande eiuschliessenden Eisensteine besonders reich an Phosphor-

uäure »ein möchte, bestätigt sich nicht. Es enthält z. B. :

(Fortsetzung hinter den Tabellen auf Seite 208.)
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Zusammenstellung der .Resultate

Namen der Gruben

No. Lagerstätte und Revier und Beschaffenheit der Eisenerz»
Erzsorten

1. llldieDbfrfer Lager.

1. Revier Büchenberg. Riddecker.

Grober Festor.

Kieseliger Magneteisenstein. Schwarzer Strich. Schwer mit der Feilt

zu ritzen. Dichter, durrh den Kieselerdegchalt schimmernder Bruch

2. Desgl. Scbroeder.

Grober Sphärwiderit.
Dichter, dunkclgrauer Sphärosiderit Grauer Strich. Leicht mit

der Feile zu ritzen. Kniiger Bruch

3. Desgl. Desgl. Ocheriger Brauneisenstein mit festen Schallen. Strich der letzter«:

Grober Brauner.

4. Revier Gräfenhagensberg. Gelber Grifeuhagensnerg Ocheriger Brauneisenstein mit festen dichten Schaalen von nelkec-

Grober Brauner. braunem Strich

5. Desgl. Blauer GrWeiikj^erisberg. Kalkreirlier Rrttheisenstein Rellrother Strich leicht ritzhar mit dw
Grober Fester. Feile. Bruch schimmernd, fast erdig Kalkspatbausscheiduni?.:

6. Desgl. Milder Gräfenhajren..iberg.

Grober Fester.

7 ueegi. Aeuer uratennagensoerg.

Kleiner Brauner.

a0. nejuri ucuei i(2cr, €Pilger i>rauneisriisi*"iij, rinrn gciniirü-Qratiii. «
Grober Brauner.

9- nevier uiMeDranci. Neue Zeche.

Kleiner Brauner.

Dichter Braunei&cu&tein mit Rotheisenstein und Magneteiseosteia

innig verwachsen. Strich roth-braun , theilweise schwarz. Mit

10. Desgl. Desgl.

iiroocr DraiLücr.

In Brauneisenstein übersehender Maßneteiaenst^in. Strich sebwin-
li.^Vi kpaiin 1 «ii'kt .rir7ri*v mir .Iai- VaiIa

II* Desgl. Uesgl. liirnler Magneteisenstein, feinen schwarz, aui dem nnun aur.ft

Matmetei Senatein. ucn lueseieroegotiaii scnimincrnu. öenwer m\\ ner reue nw.*-

12- Revier Ltri<i©nstif fr,. Kalkiger Rotheisenstein. Aehnlieh wie 5. Weisse KalkspauW

II. TSnnUheaer Lager.

19- Revier Lindi?nsti^. Eisenzeche. Dichter Magneteisenstein. Sehr fast und schwer ritzbar mit dw

-Ii wl^ 1_1 l_ ^ V fcWU0WS**« Kai1a 4tif HAm l!rn i ti frist nlinA Ol&n? srhvai'li «rhimm^nia .L vllvi AUt U^Ui MJU U V Sa &A£J* VJJSJV V_J lljjSUf^ 0LII Wf ImK U O \ III III 'f f l
fc -*

Wasserbad.
Kleiner Brauner.

15. Desgl- Desgl.

Grober Brauner.
Ocheriger Brauueisonstoin mit dichten , fast schlackigen Schulen.

Andreas Rösling.

Grober Brauner.
Rntheiscnstcin in Brauneisenstein übergehend. Strich rotb ia>

bräunliche ; leicht mit der Feile ritzbar. Sehr zollig . .

17- Desgl. Beständigkeit. Kalkiger Rotheisenstein, reich an grauen Versteinerungsbrucbstnckto

Grober Karger.

18. Desgl.

uri">er nrauner.

Brauueisonstoin. als veränderter kalkiger Rotbeiseustcin erkennbar.

19- Desgl. Desgl.

Kleiner Brauner.

Erdiger Brauneisenstein, sog. klarer. Spuren von Rotheisen*t«D

zu*
TJ .-V k i* Vi •! r'i ' ! 1

1

1
! 1 rill rr HmtifipiKAfwtAin bAir klarnr HnthAiftAnKtAin narin ArleAftnKikr .Nt^irh

Kl»inAr rinuinArCL*'j Iii!- 1 j * l '( k lJV l >

21- Revier B«hmshai. König Georg. Kiesel iger Hagnoteisenstein. Auf dem Bruch fast wachsglaozen4

Grober Fester. Ritzt Glas. Pulver schwärzlich. Quarzuusscbeidungen •

22. Desgl Desgl. Kieseliger Magneteisenstein. Schwer mit der Feile ritzbar. Pul-

ver schwärzlich. Auf dem Bruch stark schimmernd ....Grober Fester.

III. Suseabirger Lager.

23. Revier Grosser Graben. Ehrt.

Grober Brauner.

Brauneisenstein, stilpnosideritartig. Auf dem Bruch fast wacJu-

glänzend. Strich nelkenbraun Fest, nicht ganz leicht ntzbv

24. Desgl. Desgl.

Gober Brauner.

26. Desgl. Dessl Desgl.: sog. klarer von den vorhergehenden Sorten

IT. BaatiSpfir Leger.
Kleiner Brauner.

26. Rerier Wormke. Buule Wormke. Fester thonig-kieseliger Rotheisenstein. Leicht mit der Feile riß-

Grober Fester.
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der Untersuchungen.

A. nnlyite — r.UTf»prc-

i'heniler

Eisen-

gehalt

pCt.

Wim« Kohlen -

«iure

Kiesel-

saure

Phos-
J

phor-
Eistn-

ozydul
|

pCt

Kisen-

oxyd

pct.

Tbon-
erde oxydul

pCt.

Kalk-

erd«

Magne-
sia

Kalt Natron
Srhwe-
fulsiurc

Summ« »uf llKl l'fd.

aiure

pct.
|

pCt. PCt PC. pC. ,,ci. pCt

32,« 0*i 13*o 49,n O.i»V,I5 0 14 0,18 —

•

— 99*8 46*4 0*8

Ist t>7.«» 0.48 47 47 2*3 6,« O.W» a. 96,86 36,9t 1*0

0.» 83,>» 1*3 hn 52,19 0,88 0,ts o*»
.

— 0,16 98*8 87,87 3*1

14* 2,79 15,4« 0,,» 58,os 1*1 0,« 0,4. 2,84 — — IL 97,» 40*» 0*7

ü.« 28.08

Ort -

0,i»

«5,74

0,3,

0.14

5,4,

Um»

32*o

44,3 r

0,»i

0,94 0*4

30,87

21j»

0*6 — — — 99,7,
QO -
iJC'ifll

27,,7

> > » fto

1,1»

() M

S.n \m 19,79 0,« 3,(8 58,47 6,M Spur * 0*1 b. 100,,, 48*7 1*8

7.n 6,40 0,5» 3«. 80,1, 1*, 0,7«
- 99,7* 58,4, 1,01

iU, 0*o 20,»i 0,48 5*, 63,8» Spur 0,« 2*6 1,1, — — d. 98,76 49,oi 0,9«

0,,» 11*» 0*4 14*» 61*4 4,,, 0*, . 1,0» 0,7, — - — 99*» 54,80 0*,

v,, 0,41 13*4 0.» 9,» 68*. Spur 0,4, 0*7 — — 99*8 55*. 0*8

0,-,7 0*1 1,44 43.» 0,06 0,,9 29*7 0*4 — 100*i 3148 0,76

o
0,49

0,« 15,ci

0.31

0*1

an „

1,61

4.7,05

57,77

z.oo

6,oi«

1,84

0,45 0,74

U,»l

0,,B — — 96*» 41,8» 2,17

_ 294 1 IAi,i« 74,08 2,77 0.4 100,43 52,78 5,57

.1.0 1,01 0*4 0,4« 80*e 4,80 0,43 0,» 0*8 — e. 100*, 57,1» 0.«

Olli 29,» 4,19 0,80 12,91 21,96 1,« Spur 28*7 1*» — — e. 100,94 25,41 S.,4

0,« 17,93 0,19 1,40 68,77 10*« 0*8 1,8» Spur 100,47 42,» 1,11

a.o 0,M 22,4» 0*4 2,«» 00,79 11,,« Spur 0,9» 0*4 0*o 0,40 «. 100*4 37,43 1,14

Oj6 16,89 0,73 1,1» 65,74 2,64 0,9» 1*8 0,n — — 97,» 46*i 1*4

u 3,47 36*4 0,it 28,23 23,6, 3*. Spur 1*» 0*9 d. 98,1» 88*« 0*i

2,M 29,» o,« «„. 15,,, 0*, o,„ 0*i 0*» 98*» 44,96 0,4»

Uli
»«

0,14

0,17

15*4
3,.»

1,*
0,40 0«

69,m
84,4,

0,40

0,4,

0,,o

0,14

0,*»

0*»
0,»4

0,,e

100,4»

99,s»

•4M, 92

59*7
2,17

0*7

10,11 1* 23*4 0,40 0,74 58,48 0,97 2* 0*8 1,1« 0,,s 99*» 41,41 o,»

<X%i ' 0,49 32*. 2,7, 46,73 84« Spur 2,77 0,7, 3,»4 2,4, , 101,,« 34,68

Abkudl. XVI. 27
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Kalkerde. Phosphors&ure. Pbospborsaure auf

100 Ki*>»gBi|»lt Uzo«»u.

No. 5 : 30,87 pCt. 0,32 pCt. 1,18

- 6: 21,38 - 0,24 - 0,69

- 12: 29,97 - 0,24 - 0,76

wahrend nur No. 17 reap. 28,67 pCt., 0,80 pCt. und 3,u nachweist. Die Phosphorsäuregehalte von No. 6

und 12 gehören zu den geringsten, No. 5 zu den mittleren. Ebensowenig ist zu erkennen, dass die Braun-

eisensteine etwa durchschnittlich einen geringeren Phosphorsäuregehalt besässen. Auch lässt sich k«Qe

Beziehung zwischen dem Phosphorsäuregehalt und dem Kieselerdegehalt wahrnehmen. Endlich lässt sich

auch nicht nachweisen, dass gewisse örtliche Abschnitte der Lagerstätten vorzugsweise phosphorsäurehaltige

Erze produciren. Dagegen ergibt sich allerdings nach den vorliegenden Analysen, dass die Magneteisen-

steine im Allgemeinen den geringsten Phosphorsäuregehalt besitzen. Es enthalten, nach Sorten gruppirt:

Phosphor-

Eisengehalt
Phosphor- Säuregehalt

auf 100 Eisen

bezogen.

Kieseler«

I. Die Brauneisensteine No. 3 37,87 1,33 3,61 33^8
No. 4 40,62 0,15 0,37 15,46

43.87 0,86 1,94 19,79

No. 8 58,41 0,59 1,01 6,40

41,62 0,91 2,17 15.61

42,22 0,49 1,15 17,93

II. Die Rotheisensteine 57,13 0,56 0,96 7,98

No. 9) 49,01 0,48 0,98 20,91

No 19) thei'we'w in Braun-

No! 20)
ei4en8tei11 *•*»»•*

37,43 0,54 1,44 22,49

46,91 0,73 1,55 16,89

III. Die Magneteisensteine No. 1 45,34 0.31 0,68 32,66

No. 10 54,30 0,34 0,62 11,82

55,85 0,35 0,63 13,61

52,20 0,31 0,59 13,07

38*4 0,12 0.31 36,34

No. 22 44,% 0,22 0,49 29,23

Die Magneteisensteine übersteigen hiernach, soweit die ausgeführten Analysen reichen, auf 100 Pli

in den Erzen enthaltenen Eiseos die Höhe von 0,7 nicht.
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Das Bessemern zu Köni^nhütte in Obersehlesien.')

Von Herrn Hasenöhrl in Königsbütte, mit Zeichnungen voa Herrn Nitsrb dweln*t.

(Hierzu Tnfel IX und X.)

Der Bau des Bessemerwerkes in Königshütte (Oberschlesien) begann im Jahre 1804, nachdem die

dazu gemachten Entwürfe 1
) von anerkannten fachmännischen Autoritäten begutachtet worden waren. Na-

mentlich ist hierbei mit Dank and Anerkennung der Unterstützung zu gedenken, welche der um die Ein-

führung des Bessemern» in Oesterreich so verdiente Herr von Tunner theils durch Abgabe seines Urtheils,

theüs durch bereitwilliges Entgegenkommen beim Besuche preussiseber Beamten auf steyerischen Werken

der Sache bat angedeihen lassen.

Bereits im Januar 1865 war die eine Hälfte der Anlage, d. h. eine Frischbirne mit Zubehör, vollständig

ausgebaut. Man begann den Betrieb zuerst mit fremden, hauptsächlich englischen Boheisensorten, deren

Brauchbarkeit zum Bessemern bereits anderwärts erprobt worden war, und schritt erst, als man hinreichende

Sicherheit zur Durchführung des Processen erlangt hatte, zu Versuchen mit eigenem Roheisen. Obwohl man
nun verschiedene Boheisensorten aus den verschiedensten Er/gattirungen erblies, so gelang es lür's Erste

doch nicht, ein nach allen Richtungen hin befriedigendes Resultat zu erhalten, da insbesondere der zu grosse

Phosphorgehalt im Roheisen die Festigkeit des Bessemerprodnctes verminderte und dasselbe zu technischen

Zwecken beinahe unbrauchbar machte.

Im November desselben Jahres wurden deshalb die Versuche mit dem Bessemern selbst eingestellt,

um zuerst beim Hohofen Probeschmelzen anzustelleu und durch umfassende chemische Analysen von Erzen

und Roheisen den für das Bessemern günstigsten Hohofenbetrieb festzustellen. Nachdem dies endlich ge-

lungen, wurde das Bessemern im October 1866 wieder aufgenommen. Das Versuchsstadium währte diesmal

nur kurze Zeit, denn schon nach den ersten mit dem neu erblasenen Roheisen durchgeführten Chargen erhielt

nuui die günstigsten Resultate und der Erfolg, sowie die Durchführbarkeit des Bessemerprocesses war für

Köiügshütte und damit für Oberschlesien ausser Frnge gestellt, da das Product nach den maßgebendsten

Urtheilen den besten Sorten von Bessemerstahl anderer Werke gleich kam. Im Jahre 1867 war der Bessemer-

betrieb zu Königshütte bereits ein vollständig geregelter und erlitt nur durch die Verwendung von
flüssigem Roheisen direct vom Hohofen noch in demselben Jahre eine Abänderung. Uebrigens

aber wurde diese Betriebsmetbode nicht allein, sondern neben dem Umschmelzen des Roheisens in Flamm-
öfen durchgeführt.

Die Königslutter Bessemeranlage ist in eine der Walzwerkshütten (neue Alvenslebenhütte) eingebaut.

Sit- besteht jetzt aus zwei englischen Frischbirnen, den zum Umschmelzen des Roheisens nöthigen Flamm-
öfen sammt sonstigen Hülfsapparateu. Sie ist in drei Etagen angelegt, von deneu die oberste den Schmelz-

raum A (Tafel IX, Fig. 1) enthält, während die mittlere B die Lagerständer und Bewegungsmecbanismen.

sowie die Steuerungen der Birne, des Gusskrahns und die Steuerung des Windrogulirungsventils enthält.

Auf der untersten Etage, der Hüttensohle C, werden die für die Charge nothwendigen Vorarbeiten, sowie

die Ausstampfungen der oberen Theile der Frischbirnen vorgenommen, auch wird hier die Fabrikation der

») Bearbeitet im Kribjshr 1888.

») Vergl. ZeiUkbrtft Bd. XIV, Abth. B. S. 155.

Abhindl. XVI. 28
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210 Da» BcsKemtrn tu Könitrsbütte in Obersrhlwien.

Dösen (Ferne) ausgeführt. In demselben Niveau stehen endlich auch die beiden Krahne zum Ein- und

Ausheben der Coquillen und der Stahlpfanne aus der 5 Fuss tief unter der Hüttensohle gelegenen Guss-

grube D, welche ein hydraulischer Gusskrahn beherrscht. In einem nebenliegenden, getrennten Räume befindet

sich die Gebläsemaschine mit dem Windregulator, sowie ein Armstrong'scher Accumiilator, welcher das für

die hydraulischen Apparate uöthige Druckwasser liefert und von zwei kleinen seitwärts stehenden Pumpen

gespeist wird.

!)j Fuss über dem Niveau der Hüttensoble stehen die vier Umschmelzflammofen (Tafel X, Fig. *

bis 11). Je zwei liefern einer Frischbirne das nöthige Material, und zwar ist die grössere derselben für

einen Einsat« von 90 bis 100 Ctr. grauen Eisens berechnet, während in dem kleineren Flammofen nur das

Zusatz -.Spiegeleisen eingeschmolzen wird.

Zwei mit Lehm ausgestrichene Blechrinnen vermitteln den Einfluss des Roheisens aus den Flamm-

öfen in die zur Arbeit bestimmte Birne.

Die beiden grösseren Flammöfen haben eine vom Fuchs gegen die Feuerbrücke stark geneigte Herd-

sohle und ein Doppelgewölbe, welches in der Mitte von einem ans feuerfesten Steinen von nachstehender

Form gebildeten Gurtbogen gehalten wird. Die Oeffnungen « bilden

einen Luftcanal, der, mit einer Blechesse versehen, zur Kühlung diem

Das in diesen üefen zu verarbeitende graue Roheisen wird am Fuchs ein-

gesetzt und schmilzt über die stark geneigte Herdsohle in den dicht

an der Feuerbriicke gelegenen Sumpf. Das erste Gewölbe überdeckt

den Rost und Sumpf, das zweite überwölbt den Einschmelzraum, derart,

dass bei der geschützten Lage des Sumpfes immer ein fast unverändert«

Eisen erhalten wird.

Die kleineren Oefen haben nur ein einfaches Gewölbe. Beide Ofen-

arten besitzen gemauerte Essen mit quadratischem Querschnitt von t\

bez. 2^ Qu.-Fuss bei 52 Fuss Höhe. Sie haben Horizontalroste und einen 10 Fuss tiefen Aschenfall, um die

Abfuhr des Cinders auf der unteren Hüttensohle stattfinden zu lassen.

Hierbei sei übrigens bemerkt, dass Cupolöfen, wie sie in neuerer Zeit auf vielen Anlagen an Stell?

der Flammöfen angewendet werden, beim rmschraelzen des Roheisens den letzteren gegenüber viele Vorth«)*1

darbieten. Dieselben empfehlen sich durch niedrigere Anlagekosten, geringeren Abgang an Eisen, geringeren

Brennmaterialverbrauch, sowie dadurch, dass sie weniger Reparaturen, die überdies bei ihnen billiger

sind, erfordern.

Die Schmelzmaterialien gelangen zu den Flammöfen über eine von gusseiseruen Säulen und Eisen-

bahnschienen getragene, mit gusseisernen Platten belegte Bühne, welche zugleich zur Aufstapelung von

Kohlen und Roheisenvorräthen dient. Eine von dem Armstrong'schen Accumulator gespeiste hydraulische

Hebevorrichtung (Elevator) hebt die Materialien von dem Niveau des Hüttenplatzes auf diese Bühne

(Tafel X, Fig. 1 bis 4).

Der Tisch des Elevators hat (5 Fuss Breite und 8 Fuss Länge, so dass es möglich ist, gleichzeitig

zwei Roheisen- oder Kohlenwagen zu heben. Der Plunger desselben hat 17 Fuss Durchmesser und 1{ Zoll

Eisenstärke, Dimensionen, die deshalb so stark gewählt worden sind, weil auch das flüssige Roheisen, welches

in einer Pfanne auf einem Wagen von den Hohöfen auf einer Schienenbahn herangeführt wird , durch dies*

Vorrichtung gehoben werden muss. Die Pfanne zum Transport des flüssigen Roheisens (Tafel X, Fig. 7|

ist aus Kesselblech gefertigt und hat einen gegen die Stichöffnung schwach geneigten Boden. An dem

äusseren Umfange derselben ist ein starker Ring von Winkeleiscn aufgenietet, mit welchem sie auf dem

schmiedeeisernen Ringe des Transportwagens aufsitzt. An den am oberen Umfange angebrachten Haken wird

die Pfanne mit Ketten von einem Krahn in den Ring des Wagens eingehoben. Das Gewicht des Wagen*

und der Pfanne beträgt 25 Ctr., das Gewicht des flüssigen Roheisens aber 75 bis 80 Ctr.

Jede der beiden Birnen (Tafel IX, Fig. 2 und !<) fasst 100 Ctr. Die drehende Bewegung derselben,

behufs Einfüllens des Materials und Ausgiessens des Productes wird durch zwei kleine stehende Pampf-
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aurfhineii mittelst einer Schnecke, welche das auf der einen Achse der Birne aufgekeilte Schneckenrad in

Bewegung setzt, bewirkt.

Die Windzuleitung mit sell>stthätigem Begulirungsventil ist ganz in der Weise eingerichtet, wie

in dem Aufsatze über das Bessemern von Herrn Dr. H. Wedding im elften Bande dieser Zeitschrift

beschrieben iat.

Der Windkasten ist von Gusseisen und wird unten von einem gut abgedrehten, in einem Charniere

beweglichen Deckel geschlossen, welcher aich durch eine Schraube an die wohl appretirten Passleisten an-

dnkken lisst. Die Düsen (Ferne) werden durch eine den Windkasten nach oben begrenzende starke, mit

entsprechenden Oeffnungen versehene schmiedeeiserne Platte gesteckt und von unten vermittelst kleiner, mit

dieser Platte verschraubter Klauen festgehalten. Der Boden hat sieben Düsen oder Ferne, eine in der Mitte,

die anderen sechs im Kreise vertheilt, jede mit 7 oder neuerdings 13 kreisrunden Windöffnungen zu 4 Linien.

Die Erfahrung, die man in England gemacht haben will, dass die Mitteldüse in Folge des Zu*

jarwnenschlagens des Mctallbadcs nach der Mitte am meisten leidet, hat man hier nicht bestätigt gefunden,

di es hier gerade die Mitteldüse ist, die am längsten hält und am wenigsten leidet.

Die Birne selbst ist aus J- bis ?-zölligem Blech hergestellt und besteht aus 3 Theilcn. Mit dem
lutertbeile sind die Achsen vermittelst eines starken gusseisernen Ringes verbunden. Mittel- und Obertheil

äoi sowohl unter einander als mit dem Untertheil durch Schrauben befestigt. Für den Mittel- und Ober-

teil sind passende Reservestücke vorhanden, die eingestampft und getrocknet dastehen, um sofort die etwa

schadhaft gewordenen Theile durch neue ersetzen zu können. Hat sich die feuerfeste Masse, mit welcher

die ganze Birne ausgestampft ist. so weit ausgenutzt, dass eine Erneuerung nothweudig erscheint, so werden

die beiden oberen Theile vermittelst einer an der Hinterwand des Bessemerwerkes stehenden Winde, deren

Seil über eine Rolle geschlungen wird, abgehoben und durch das betreffende Ersatzstück ergänzt.

Das Futter der Birne besteht aus 11 bis 13 Zoll starker aufgestampfter feuerfester Masse, welche

a.i. 2 bis 3 Theilen Chamotte und 1 Theil Thon gebildot wird. In neuerer Zeit wurde mehrfach auch an

S»Ue des Cliamotte in Haufen abgerösteter und darauf gepochter Quarz verwendet. Die höheren Arbeits-

!*'W. welche der Quarz im Gegensatz zur Chamotte erfordert, werden durch längere Haltbarkeit wieder

ausgeglichen.

Sowohl Ohamotte als Quarz werden nach dem Pochen gesiebt und mit dem nöthigen Wasser be-

feuelitet. in haselnuss- bis erbsengrossen Stücken mit dem Thon, welcher allmalig zugesetzt wird, gemengt.

Diese Masse wird nach sorgfältiger Durcharbeitung einige Tage an einem kühlen Orte liegen gelassen. Da
man bemerkt hat, dass das feuerfeste Material am meisten an der Brustseite der Birne leidet, so setzt man
di- Modell derart euentrisch ein, dass die Masse an der Brustseite 13 Zoll, an der Hinterseite nur 10 bis

U Zoll stark ausfüllt. Der Boden ist 18 Zoll hoch. Er inuss nach 10 bis 12 Chargen erneuert werden.

Zu diesem Behufe wird die Birne nach der letzten Charge möglichst schnell kalt geblasen, der Windkasteu

*<lann geöffnet, uud nach dem Herausschlagen der Düsen die Schlacke von der noch stehen gebliebenen

Bodenraasse abgeschlagen. Hierauf werden neue Düsen von unten eingesetzt und die zwischen den Düsen

und der Wand der Birne gebliebenen Zwischenräume verstampft Sodann wird der Obertheil wieder auf-

gesetzt und befestigt und der Boden für die nächste Charge vorgewärmt. Die Neuzustellung eines Bodens

»iif diese Art nimmt 24 bis 30 Stunden in Anspruch. Nach englischem Muster wurde zu wiederholten

Miien der Boden auch durch Aufgiessen erneuert. Hierbei wird die Birne nach der letzten Charge mit

Hu Windkasten nach oben gedreht, der Windkasten dann geöffnet und die Düsen herausgeschlagen; dann

»erden neue Düsen eingesetzt und befestigt und die Birne wird wieder mit dem Windkasteu nach unten

?^raeht. Die Düsen ragen nun aus der noch stehen gebliebenen Bodenmasse um 12 bis 14 Zoll hervor.

Nun wird eine bestimmte Menge Zustellungsmassc mit Wasser zu einem dickflüssigen Brei angerührt und

feh den Hals der Birne auf den Boden gegossen und zwar bei fortwährend schwacher Windzuströmung
(fcm 2 bis 3 Pfd.) und leiser Bewegung des Frischgefässes , ersteres, um die Windöffnungen frei zu halten,

Uiteres, um die Masse überall hin am Boden zu vertheilen. Hat die eingegossene Masse die Höhe der

Dfceu erreicht, so lässt man die Birne 2 Stunden hindurch ruhig stehen, während welcher Zeit sie eintrocknet.
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.Man wiederholt das Eingiesseu noch ein bis zwei Mal, gibt dann Feuer ein und wärmt den Boden etwas an.

Die sich bildenden Risse und Spränge werden nach Entfernung des Brennmaterials nochmals mit Masse

ausgegossen, ehe man zum Abwärmen für die neue Charge selbst schreitet Die ganze Operation nimmt

zwar höchstens !• bis 10 Stunden in Anspruch, aber ein so hergestellter Boden hält 2 bis 3 Chargen weniger

aus, als ein eingestampfter. Eine dritte Art der Bodeuerneuerung geschieht durch Einsetzen eines ganzen

fertigen Bodens von unten, und zwar in dem Falle, wenn man keine weiteren Reparaturen der Wände der

Birne vorzunehmen hat. Ks wird dann zuerst der Windkasten und die schmiedeeiserne Bodenplatte durch

Lösen der Verbindungsschrauben abgenommen, der alte Boden herausgeschlagen und in die so entstandene

Oeffhung ein Modell gesetzt, das der Grösse des fertig gestampften Bodens entspricht. Die Zwischenräume

zwischen diesem Modell und der Birnenwand werden hierauf verstampft. Sodann wird ein fertig gestampfter

und getrockneter Boden, der auf einer der oben erwähnten schmiedeeisernen Bodenplatten steht, mit dem

hydraulischen Gusskrahn in die genau passende Oeffhung hincingehoben , hierauf die Bodenplatte und b*r

Windkasten befestigt und sodanu zum Anwärmen des Bodens für die Charge geschritten. Ein solcher Boden

hat ebenfalls eine Dauer von 10 bis 12 Chargen. Nach jeder Charge übrigens werden einige Kannen flüssiger

Masse auf den Boden aufgegossen, was eine um 2 bis ;i Chargen längere Dauer des Bodens zur Folge hat.

Untertheil und Mitteltheil des Futters werden nach 80 bis 100 Chargen so schadhaft, das» man

zur Neuzustellung schreiten muss; der oberste Theil muss nach 50 bis liO Chargen neu ausgestampft re<p

ausgewechselt werden. 1

) Fast bei jedem Bodenausstampfen müssen schadhafte Stellen in den Birnenwämlen

ausgebessert werden, was in der Weise geschieht, dass man die Schlacke von der alten noch verbliebenen

Masse abschlägt und sodann die neue Masse mit flachen, breiten, hölzernen Stampfern auf den schadhaft

Stellen bis zum ursprünglichen Stande festschlägt.

Die aus der Birne entweichenden Gase und Funken werden durch eine gemauerte Esse mit recht-

eckigem Querschnitt über das Hütk-ndach hinausgeführt. Heber dem Halse der Birne ist ein kleiner

gemauerter Mantel angebracht, der Gase und Funken der Esse zuführt.

Auf der Hüttensohle befinden sich zum Ein- und Ausheben der Coquillen etc. zwei hydraulische

Krahne (Tafel X, Fig. t>). Jeder derselben hat 7 Fuss Hub und beherrscht mit seinem Ausleger \ der

Giessgrube. Die Regulirung der Wasser- Zu- und Abströmung erfolgt mittelst eines Wilsonseben Hahn«

von nachstehend skizzirter Form. Das Zuströmungsrohr « communicirt oben und unten mit dem hohlen

Hahnkörper b; c ist Abströmungsrohr, </ geht zum Plunger des Krahnes. Ooui-

municirt der Schlitz c mit rf, so tritt das Wasser aus dem Hahne unter den

Plunger und hebt denselben. Wird der Hahn so gestellt, dass c mit d durch/

communicirt, so strömt das Wasser unter dem Plunger ab. Bei der gezeichneten

Stellung des Hahnes findet weder Zu- noch Abströmung statt.

Die Coquillen sind aus grauem Gusseisen, von 3 Zoll Wandstärke. Zur Ver-

stärkung sind an denselben nur 2 Rippen angegossen ; sie sind so, ohne jede

Armatur von Schmiedeeisen, haltbar genug. In neuerer Zeit giesst man die

Coquillen aus demselben Eisen, welches man zum Bessemern verwendet, um die

schadhaften Coquillen wieder im Flammofen tinschmelzen zu können.

Die Coquillen erweitern sich im Innern nach unten stark und stehen auf

gusseisernen Bodenplatten, mit welchen sie mit 2 Keilen und Splinten fest

verbunden werden können. Oben sind an denselben 2 schmiedeeiserne Oesen eingegossen, die zum Durch-

stecken der Verschlusskeile dienen. Das Innere der Coquillen muss vollkommen glatt und eben gegoren

sein, da unebene Coquillen Veranlassung zu Längsrissen in den Stahlgüssen geben, wie auch ihre Entleerung

erschweren. Die Coquillen werden bei Beginn einer neuen Charge auf einen gusseisernen Wagen gestallt

und über den 1 Fuss unU-r der Hüttensohle liegenden Host eines Ofens behufs ihrer Anwärmung geschoben.

Bei fortlaufendem Betriebe bleiben sie hinreichend warm.

»j In Folg« dieser zu kurzen Duuer der liefisse wird in neuerer Zeit englischer Ganister /um Futtei verwendet (vgL

Bd. XI. Abth. B, S. VSS dieser Zeitschrift).
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Die Gicssgrube ist 5 Fuss tief und hat 22 Fuss 6 Zoll Durchmesser. Am Rande und in der Mitte

«uid 2j Fuss hohe Erhöhungen aufgemauert, auf welchen die Arbeiter beim Giessen sowie beim Verschliessen

der Üoquillen stehen. Die Giessgrube wird von einem hydraulischen Krahne bedient, welcher auf der einen

Seite die Gusspfanne, auf der entgegengesetzten Seite ein früher bewegliches, jetzt feststehendes Gegengewicht

trägt (Tafel IX, Fig. 4). Dieser Krahn hat eine Plattform, auf welcher sich die von zwei Arbeitern be-

tonten verschiedenen BewegungsVorrichtungen zur Kreisbewegung des Krahne», dem Vor- und Rüekwärts-

•v-bieheo des Gegengewichtes und dem Wenden der Stahlpfanne befinden.

Das Heben des Gusskrahnes geschieht durch Zuführung des Druckwassers vom Aecumulator her.

LVr Gusskrahn hat 6 Fuss Hub und die Regulirung der Zu- und Abströmung des Wassers erfolgt durch

>;*llung des Schiebers « (Tafel IX, Fig. 0). Aus der vom Accumulator kommenden Wasserleitung b tritt

tlas Wasser bei Oeffnung des Schlitzes c in die Krahnwasserleituug d und hebt den Plunger. Wird der

Schlitz c mit e in Communication gesetzt, so strömt das Wasser unter dem Plunger ab und fliesst durch

Ii- Abfiusswasserleituug / in die Cisterue. Da jedoch durch den hydraulischen Widder bei plötzlicher Ab-

irrung der Zu- oder Abströmung ein Kohr platzen könnte, so sind in der Krabuwasserleitung zwei Coni-

|»«uationsventile eingeschaltet, von denen das eine, g, ein Druckventil, bei Absperrung der Abströmung die

»'ommunication zwischen d und b durch h herstellt, während das Säugventil « sich öffnet, wenn der Zuliuss

des Wassers plötzlich gehemmt wird und ans der Abflusswasserleitung / durch das Hohr k Wasser an-

«au?«i lasst.

Die Planne von 10O Ctr. Fassung ist so aufgebracht, dass sie, von einer Gabel umfasst, mit einem,

etwa in der Mitte ihrer Höhe an ihrem Umfange angenieteten Ring von starkem Winkeleisen auf letzterer

aufruht. Die Gabel vereinigt sich nach dem Krahn zu zu einer Welle, die vom Krahne aus gedreht werden

kann, wenn die Pfanne entweder zum Anheizen umgestürzt oder, im Fall das Ventil am Hoden versagt,

iber den Kand vom Stahl entleert werden soll.

Beim Auswechseln einer Pfanne löst man die Verbiudungskeile , hebt mit dem Krahne die Pfanne

»tti, bebt die zweite bereits ausgestrichene und leicht vorgewärmte, in den Ring hinein und schlägt die

ScUwkeile wieder fest ein.

Die Pfanne wird zum Gebrauche am Boden 2j Zoll stark mit Masse ausgestampft, an den Wänden
rais Lehm ausgestrichen und vor dem Anwärmen mit Graphit geschwärzt. Das Anwärmen erfolgt über

^inem kleinen kreisruuden Ofen in der Giessgrube bei Steinkohlenfeuerung, welche den nöthigen Wind durch

- einzöllige Düsen erhält. Seitlich am Rande des geneigten Bodens befindet sich das Gussloch, welches

lurch den Gusspfropfen geschlossen wird. Dieser Gusspfropfen sitzt an einem Hebel, der am äusseren Um-
fang« der Pfanne eine doppelte schwalbenschwanzförmige Führung hat und durch eine Schraube in jeder

beliebigen Stellung festgehalten werden kann. Sowohl die hierzu gebrauchten Gusspfropfeu , als auch die

Itüsen werden an Ort und Stelle angesetzt, da ihre genaue und sorgfältige Anfertigimg wesentlich für die

Kegelmässigkeit des Betriebes ist. Es wird hierzu das Chamottemehl benutzt, welches beim Sieben der

im Ausstampfen der Birne bestimmten Ohainotte durch das Sieb fällt, nachdem es mit fein gepochtem

ITion innig gemengt und mehrmals durchgearbeitet ist, um eine vollständig gleichartige Masse zu erhalten,

/.ar Herstellung der Düsen wird diese Masse in eine gusseiserne zweitheilige Form eingestampft, welche auf

'inem gusseiserneu Boden steht und mit diesem durch Bolzen und Keile verbunden ist (Tafel IX, Fig. 5).

I>ifttcr Boden hat 7 resp. 13 Bohrungen, durch welche vor dem Einstampfen 7 resp. 13 den Windöffnungen

-litspreehcnde Stahldorne durchgesteckt werden. Ist die Form fast voUgestampft , so wird auf dieselbe ein

.uaseiserner Hut gesetzt und durch Bolzen und Schlusskeile mit ihr fest verbunden. Auch dieser Hut wird

•iann mit Masse vollgefüllt und sammt der ganzen Form unter eine Presse gestellt, deren Pressstempel durch

"ine mit einem langen Hebel nach abwärts bewegte Schraube in die Masse so langt- eingedrückt wird, als

-i zwei Mann vermögen. Man lässt nun die Form einige Zeit unter der Presse stehen, lüftet danu die

xhraube, hebt den Hut vorsichtig ab, schneidet die übrige Masse oben weg und glättet die Oberfläche der

l>üse mit einem Formlöffel. Alsdann legt man die Form um. zieht die Stahldorne heraus, stellt sie wieder

Mi und löst die Verbindungskeile, sowohl der zwei Tbeile der Form, als auch die des Bodens, worauf mau
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die Form vorsichtig von der gepreßten Düse entfernt. Nun glättet mau die etwa entstandenen Formnäbte

und lässt die Düse an einem mittelwarmen Orte zuerst an der Luft trocknen. Bei der Herstellung der

Gussventilsitze wird, wie erwähnt dieselbe Masse verwendet und in eine gusseiserne Form eingestampft,

welche ebenfalls auf einer Bodenplatte steht, die mit einer der unteren Fläche des Gussventils entsprechenden

Erhöhung versehen ist. In der Mitte der Bodenplatte ist der Kern eingesetzt. Diese Form, deren Col-

struction aus vorstehender Skizze (Fig. 1) ursichtlich, ist ebenfalls zweitheilig und wird durch einen King

zusammengehalten, mit der Bodenplatte aber mit Bolzen und Keilen verbunden. Auch hier wird auf dir

voUgestampfte Form ein Hut gesetzt, vollgestampft und unter der Presse bearbeitet, Für die Ventilpfropfen

endlich bedient man sich einer hölzernen Form (siehe vorstehende Skizze, Fig. 2), in welcher die OefTnunsr

welche der Pfropfen in der Mitte zur Befestigung am Gusshebel haben muss, durch einen Dorn freigehalten

wird. Diese Ventilpfropfen werden nur mit der Hand eingestampft. Ist ein ganzer Brand dieser drei

Sorten lufttrocken, so wird derselbe in den vorher angewärmten Brennofen eingebracht; die Temperatur in:

letztern wird bei fortwährender Regulirung des Zuges 30 Stunden hindurch allmälig immer mehr gesteigert,

hierauf 24 Stunden lang gleich hoch gehalten, dann werden alle Züge verstopft und der Ofen langsam erkalten

gelassen. Nach 30 Stunden wird derselbe seines Inhaltes entleert und aufs Neue chargirt.

Das neben der Bessemeranlage befindliche Maschinengebäude E (Tafel IX, Fig. 1) enthält das zwei-

cylindrige, liegende, mit Expansion wirkende Hochdruckdampfgebläse von 250 Pferdekräften.

In Bezug auf die Windausströmung ist dieses Gebläse nach der Art der von Stiehler & Leyser au^

geführten Bessemergebläse construirt, d. h. der angesaugte Wiud gelangt in 2 an beiden Seiten des Cylinder'

befindliche ringförmige Räume, die mit dem Kolbenraume durch Vermittlung von kreisrunden Oeffnungen.

über denen ein Kautschukring liegt, in Communication gesetzt werden und welche durch einen Canal, der

oben am Cylinder sich befindet, mittelst eines Rohres mit dem quer über dem Gebläse liegenden Regulau-r

communiciren.

Die Einströmung dagegen erfolgt durch Tellerventile, die an den Deckeln der Windcylinder ange-

ordnet sind. Die Windcylinder werden während der Charge fortwährend mit Wasser gekühlt, da sie in

Folge der hohen Pressung sehr heiss werden uud insbesondere auch die Kautschukringe durch die Hitze

leiden. Das Gebläse macht 18, im Maximum 20 Touren in der Minute. Es liefert 1800 bis 2000 Cbtt

Wind von 18 bis 21 Pfd. Pressung in der Minute und zeichnet sich durch seinen sonst bei Bessemergebläsen

ungewohnten ruhigen Gang aus. Der Wind strömt aus dem cylindrischen Blechregulator von 1700 CMC

Fassung in die gemeinschaftliche Windleitung der beiden Birnen. In dieser Windleitung ist noch ein Ventil

zur Regulirung der Pressung eingeschaltet. Der Dampf zum Betriebe aller Maschinen hat 3^ Atmosphären

Spannung. Er wird von G Kesseln geliefert, deren überflüssiger Dampf in den Zwischenräumen der Chargen

den Puddelwerks- und Walzwerksmaschineu abgegeben wird.

Der Accumulator (Tafel X, Fig. 5) ist ein Armstrong'scher Gewichtsaecumulator. Die Gesammt-

belastung beträgt 000 Ctr. bei einem Gewicht des armirten Hungers von 100 Ctr. Der Druck auf det

Quadratzoll beträgt l.
r
»0 Pfd., der Hub 11 Fuss. Kr wird von 2 doppelt wirkenden Pumpen gespeist unn

liefert das zum Betrieb aller hydraulischen Maschinen nöthige Druckwasser. Dieses fliesst von demselben
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in einer Köhrentour zu deu verschiedenen Erahnen und zum Elevator, während das gebrauchte Wasser in

niner zweiten Röhrentour in die Cisterne zurückkehrt, aus der die Pumpen ihr Speisewasser nehmen. Der

Accumulator hat eine Selbststeuerung, so daas nach Erreichung seines höchsten Standes durch Heben einer

Zugstange ein Ventil in der Wasserzuleitung geöffnet wird und das über den Bedarf gelieferte Wasser in

•He Cisterne zurückfliegst.

Material. Nachdem das Bessemern zum zweiten Male aufgenommen und ein geregelter auf Ver-

arbeitung des eigenen Eisen» basirter Betrieb eingerichtet worden war, wurde graues Roheisen zuerst aus

inanganreichen, phosphorarmen, dabei aber sehr sandigen, auf den bei Chorzow gelegenen Erzfeldern geför-

derten Erzen erzeugt.

In neuester Zeit hat man gefunden, dass ausser diesen anfangs allein verwendeten Erzen sich noch

verschiedene hier vorkommende Brauneisensteine zur Erzeugung von Bessemerroheisen eignen, so dass man
derzeit zu Königshütte in der Lage ist, ein Material für den Besseraerbetrieb zu produciren, dessen Preis

«ich nur um ein Geringes höher stellt, als der gewöhnliche Kostenpreis des für deu Puddcl- und Giessorei-

betrieb verwendeten, da man in Folge Verwendung minder sandiger Erze nur einen geringen Bedarf an

Zuschlag- und Brennmaterial hat. Als Zuschlag zieht man den Dolomit dem phosphorreicheron Kalk-

steine vor.

Das Roheisen für den Bessemerbetrieb wird bei massig warmem Winde (80 bis 100 0
0.) und der

gewöhnlichen Windpressung von 3| Pfd. in einem Hohofen constant erzeugt. Dieser Ofen hat eine ge-

schlossene Gicht und producirt, bei 6£ bis 7 Cbkf. Koksverbrauch auf den Centner Roheisen, wöchentlich

2000 bis 2100 Ctr.

Am besten eignet sich zur Verwendung beim Bessemern ein graues, nicht zu tiefgraues Roheisen

von garem Gange; dieses Roheisen hat einen scharfzackigen Bruch, grobkörniges Gefüge und grosse Festig-

keit. Roheisen von mindergarem Gange schmilzt schon im Flammofen schwerer und gibt hier einen

grosseren Abgang. Jn der Birne kocht ein solches Eisen stark auf. die zweite Periode zieht sich dabei, von

fortwährenden Auswürfen begleitet, die den Abgang erhöhen, sehr in die Länge.

Bei directer Verwendung solches Roheisens ohne Cmschmelzen erstarrt dasselbe in Folge seiner

geringeren Temperatur schon in der Transportpfanne und legt sich in der Birne an den Wänden fest, was

Veranlassung zu schwer zu entfernenden Ansätzen geben kann. Eisen mit zu grossem Graphitgehalt dagegen

verlegt in der ersten Periode die Düsen so stark, dass mau oft ein Ersticken der ganzen Charge befürchten

rauss. Die erste Periode zieht sich bei solchem Eisen sehr in die Länge. Das feuerfeste Material wird

<tark angegriffen.

Eisen, bei heissem Winde erblasen, geht zu hitzig und gibt ein schlechtes Ausbringen, da in der

Kochperiode die Auswürfe sich ungebührlich mehren. Auch für die Qualität des Bessemermetalles dürfte

die Verwendung von bei heissem Winde erblasenem Roheisen sehr unvorteilhaft sein, da dasselbe immer

eine bedeutend grössere Meuge von Verunreinigungen hat, als das bei kaltem oder doch nur mässig warmem
Winde erzeugte. Von diesen Verunreinigungen geht in diesem Falle auch mehr ins Product und verändert

Qualität und Festigkeit. Auch bedingen alle jene bei heissem Winde erblasenen Eisensorten in Folge der

•ich immer mehrenden Auswürfe in der zweiten Periode ein Arbeiten mit Wind von geringerer Pressung

and greifen in Folge der geringeren Pressung, wohl mehr auf mechanischem, als auf chemischem Wege, die

ofenwände und insbesondere den Boden sehr an.

Von mehreren hier vorgenommenen Koheisenanalysen soll eine von einem tiefgrauen Roheisen, wie

dasselbe mit Vortheil, im Flammofen umgeschmolzen, zum Bessemern verwendet wurde, folgen; dasselbe hat

bei 3,273 pCt. Graphit und 0,907 pCt. chemisch gebundenem Kohlenstoff folgende Znsammensetzung:

Gesammt- Kohlenstoff 4,isu pCt.

Silicium 1,896 -

Phosphor .... 0,i4ö -

Mangan 2,$29 -

Eisen .... . 90.950 -

100,000 pCt.
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Dieses RobeUen hat eine für das Umschmelzen noch reichlich genügende Menge von Silicium, die

nöthigo Menge von Kohlenstoff und eine nicht unbedeutende Menge Mangan, welche es, vereint mit dem

für das Product noch völlig unschädlichen Gehalt an Phosphor, zumal derselbe noch geringer ist, als die

Analyse ergibt, und der Reinheit von sonstigen schädlichen Verunreinigungen, zu einem für den Bessemer-

process vorzüglich tauglichen Eisen macht.

Das zum Schlüsse des Procesaes zugesetzte Spiegeleisen wird aus Müsen bei Siegen und vom Neu-

öger Vereine bezogen. Dasselbe hat nach einer im hiesigen Moratorium gemachten Analyse folgende

Zusammensetzung

:

Vor

Kohlenstoff

Silicium . .

Schwefel

Phosphor .

Mangan . .

Eisen . .

4,o&} pCt.

0,879 -

0,036 -

0,06» -

8,418 -

86.51« -

cm Uuschiuelxe;):

3,934 pCt.

0,006 -

nicht bestimmt,

nicht bestimmt.

6.320 pCt.

nicht bestimmt.

100,000 pCt.

Mit bestem Erfolge wurde auch ungarisches, bei Holzkohlen erblascnes Spiegeleisen von Concordia-

hntte, sowie Koksspiegeleisen von der Georg - Marienhütte (Provinz Hannover) verwendet; es kommen diese beiden

Sorten dem Müsener Spiegeleisen an Reinheit und Grösse des Kohlenstoffgehaltes ziemlich gleich. Da der

Spiegeleisenzusatz, wenn er auch noch so gering ist, doch einen bedeutenden Kinfluas auf die öconomiseba

Resultate des Bessemerns ausübt, so wurde in neuester Zeit bereits vielfach an Stelle des theueren Spiegeleisen«

hiesiges graues Roheisen verwendet, da das Product von allen Chargen, bei welchen zum Schlüsse Königslutter

graues Eisen zugesetzt wurde, die gleiche Qualität zeigte, wie sie das Bessemennetall beim Zusätze dt?

besten Spiegeleisens hatte.

Die feuerfesten Materialien, die zunächst von grosser Wichtigkeit für die vortheilliafte Durchführung

des Processen sind, liefert die auf dem hiesigen Werke befindliche Ziegelei. Die Ziegel für die Cbamott?

werden aus den besten Qualitäten Saarauer Thon gefertigt, gebrannt und im grobgepochten Zustande den;

Bessemerbetrieb übergeben. Der weisse (Myrower) Thon, sowie der auch mitunter verwendete fettere, blaue

Lasaner Thon wird feingepocht. Ebenso liefert die Ziegelei alle für die Flammöfen und Essen nöthiget

feuerfesten Steine.

Betrieb. Bei Verwendung von im Flammofen umgescbmolzenem Roheisen wird dasselbe 4 Stunder.

vor dem Beginn der Charge in mittclgroasen Stücken eingesetzt. Der Einsatz an grauem Eisen betrügt

derzeit 75 bis 80 Ctr. Dasselbe wird schnell niedergeschmolzen und dann sofort abgestochen, abweichend

von dem Verfahren auf einigen andoren Bessemerwerken, auf welchen nach dem Niederschmelzen des Eisen--

noch einmal scharf nachgeschürt wird.

Das Spiegeleisen oder das dasselbe ersetzende graue Roheisen ist in
j{

bis einer Stunde völlig ein-

geschmolzen, weshalb es genügt, dasselbe ] bis 1, Stunde vor Beginn der Charge einzusetzen, damit dasselbe

in der Folge nicht zu lange eingeschmolzen im Ofen stehen muss und matt wird. Der Einsatz an Spiegel-

eisen beträgt 5 bis 6 pCt. des Gewichts von grauem Eisen; wird an Stelle des Spiegeleisens graues Eisen

genommen, so nimmt man 8 bis 9 pCt. Als Brennmaterial für die Flammöfen wird zur Hälfte Stück-, zur

Hälfte Kleinkohle verwendet. Zum Einschmelzen des grauen Eisens sind 85 bis 90 Pfd. Steinkohle, zun*

Einschmelzen des Spiegeleisens, sowie zum Warmerhalten des betreffenden Ofens in der Zwischenzeit zwischen

2 Chargen 175 bis 180 Pfd. auf den Centner erforderlich. Der Abgang beim Einschmelzen beider Eiseo-

sorten beträgt 7 bis 8 pCt.

Während das Roheisen eingeschmolzen wird , werden auf der Hüttensohle die für die Charge noth-

wendigen Vorbereitungen getroffen. Die Gusspfanne, welche bei der vorigen Charge in Verwendung war.

wird zuerst mit Wasser ausgespritzt und abgekühlt, sodann wird sie von der Schlacke gereinigt und die
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etwa schadhaften Stellen der Lehmausfütterung sorgfältig ausgebessert, ein neues Guasventil und ein vor-

riüu'g geschmierter und getrockneter Hebel mit einem neuen Gusspfropfen eingesetzt. Das Gussventil wird

an seiner Sitzfläche immer mit dem Gusspfropfen eingerieben, um einen genauen und sicheren Verschluss zu

erzielen. Hierauf wird die Pfanne geschwärzt und leichthin mit Holzkohle getrocknet, sodann eine Stunde

vor Beginn der Charge mit dem Boden nach oben gedreht und über dem kleinen Warmofen anfangs bei

schwacher, später bei stärkerer Hitze angewärmt, so da3s die Pfanne beim Eingiessen des Metalls durch

und durch rothglflbend erscheint. Es sind jedoch jederzeit mehrere Pfannen zum Gebrauche vorgerichtet

vorbanden, so dass für den Fall, dass die Pfanne von der vorigen Charge so defect geworden wäre, dass

ie nicht weiter verwendet werden konnte, sofort eine neue eingehängt werden kann. In den meisten Fallen

halt jedoch eine Pfanne 8 bis 10 Chargen aus.

Sofort nach Beendigung des Giessens werden die Coquillen sammt den Ingots aus der Giessgmbe

herausgehoben , die Böden der ersteren entfernt und letztere herausfallen gelassen. Die Coquillen werden

nun im Innern gut durchgesehen, gereinigt und hierauf geschwärzt. Man be lient sich zum Schwärzen der

Coquillen einer dünnflüssigen Masse aus Graphit, gepulverter Holzkohle und etwas fein jresiebtem Thon mit

W.wer. Sodann werden die Coquillen auf die gut gereinigten und gleichfalls geschwärzten Bodenplatten

geteilt und mit denselben fest verbnndeu. Falls der Betrieb unterbrochen war, werden die Coquillen zwei

Standen vor der Charge auf den Wagen in den Anwanneofen geschoben und über einem schwachen Stein-

koblenfeuer eine Stunde angewärmt; sollte der Betrieb aber nicht unterbrochen gewesen sein, so werden

dieselben kurz vor der Charge mit dem hydraulischen Krahne in die Giessgrube eingesetzt.

Das Reinigen und Schwärzen der Coquillen besorgt stets ein und derselbe verlässliche Arbeiter;

dies« Arbeit muss mit besonderer Aufmerksamkeit ausgeführt werden, da bei schlecht geschwärzten Coquillen

das Bessemermetall leicht die Wandungen angreift, die Coquillen bald unbrauchbar werden und die Ingots

«ft nur durch Zerschlagen der Coquillen aus denselben entfernt werden können, bei mangelhafter Reinigung

der Coquillen aber leicht Unreinigkeiten in die Güsse kommen, die zu Ungänzen, Blasen und Rissen, über-

haupt zu Fehlern Veranlassung geben, die mitunter sofort, mitunter jedoch erst bei der weiteren Verarbei-

tung nun Vorschein kommen.

Die Birne wird jedesmal vor Beginn der Charge mit Steinkohle angewärmt. Um Explosionen zu

rameideu, wie solche hierbei mitunter vorgekommen sind), muss man eine zu plötzliche Zuführung des ab-

sperrten Windes verhindern.

Eine völlig neu ausgestampfte Birne wird anfangs mit Holzkohle, ohne Zuführung von Gebläsewind,

getrwtnet; man öffnet blos den Windkasten und lässt die Luft durch die Düsen durchstreichen. Nachdem
non zuerst die eingestampfte Masse auf diese Art leichthin getrocknet ist, stürzt man die Birne halb voll

kok?, lässt diese niederbrennen, verschlicsst dann den Windkasten und beginnt nun erst mit Steinkohle bei

ganz schwacher Windzuströmung anzuwärmen. Das allmälige Anwärmen ist für die längere Conservirung

des Futters »ehr nothwendig, da sich sonst schon nach den ersten Chargen ganze Schalen von den Wänden
atfe*n, was übrigens auch bei zu nass oder zu locker eingestampfter Masse eintreten kann. Man ver-

braucht bei jeder Charge zum Anwärmen der Birne 7 bis 8 Ctr., der Pfanne 4 Ctr. und der Coquillen

3 bb 4 Ctr. Steinkohle.

Vor Beginn der Charge werden die Düsenlöcher mit einem Stahldorn durchstossen, um sie von der

Schlacke, die etwa über ihre Oberfläche geflossen ist, zu reinigen. Sodann wird der zum Zwecke der Düsen-

reiaigung geöffnete Windkasten fest verschlossen und durch Umdrehen der Birne das Brennmaterial, welches

wm Anwärmen noch zurückgeblieben ist, ausgeschüttet, sodann wird noch kurze Zeit scharfer Wind gegeben,

um die Düsenöffnungen vollständig rein zu machen, hierauf das bewegliche Ende der Roheisenzuflussrinne

» die Mündung der Birne herangeschoben und zum Abstich des Roheisens geschritten. Dasselbe passirt

Herst einen Sumpf, aus welchem es durch einen Sandgraben in die Zuflussrinne der Birne gelangt. Die

nüt dem Eisen herausfliessende Schlacke wird mit einer eisernen Vorsetzschaufel zurückgehalten.

Soll direct vom Hohofen entnommenes flüssiges Roheisen angewendet werden, so benutzt man eine

gut mit Lehm ausgestrichene und geschwärzte Pfanne, deren Stich geschlossen und durch ein Schutzblech

Abkudl. XVI 29
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gesichert ist. Diese Pfanne wird mit Holzkohle angewärmt, die man auch beim Einfliesseti des Roheisens

darin lässt, um den Anprall des letzteren auf den Boden zu schwächen und ein Abbröckeln des Lebm-

beschlages zu verhindern. Sie wird in dem Giessraurae des betreffenden Hobofens in eine kleine Grube

gesetzt und mit dem Masselgraben durch eine kleine Kinne verbunden. Sobald das Eisen die in der Pfanne

angebrachte Marke erreicht hat, wird das noch weiter im Hohofen vorhandene in Gänze abgestochen, die

Pfanne aber mit einem Giessereikrahne auf einen Wagen gehoben, mit einem Deckel verschlossen und auf

einem Schienengeleise durch ein Pferd auf den oben erwähnten Elevatortisch gefahren, auf den Horiiont

der Bühne gehoben und von dort in den Raum zwischen je zwei zu einer Birne gehörigen Flammöfen

geschoben. Hier wird das Stichloch der Pfanne an die geneigte Rinne angerückt, welche die Communi-

cation zwischen dem Stichloch der Pfanne und der Zuflussrinne zur Birne herstellt. Nun wird das SchuU-

blecb vom Stichkasten entfernt, der Stich geöffnet und das Roheisen in die Birne gelassen. Das flüssig«

Roheisen wird in der Zeit von 3 bis 4 Minuten von dem Hohofen bis in die 750 Fuss entfernte Bessemer-

anlage transportirt.

Nach dem Einlassen des Eisens in die Birne wird der Gang des Gebläses verstärkt und die Birne

aufgerichtet; von früheren Chargen etwa vorhandenejStahlabfalle werden vor dem Abstich des grauen Eiwos

in Mengen von 3 bis 5 Ctr. kalt in dieselbe geworfen. Früher wurden solche Abfälle angewärmt; manbit

sich jedoch überzeugt, dass dies völlig überflüssig ist und nur das Einsetzen erschwert.

Ausführliche Beschreibungen der beim Bessemerprocess selbst vorkommenden Erscheinungen mi

bereit« so oft gegeben worden, dass es dem Zwecke vorliegender Arbeit wohl vollkommen entsprechen dürfu,

nur die den Verlauf einer hiesigen Charge näher charakterisirenden Momente hervorzuheben. Hauptsächlich

die erste Periode ist es, die sich bei Königslutter Eisen im Gegensatz zu sonstigen Erfahrungen in <i*

Länge zieht, und zwar insbesondere bei nicht umgeschmolzenem Roheisen. In den ersten Minuten entweicht

eine ganz kurze röthlicbe Flamme mit wenigen, schwach leuchtenden, zischenden Funken aus der Mündun?

der Birne. In Folge Verlegens der Düsen steigt die anfängliche Pressung von 19 auf 21 Pfd., lnittinttT

sogar auf 22 Pfd., wobei bereits das Sicherheitsventil auszublasen beginnt. Nur bei hitzigem Eisen, uns

wenn man durch Umstände gezwungen war, das Eisen eingeschmolzen stehen zu lassen, erscheint gleich b;i

Beginn der Charge eine hellere Flamme und das Verlegen der Düsen findet in geringerem Grade stall

Zuweilen und besonders bei direct vom Hohofen verwendetem Roheisen kann man aber auch ein mehrmalig»

Verlegen der Düsen beobachten. Die Pressung fällt allmälig von selbst und die Flamme wird heller und

leuchtender; plötzlich beginnt jedoch die Pressung wieder zu steigen, die Flamme verkleinert sich abemuL*

und ein heftiges, trockenes Schlagen der Eisenmasse im Ofen ist wieder hörbar. Daun, zum Schluss die*r

Periode, wird die Flamme heller, es kommen einzelne kleine Auswürfe vor und gleichzeitig beginnt in d*

meisten Fällen die Entwickelung eines braunen Rauches, der besonders bei siliciumreicherem Roheisen sich

so stark entwickelt, dass er die Flamme fast völlig verhüllt Dieser braune, von verbranntem Eisen her-

rührende Rauch färbt nach solchen Chargen, wo er besonders stark auftritt, den Essenmantel ganz braun.

Er hält meist bis zum Ende der zweiten Periode an, manchmal bleibt er jedoch bis zum Schluss« und

macht dann das Ende der Charge sehr undeutlich.

In der zweiten Periode wird die Pressung auf 12 bis 14 Pfd. erniedrigt, mit Eintritt der dritten

Periode wird jedoch wieder voller Wind gegeben, da bei zu geringer Pressung das Metall am Schlosse einen

zu geringen Hitzegrad zeigen und in Folge dessen grosse Schalen in der Pfanne zurückbleiben würden.

Während die zweite Periode bei nicht umgeschmolzenem Roheisen eine ganz gleiche Dauer und gleich«

Verlauf zeigt, wie bei im Flammofen umgescbmolzenem Roheisen, verzögert sich die dritte oder Frisehperiodr

bei ersterem viel mehr, als bei letzterem; auch bat man sehr bald die Erfahrung gewonnen, dass man du;

Abstellen des Windes und Beendigen der Charge, nach Maassgabe der zum Schlüsse vorkommend*

FlammenerscheinungeD, bei nicht umgeschmolzenem Eisen, bei Erzeugung von gleicher Qualität viel spiw

vorzunehmen hat, als bei umgeschmolzenem.

Die Dauer der einzelnen Perioden stellt sich bei einem Einsatz von 75 Ctr. und 91 Düsenöffnungen

ä 4 Linien im Durchschnitt folgendennaassen:
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Erste Zweite

Periode
Dritte

Zusammen

Bei umgeschmolzencm Roheisen 13 bis 15 Min. 9 bis 10 Min. 3 Min. 25 bis 28 Min.

Bei direct vom Hohofen verwendetem

Roheisen 20 - 25 - 10 - 11 - 4 bis 5 - 34 - 41 -

Die Flamme beim Verarbeiten des Roheisens direct vom Hohofen ist in jedem Stadium des Pro-

cessen viel weniger bell und viel schmutziger gefärbt, als beim Bessemern mit umgeschmolzenem Roheisen;

bei letzterem charakterisirt sich auch das Ende des Processes viel scharfer, wie bei ersterem. Die Bessemer-

flamme hat übrigens nie die Helligkeit, Reinheit und Durchsichtigkeit, wie man sie beim Verarbeiten von

Holzkohlenrobeisen findet; auch findet das Zusammensinken der Flamme zum Schlüsse viel langsamer statt,

und ist die Dauer des Processes bei Koksroheisen immer eine längere.

So haben die meisten Chargen, die mit Holzkohlenrobeisen hier gemacht wurden, welches zu Ver-

suchen ans Schweden und Ungarn bezogen wurde, eine Dauer von 15 bis 18 Minuten gehabt und war das

Product weich; mit hiesigem Eisen dagegen haben manche Chargen bei gleichem Einsatz über drei Viertel

Standen, eine sogar eine Stunde gedauert.

Obwohl man durch längere Erfahrung eine bedeutende Sicherheit in dem richtigen Abbrechen und

Beendigen einer Charge in Bezug auf den Hfirtegrad des Products aus der Beobachtung der schliesslicben

Flammenerscbeinungen erhält, so wurden doch auch hier vielfach Versuche angestellt, ein anderes und

sichereres Merkmal für den Schluss des Processes zu finden, als es das Aussehen der Flamme gibt. Die

Versuche, welche mit dem Spektralapparat angestellt wurden, gaben hier bis jetzt zwar kein sicheres An-

halten für das Ende des Processes, da das Verschwinden der Kohlenoxydgaslinien nicht immer das Ende

desselben bedingt, doch hofft man durch fortgesetzte Beobachtungen noch günstige Resultate zu erreichen.')

Die Spk'ssprobe, bei der man durch die Belegung des Spiesse* mit Schlacke und aus dem Aussehen

dieser Schlacke ein Anhalten erhält, wurde nur zum Schluss angewendet.

Nach Beendigung der Charge wird die Birne wieder in die horizontale Lage gebracht, die Zuflnsa-

rinne abermals herangeschoben und das Spiegeleisen sofort eingelassen. Vor dem Einfließen desselben um-
spült ein lichtbrauner Saum die Mündung der Birne; nach dem Einfliessen zeigt sich aber gewöhnlich eine

lange, milchweisse, hellleuchtende Flamme, die sich allmälig verkleinert, bis endlich nur ein bläulich heller

Saum an der Ofenmündung übrig bleibt. Sollte diese Flamme sich nach dem Einfliessen des Spiegeleisens

nicht zeigen, so wird bei der Erzeugung weicher Sorten nochmals die Birne aufgerichtet und Wind gegeben.

Sobald dann die Flamme sich bedeutend verlängert und die oben erwähnte milchweisse Färbung annimmt,

wird gekippt und das Ocbläse eingestellt, mit dem Ansgiesscn in die Pfanne aber so lange gewartet, bis

das Metall sich etwas beruhigt hat, wofür das Zurückziehen der Reactionsflamme ein sicheres Kennzeichen

darbietet. Die Gusspfanne wird kurz vor oder direct nach Beendigung der Charge, mit dem Boden nach

unten gewendet, von dem Wärmofen unter die Birne geschoben, der Gusspfropfen wird mittelst des Hebels

fest in das Ventil eingedrückt und der Hebel mit der angezogenen Schraube festgehalten. Die Erscheinungen

beim Ausgiesscn geben völlig sichere Kennzeichen für die Härte des Products ab. Harter Stahl fliesst ruhig

ohne Scheidung des Metalls von der Schlacke heraus. Die zähe Schlackendecke in der Pfanne erstarrt

schnell und erscheint bald schwarz. Beim Giessen in die Coquillen ist das Metall matt im Fluss, zeigt

wenig Hitze und steigt in den Coquillen wenig.

Bei weichen Sorten, wie sie hauptsächlich zur Fabrikation von Eisenbahnschienen und Blechen ver-

wendet werden und hier die Haupterzeugung bilden, wallt das Metall in der Pfanne stark auf. Beim

Giessen aus der Birne umspült dasselbe eine helle, bläuliche Flamme; die Schlacke zeichnet sich dabei als

ein dunkler Streifen auf dem hellen Metallbade ab. Dieselbe ist sehr dünnflüssig, erstarrt langsam, bläht

sich in der Pfanne stark auf und lässt blaue Kohlenoiydgasflämuicben entweichen. Das Metall ist sehr

') Diese günstigen Resultate sind inzwischen erlangt worden.
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hitzig, erstarrt aber trotzdem sehr schnell, weshalb es eilig gegossen werden mus», wallt, steigt in den Co-

quillen und sprüht Funken. Je weicher das Metall ist, desto kraftiger treten alle diese hier zuletzt ge-

nannten Erscheinungen auf, die sich bei weit getriebenen (überblasenen) Chargen im Extrem zeigen.

Die Coqnillen werden bis 4 und 5 Zoll unter dem Rande vollgegossen und zwar erfolgt das Giesseo

in einem gleichmässigen, nicht zu scharfen Strahl, der, wenn die Coquille zwei Drittel voll ist, langsam

geschwächt, aber nie ganz ausgesetzt wird. Auf das Metall wird dann ein Blechdeckel gelegt und auf

diesen einige Schaufeln Sand, der vor dem Gebrauche etwas angefeuchtet wird, gegeben und an den Bändern

der Coquillen mit einem eisernen Stampfer festgedrückt Auf den Sand kommt eine eiserne Platte, die ein

Keil, der zwischen dieselbe und einen durch die Oesen der Coquillen gezogenen Quadratstab geschlagen

wird, festpresst.

Das feste Einstampfen des Sandes hat sich, insbesondere in Bezug auf die grössere Dichtigkeit de«

oberen Theiles des Ingots, sehr gut bewährt Bei zu vollen Güssen und nicht hinreichend sorgsamem Sand-

ver8chluss dringt das Metall durch den Sand durch, erstarrt oben schnell, während der untere Tbeü

viel langsamer erkaltet, und es gibt dieses ungleiche Erkalten dann häufig Veranlassung zu Querriaseo in

den oberen Theilen der Ingots.

Sobald beim Giessen Schlacke durch das Gussloch kommt, wird der Hebel mit dem Gusspfropfen

fettgedruckt und die Schlacke durch Wenden der Pfanne in einen eisernen Kasten ausgegossen, aus welchem

sie nach dem Erkalteu an einem in der Mitte eingesteckten Haken mittelst eines der Krahne herausgezogen,

auf einen Wagen gelegt und abgefahren wird.

Die bei diesem Prooesse fallenden Schlacken haben die verschiedenartigsten Farbennuanciruogen:

sie sind ihrer chemischen Zusammensetzung nach Bi- und Trisilikate. Eine schwere, steinige, zähe Schlacke

charakterisirt einen harten Stahl. Bei mittelharten Sorten fällt eine leichtere, glasige Schlacke mit gelblich

grüner Farbe und muschligem Bruche. Sehr weiches Product hat eine dunkelschwarze, poröse und sehr

leichtflüssige Schlacke.

Die Birne wird nach dem Ausgiesson des Metalls mit dem Windkasten nach oben gedreht, um die

noch darin befindliche Schlacke herauBfliessen zu lassen, die sonst leicht die Düsenlöcher verstopfen könnt«.

Nach Vollendung des Gusses wird die Beschaffenheit des Futters nachgesehen, die verbliebene Länge der

Düsen nachgemessen und, falls Mos einige Löcher sehr tief berabgebrannt sein sollten, diese sogleich mit

Masse von unten her gestopft. Ist jedoch ein Thoil des Birnenfutters oder das ganze Futter bereits zu

schadhaft, so wird sogleich zum Kaltblasen geschritten.

Wird in derselben Birne weiter gearbeitet, so wird nach dem Aufrichten derselben auf oben ange-

rührte Weise flüssige Masse eingegossen. Die Düsen nehmen von Charge zu Charge gewöhnlich um 1 Zoll ab.

Probe und Behandlung der Producte. Sehr nothwendig ist, wie bei allen Stahlartikeln, so

auch beim Bessemermetall, ein genaues Sortiren der Producte nach ihrer Härte und Qualität und es ist sehr

wichtig, die Verwendbarkeit jeder einzelnen Charge genau zu kennen. Zu diesem Zwecke wird eine kleine

Coquille gegossen und sofort nach Beendigung der Charge unter einem kleinen, 5 Ctr. schweren Dampf-

hammer ausgeschmiedet und sowohl nach dem Bruchansehen im gehärteten und ungehärteten Zustande, nach

dem Grade der Härte, welche das Product unter gleichen Verhältnissen, bei gleichem Ausschmiedeo, gleicher

Hitze und gleichem Anlassen annimmt, bourtheilt. In derselben Weise wird hierauf eine Schweissprobe vor-

genommen.

Die Classifikation des Härtegrades erfolgt nach der von Tunner vorgeschlagenen und in Stevermark

und Schweden allgemein üblichen Methode nach der Grösse des Kohlenstoffgehaltes nach Nummern von

1 bis 7. Bei dieser Numerirung, die für hiesige Verhältnisse durch Untersuchungen im chemischen Labo-

ratorium festgestellt wurde, drückt No. 1 ein zu kohlenstoffreiches, noch unbrauchbares Product aus, wahrend

No. 7 wieder die untere Grenze, Schmiedeeisen, bezeichnet; dazwischen liegen die verschiedenen Sorten von

hartem, mittelhartem und weichem Stahl bis zu Feinkorn. Die nach dem Ausschmieden bestimmte Nummer,

sowie die Chargennummer wird auf dem kleinen Probestück aufgeschlagen, das Verhalten beim Schmieden
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aber unter einer besonderen Rubrik im Betriebs -Journal angeführt. Die Probestücke von jeder einzelnen

Charge werden in einem Magazin aufbewahrt, am bei vorkommenden Zweifeln durch nochmaliges Aua-

schmieden derselben ihre Verwendbarkeit erfahren zu können.

Die Ingots, welche man sofort nach der Charge aus der Giesagrubo und aus den Coquillen heraus-

schafft, werden gewogen und mit drei Nummern markirt, von denen die eine die Charge, die zweite die

Nummer des Ingots, die dritte die Härtenummer angibt, ao dass man jederzeit in der Lage ist, genau die

Qualität und Härte jedes einzelnen Iugots feststellen zu können. Die gezeichneten Ingots werden sodann dem

Wabwerk übergeben. Vor dem Verwalzen werden dieselben unter zwei Dampfhämmern von 70 bez. 100 Ctr.

Gewicht vorgeschmiedet. Da diese beiden Hämmer aber hauptsächlich zum Vorschmieden von Eisenbahn-

schieneopacketen ,
Blechpacketen und zum Schmieden von Modellstücken bestimmt und in Folge dessen

die immer mehr und mehr wachsende Bessemerproduction zu bewältigen ausser Stande sind, ferner nur ein

langsames Herabschmiedcu aus kleinerem Querschnitt erlauben, so ist derzeit ein 200 Ctr. schwerer Hammer,

nach Xasmyth's System, dicht an die Bessemeranlage angrenzend, aufgestellt worden , bei dessen Benutzung

lum Ausschmieden der Bessemeringota allo oben angeführten Uebebtände wegfallen werden. Je nach der

weiteren Verwendung werden die vorgeschmiedeten Blöcke entweder mit einer Hitze zu Eisenbahnschienen

ausgewalzt, oder die vorgeschmiedeten Blechstürze zu Blechen verwendet, oder es werden die Ingots zu kleineren

Dimensionen ausgeschmiedet und dem Walzwerke zur weiteren Verarbeitung, zu Grubenschienen u. s. w.,

übergeben.

Modelbtücke werden in besonders passende Coquillen gegossen und ebenfalls unter dem Hammer
Yorgescbmiedet. Alle Güsse werden jedoch nach dem Vorschmieden der Reihe nach auf der Oberfläche durch-

gesehen, und etwa vorkommende kleine Risse oder Sprünge mit dem Schrotmeissel ausgehauen. Man ver-

meidet dadurch das Entstehen von kleinen, nnganzen Stellen und Rissen auf der Oberfläche des Fertigproducts,

welche, wenn sie auch in den meisten Fällon für die Qualität ohne üblen Einfluss sind, Schönheitsfehler

bilden, die bei der Abnahme ebenso bemängelt werden, wie Qualitätsfehler.

Blasen in den Güssen, wie sie mitunter anfangs bei der Erzeugung von weichen Sorten vorkamen,

norden durch ein langsames Giessen mit gleichmäßigem Strahl und einen festgestampften Sandverschluss

beseitigt, sowie man auch, um derartige Blasen zu vermeiden, das Metall nach dem Einfliessen des Spiegel-

eis im Converter stehen lässt, bis die erste Bildung der dabei sich entwickelnden Gase vorüber ist.

Welchen üblen Einfluss unebene oder unreine Coquillen auf das Product haben, wurde bereits oben erwähnt.

Die in den Laufrinnen zurückbleibenden Roheisenschalen, sowie die Schalen aus der Roheisentrans-

portpfanne werden in neuerer Zeit in den Flammöfen dem grauen Eisen wieder zugesetzt und mit einge-

schmolzen. Die in der Stahlpfanne zurückbleibenden Schalen, sowie kleine, unter \ Ctr. schwere Güsse, von

der letzten Coquille, die gegossen wurde, herrührend, werden vor Beginn der Charge in die Birne geworfen.

Die Auswürfe werden in einem englischen Feinfeuer, wo alte Gussstücke eingeschmolzen werden, zugesetzt.

Die Schlacke wird meistentheils beim Hohofen wieder mit aufgegeben, da sie ausser einigen Procenten

Eben, als Eisenoxydul verschlackt, auch eine bald grössere, bald geringere Menge von Granalien enthält

Resultate. Im Verlauf von 229, in der Zeit von Anfang Juni bis Ende September 1867 hier

durchgeführten Chargen stellten sich die auf S. 222 in der Tabelle zusammengestellten Resultate heraus.

Die grössere Menge von Roheisenabfällen beim Bessemern mit nicht umgesohmolzenem Eisen findet

ihre Erklärung in dem, dureb den weiteren Transport veranlassten Zurückbleiben grösserer Schalen in der

ßoheisentransportpfanne. Der Abgang erweist sich bei ersterem Betriebsverfahren um mehr als 3£ pCt.

geringer, als bei dem zweit angeführten. Die Auswürfe, die im Ganzen gewogen wurden und bei deren

Bestimmung auch eine Scheidung je nach den einzelnen Chargen schwer möglich wäre, wurden in ziemlich

gleichen Theilen dann auf die einzelnen Chargen vertheilt. Es bleibt hier noch zu bemerken, dass man bei

directer Verwendung des Roheisens vom Hohofen zum Anwärmen der verschiedenen Apparate, sowie zum

QnscbjDelzen des Spiegeleisens auf den Centner Ingot 47 Pfd. Steinkohle, 0,15 Cbkf. Holzkohle, 0,i Cbkf.

Koks bedarf. Diese beiden letzten Posten stellen sich bei Verwendung von im Flammofen umgeschmolienem.
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Eisen eben so hoch, der Steinkohlenverbrauch erhöht sich aber dabei auf 150 Pfd. auf den Centner Ingot

Die zur Kesselfeuerung verwendete Kohle kann zu 50 Pfd. auf den Centner Ingot angenommen werden,

da nur ein Bruchtheil des ge&ammten Brennmaterialverbrauch» bei den Kesseln dem Bessemerbetrieb tnr

Last fallt, indem, ausser gerade während der Charge, der Dampf grosstentbeils dem Puddlings- und Wab-

werke zugeführt wird.

('bürgen

Ver-

wendung

Erzeugung

AuflOOPfd.

Roheisen

entfallen

AuflOOPfd.

Ingots

entfallen

Graues Roheisen Ctr.

Spiegeleisen -

Summe . .
-

Ingots -

Stahlabfälle -

Roheisenabfälle -

Auswurf

Abgang -

Ingots Pfd.

Stahlabfälle -

Roheisenabfälle

Auswurf -

Abgang -

Graues Roheisen -

Spiegeleisen -

Summe . .
-

Stahlabfalle -

Roheisenabfälle -

Auswurf -

Roheisen

im Flammenofen

umgescbmolzen

Hl
9250,oo

618,70

Roheisen vom

Hohofen direct

verwendet

88

6542,00

398.20

9808,70

709<J,70

289,90

341.40

168.20

1969,50

71,94

2.94

3,46

1.70

19,%

130,29

8.71

139,00;

4,08

4,80

2,37

6940,20

5193,«o

152,70

330,70

122,00

1141,00

74,83

2,20

4,71

1,70

16,44

125,90

7,66

133.62

2,94

6,36

2,35

Summe

Durchschnitt

229

15792,00

1016,90

16808,»o

12293,50

442,60

672,io

290,20

3110,50

73,14

2,63

4,00

1,72

18,51

128,46

8,27

136,73

3,60

5,46

2m

Unter den oben angeführten Chargen finden sieh blos 88 mit direct vom Hohofen verwendeten

Roheisen, da erst von Mitte August an dieses Verfahren praktisch durchgeführt wurde. Im Monat Juni und

Juli wurden der Erweiterungsbauten halber überhaupt nur sehr wenige Chargen gemacht, Zu Beginn des

Jahres 1867 machte man täglich 2. in den folgenden Monaten, in welchen die Bestellungen sich mehrten,

3 Chargen. Im August und in den folgenden Monaten endlich konnte man in Folge der Verwendung d«

Roheisens direct vom Hohofen, sowie in Folge mannichfacher, neuer und zeitersparender Betriebseinrich-

tungen täglich 5 Chargen ausführen, von denen 3 zur Zeit der Hohofenabstiche mit nicht umgesehmobeenem,

die anderen beiden dagegen mitumgeschmolzenera Eisen in der Zwischenzeit zwischen den 3 Hobofeo-

chargen gemacht werden.

Alle Arbeiten, die beim Betriebe vorkommen, die Neuzustellungen und Reparaturen der Birnen, die

Anfertigung der Düsen, Gussventile und Gusspfropfen werden von den Arbeitern im Gedinge ausgeführt,

welches nach der Centnerzahl der producirten Güsse gezahlt wird. Ferner erhalten die Arbeiter für die,

eine bestimmte Zeit übersteigende Dauer einer Birnenstarapfung. einer Bodenstampfung etc. Prämien, für die

kürzere Dauer aber Geldabzüge. Im Ganzen sind 32 Mann beschäftigt, die sich zu je 16 und 16 Mann in

Tag- und Nachtschichten ablösen. Jeder der Arbeiter hat seinen eigenen begrenzten Wirkungskreis, wodurch

eine grosse Fertigkeit und in Folge dessen jene Genanigkeit beim Betriebe erreicht wird, wie dieselbe beim

absolut nothwendig ist.
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Die directe Verwendung des Roheisena aus dem Hobofen ergibt viel billigere Selbstkosten wegen des

geringeren Abgangs und der Ersparung an Brennmaterial, Ofenreparaturen etc.

Eine weitere und bedeutendere Ersparung stellt sich indessen auch in den Löhnen und Arbeitskräften

heraus, die sonst zum Heranschaffen des Robeisens, der Kohle und zur Bedienung der Flammöfen nöthig

waren. Beim Hobofen selbst wird aber der Brennmaterialverbrauch dadurch ein geringerer, dass man bei

directer Verwendung des Roheisens kein so kohlenstoffreiches Eben braucht. Das Product ist bei beiden

Arten des Betriebes von gleich guter Qualität, so dass alles dies für die alleinige Verarbeitung des nicht

angeschmolzenen Eisens spräche, wenn man sicher sein könnte, stets ein gleiches Product aus dem Hoh-

ofen zu erhalten.

Wie aus vorstehender Betrachtung hervorgebt, erscheint Oberschlesien, da die zu Königshütte er-

zielten Erfolge für diesen ganzen Bezirk gillig zu nennen sind, als in hohem Maasse geeignet für den

Bessemerprocesg. Oberschlesien hat vielfach Erze, welche sich zur Darstellung eines für diesen Process

brauchbaren Roheisens eignen. Bei äusserst billigen Erzeugungskosten des Roheisens hat man den Vortheil,

dasselbe ohne vorheriges Umscbmelzen verwenden zu können. Sogar der Bedarf an Spiegeleisen, der ent-

weder durcb Bezug aus dem nahen Ungarn oder aus dem Siogerlande gedeckt wird, kann, obwohl an und

für sich sehr gering, auch durch eigenes graues Eisen ersetz! werden.

Einen zweiten Hauptfactor beim Bessemern bilden die feuerfesten Materialien. Von ihrer Güte und

Billigkeit hängt einmal die Grösse der Production, im anderen Falle der mindere oder höhere Preis des

Producta ab. Wenn man auch an Ort und Stelle selbst keine feuerfesten Materialien hat, die sich zweck-

mässig verwenden lassen, so gibt es deren doch in unmittelbarer Nachbarschaft von der besten Qualität.

Auch die dritte Hauptbedingung für die vortheilhafte Einführung des Bessemerprocesses, das Vor-

handensein guter und billiger Brennmaterialien, ist in Oberschlesien erfüllt.

Was die Billigkeit der Arbeitskräfte betrifft, so ist auch in dieser Beziehung Oberschlesien allen

anderen Eisenhüttendistricten gegenüber im Vortueil.

In Folge dieser glücklichen Verhältnisse, die Oberschlesien für diesen Betrieb hat, wird es jederzeit

in der Lage sein, mit den anderen Ländern, die Bessemermetall erzeugen, sowohl in der Qualität, als in der

Billigkeit concurriren zu können.

Das Königslutter Bessemermetall fand im Jahre 1867 seinen grössten Absatz in der Verwendung

zur Fabrikation von Eisenbahnschienen, Grubenschienen und Blechen. Vielfache Bestellungen sowohl an

Stahl in Güssen, als auch in geschmiedeten Modellstückcn (Achsen, Kolbenstangen etc.) wurden für die

nächstgelegenen Maschinenbauanstalten aufgegeben und im Laufe des Jahres ausgeführt. Gesteinsbohrer für

Königsgrube, aus hiesigem Bessemerstahl angefertigt, zeigten sich von gleicher Qualität mit solchen, welche

aus der bekannten Fabrik zu Högbo in Schweden bezogen wurden.

Die Alvenslebenhütto verwendet bei den Hämmern und Dampfmaschinen zu Kolbenstangen, Kolben,

Wellen, Spindeln und überhaupt zu den meisten Maschinenteilen, von denen man eine grössere Festigkeit

verlangt, blos ihr eigenes Bessemermetall. Aus demselben Material verfertigt die Königslutter Maschinen-

werkstatt verschiedene Werkzeuge, als Schneiden, Meissel, Bohrer etc., sowie mit bestem Erfolge auch Feilen.

Schliesslich dürfte noch die Verwendung von weichen Sorten zur Fabrikation von Drahtseilen erwähnt werden,

welche Herr Hegenscheidt in Gledwitz in neuester Zeit aus hiesigem Bessemermctall herstellt.
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Die Bernsteiiigräbereien im Samlande.

Von Herrn W. Runge in Breslau.

(Hierzu Ttfel XI nnd XII.)

Im Samlande, der von der Natur so reich ausgestatteten Halbinsel, welche westlich von Königsberg

ungefähr 5 Meilen weit und 3^ Meilen breit in die Ostsee vorspringt, wird seit etwa 200 Jahren cum

Mineralgewinnung von ausserordentlicher Bedeutung betrieben, die Gewinnung des Bornsteins in offenen

Tagebauen am Abbange der Strandberge. Diese Bernsteingräbereien haben in den letzten Jahren mit

mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Man hatte sehr starke Wasserzugänge zu waltigen; die

Abraumsmassen wurden, nachdem die günstigsten Stellen erschöpft oder durch wenig rationellen Betrieb

verstürzt waren, immer bedeutender, die Böschungen immer höher, so dass sie häufig einstürzten. Anderer-

seits schrieb man diesen Gräbereien auch eine gemeinschädliche Einwirkung auf die ganze Gegend zu, indem

man annahm, das« sie das Vordringen der See an der Küste beförderten und den ohnehin losen Sand an

Strande noch beweglicher machten. Auf diese Weise sollten diese Gräbereien die Zerstörung und Versan-

dung des ganzen Samlandes herbeiführen oder befördern, so dass es fraglich erschien, ob deren fernerer

Betrieb überhaupt zu gestatten sein möchte.

Dies veranlasste die Königliche Staatsregierung, die Frage einer näheren Prüfung zu unterwerfen,

ob ein unterirdischer Abbau der Bernsteiiüagerstätte ausführbar und zweckmässig sei und es wurde mir der

ehrenvolle und interessante Auftrag zu Theil, mich dieser Untersuchung zu unterziehen. Hierbei habe ich

Gelegenheit gehabt, so viel interessante Erfahrungen zu sammeln und Betrachtungen zu macheu, dass ich

der erhaltenen Aufforderung, für diese Zeitschrift einige Mittheilungen über die Bernsteingräbereien zusammen-

zustellen, gern gefolgt bin. Ich habe dies aber um so lieber gethan, als ich mich den Bewohnern Samlands

gegenüber, welche mich bei der Erledigung meiner Aufgabe mit so zuvorkommender Freundlichkeit unter-

stützt haben, zu grossem Danke verpflichtet fühle und ihnen die offene Wiedergabe meines Urtheils üb«

diesen Gräbereibetrieb schuldig zu seiu glaube. Möge dasselbe der weiteren Entwicklung dieses Betriebes

förderlich sein!

Der grösste Theil des in den Handel kommenden Bernsteins wird von den nördlichen Meeren, dem

nördlichen Eismeer, der Nordsee und der Ostsee, ein geringer Theil auch von dem Mittelmeere bei Cataui»

in Sicilien ausgeworfen. Unter allen Meeresküsten zeichnen sich aber die Küsten der Ostsee und besonders

die zwischen Dauzig und Memel gelegenen Strände durch reichen Bernsteinauswurf aus. Der Bernstein

wird auf diesen Stränden seit 3000 Jahren gesammelt, dann aber auch mit Netzen auf verschiedene Weise

aus dem Meere gewonnen. Eine sehr reiche Ablagerung von Bernstein findet sich auch auf dem Grand«

des Kurischen Haffs bei Schwarzort, 2$ Meilen südlich von Memel; sie wird gegenwärtig durch die unter-

nehmende Firma Standen und Becker in Memel mit 0 Dampfbaggern und 3 Handbaggern in der gross-

artigsten Weise ausgebeutet und liefert in etwa 30 Arbeitswochen jährlich 70000 Pfd. Bernstein. Im Garnen

schätze ich das auf der ganzen Erde jährlich aus dem Meere theils durch Auflesen des Auswurfs, theils

durch Schöpfen mit Netzen, theils durch Stechen und Baggern aus dem Grunde gewonnene Bernsteinquantum

auf 150000 Pfd. Höchstens 10000 Pfd. mögen auf Sibirien, Nordamerika und andere Küsten des Eismeeres,

des atlantischen Oceans, sowie auf Sicilien fallen; 3000 Pfd. fallen nach Forchhammer auf Jütland; vielleicht

2000 Pfd. auf die dänischen Inseln und Schleswig- Holstein; 5000 Pfd. auf die russischen Ostseeprorüuen

und 60000 Pfd. allein auf die deutsche Ostseeküste von Mecklenburg bis Memel. Von letzterem Quantum

werden aber 50000 Pfd. allein auf der Küstenstrecke von Danzig bis Memel gewonnen, wozu noch die

70000 Pfd. Baggereibernstein aus dem Kurischen Haff treten.
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Wer sich über diese Gewinnung des Bernsteins aus dem Meere uäher inforrairen will, den verweise

ich auf meinen Aufsatz über den »Bernstein in Ostpreussen* welcher in den Heften 55 und 50 der

III. Serie gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge von Rud. Virchow und Fr. vou Holtzendorff er-

schienen ist. Die Bemsteinbaggerei im Kurisohen Haff ist sehr gut in No. 25) der Zeitschrift Daheim für

1868 beschrieben und eine sehr gute Abbildung nach einer Photographie befindet sich in No. 1276 der

Leipziger Dlustrirten Zeitung vom 14. Deeember 1867.

Hier wollen wir nur die Gewinnung des Bernsteins aus der Erde näher betrachten. Annäherungs-

weise mag dieselbe auf der ganzen Erde anch jährlich gegen 100000 Pfd. betragen, wovon indes* 50000 Pfd.

auf die kaum 3J Meilen lange Küstcnstrecke des Samlandes von Kraxtepellen bei Wangenkrug und min-

destens 20000 Pfd. auf andere Gegenden des preussischen Staates fallen. An der Bernsteingewinnung auf

der ganzen Erde von circa 250000 Pfd. mag daher der preußische Staat doch mit einem Quantum von

200000 Pfd. im Werthe von nahe einer Million Thaler betheiligt sein. Die Bernsteingewiunung würde dem-

nach unter den Miueralgewinnungen Preussens, welche in den statistischen Tabellen aufgeführt werden, dem
Werthe nach die 7. Stelle einnehmen und der Kupfererzgewinnung glcichstehn; die Steinsalzgewinnung aber

schon in Betreff des Werthe* übertreffen, denn es wurde im Jahre 1867 in Preussen gewonnen

Steinkohlen für :i*».157939 Thlr.,

Braunkohlen - 5,234247 -

Eisenerze - 5.163408

Zinkerze - 2,660537

Bleierze - 4,773804 -

Kupfererze - 1,278201 -

Steinsalz (inel. Kalisalze und Kieserit) - 360054

Das Vorkommen des Bernsteins, eines fossilen Harzes von mehreren vorweltlichen Coniferen,

in der Erde ist ein sehr verschiedenes. Am Weitesten verbreitet und am Meisten bekannt ist der Bernstein

in den Sand- und Lehmschichten des norddeutsch-polnischen Flachlandes. Es findet sich hier theils in ein-

zelnen Stücken, theils in grösseren Anhäufungen, deren Gewinnung zuweilen sehr lohnend ist. Der Ertrag

hängt allerdings von der Grösse, Farbe, Reinheit und Form der Stücke ab. Sehr bedeutende Ablagerungen,

die seit vielen Jahren mit immer reichem Ertrage ausgebeutet werden, finden sich in der Tucheisehen Haide,

einzelnen Forstrevieren der Regierungsbezirke Danzig, Bromberg und Gumbinnen, so wie bei Ostrolenku und

Lomza in Polen, wo von 1706 ab bis heute Bernstein in reichlicher Menge gefunden wird. ' ) Andere Bernstein-

ablagerungen des Flachlandes scheinen erschöpft zu sein, so z. B. die Lager von Prökuls unweit Memel, vou

Orteisburg, von Schmiedeberg unweit Torgau, Schlagentbin in der Neumark, von Sternberg, Zchden, Mürow
unweit Angermünde, von Zehdeuik (im Rasenciscnstein), vou Oranienburg, von Lossen bei Brieg uud von

Gembic Hauland im Czamikauer Kreise des Regierungsbezirks Bromberg, wo im Jahre 1837 vier Berliuer

Scheffel Bernstein d. i. ungefähr 300 Pfd. im Werthe von 750 Thlr. und darunter ein Stück von :5 Pfd.

6 Lth. und ein anderes von 3 Pfd. 15 J Lth. Gewicht gefunden wurde. 2
) Ebenso scheinen erschöpft zu sein

das reiche Bersteinlager von Brandenburg an der Havel, welches im Jahre 1840 für 2000 Thlr. Bernstein

und darunter ein Stück von 1 Pfd. 4 Lth. Gewicht lieferte: 1
) das Lager von Mützenow, 2 Meilen von Stolpe,

welchem im Jahre 1782 bis zu einer Tiefe von 12 Klaftern für 1800 Thlr. Bernstein zum Theil in grossen

Stücken und von der besten Güte entnommen wurde,') und mehrere andere Ablagerungen.

Einige dieser Berusteinvorkommen mögen allerdings vielleicht der Tertiärformation angehören, denn

es sind namentlich die Ablagerungen in Polen und Pommern noch nicht genügend untersucht; und viele

l
) l'uttch. Geognustische Beschreibung von Polen. Stuttgart 1836. 11. S. 433 und Schneider in Karaten» Archiv etc.

VII. (1834) 8. 314. Beide, so wie auch Uumprecht (Karstens Archiv XIX. 1845. S. 648) halten diese Ablagerung für tertiär.

J
) Breslauer Zeitung vom 15. September 1838. No. 216.

a
) Steinbeck, lieber die Bernsteingewinnung nnd das Braunkohleulager tu Brandenburg a. d. Uavel. Brandenburg

1841. S. 10 sqq.

*) Brüggemann. Ausführliche Beschreibung von Vor- und Hinterpommeni. Stettin 1784. II. 8. 933.
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Ablagerungen können gar nicht mehr untersucht werden, weil sie schon vor vielen Jahren erschöpft worden

sind. Meistentheils sind es indes* doch in dem norddeutsch -polnischen Flachlande die Lehm- und Gertlle-

schichten des Diluviums, welche den Bernstein einschliessen; und er findet sich in denselben, begleitet von

Hohresten, fossilen Baumstämmen, Seetangresten u. s. w. ganz so, wie er heute noch von der Ostsee aus-

geworfen wird. Man hat es hier also wohl unzweifelhaft mit einem vorweltlichen Meeresanswnrf, resp. mit

vorweltlichen Stranden zu thun. ')

Der Bernstein kommt aber auch in älteren Schichten vor und bei der ausserordentlichen Zerstreut-

heit der hierüber vorhandenen Notizen glaube ich der Wissenschaft einen Dienst zu erweisen, wenn ich hier

die mir in der sehr umfangreichen Bernsteinlitteratur bekannt gewordenen Nachrichten zusammenstelle.

Das höchste Alter kannte wohl der Bernstein im Segeberger Gyps beanspruchen, in welchem nach

IMaff mit den Boraciten auch wahrer Bernstein von gelblich weisser und gelber Farbe in kleinen

Partiten, jedoch in' sehr geringer Menge eingewachsen vorkommt. 2
) Dieser Gyps wird zur Triasfonuation

gerechnet. 3
)

Der nächst älteste Bernstein wäre der nach Duncker im unteren Oolith der Porta Westphalica ge-

fundene, welcher dort mit fossilem Coniferenholz vorkommt und sich bei verschiedenen damit angestellten

Versuchen ganz wie der Bernsteiu von der Ostaeeküste und anderen Localitäten verhält. 1
)

Demnächst sind mehrere Notizen über Bernsteinvorkomraen in der Kreideformation zu erwähnen.

Es ist Bernstein gefunden worden:

1. in einer Pechkohle des Pläner bei Skutsch unfern Richenberg im Cbrudimer Kreise nach Reuss; 5
)

2. in den der Grünsandfurmation untergeordneten Steinkohlenlagern zu üttigsdorf und Langenlutsch

bei Trübau in Mähren, zu Walchow und Obora bei Boscowitz und zu Havirna bei Lettewitz im Brünn«

Kreise nach Glocker. 8
)

Der sicilianische Bernstein liegt nach Friedrich Hoffmann bei Castragiovanni und Caltascibetta im

älteren Secundärgebirge; am Feudo del fleo bei letzterem Orte in einem braungrauen, lockeren Sand-

stein mit erbsgrossen Quarzgeschieben, Thon und braunkohlenartigem Holze. Hoffmann rechnete diese

Schichten damals zur Kreideformatiou; ob sie heute noch zu ihr gestellt werden, ist mir nicht bekannt;

ihnen entnimmt der Giaretta oder St. Pauls -Fluss den Bernstein und führt ihn bei Catania ins Meer, das

ihn in der Nähe der Flussmündung wieder auswirft. ')

Sehr viel häufiger finden sich Ablagerungen von Bernstein in entschiedenen Tertiärschichten Dotirt

Ehe ich mich zu der Beschreibung der bernsteinführenden Tertiärschichten des Sainlandes wende, will ich

hier kurz diejenigen Localitäten bezeichnen, wo der Bernstein in grösseren Anhäufungen anderweit ia

Tertiärschichten bekannt geworden ist, indem ich natürlich diejenigen Punkte übergehe, wo er in einzelnen

Stücken in und zwischen Krantikohlcnlageru gefunden worden.

Nach Drapiez findet sich in Frankreich der Bernstein in grauem schiefrigen Thon, begleitet von

bituminösem Holz zu St. Geuies, de Dromont, Ongles und Luze bei Forealquier: in Steinkohlen zu St

Symphorien, bei Ronen und zu St. Paulet de Gevandau; in einer schwefeUcieshaltigen Erde von 1J Meter

') Man find« die Fundort* des Bernsteins in der norddeutschen Ebene zusammengetragen für die Mark Branden-

burg von Kl öden iu .Beiträge lur mineralogischen Kenntnis« der Mark Brandenburg, III. Stück (1830). S. 1 (Schulprogr&mm der

Berliner Gewerbeschule) ; für Sohlesien von Göp|*crt in .t'eberskbt der Arbeiten der schlcsiachcn Gesellschaft für vaterländisch«

Kultur* 1844. S. 'J28; für Bommern von von dem Borne in der Zeitschrift der deuteeben geologischen Oesellschaft, Bd. IX

(1857). S. 508.

•) Srhvieisper s Journal etc. VIII (1*13). S. 131.

') tiirard, Norddeutsche El«ene. Berlin 1855, S. 38.

*} Studien des Göttingisi beu Verein* bergmännischer Ereunde. herausgegeben von llausmann IV (18411 S.

Auch Puseb will Bernstein aus dein l.iassrluefer von Basel kennen: vgl. Geogn. Beachr. Polens II. 446.

>) Neues Jahrbuch für Mineraloge von Bronn und Leonhard. Band JLXIII (1862). 8. 858 und Zeitecbrift der deutschen

geologischen Gesellschaft III. 13.

«5 Neues Jahrbuch für Mineral, etc. Bd. XLX (l.Hl^. S. 745.

•) Körnen s Archiv für Mineralogie etc. Band Xlll < 1838 . . S. 125, 484 und 501.
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Mächtigkeit bei Soissons und zu Homblieres bei St. Quentin. Ferner zu Trahenieres bei Letal im Hennegau,

wo er seit 1780 in nicht unbeträchtlicher Menge einige Zeit hindurch gewonnen und ala Räucherpulver ver-

büß wurde.
'
) Er liegt hier nach Drapiez auf einer Fläche von 500 <^u. - Metern in einein fetten , feinen,

<rraaen und festen Thone, der fossiles Coniferenholz und Gypskrystalle enthält. Der Bernstein zeigt eine

roUdich- pomeranzengelbe Farbe und den charakteristischen aromatischen Geruch.

Nach Dr. Trost») findet sich Bernstein bei Cap Sable am Flusse Magothy: in der Landschaft

Ann-Arundal des Staates Maryland in festen Körnern bis zu 4 und 5 Zoll Durchmesser von verschiedenen

gelben, grauen und braunen Farben mit schönen achat- und jaspisartigen Zeichnungen, die Streiten, Wolken,

Punkte und coucentrische Linien zeigen; ausserdem aber auch in erdigen, zerreiblichen, porösen Stücken von

Wallnussgrösse. Er liegt hier mit fossilem Holz zusammen, welches selbst zuweilen kleine Stücke von

Bernstein einschliefst, in und über Braunkohlenlagern; gleicht völlig dem preußischen Bernstein uud zeigt

beim Verbrennen den charakteristischen Bernsteiugeruch.

Nach Schneider und Schindler 3
) findet sich Bernstein bei Mizun gegen die Lutta hin in mergeligen

Sandsteinschichten häutig von gelber und grüner Farbe.

Nach Pusch 1
) liegt der Bernstein in Galizieu iu kalkigen und quarzigen Braunkoblensandsteinen,

welche mit lockerem Sand, plastischem und kalkigem Thon uud gelblichen, dünnen Mergelschichten wecnsel-

Ia^ern. auch häufig Meeresmuscheln einschliessen ; so in der Gegend von Lemberg, besonders bei l'odhorodzyscze

in Nestern und Körnern mit Bruchstücken von bituminösem Hok und Schilfabdrüeken in der Bukowina;

ferner im Karpathensandstein, auf dem Spadi- Berge an der Zipser Magüra, wo er seit 1751 gewonnen wird,

beim Dorfe Leschnitz im Folwerkor Thale, ebenfalls in der Zips; in Eiseusteinflötzen de.«» Mergelsaudsteius

bei Solotwina im Stanislawower Kreise; im Walde von Klobuk in Mähren, ebenfalls iu eisenschüssigem

Karpathensandstein, den Pusch bekanntlich zur Kreideformation rechnet.

Nach Theodor Haupt 9
) rindet sich auf St. Domingo bei St, Jago in dem Thale des Baches Acagua

fernstem in Stücken von verschiedener Grösse und bis zum Umfange eines Gänseeies; und zwar entnimmt

dieser Fluss den Bernstein einem Mergelgebirge, welches viel Aehnlichkeit mit dem Miocän-Thon des

Wiener Beckens hat und reich an Petretacten ist.

Nach G. Rose 6
) führt in der Nähe des Dorfes Kaltschedanskoi in Sibirien ein von tertiärem Sand-

stein bedecktes Lager von Alaunerde eine grosse Menge von Braunkohlen, Eisenkieskugeln und Bernstein.

Nach Erman liegt Bernstein in schwarzeu tertiären Kohlen am Tigil- Flusse in Kamscbatka und

bei Sedanka.')

Nach von dem Borne") findet sich der Bernstein in Hinterpommern und namentlich in den Kreisen

Scilawe, Stolpe, Kummelsburg, Bütow und Lauenburg in mächtigen Lagen eine* feinen, geschiebefreien,

weisen oder gelblichen Sandes. Die bedeutendsten Ablagerungen sind bei Kohr und Treten bekannt ge-

worden, wo man in einem Winter für resp. 0000 Thlr. und 12000 Thlr. Bernstein gewann; ebenso wurde

b*i Bernsdorf im Bütower Kreise eine ausserordentlich reiche Lagerstätte bis zu 90 Fuss Tiefe verfolgt.

Dies sind diejenigen Localitäten, wo anderweit in älteren und tertiären Schichten Bernstein bekannt

geworden ist; und nunmehr wende ich mich zur näheren Bsschreibung der samländischen Lagerstätten, den

reichsten und nachhaltigsten von allen, welche bisher auf der Erde gefunden sind.

Diese Lagerstätten sind zwar schon seit 200 Jahren bekanut ; indes* hal>en erst die ausgezeichneten

.Schweijfgws Journal für Chemie etc. Barnl XXX (1820), S. 114.

>) SchweigRers Jahrbuch etc. Bd. IV (18:0), S. 434 und Karsten » Archiv etc. Bd. VI, S. 416.

») Karsten s Archiv Bd. VII (1834), S. 377.

*) a. a. 0. S. <J<», 442, 446.

*} Karsten » Archiv etc. Bd. XVII (1843), S- 577.

*) Reise nach dem Ural. Berlin 1837, S. 480.

5) Reise um die Erde. Berlin 1848, III, S. 154.

») Zoitechrift der deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. IX (1867), S. 508.
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Arbeiten des Prof. Zaddach 1

) ihre gegenseitigen Beziehungen, ihre Lagerungsverhältnisse, ihr geognostisches

Niveau, sowie ihre genetischen Verhältnisse aufgeklärt. Von den Resultaten der Zaddach'sehen Cnter-

suchungen will ich hier für unseren Zweck Folgendes anführen.

Zunächst muss ich die Leser bitten, sich die Situation des Samlandes (Tafel XI, Fig. 1) zu ver-

gegenwärtigen. Die Halbinsel stellt in ihren Conturen ein Rechteck von beinahe 5 Meilen Ausdehnung io

der Richtung von West -Ost und etwa 3£ Meilen Breite in der Richtung Nord -Süd dar. Im nordwestlichen

Eckpunkte liegt der Leuchttburni von Brüsterort; im nordöstlichen Eckpunkte der Fuss der K (irischen

Nehrung mit dem Badeorte Kranz; im südostlichen der Einfluss des Pregel in das frische Haff und im süd-

westlichen die Kreisstadt Fiscbhausen. Wenden wir uns zunächst zum Nordstrandc , so ist die J Meilen

lange Küstenstrecke von Kranz bis zur Rantauer Spitze flach, und es zeigen sich hier selbst an solchen

Punkten, wo sich das Terrain bis zu 20 Fuss Soehöhe erhebt, nur die Mergel- und Gerölleschichten des

Diluviums. Von Rantau ab erhebt sich aber die Küste allmälig gegen Westen (Tafel XII, Fig. 1), erreicht

schon bei Neukuhren eine Höhe von 64 Fuss, bei Sassau und Loppohncn von 120 Fuss, bei Warnicken von

148 Fuss und am Wachtbudenberge , dem höchsten Punkte der Küste, kurz vor Brüsterort, sogar von

H>2 Fuss. Bei Rantau sind die ersten Tertiärschichten bekannt geworden und min beginnt, durch mannig-

fache Auswaschungen, Ueberschiebungen, Ueberrutschungen n. s. w. herbeigeführt, ein äusserst interessanter

Wechsel von Tertiär- uud Diluvialschichten, welcher auch auf der Westküste bis zur Gegend von Palranicken

anhält, wo die Tertiärschichten wieder unter dem Meeresspiegel verschwinden (Tafel XI, Fig. 2). Die

Tertiärformation zeigt auf dieser ganzen etwa 4 Meilen langen Küstenstrecke zwei scharf getrennte Abtei-

lungen. Die obere unmittelbar unter den Ablagerungen des Diluviums liegende Abtheiluug der Tertiär-

formation gleicht in ihren mineralogischen Eigenschaften völlig den norddeutschen Braunkohlenablagerungea.

Sie erreicht im maximo eine Mächtigkeit von 87 Fuss und besteht aus wechsellagernden geschiebefreieo

Sand-, Letten- und Braunkohlenschichten, in welchen bis jetzt keine Spur einer marinen Versteinerung

bekannt geworden ist. Dagegen finden sich in den Lettenschichten und Braunkohlenlagern zahlreiche Blatt-

abdrücke, Holzstücke, Stämme und sonstige Pflanzenreste, welche Professor Heer in Zürich untersucht tat

und uach denen diese ßrauukohlenhildung nicht sowohl den unteroligoeänen Braunkohlenlagern des östlichen

Deutschlands, als vielmehr den mittcloligocäneu niederrheinisch- hessischen Braunkohlenbildungen im Alter

gleich zu stellen ist, eiue Bestimmung, die. wie wir sogleich sehen werden, von anderer Seite bestätigt wird.

Ich übergehe nun die Unterabteilungen, welche Zaddach in der samländischen Braunkohlenbildung unter-

scheidet und erwähne nur, dass er drei Abtheilungen scharf von einander trennt, die Abtheilung des groben

Quar/sundes, die des gestreiften Sandes und die obere Abtheilung, in welcher der Glimmersand vorherrscht:

sie kommen keineswegs überall zugleich über einander vor, sondern keilen sich stellenweise aus oder sind

auch wohl durch die Diluvialfluthen fortgewaschen. In der mittleren Abtheilung des gestreiften Sandes findet

sich der Bernstein in sehr reichlicher Menge, jedoch uur stellenweise, in Nestern angehäuft; und es wurden

diese Schichten in früherer Zeit in grösserem Umfange, namentlich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

bei Gross- Hubnickeu und Kraxtepellen auf Rechnung des Staates auch bergmännisch mit Schächten und

Tagesstrecken ausgebeutet, welche man von dem Abhänge der Strandberge aus hineintrieb. Obgleich dieser

Bau gar nicht durch Wasser belästigt wurde, da er sich hauptsächlich in durchlässigen Sandeu bewegte, so

hatte er doch mit sehr starkem Druck, sehr gefährlichen Einstürzen und Brächen in den losen Gebirgsmassen

und namentlich mit einer sehr unregelmäßigen, absätzigen und daher im Ganzen nicht dauernd ergiebigen

Ablagerung zu kämpfen; er wurde daher nach wenigen Jahren aufgegeben. Es ist ein sehr vollständiger

Bericht über diesen Bergbau erhalten, welcher bereits dreimal vollständig und wörtlich abgedruckt ist. wes-

halb ich hier nur auf denselben verweisen kann. 3
)

>) In den Schriften der physikalisch - .»konomiseben Gesellschaft tu Könißüberg, Jahrg. 1 (1800), S. 1 und Jahrp. VIII

(186f<) S. 86, auszugsweise in Leonhardt's Jahrb. f. Min. Bd. 37. S. 203 und 1868. S. 769.

3
) Berlinische BläUcr von BieMer 17'.*8 Mai, S. 242. — Beiträge zur Kunde Praismm, Bd. VI. 1884. S. 204. u»d

Ardrit für Landeskunde IHÖC. I. S 2ft5.
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Ks war dies aber nicht einmal der erste Versuch von Bergleuten, das Gold des Samlandes, den

Bernstein, unterirdisch zu gewinnen. Der alte Hartmann') erzählt schon im Jahre 1677: , Deshalb war

auch die Ansicht des hohen Herrn und Generals (magnatis cnjusdani, dueis belli) eine irrige, welcher vor

wenigen Jahren diese Gegenden besuchte, um ein regel- und kunstgerechtes Bernsteinbergwerk einzurichten.

Alle Mühe war in der That vergebens, weil sich der lose und bewegliche Boden durch keine Zimmerung
befestigen lässt. Derselbe Herr soll auch einen anderen Weg versucht haben, indem er Minen mit .Schiess-

pulver anfüllte und anzündete und so die Schwierigkeiten überwinden wollte; indess auch hier entsprach der

Erfolg nicht der aufgewendeten Mühe, denn das Pulver schlug zurück, und es war auch Feuersgefahr zu

befürchten. Wenn nehmlich die bituminöse Erde von der Flamme angegriffen worden wäre, dann würde der

Brand jene mit dem Bernstein zusammen verzehrt haben und nicht so leicht zu ersticken gewesen sein."

Beide Versuche wurden unzweifelhaft in den Sandschichten der Brauukohlenbildung ausgeführt.

Die untere Abtheilung der samländischen Tertiärablugcrungcn besteht aus sandigen, viel Glimmer
!übren<!en, Schichten, welche in einzelnen Lagen thonig; nicht selten aber iu Streifen und Bänken durch

Eisenoxydhydrat zu festen Eisensandsteinschichten zusammengesintert sind. Krant und Kraut streifen
sind die Localbezeichuuugen für diese Erscheinungen und der Krant ist für die SaInländer ein sehr wichtiges

Merkzeichen, weil er ihnen den Weg zum Bernstein zeigt; allerdings werden sie mitunter getäuscht, weil

solche Eisensandbildungen auch in der Braunkohlenabtheilung und auch im Diluvium vorkommen; ihre Ent-

stehung hängt lediglich von dem Vorhandensein von Schwefelkiesen ab: rindet sich ein Fällungsmittel für

das Eisenoxyd aus seiner wässerigen schwefelsauren Lösung, so müssen sich in Saudschichten solche Eisen-

iintermassen bilden. In unsereu Schichten, der unteren Abtheilung der samländischen Tertiärformation, ist

•lie Erscheinung indess besonders auffallend und man erstaunt nicht wenig, in diesen Gegenden plötzlich eine

30 Fuss hohe senkrechte Felsenwand voii regelmässig geschichtetem Gestein zu erblicken, von welcher ein

reichlicher Giessbach herabstürzt; und davor eine euge Felsspalte, die er sich nach und nach ausgearbeitet

tat. Diese festen Eisensandsteine sind denn auch früher für Urgebirge gehalten worden.

Was aber diese untere Abtheilung der Tertiärformation so scharf von der über ihr liegenden Braun-

koblenbUdung trennt, das ist der ausserordentlich reiche Gehalt der Sandschiebten an kleinen knolligen

grünen Körnchen, die im feuchten Zustande unter der Lupe beinahe schwarz erscheinen, mit der Messerspitze

auf Papier zerdrückt, aber einen schönen saftgrünen Strich geben. Es ist dasselbe Mineral, welches so häutig

in den Ablagerungen der Kreideperiode, aber doch auch in sibirischen und Tertiärschichten gefunden wird:

welches in der Wissenschaft den Namen Glaukonit führt und im Wesentlichen aus wasserhaltigem, kiesel-

saurem Eisenoiyd und Oxydul mit 7$ pCt. Kali besteht. Unser saniländischer Glaukonit unterscheidet sich

von dem Glaukonit anderer Fundorte durch das Fehlen der Thonerde, durch einen kleinen Gehalt vou

ltittererdc und Kalkerde, Spuren von Lithion und Natron, und durch einen sehr hohen Wassergehalt (14^8 pCt.j.

Dnser Glaukonit färbt die Sandschichten grün: möglich, dass auch er zu den Krantbildungen Eisen hei-

gegeben hat.

Ein zweiter Umstand, welcher diese ganze Schichtenbildung scharf von der Braunkohleiibilduiig

trennt, ist das Auftreten zahlreicher mariner Versteinerungen; sie liegen theils in den oberen, theils in den

unteren Schichten. Schon im Jahre 1847 wurden diese Petrefacten durch Thomas *) bekannt und schou

im Jahre 1848 deutete Beyrich dieses ihm damals nur sehr unvollständig zugegangene Material völlig richtig;

er erkannte ans der Ostrea bilabrum Goldfuss; aus einigen neuen Spatangen (S. bigibbwt, sumHenn») und

aus einigen Bruchstücken von peetunculus
,
cyprinu, venu*, voktta etc. schon damals, dass diese Versteine-

rungen sich nur mit denen des Magdeburger Sandes vergleichen Hessen, der damals der Eocän- Ab-

teilung angehörte und den er damals auch noch nicht von den Egelner Schichten trennte. 3
) Jetzt ist

') Sutcini pnifisiri historia naturalis et civilis. Krancofurti 1Ü77. S. 74.

*) Thomas, Die Benisteinformation de« Samlandes in deu Neuen preußischen Provinxialbütlen». Königsberg bei Tag

und Kocb. III. Heft. 4. 1847.

') Zur Kenntnis» des tertiären Boden» der Mark Brandenburg iu Karsten^ Archiv, Bd. 22 (184^. 5. »9. Beyrich bat
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dieses Material ausserordentlich vervollständigt und iniwischen von K. Meyer in Zürich bearbeitet worden.')

Meyer ist genau zu demselben Resultate, wie Hey rieh gelangt; er stellt diese Fauna dem Alter nach der

Fauna von Lethen in Belgien und von Magdeburg resp. dem Gyps von Montmartre gleich; die dieselbe

einschliessenden Schichten gehören nach ihm dalier in die ligurische Stufe der Tertiärzeit. Zaddach hat in

den letzten Jahren ausserdem noch in grosser Häufigkeit die Reste einer Seekrabbc gefunden, welche im
heutigen Carcinu« moenn* sehr nahesteht. Die Schichten von Egeln unweit Magdeburg liegen aber über

der sächsischen Braunkohle und es folgt also auch hieraus, dass die samländischen Braunkohlen jünger sind,

als die Hauptmasse der im Nordosten Deutschlands abgelagerten Braunkohlen, wiewohl ich glaube, dass ic

den letzteren doch auch Floren nicht nur verschiedener Localitäten, sondern auch verschiedener Zeiten werden

unterschieden werden müssen. Die Braunkohlen in der Nähe des Ostseestrandes bei Danzig. Braunsberg.

Partheinen unweit Heiligenbeil stehen sämmtlieh den samländischen Braunkohlen im Alter gleich, denn sie

zeigen ein und dieselbe Waldflora, in welcher besonders eine Pappel (jiopulu* Zaddachi, Heer wohl identisch

mit der bei Schossnitz, in Schlesien häufig gefundenen ]>. bahnmoldc« Gö/>}>ert) vorherrschte.

Die dritte Erscheinung, welche diese durch Glaukotiitkönichen charackterisirten Schichten scharf von

der darüber liegenden Braunkohlenbildung trennt, ist das Fehlen der Bratinkohlenlager und der eigentlichen

charakteristischen blätterreichen Braunkohlenletten. Ks finden sich wohl thonige Schichten in dieser unteren

Abtheilung der samländischen Tertiärformation, aber sie sind stets sandig, sehr glaukonitreich und es finden

»ich keine Blfitterabdrücke in denselben.

In dieser Schichtengruppe nun, welche Zaddach wegen des reichen Glaukonitgehaltes mit dem Namen

, Glaukonitformation * bezeichnet, findet sich ziemlich regelmässig 7»> Fuss unter der oberen Grenze

eine Schicht, welche sich durch einen etwas höheren Thongehalt auszeichnet, die berühmte »blaue Erde*

des Saralandes; ihre Mächtigkeit beträgt am Nordstrande ziemlich constant 4 bis 5 Fuss, am Weststrande

aber steigt sie bis auf 20 Fuss. Die blaue Erde führt den Bernstein in einer so reichlichen und ziemlich

constanten Monge bei sich, dass sie als die einzige nachhaltige und jedenfalls unter allen bisher bekannt

gewordenen Bcrnsteinlagerstätten der Welt als die reichste bezeichnet werden muss. Der Bernstein liegt hier

in einzelnen grösseren und kleineren Stücken mit Holzspähnen zusammen, wie sie in jedem Walde umherliege«:

und seine Menge ist nicht anders zu erklären, als durch die Annahme, dass diese Schicht in unmittelbare!

genetischen Zusammenhange mit dem Bernsteinwalde selbst gestanden habe, denn nur in letzterem konnte

sich eine so ausserordentliche Menge von Harz anhäufen und nur bei kurzem Transport konnte es der Zer-

streuung entgehn. Ich werde später den Bernsteingehalt der blauen Erde so angeben, wie ich ihn an den

bestimmten Letalitäten ermittelte, hier will ich nur bemerken, dass Zaddach ihn früher auf mehrere tausend

Pfund in einer Fläche von 50 bis 60 Quadratruthen 3
), neuerlich aber für die reicheren .Stollen des Nord-

Strandes auf mehr als ^ Pfd. auf einen Qu. -Fuss geschätzt hat; 3
) dass ich diese Schätzungen aber für

nicht praktisch halte, weil die Bezugnahme auf die Fläche bei der verschiedenen Mächtigkeit der Schicht

zu Irrthümern führt; man muss den Gehalt, wenn mau mit demselben für praktische Zwecke rechnen will,

durchaus auf den Kuhikfuss beziehen ; und in dieser Beziehung habe ich Gehalte von Vr bis ^ Pfd. Bernstein

die Beioiehuung „Magdeburger Sand", worunter er damals wohl nur die Schichten von Westeregeln und WeUleben u. *. ».

verstand, die er in seiner damaligen Terminologie zur lioeän • Abiheiluug der Tertiarfonnatiou rechnete und zwischen SepUrieii-

thou und Braunkohle »teilte (a. a- 0. S. 65. 72. 73- 78) ; später für jüngere , unmittelbar bei Magdeburg selbst auf dem linken

Elbufex liogeude glaukonitiache thonige Saude gebraucht, die er von den Egelner Schichten (unlernligoi;üu) trennt, dem Sept»ri*n-

tbon und dem Stettiner Sande gleichstellt und in »einer jetzigen Terminologie zum Mitteloligocän rechnet. — Vgl.: .lieber den

Zusammenhang der norddeutschen Tertiärbildungeu in Sehr. d. Berl. Akad. 185T». S. 17.

») Die Faunula des marinen Sandsteins von Klein- Kuhren bei Königsberg, Separatabdruck ans den Schriften des natur-

wissenschaftlichen Vereins zu Zürich 1860, vollständig abgedruckt in dem Neuen Jahrbuch für Mineralogie etc. Band XXXVTI

(Iftfil). S. 253.

*) Ueber die Bernstein- und Braunkoblenluger des Samlande* 18»H), S. 12 in den Sehrifteti der Königsbergs phvsi-

kaiisch- Ökonom. Gesellschaft.

») Du* Tertüirgebirge Samlands. Königsberg 1868. S. 44. Ebendaselbst. Jahrgang VIII.
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in einem Kubikfuss gefanden, so dass ich den Gehalt durchschnittlich auf T
'

7 bis T
'

n Pfd. in einem Kubikfuss

schätze, während ich mir wohl bewusst bin, dass er in der Kegel \, l und £ Pfd. pro Kubikfuss beträgt.

Der letzte Gehalt von -1 Pfd. im Kubikfuss würde für den Nordstrand, wo die Mächtigkeit ziemlich constant

4 bis 5 Fuss beträgt, ungefähr 1 Pfd. auf einen Quadratfuss ergeben; der Durchschnittsgehalt von T
'

ß Pfd.

etwa i Pfd.: was mit der Zaddach'schen Annahme ungefähr übereinstimmt. Für den Weststrand erhält

nun aber schon bei der Mächtigkeit von 10 Fuss 1 Pfd. auf den Quadratfuss der Schicht. Bei Kraxte-

pellen, wo die Mächtigkeit der blauen Erde im Ganzen 20 Fuss und nach Abrechnung eines pp. 2 Fuss

machtigen Zwischenraitteb 18 Fuss beträgt, berechnet sich bei T
'

7 Pfd. Durchschnittsgehalt schon lj Pfd.

Herustein auf einen Quadratfuss der Lagerstätte.

Da die blaue Erde iu beiuahe horizontaler Lagerung und mit ziemlich gleichem Bernsteingehalt

nach den gegenwärtigen Aufschlüssen über eine Fläche von 4 Qnadratmeilen , wahrscheinlich aber noch viel

weiter verbreitet ist und da ein Pfund Bernstein durchschnittlich mindestens 4 Thlr. Werth hat, so sehen

wir hier eine der reichsten Minerallagerstätten der Welt vor uns; denn es enthält bei einem Durchschnitts-

genalt von Pfd. ein Kubikfuss der Lagerstätte schon einen Mineralwerth von etwa 10 Sgr., während ein

Kubikfuss eines anstehenden Steinkohlenilötzes etwa lj Sgr. Minenrlwerth enthält. Bei einer durchschnitt-

lichen Mächtigkeit der blauen Erde von 10 Fuss resultirt aber für einen Quadratfuss schon ein Bruttowerth

von 3J Thlr., und ein Steinkohlenflötz müsste also schon eine Mächtigkeit von 57{ Fuss oder 8,56 Lchtrn.

erreichen, um einen gleichen Werth zu repräsentiren. 1

)

Dass der Bernstein auch in der blauen Erde nicht auf seiner ursprünglichen Lagerstätte liegt, dass

wir hier nicht den Waldboden des liernsteinwaldet» selbst vor uns haben, beweisen die marinen Petrefacten,

die sich in Mergelknollen finden; beweist das absolute Fehlen von Baumstämmen und das Vorkommen von

ijeschieben aus silurischen und Kreide -Gesteinen, Zähnen von Haifischen, Ptychodus und von einem Alligator,

die nur durch das Meer hineingeführt sein können. Ausserdem zeigt doch auch der Bernstein in der blauen

Knie häufig durch die Abrundung der Kanten, dass er einen Wassertransport durchgemacht bat Die

ganze Glaukonitformation und speciell die blaue Erde charakterisirt sich hiernach entschieden als eine

Meeresbildung.

Unter die blaue Erde ist man in dieser Schichtengruppe bis jetzt nicht weiter als 18 Fuss tief

niedergegangen; man bat nichts gefunden, als die sogenannte wilde Erde, die sich nur durch etwas mehr

'inon und Glimmergehalt und durch das Fehleu des Bernsteins von der blauen Erde unterscheidet. Man
kennt also das Liegende der Glaukonitformation nicht und doch möchte ich sagen, es könne nicht tief liegen

und könne nicht gut etwas Anderes sein, als der sogenannte todte Kalk der Ostseeküste, ein merglige,

kieseliges, thoniges, glaukonithaltiges hartes Gestein mit Kreideversteinerungen (Belemniten) , welches in

Ifrosser Menge von der Ostsee auf den Strand geworfen wird und zum Unterschiede vou dem am Strande

ebenfalls häufig vorkommenden reinen Gottlandkalk , todter Kalk genannt wird, weil es zum Kalkbrennen

sich nicht verwenden lässt Wo sollte es herkommen, wenn es nicht bald unter der blauen Erde auf dem

Meeresgrunde hervorträte. Um sein Vorkommen nur von Geschieben herzuleiten, welche sich auf dem Grunde

der Ostsee befinden könnten, dazu scheint mir die Masse dieses Gesteins zu gross zu sein; weit kann es

>) Es ist wohl nicht ohne Interesse, hier daran zu erinnern, dass eine der reichsten bis jetit bekannt gewordenen

Minerallagerstätten das über mehr als 12 Quadratineilen Fläche verbreitete Uansfclder Kupferscuieferflotz ist, da der Werth anderer

jang-, stock- und nesterfönniger Erzlagerstätten durch das starke Einfallen, die geringe Ausdehnung und das grosse Schwanken

•ies Gehaltes ausserordentlich beeinträchtigt wird, so dass die reichsten mexikanischen Silberererorkoinmen dem Maiufelder Kupfer-

^•hiefernötz weit im Wcrthe nachstehen. Für das letztere berechnet sich nun bei 5 Zoll bauwürdiger Mächtigkeit und etwa 2 Pfd-

Knpfer und 0,oi Pfd. Silbergehalt in einem Centner Schiefem ein Metallwerth von pp. 1 Thlr. 7 Sgr. 8* Pf. in einem Kubikfuss

der anstehenden Lagerstätte; berücksichtigt man aber, das«, um diese f> Zoll Schiefern iu gewinnen, eine Strebhöhe von 20 Zoll

««geschossen werden uiuss, so reducirt sich der Metallwerth in einein Kubikfn&s der überhaupt verhauenen Masse auf D Sgr.

10,* Pf.; und dieser Werth wird ja ausserordentlich durch die Zugutemachungskosten erniedrigt, während der Bernstein bin zur

Herstellung der verkauflichen Waare nur die Qewinnungs- und Sortirungskosten erfordert
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bei seinem spezifischen Gewicht auch nicht von den Weilen transportirt werden; und wenn es nicht weit

vom Strande au» dem Meeresgrunde hervortritt, dann kann es auch nicht tief unter der blauen Erde liegen. 1

)

Da man das Liegende der Glaukonitformation nicht kennt, so ist also auch die ganze Mächtigkeit

derselben bis jetzt nicht bekannt; man weiss nur, da^s etwa 70 Fuss unter der oberen Kante die bernsteia-

reiche blaue Erde zu finden ist; und sie hat bis jetzt noch nirgends gefehlt.

Die einzelnen Variationen in der Schichtenfolge will ich hier übergehen und nur bei der Beschrei-

bung bestimmter Gräbereien später Hin/eines erwähnen; hier scheint es mir zunächst nothwendig, ein«

Ueberblick über die Ablagerung der blauen Erde im grossen Gauzen zu geben, und ich bitte nun den Lew

wieder die Karte des Samlaudes zur Hund zu nehmen oder sich die Umrisse desselben zu vergegenwärtigen.

Am Nordstrande ist die blaue Erde bekannt auf die Erstreckimg von der Rantauer Spitze bis hinkt

Klein -Kuliren, d, i. auf eine Strecke von etwa 21 Meilen. Wie das Profil auf Tafel XII zeigt, werden die

tertiären Schichten allerdings häufig durch Diluvialmassen abgeschnitten und in ihrem Zusammenhang?

unterbrochen; diese Unterbrechungen haben mir indess stets den Eindruck von Auswaschungen und l'eber-

wallungen gemacht, wie sie heute noch in ähnlicher Weise durch die von den hohen Abhängeu herabstür-

zenden Tagewasser entstehen. Ich glaube daher nicht, dass diese Unterbrechungen weit in das Land

hinein fortsetzen, und noch weniger kann ich glauben, dass sie tief unter das heutige Meeresuiveau niedei-

setzen, weil das Meeresniveau früher im Verhältniss zu dem später gehobenen Laude viel höher gelegen

haben muss, Strömungen und Wasserrisse also kaum tief unter dem jetzigen Mecresniveau vorband«

gewesen sein können. Denselben Eindruck hat auch Zaddach; auch er glaubt nicht, dass diese Unterbrechungen

weit in das Land hinein fortsetzen.-) Ich habe daher die blaue Erde trotz der über dem Meeresspiegel beobach-

teten Störungen im Zusammenhange gezeichnet. Das Bild der Ablagerung, welches Dr. Bercndt geliefert hau')

halte ich mit Zaddach nicht für das richtige; er hat in jeder Unterbrechung der Tertiärschichten einen Sprung

oder einen Verwnrf gesehen; das ist aber in den Erscheinungen keineswegs begründet. Ich habe nur eine einzige

Zerreissung und Verwerfung oder vielmehr Verschiebung der Tertiärschichten beobachtet, nämlich bei Rosenort.

J Meile südlich von Brüsterort. Zaddach führt noch zwei dergleichen Verwürfe am Nordstrande an, bei Kadollin?

Spring eine Uoberschiebung und bei Loppehnen eine treppenartige Verwerfung. 4
) Diese Störungen und Verwürfe

tragen aber viel weniger den Charakter der Sprünge, als der in Tertiärschichten überhaupt viel häufigeren

Ueberschiebungen. Bei den meisten Unterbrechungen der Tertiärschichten am samländischen Strande schlier;

lerner das vollständig sich gleich bleibende Niveau der entsprechenden Schichtenköpfe zu beiden Seiten der

Störung jeden Gedanken an Verwerfungen und Sprünge aus, wie man auch schon aus den mit ausserordent-

licher Sorgfalt gezeichneten und der Natur vollkommen entsprechenden Zaddacb'schen Specialprofilen er-

sehen kann. Nun liegt, ferner die blaue Erde bei Rantau ungefähr im Niveau des Meeresspiegels und senkt

sich schwach gegen Westen ein, während sie sich bei Gross- und Klein -Kuhren wieder heraushebt. Nacb

dem Verlauf der oberen nicht unter den Meeresspiegel niedersetzenden Grenze der Glaukonitformation kann

man sehliessen, dass die blaue Erde am Nordstrande ungefähr beim Dorfe Georgswalde ihr tiefstes Niveau

von circa 40 Fuss uuter dem Meeresspiegel erreicht; die beiden Muldonrüuder liegen östlich bei Loppehnen

und westlich bei Klein -Kuhreu, scheinen sich aber von diesen Punkten aus noch in horizontaler Richtung

gegen Osten und resp Westen auszubreiten. Der Nordstraud zeigt uns also eine von der Horizontale

') Dasselbe »iofttein findet sich in Geschieben in der blauen Erde nnd ist in den DiluvialiM-nichlon der Provinx Pwuvn
sehr biiifig. Bit steht aber auch auf der Inisei Boruholm au ; uud dürfte aueb ü) Holstein und Mecklenburg vorkommen, denn

Beschreibung, «eiche Dr. Petersen und Meyn von den bei Hoiligeubafen und Neudorf in Holstein und Bruasbauptcn in Meeklüu

bürg anstehenden turonen Kreideschichten geliefert haben (Mittheilungen des Vereins nördlich der Elbe. Kiel 1860, Hoft 4, S.itt).

pjwst ganz genau auf diesen .todten Kalk- der Ostseeküste.

*) Siehe Abhandlung von 1868. S. 528.

') Schriften der phyi. -Ökonom. Gesellschaft 186*. Krliuterongen zur geologischen Karto de« Wmi - Samland* *»»

Dr. ü. Berendt.

4
) Abhandlung von 1868. S. 10 u. SO
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wenig abireichende Lagerung, d. b. eine ganz flache Mulde von etwa 1$ Meilen Oeffnung und höchstens

40 Fuss Tiefe.

Im Westen beim Wachtbuden- Berge werden die Tertiärschichten durch Diluvium abgeschnitten

und es scheint hier allerdings eine sehr bedeutende Auswaschung und Störung vorzuliegen, denn auch am
Weststrande ist auf eine Strecke von etwa J Meile südlich von Brüsterort nichts von Tertiärschichten zu

bemerken (siehe Fig. 2 auf Tafel XI). Es ist hier auch nicht anzunehmen, dass die tieferen Schichten der

Glaukonitformation in der Tiefe in ungestörter Lagerung erhalten wären, wie ich dies bei vielen anderen

Unterbrechungen der Tertiärschichten durch Diluvium glaube; sie müssen hier vielmehr wirklich zerrissen

and abgerutscht resp. ganz zerstört sein, denn bei Brüsterort wird beim Bernsteinstechen aus 14 bis 15 Fuss

Wassertiefe blaue Erde zu Tage gefördert; die letztere muss also hier in gestörter Lagerung sich befinden,

sonst könnte sie diese tiefe Lage hier nicht haben. Jn der ganzen nordwestlichen Ecke des Samlandes,

welche durch eine von Rosenort nach dem Wachtbuden -Berge gezogene Linie abgeschnitten wird, ist daher

wohl kaum auf das Vorbandenseiii der Glaukonitformation zu rechnen und auch bei Rosenort ist sie nur in

abgerissenen und verschobenen Stücken zu beobachten.

Aber von Bosenort weiter südlich bis nach Palmnicken sind die Tertiärschichten wieder, wenn auch

mit einigen Unterbrechungen durch Diluvium, doch in ziemlich regelmässiger Lagerung vorhanden. Hier

ist keine Mulde, sondern ein ganz allmaliges Einfallen dergestalt zu beobachten, dass die blaue Erde, welche

bei Marscheiten ungefähr im Meeresniveau liegt, eine Meile südlich bei Kraxtepellen schon 40 Fuss unter

dasselbe niedersetzt. Bis Palmnicken, wo die Tertiärschichten verschwinden, hebt sie sich nicht wieder und

Zaddach nimmt an, dass sie auch noch weiter bis nach KothenenJ, eine Meile südlich von Palmnicken sich

niedersenkt, wo noch einmal Schichten der Braunkohlenbildung über dem Meeresniveau erscheinen. Zaddach

nimmt ferner an, dass hier bei Bothenen das Muldentiefste für den Weststrand zu suchen sei, und verbindet

nun diesen Punkt, um die Muldenlinie zu ziehn, mit Georgswalde am Nordstrande. Ich möchte indess

doch dieser Projection eine praktische Bedeutung nicht beimessen, denn man kennt ja den weiteren Verlauf

der Schicht südlich von Rothenen nicht. Sie kann von dort aus gegen Süden noch weiter niedersetzen, in

welchem Falle der Muldenpunkt für den Weststrand, wenn hier überhaupt eine Mulde vorhanden ist, noch

viel weiter südlich liegen würde. Es ist aber auch ausserdem bedenklich, einen geraden Verlauf der Mulden-

ünie vom Nordstrande nach dem Weststrande anzunehmen, denn es fehlen auf dieser grossen Entfernung

von pp. 2\ Meilen alle Aufschlüsse und man kann mit einiger Sicherheit und Wahrscheinlichkeit in Tertiar-

ablagerungen so weit nicht projectiren. Ebenso halte ich die Construction des östlichen Muldenflügels für

unausführbar, weil eben im Innern des Samlandes alle Aufschlüsse fehlen und weil die Annahme, dass die

Schichten zu beiden Seiten der hypothetischen Muldenlinie symmetrisch abgelagert seien, keine rechte Be-

gründung hat. Nur ein Bohrloch bei Kallen, | Meilen nördlich von Fischhausen und etwa 1 Meile süd-

östlich von Bothenen, hat in 56 Fuss Tiefe und ungefähr 4 Fuss über dem Meeresspiegel die unteren

Schichten der Braunkohlenformation erbohrt, wonach die Glaukonitformation hier ungefähr in demselben

Niveau, wie bei Kraxtepellen und Palmnicken d. i. etwas höher als bei Bothenen liegen müsste, wenn die

an letzterem Punkte beobachteten Braunkohlenschichten wirklieb noch ihre ursprüngliche Lage haben sollten,

was mir doch nicht ganz unzweifelhaft ist.

Immerhin geht aus den hier geschilderten Thatsacben hervor, dass die Glaukonitformation des Sam-

landes mit der ihr untergeordneten bernsteinreichen blauen Erde auf einem sehr grossen Flächenraum ver-

breitet ist, welcher, wenn man nur die Punkte Kraxtepellen und Rantau mit einander verbindet, schon zwei

Quadratmeilen, wenn man einen Brunnen im Badeorte Kranz hinzurechnet, in welchem glankonitreiches Ge-

birge mit Bernstein gefunden wurde, 4 Quadratmeilen und wenn man das Vorhandensein der samländischen

Braunkohlenbildung bei Bothenen und Kallen in Betracht zieht, schon über sechs Quadratmeilen gross sein

würde. Das Letztere kann man aber mit grosser Wahrscheinlichkeit thuu, denn sehr häufig ist wohl am
samländischen Strande die Braunkohlenbildung zerstört und die tiefer liegende Glaukonitformation erhalten;

aber an keinem Punkte des samländischen Strandes hat unter der Braunkohlenbildung, wenn sie erhalten

war, bisher die Glaukonitformation gefehlt.

Abhandl. XVI. 31
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Wir sehen also im Norden eine flache Mulde und am Westatrande ein allmäliges und schwaches

Einfallen gegen Süden. Für den westlichen Muldenflügel construirt sich, wenn mau die am Nord- und

Westatrande beobachteten gleichen Niveaupunkte mit einander verbindet ein Streichen von ONO nach WSW
oder etwa in hora 5 des bergmännischen Compasses; das Streichen der Muldenlinie und des Ostflügels lägst

sich aus den bisherigen Aufschlüssen nicht construiren; nach den Zaddach'sehen Frojectionen würde es fär

die Muldenlinie etwa hora 2 bis 3, für den östlichen Muldenflügel hora 10 bis 11 sein.

Ehe ich mich aber zur Beschreibung des Grabereibetriebes wende, will ich hier von denjenigen

interessanten Folgerungen und Schlüssen das Wesentlichste mittheilen, die Zaddach aus seinen ausserordentlich

sorgfältigen und genauen Beobachtungen in Betreff der Bildung der samlandischen Bernsteinablagerung und

der Heimath des Bernsteins überhaupt zieht. Wir sahen, dass die Bernsteinablagerung unzweifelhaft im

Meere erfolgte; andererseits haben wir es offenbar mit einer Küstenbildung zu thun, wie uns der Bernstein,

die Holzreste, die Seekrabbe u. s. w. lehren. Das Meer, in welchem sich diese Schichten niederschlugen,

ist das Tertiärmeer gewesen; und haben wir uns einen Meerbusen zu denken, der im Westen, Nordwesten

und Osten von den flachen Ablagerungen des Kreidemeeres im Norden vielleicht unmittelbar von siluriscben

Gesteinen begrenzt wurde; gegen Südwest aber in das grosse norddeutsche Tertiarmeer sich öffnete. Auf

den Küsten dieses Moerbusens müssen die Bernsteinwälder gestanden haben: die Geschiebe in der blauen

Erde weisen auf Kreidegesteine hin , die heute noch auf der Insel Bornholm 1

) anstehen und nichts Anderes

sind, als jener todte Kalk, den ich oben als das wahrscheinliche Liegende der Glaukonitformation bezeichnete;

ebenso weisen diese Geschiebe auf silurische Gesteine hin, wie sie heute noch auf den Inseln Gottland und Oesel

sowie am finnischen Meerbusen anstehn.

Hier tropfte das Bemsteinharz in wunderbarer Fülle aus den Bernsteinficbten herab und muiste

sich in Jahrtausenden zu ungeheueren Massen im Waldboden ansammeln. Sank dieser Waldboden sputer

unter das Meeresniveau herab, unter welchem er vermuthlich heute noch liegt, oder führte ein Strom aus

demselben dem Meere den Bernstein zu, welcher bei seinem geringen speeifischen Gewicht (1,07) im bewegten

Wasser schwimmt, so musste sich eine Ablagerung bilden, wie wir sie im Samlande sehen. Rathseihaft

bleibt allerdings das Fehlen der Stämme; das Harz und kleine Holzsplitter wurden aus dem Walde durch

das Wasser fortgeführt und in der blauen Erde abgelagert; die Stämme sehn wir nicht, und wissen auch

nicht, wo sie geblieben sein mögen; Zaddach nimmt an, sie seien in die hohe See getrieben und dort zer-

streut und verfault. Der Strom aber, der den Bernstein dem Samlande zuführte, kennzeichnet sich allerdings

in ziemlich deutlicher Weise. Zaddach hat in der Gegend zwischen Marscheiten und Kreislacken eine Graue

gefunden, zu deren beiden Seiten die Ablagerung der Glankonitformation einige auffallende Verschiedenheit«

zeigt. Während nämlich im Norden dieser Grenze die thonigen Schichten in dem oberen Niveau der Glan-

konitformation fehlen, finden wir im Süden derselben sehr feste und besonders glaukonitreiche thonige Schichten,

die sogenannte weisse und grüne Mauer; während nördlich die Reste von Meeresthieren und silurische Ge-

schiebe mit charakteristischen Petrefacten vorkommen, finden sich im Süden nur Kreidegeschiebe und einzelne

Haifischzähnc ; von den Klein -Kuhrener Austernbänken, den Seeigelu und Seekrabben und dcrgl. ist bis

jetzt noch nichts bekannt geworden. Ferner beträgt die Mächtigkeit der blauen Erde im Norden ziemlich

constant 4 bis 5 Fuss, die der hangenden, fast bernsteinleeren, Schichten 70 Fuss; während gegen Süden

die Mächtigkeit der blauen Erde bis auf 20 Fuss steigt, die der hangenden Schichten bis auf 30 Fuss sinkt.

Dabei nimmt der Bernsteingehalt der hangenden Schichten im Süden derart zu, dass seine Ausbeutung in

den Gräbereien häufig schon die Arbeitskosten deckt; bei Gross -Hubenicken und Kraxtepellen schiebt sich

endlich in die blaue Erde ein bis 2 Fuss mächtiges taubes Triebfaudmittel ein, welches man am Nordstrande

') Auf der Insel Bornholm, deren jrrösstur nürdlither Thcil aus krystaJIinisdien Oeateinen besteht, treten im Süden

paläoxoisi'he .Schichten der camhrisihen nml silurischen Gruppe, im Westen eine dem Jura angerjürige Kohlenformation und im

Süden bei Araager glaukonitÜH-he KreideResteiiie auf, die mit den seeliiidisehen Krcidegcutciiien nach Forciihammcr identisch und

jünger aj» die Si-hroibkreide sein sollen, l ebrureu* wird au der Südküste von Borniioltn »iel Bernstein und Braunkohle »usge

worfeu. Vertl. v. Seebacli. Beiträiro lur Geolopie der Insel lioniholro in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,

B*nd XVII. 1865. S. 33*.
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nicht kennt. Zaddach schlieft aus dem Allen, dass die sarnländischo Glaukonitformation sich in zwei ver-

schiedenen Becken abgelagert habe, deren Grenze man sich als eine Untiefe oder Sandbank zu denken bat,

und die den Weststrand in der Gegend zwischen Kreislacken und Maracheiten durchschneidet, während über

ihren weiteren Verlauf nach dem Innern des Landes zu nichts bekannt ist. In das südliche Becken mündete

von Nordwest jener Strom, dessen süsse Wasser die Meerestbiere vertrieben, die thonigen, schlammigen

Massen und nebenbei auch den Bernstein in grosserer Menge herbeiführten. Ich erwähne hier noch, das»

nach den beschriebenen Lagorungsverhältnissen die blaue Erde offenbar iu geringer Entfernung vom Strande

im Meeresgrunde hervortreten muss; ihr entnimmt daher die See bei jedem Sturm, der sie bis zum Grunde

aufwühlt, den Bernstein, der dann mit dem gleichzeitig vom Grunde losgerissenen Seetang und mit den aus

der blauen Erde losgespülten Holzresten durch den Sturm in die hohe See hinausgetrieben und zusammen-

gefegt, durch die abstillenden Winde aber auf den Strand geworfen wird und der seit 3000 Jahren das Sam-

land berühmt gemacht hat.

Wer die Lagerungsverhältnisse und den Bau der samländischen Tertiärschichten näher studireu will,

den muss ich auf die ausgezeichnet klare, mit den dctaillirtesten Specialprotilen ausgestattete Zaddach'schc

Schrift verweisen; er wird dort ein Muster von sorgfaltiger Beobachtung und neben sehr complicirteu und

schwierigen Verhaltnissen höchst interessante Thatsachen beschrieben linden, deren lichtvolle Deutung einen klaren

Einblick in die interessanten und gewaltigen Vorgänge der Diluvialzeit gestattet.

Nunmehr wende ich mich zu der technischen Ausbeutung der blauen Erde.

Das Graben nach Bernstein scheint im Samlando überhaupt erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts

begonnen zu haben. Hartmann (1677) sagt wenigsten'«: , ungefähr Iii Jahre ist es her, dass die Bernstein-

gräber den Inhalt der Berge untersucht und die eigentlich bornsteintührenden Schichten erkannt haben;*

aber ich erwähnte auch schon, dass nach den erhaltenen Nachrichten sich diese Gräbereien wahrscheinlich

allein auf den in den Schichten der Brannkohlenbildung nesterweise abgelagerten Bernstein, nicht auf die

eigentliche Bernsteinlagerstätte der blauen Erde bezogen hätten, welche zu tief lag und ausserdem wegen

der sehr wasserreichen Schichten, die sie bedecken, schwerer zugänglich ist, während die Braunkohlensande

höher über dem Meere liegen, an vielen Punkten der Strandberge hervortreten; dalier leicht zugänglich und

wegen ihrer Durchlässichkeit fast immer trocken sind, wenn nicht einzelne l>cttenstreifen die Wasser zurück-

halten. An einem einzigen Punkte, und zwar bei Warnicken, wurde allerdings, wie es nach den erhaltenen

Nachrichten scheint, die blaue Erde schon zur Zeit des grossen Kurfürsten, also um die Mitte des 17. Jahr-

hunderts erreicht und ausgebeutet, denn Bock') sagt: »Unter der glorwürdigen Regierung des grossen

Kurfürsten Friedrich Wilhelm, seit nunmehr 100 Jahren ist allerdings das Graben angefangen, da mau mit

Spaten die steilen, sandigen Ufer durchsucht; und man bat die zwo Gegenden bei Gross -Hubnicken und

Warnicken vor den übrigen hiermit einträglich befunden, ob man auch wohl an anderen Orten der sam-

ländischen Küste hiervon einen Versuch gemacht hat, aber dieselben nicht so vorteilhaft angetroffen. In

Gross- Hubnicken wird der Berg in der Mitten landeinwärts gestochen, der Saud weggeräumt und der

Bernstein bisweilen allein, mehrentheils aber mit den vitriolischen und den faulen Fichten ganz ähnlichen,

jedoch durch mineralische Säfte geschwängerten Holzstücken hervorgezogen. In Warnicken grub man unten

am Berge abwärts und senkrecht, eine Mannshöhe tief in die Knie nach einem blauen Leim, in welchem

man mehrentheils den Bernstein antraf."

Ich glaube, dass man hier doch die blaue Erde selbst ausgebeutet hat. obwohl dieselbe bei War-

nicken am Strande viel tiefer als 5 Fuss unter dem Strande zu suchen ist; die gestreiften Sande der Braun-

kohlenabtheilung liegen hier indess auch nicht unten am Berge: und es mag daher doch wohl «in abge-

rissenes Stück blauer Erde gewesen sein, welches man ausgegraben hat.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts ist nunmehr der Gräbereibetrieb vorzugsweise auf die blaue Erde

gerichtet, während in den gestreiften Sanden heute nur noch von unbefugten Bernsteingräbern (den Ra-

buschern, wie sie in der Gegend heissen) gewühlt wird.

') Friedrich Samuel Bork, Vernich einer kurzen Naturgeschichte de» preußischen Bernsteins. Königsberg 17ti7. iä. 48.

31*
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Bei meiner Anwesenheit im Sarolande wurde bei Wangenkrug, Sassau, Gross- und Klein- Köhra

am Nordstrande, bei Rosenort, Marscbeiten, Kreislacken, Gross- Hubnicken und KraxtepeUen am Westrtraade

gegraben, wahrend früher auch an der Rantauer Spitze, bei Neu -Kuhren und bei Warnicken gegraben

worden ist.

Diese Gräbereien bieten nach der Höhe und Beschaffenheit der Strandberge, dem Niveau und der

Mächtigkeit der blauen Erde, des eigentlichen Steinstichs, den Wasserzuflüssen und auch wohl nach dem

Umfange der bei der Anlegung disponiblen Geldmittel einige Verschiedenheiten dar.

Man gräbt nur an dem Abhänge der Strandberge oder an anderen von der Natur selbst hergestellten

steiler. Abhängen, die sich aber auch nur wieder in der unmittelbaren Nähe des Strandes finden, und be-

schränkt sich hier wohl in der Hauptsache auf eine steile Abböschung des Anhanges, ohne tief in den Berg

selbst hineinzugehn. Der Grundriss der Gruben entspricht in der Regel einem Rechtecke, dessen längere

Seiten dem Strande parallel laufen; an der den Strandbergen zugekehrten Seite ist die Gräberei in den

Abhang derselben in der Regel in einem flachen Bogen eingeschnitten, wie dies Tafel XII, Fig. 2 und 3.

von einer Gräberei bei Sassau im Jahre 1867 zeigt Das allen Gräbereien gemeinsame Verfahren bei der

ersten Anlage besteht in einem geraden Abstechen der Strandberge, so daes die glatte, mitunter über

100 Fuss hohe Böschung unter 70 bis 80 Grad abfallt Sobald man auf den .Triebsand* gelangt ist

d. h. auf diejenige unmittelbar Aber der blauen Erde liegende Abtheilung der Glaukonitsande, welche bis

zu 4 Fuss Mächtigkeit erreicht und in Folge thoniger Streifen über letzteren ausserordentlich wasserreiche

Sandlagen führt, bleiben etwa 2 Fuss Rerme stehen und auf dieser wird in der thonigen Schicht ein pp.

10 Zoll tiefer und etwa 15 Zoll breiter Graben längs der Böschung herumgeführt, um das Niederfallen der

Wasser zu verhindern. Die über diesem Graben liegende 1 bis 4 Fuss mächtige Sandschicht welche haupt-

sächlich die Wasser ausgiesst, wird, wenn es erforderlich ist, durch einzöllige Bretter und Stroh mit vor-

geschlagenen, nur etwa Ii Zoll starken, Pfahlchen verkleidet, um das Wasser abzulassen, den Sand aber

zurückzuhalten. Dieser Graben, welcher ein schwaches Gefälle erhält, giesst, wenn die wasserführende

Schicht hoch genug über dem Seeniveau liegt, die Wasser direct auf die Seeachalung aus, liegt sie unter oder

nur wenig über dem Meeresspiegel, dann giesst er die Wasser in einen dicht neben ihm, an seinem tiefsten

Punkte ausgehobenen, 6 bis 8 Fuss tiefen Sumpf aus, welcher durch eine schwache, nur etwa 2 Fuss breite

Wand von dem übrigen Thcil der Grube getrennt wird. Aus diesem Sumpf heben die Schaufelwerke

(Paternosterwerke, hölzerne Kettenpumpen), hier fälschlich Schnecken genannt. In KraxtepeUen wurden bei

40 Fuss Hubhöhe zwei Schaufelwerkc über einander eingebaut, von denen das tiefere dem oberen zuhob.

Das untere war, in flacher Richtung gemessen, 26 Fuss, das obere 53 Fuss lang. In anderen Graben , wie

bei Gross- Hubnicken und Gross -Kuhren befand sich unter dem Sumpf, aus welchem das Scbaufelwerk hob,

in dem tiefer gelegenen Theile der Grube noch ein Vorgesümpfe, aus welchem die unteren Wasser mittelst

Schöpfeimer, die an langen Stangen befestigt waren, dem oberen Sumpf zugehoben wurden. Neben dem

Sumpf geht man bis zu der bernsteinreichen blauen Erde nieder; dann aber wird die folgende Arbeit, der

Stich, vorsichtig und regelmässig in folgender Weise betrieben.

Die Arbeiter sind mit Spaten versehen, deren Blatt sehr kurz, häutig nur 6 bis 8 Zoll lang ist.

Sie sind in einer Reihe mit nur höchstens 1^ Fuss Abstand, also ganz dicht, aufgestellt und stechen mit

dem Spaten, der wiederholt mit der Feile geschärft wird, in der ziemlich consistenten Masse ganz vorsichtig

und langsam 8 bis 10 Zoll tief nieder. Die kleineren Bernsteinstücke, welche beim Graben herausfallen,

werden auf dem Spaten herausgehoben; die grösseren Stücke aber vorsichtig dergestalt umstoeben, das* sie

mit dem ganzen Erdkloss, der sie einhüllt, herausgehoben und dann dem der Arbeiterreihe gegenüberstehenden

Aufseher auf dem Spaten zugereicht werden. Die Arbeiter dürfen daher bei dieser Arbeit dem Spaten nicht

mehr als etwa einen halben Zoll vorgeben und müssen sofort einhalten, wenn sie einen Widerstand fühlen,

der in der Regel vom Bernstein herrührt. Die ganze Arbeiterreihe schreitet auf diese Weise langsam rück-

wärts, während die auf der aufgegrabenen blauen Erde stehende Reihe der Aufseher, von denen etwa einer auf

<• Arbeiter zu rechnen ist, gleicbmässig vorwärts schreitet und den frischen Spatenstich stets aufmerksam
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im Auge behält, um die Schonung der Stucke zu überwachen und auch wohl Entwendungen, welche nach

den mir gewordenen Mittheilungen vielfach trotz aller Aufsicht auf die schlaneste Weise verübt werden

Der aufgegrabene Boden wird von besonderen Arbeitern weggekarrt oder auch nur weggeschaufelt,

indem ganze Arbeiterreihen denselben, eine der anderen zuwerfen.

Ist die eigentliche Stecherlinie auf diese Weise rückwärts bis zur Böschung der Strandberge mit

dem ersten Stich angelangt, so wird der zweite wiederum an der der See zugekehrten Seite der Gräberei

begonnen und in derselben Weise bis zum Abhänge der Strandberge fortgeführt. Auf diese Weise wurden

am Nordstrande bei Gross-Kuhren und Sassau 5 bis 7 Stich gemacht, bis die bernsteinleere oder doch

sehr bernsteinarme wilde Erde erreicht war; in Wangen reducirtc sich aber die blaue Erde auf zwei Stich,

also auf nur 20 Zoll. In Kreislacken, Gross -Hubnicken und Kraxtepellen werden je nach der Mächtigkeit

10. 12 bis 18 Stich und noch mehr in der blauen Erde gemacht. Ist aber die ganze Fläche der blauen

Erde, welche durch die Gräberei frei gelegt war, auf diese Weise ausgebeutet, dann werden noch die steilen

Seitenwände der Grube bis auf zwei Fuss Tiefe unterwühlt, um so viel Bernstein aus ihnen zu gewinnen,

üb eben ohne Einsturz der Böschungen noch zu erlangen ist.

Die Ausdehnung der einzelnen Gruben ist sehr verschieden und richtet sich hauptsächlich nach

der Zeit, die man bis zum Eintreten der Winterstürme vor sich hat, dem in der Bogel von den Bernstein-

bändlern vorgeschossenen disponiblen Anlagekapital und der Höhe der Strandberge. Sie wird beschränkt

durch die Jahreszeit; die Arbeiten müssen im Winter wegen der Stürme und de» Andranges der Meeres-

wogen bis mehrere Fuss hoch über dem Seeniveau fast ganz ruhn: nur oberer Abraum kann im Winter

bewegt werden. Wird eine Grube daher im jzeitigen Frühjahr angefangen, so kann man ihr oben Längen

von 80 Fuss und ebenso eine Breite oder Tiefe von 80 Fuss geben — dies war das Maximum , welches ich

gesehen habe — und kann doch noch hoffen, bis zum Herbst, d. h. vor dem Eintritt der Winteretürme,

die blaue Erde zu erreichen, deren Ausbeutung dann nur wenige Wochen Zeit erfordert. Grössere Gruben

werden zuweilen schon in den Wintermonaten von November bis April begonnen, so dass man im Mai oder

Juni zum Steinstich gelangt; eine zweite Grube von geringerer Ausdehnung wird dann häufig noch im Juni

begonnen. Die von den Strandgemeinden selbst, ohne Vorschüsse, angelegten Gruben bleiben klein und es

reducirt sich dann der Steinstich auf wenige Tage. Grössere Gruben sah ich bei Sassau, Gross-Hubnicken

und Kraxtepellen , wo 100 Fuss hohe Strandberge anzugreifen waren, also eine bedeutende Abraumsmasse

bewegt werden musste ; die kleineren Gruben, die ich bei Wangenkrug, Gross- und Klein -Kuhren, Marscheiten,

Kosenort und Kreislacken sah, haben häufig nur 25 Fuss und noch weniger Länge und Breite.

Eine Wasserhaltung ist bei Wangen, Klein - Kuhren , Bosenort und Marscheiten, wo die blaue

Erde über oder doch nicht unter dem Seeniveau liegt, überhaupt nicht erforderlich, an anderen Punkten werden

geringe Wasserzuflüsse mit Eimern, die an langen Stangen befestigt sind, ausgeschöpft; bei stärkeren Wassern

und grösseren Teufen werden Schaufelwerke (hier fälschlich Schnecken genannt) unter einem Winkel von

Vi bis 45 Grad eingebaut und wo es ausreicht, durch Menschen, bei 10 Kubikfuss und mehr Wasserzufluss

durch Pferde betrieben. Die einzelnen Schaufeln sind 11 Zoll lang und 6 Zoll breit und durch eine höl-

üerne Laschenkette ohne Ende unter einander verbunden ; der Abstand der einzelnen Schaufeln betrug 7 Zoll

Die Wasserzuflüsse waren in den einzelnen Gräbereien sehr verschieden. In der ziemlich ausgedehnten

•Sassauer Gräberei, welche pp. 80 Fuss Tiefe und 80 Fuss Länge besass, goss der Triebsand nicht mehr als

höchstens 3 bis 4 Kubikfuss Wasser per Minute aus, welche auf 10 Fuss Höhe zu heben waren und dann,

wie bei allen Gräbereien in einem Graben nach der Seeschälung abflössen, wo sie im Sande verschwanden.

IHeses Wasserquantum gibt aber kein sicheres Anhalten für die Beurtheilung der ursprünglichen Wasser-

führung in der Triebsandschkht , weil die letztere schon mehrere Monate entblösst und daher abgetrocknet

war. In Gross- Kuhren, wo vier Pferde Tag und Nacht unausgesetzt bei der Wasserhaltung beschäftigt

waren, mochten die Zuflüsse bei meiner Anwesenheit etwa 20 Kubikfuss betragen, welche 15 Fuss hoch zu heben

') In meinem Aufsätze: .Der Bernstein in Ostpretisspn- hal* kh eine solche (iriberoi im Stich ubgcbfld«.
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waren. In Gross- Hubnicken, nahe der Kreialackener Grenze, schätzte ich das WaBserqnantnm auf höchstens

3 bis 4 Kubikfuss; dagegen sind die Wasserzuflüsse bei Kraxtepelleu und im südlichen Theile de« Hubnicker

Strandet* ausserordentlich bedeutend und waren durch 16 Pferde nicht zu bewältigen, so dass man an die

Aufstellung einer Dampfmaschine denkt. Im Jahre 1867 traten sie in einer Stärke von 25 Kubikfuss pro

Minute aus der wilden Erde im Liegenden in armstarken Quellen so heftig hervor, dass die Grube, obwohl

man schon einige Wochen im Stich war, doch vor der völligen Ausbeutung verlassen werden rausste. Einen

Salzgeschmack zeigten die Wasser nicht, so dass sie, obwohl die blaue Erde hier bis 40 Fuss unter da.«

Meeresniveau niedersetzt, wahrscheinlich doch nicht von der See herrühren.

Der Wirkungsgrad, welchen die Schaufelwerke in diesen Grabereien erreichen, läsat sich schwer

ermitteln, weil der Betrieb in der Kegel mit grossen Unterbrechungen erfolgt, je nachdem sich der Sumpf

schneller oder langsamer füllt ; es werden dann in Pausen von einer halben bis einer Stunde aus den in der

Gräberei bei der Abraumsbewegung beschäftigten Arbeitern 8 bis 10 Mann zum , Schnecken • conimandiit

welche in etwa einer Viertelstunde den Sumpf leeren. Wn die Wasserzuflüsse stärker sind, werden Pfrrdi

angespannt; aber auch sie ruhen und diese Pausen sind ausserordentlich verschieden; doch aber so bedeutend,

dass sie bei einer Ermittelung des Wirkungsgrades nicht würden unbeachtet bleiben können.

Die Abraumsmassen werden nach der See zu gekarrt und wo der Strand schmal ist, wie bei

Kreislacken, Gross- Hubnicken und Kraxtepellen , von dieser hei Stürmen in der Hegel zum grossen Tbei]

wieder in die Grube geworfen, wenn ihr nach Beendigung der Gräberei durch Herstellung einer seitlich«

Verbindung der Zutritt zu derselben gestattet wird, (.heilweise aber fortgespült. Wo der Strand breiter is.

wie bei Wangen und Sassau, bildet der aufgeworfene Boden eine Vorterrasse gegen die See: und es wira

dann häufig, wenn neben der alten Grube eine neue angelegt wird, der Abraum der letzteren zunächst c

die frühere Grube gestürzt, in welchor inzwischen die Waswer aufgetreten sind. Die Tafel XII zeigt die

Profile einiger Gräbereien, die ohne Weiteres verständlich sein durften.

Ueber die Bernsteinausbeute der Gräbereien und den Berusteingehalt der blauen Krdt

sind ausserordentlich schwer sichere Angaben zu erlangen, weil die Unternehmer und Gemeinden eine Sta-

gerung der Pachtbeträge fürthton, wenn sie die wahren Erträge mittheilen. Ich habe zunächst in Sassat

selbst beobachtet, dass eine Arbeiterreihe von 6 Mann, welche ein Terrain von 8 Fuss Länge und 6 Fu*

Breite abstach, aus dieser Fläche ein Quantum Bernstein gewann, dessen Gewicht ich auf 5 Pfd. schätzte. b>i

der Tiefe des Stichs von 10 Zoll ergibt dies einen Gehalt von 5 Pfd. in 40 Kubikfuss blauer Erde oder in 1 Kubik-

fuss \ Pfd. Die ümgrabung dieser Fläche auf 10 Zoll Tide währte \ Stunden. Am folgenden Tage hatten 30Mau

in 10 Stunden 2 Zweischeffelsäcke voll Bernstein gewonnen und noch einen kleineren Sack, dessen Gewicht ich

auf 30 Pfd. schätzte. Ein Scheffel Bernstein wiegt 70 Pfd. Das gewonnene Quantum Bernstein betrug ab

mindestens 300 Pfd. Dies ergibt bei derselben Arbeitsleistung einen Gehalt von 300 Pfd. in | . 10.5.40

— 2666 Kubikfuss, also in 8,8 Kubikfuss 1 Pfd. Bernstein. Aus der gauzen Grube wurde (nach vielfatfc

controlirten und deshalb ziemlich zuverlässigen Mitteilungen) ein Quantum von pp. 5000 Pfd. Bernstein

gewonnen. Die Grube hatte eine Ausdehnung von höchstens 80 Fuss in Länge und Breite; die Mächtigkeit

der blauen Erde betrug nicht mehr als 5 Fuss. Dies entspräche einem durchschnittlichen Bernsteingehalt

von 1 Pfd. in 6,4 Kubikfuss oder ,^ Pfd. in 1 Kubikfuss blauer Erde.

In Wangen wurden nach einer ebenfalls zuverlässigen Mittheilung auf einer Flache von 40 Fus>

Länge und 40 Fuss Breite aus zwei Stichen ä 10 Zoll gewonnen 400 Pfd. Bernstein, d. i. aus 2666$ Kubik-

fuss 400 Pfd. oder aus ü§ Kubikfuss durchschnittlich 1 Pfd. Der Gehalt in 1 Kubikfuss wäre J„ Pfd.

In Marscheiten am Weststrande wurden gewonnen aus einer Fläche von 30 Fuss Lauge und

30 Fuss Breite und aus 7 Stichen ä 10 Zoll 300 Pfd. Dies ergiebt in 17£ Kubikfuss blauer Erde 1 PM.

oder per Kubikfuss Pfd.

In Kraxtepellen wurden nach meiner Abwesenheit im Jahre 1867 nach sehr zuverlässigen uns

genauen Messungen und Beobachtungen, deren Ausführung und Mittheilung ich, wie so viele anderweit*'

Information, der Freundlichkeit meines Freundes, des Gutsbesitzers Fischer in Gross -Hubnickeu Terdaoir.

aus der unteren 10 Fuss mächtigen, reichsten Steinschicht bei 51 Fuss Länge und 29 Fuss Tiefe der Grube.

Digitized by Google



Die Bmirteingribereien im Samlande. 239
>

jjao aus 14790 Kubikfuss der Lagerstätte 2800 Pfd., d. i. 1 Pfd. am 5,88 Kubikfuss gewonnen, wenn man
allein die untere 10 Fuss mächtige Steinschiebt in Rechnung stellt, ausserdem wurde aber aus der oberen

11 Fuss mächtigen and von der unteren durch 1 Fuss Triebsand getrennten Lage ebenfalls noch 200 Pfd.

,md aus der grünen Mauer auch noch 200 Pfd. gewonnen. Rechnet man die oberen 11 Fuss blaue Uhrde

hinzu, so fallen auf 30982 Kubikfuss 3000 Pfd. Bernstein oder auf einen Kubikfuss durchschnittlich ,'0 Pfd.

Die Grube musste aber, wie ich schon bemerkte, vor gänzlicher Beendigung des Stichs verlassen werden;

und zwar waren beim Aufgehn der Wasser noch 15 Fuss zu beiden Seiton und etwa 15 Fuss nach der

S<*»eite zu zurückgeblieben. Die ganze Grube urafasste daher einen Flächenraum von 3504 Quadratfusn

'der pp. 35640 Kubikfuss blauer Erde in der unteren Steinschicht und aus dieser ganzen Masse wäre nach

ikia Urtheile der Leute ein Quantum von 5000 bis 6000 Pfd. Bernstein zu erwarten gewesen; dies würde

fiuem Gehalt von j bis i Pfd. pro Kubikfuss entsprechen.

In Klein-Kuhren endlich rechnete man auf eine Quadratruthe für 1250 Thlr. Bernstein. Da
>*r Werth desselben früher mindestens 5 Thlr. pro Pfd. betrug, und die blaue Erde in Klein-Kuhren 5 Fuss

mächtig ist, so entspräche dieser Angabe ein Bernsteingehalt von einem Pfunde in 2,83 Kubikfuss.

Stellt man diese sämmtlichen Gehalte zusammen, so ermittelt sich der durchschnittliche Bernatein-

gebalt der blauen Erde, wenn man in Kraxtepellen nur die untere Steinlage in Betracht zieht (die bei einem

bVrgbau wahrscheinlich allein gewonnen werden würde) wie folgt.

Es wurden gewonnen:

In Sassau ... aus 40 Kubikfuss blauer Erde 5 Pfd. Bernstein

- 2666} - - 300 -

- 32000 - - - 5000 -

- Wangen . . - 2666j - - 400 -

- Klein-Kuhren 720 - 250 -

- Marsoheiten . - 5250 - 300 -

- Kraxtepellen . - 14790 - - - 2800 - -

zusammen aus 58133$ Kubikfuss blauer Erde 9055 Pfd. Bernstein,

I i. durchsennittlich aus 6,42 Kubikfuss blauer Erde 1 Pfd.; und wenn man die obere 11 Fuss mächtige

Staialage von Kraxtepellen hinzurechnet, aus 74325 Kubikfuss 9255 Pfd. oder durchschnittlich aus 8 Kubik-

tujsi 1 Pfd. Ich habe aber in allen meinen Rechnungen den Gehalt nur auf durchschnittlich ,V Pfd. in 1 Kubik-

fuss angenommen und glaube, dass dies eine Zahl ist, mit der man ganz sicher rechnen kann. Ausser-

dem bestätigen diese ganz unabhängig von dem Herrn Professor Zaddach im vorigen Jahre angestellten

Ermittelungen vollständig dessen Angabe in seiner diesjährigen Abhandlung, dass der Bernsteingebalt der

blauen Erde in der Nähe des von ihm bei Marscbeiten projectirten Beckenrandes sinke ; denn dort findet sich

4tr niedrige Gehalt von T
'

T Pfd. in einem Kubikfuss, der indess bei 70 Zoll Mächtigkeit immer noch auf

"Ut'n Quadratfuss der Lagerstätte J Pfd. Bernstein ergibt.

Die Kosten für die Anlage einer solchen Gräberei sollen nach den mir gemachten Angaben zu-

weilen bis auf 10000 Thlr. steigen; ich glaube aber doch nach meinen Beobachtungen, dass diese Zahl etwas

boch gegriffen ist. Die Kosten mögen je nach der Ausdehnung der Grube, der Höhe der Strandberge, dem
Niveau der blauen Erde und den Wasserzuflüssen sehr verschieden sein. In Kraxtepellen sollen sie unter

H-hwierigen Verhältnissen, bei starken Wassern, grosser Tiefe, ziemlicher Ausdehnung der Grube und

UO bu 130 Mann Belegschaft nur 6000 Thlr. betragen haben, welche Angabe ich indess doch für zu niedrig

halt*. Bei vollständiger Ausbeutung der Grube wäre ein Quantum von 5000 bis 6000 Pfd. Bernstein ge-

wonnen worden; die Kosten hätten sich in diesem Falle vielleicht auf 6500 bis 7000 Thlr. erhöht, und

"ürden dann also pro Pfund 1 Thlr. 5 Sgr. bis 1 Thlr. 10 Sgr. betragen haben. In Wirklichkeit wurden

*egen Aufganges der Wasser nur 3200 Pfd. Bernstein, nach der Angabe .kaum die Hälfte des zu erwar-

tenden Quantums» gewonnen; die Selbstkosten haben also thatsächlub jS Thlr. oder 1 Thlr. 20 Sgr. 3 Pf

.

t>ru Pfund betragen.

In Sassau schätze ich die Kosten der Gräberei bei 80 Fuss Lange und Tiefe, sehr geringen und
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nur 10 Fuae hoch zu hebenden Wassern auf etwa 8000 bis 10000 Thlr. Sind aus der Grube 5000 PH.

gewonnen, so berechnen sich die Selbstkosten auf 1 Thlr. 18 Sgr. bis 2 Thlr.

In Marscheiten kostete eine kleine Grube, die nur 30 Fuss lang und breit war und gar keine

Wasser führte, bei sehr billiger Abraumsbewegung angeblich nur 750 Thlr.; da aber aus derselben nur

300 Pfd. Bernstein gewonnen wurden, so erreichten die Selbstkosten immerbin die Höhe von 2\ Thlr.

pro Pfund.

Im grossen Durchschnitt kann man die Selbstkosten bei den Bernsteingräbereien daher doch wohl

auf 2 Thlr. pro Pfund schätzen, welcher Betrag unter günstigen Verhältnissen und bei gutem Gehalt der

blauen Erde bis auf 1 J Thlr. sich erraässigen, bei ungünstigen Verhältnissen und geringem Gehalt aber wohl

auch bis zu 3 Thlr. pro Pfund steigen mag. Da der Grab -Bernstein sich bisher doch immer wenigstens

zu 3£ Thlr., und wenn er nur einigermaassen sortirt war, auch zu 4j bis 5 Thlr. pro Pfund hat verwerten

lassen, so ist der Gräbereibetrieb, wo Entwendungen und Unterschlagungen vorgebeugt wird, wo die Wasser

oder Einstürze nicht die Ausbeutung der ganzen blossgelegten Fläche beeinträchtigen, immerhin ein sehr

lohnender; er mag im ganzen Samlande doch gegen 800 Menschen beschäftigen, und zwar sind dies zun

grössten Theile ältere Leute und Frauen, welche anderweit eine passende Beschäftigung nicht rinden. Die

Lohnsätze betragen 6, 8, 10 und 12 Sgr. und ausserdem werden den Arbeitern nach Beendigung des Stick

zuweilen Geschenke bis zu 2 Thlr. verabreicht; auch erhalten sie in der ungünstigen Jahreszeit kleine Ratiooen

Branntwein. Ausser diesen Arbeitern finden aber in den Gräbereien wohl noch 50 bis 60 Aufseher mii

Monatslölinen von 15, 20 bis zu 30 Thlr. ihr Brod; und ein Theil des Gewinnes bleibt auch im Samlande,

weil sich in den Stranddörfern schon Zwischenhändler gefunden haben, welche den Gemeinden den gegrabenen

Bernstein abnehmen. Das Recht der Bernsteingräberei wurde nämlich bisher von den Strandgemeinden oder

Einzelbesitzern der Strände ausgeübt und hierfür zahlten die ganzen Strände von Memel bis zum Stadtgebiete

Danzig an den Staat zusammen die Pauschsumme von jährlich 10000 Thlr. , wofür sie auch im
Aufsammeln, Schöpfen und Stechen des Seebernsteins berechtigt waren. In neuerer Zeit ist aber das Recht

des Bernsteingrabens in den Strandbergen an Einzelne und Gemeinden besonders verpachtet worden, während

jene 10000 Thlr. nur auf die Befugnis« zum Auflesen, Schöpfen und Stechen des Bernsteins bezogen werdet

Der Vollständigkeit wegen muss ich hier nun aber noch eine Art der Bernsteingewinnung erwähnen,

von welcher Bock, Biörn und Aurifaber berichten, von der ich aber nichts gesehen und auch nichts Nähere*

erfahren habe.

Bock ') sagt: Aurifaber hat vor zwei hundert Jahren noch eine andere von dieser jetzt beschrieben«

(der Bernsteingewinnung durch Schöpfen und Stechen aus dem Meere) ganz verschiedene Weise, sich diese?

Naturschatzes zu bemächtigen, angeführt, welche damals sehr gebräuchlich gewesen. Er sagt der Bernstein

wird bisweilen in einer Entfernung vom Ufer herausgeholet. Alsdann machen die Gräber sehr weite, mehren-

theils viereckige Gruben, die aber nicht gar tief sind. Auf den Boden dieser Gruben treiben «ie mit grosser

Gewalt einige zugespitzte Pfähle ein und bewegen alsdann solche mit den Händen hin und her, damit sie

auf solche Art den Grund durchlöchern und ziemlich weite Oeffhungen in denselben machen. Wenn sie

solches öfters wiederholet, so ziehen sie die Pfähle heraus, worauf alsobald Wasser hervorsprudelt und die

ganze Grube anfüllet, womit zugleich Bernstein hervorgedränget wird, den sie alsdann mit ihren Netzen

aufsuchen und herausfischen."

Aurifaber erzählt Cap. 11. Absatz 5 in den beiden deutschen Ausgaben von 1551 und 1572

übereinstimmend (die dritte deutsche von 1552 und die lateinische Ueberseteung von 1593 konnte ich nicht

einsehen): .Der Börnstein aber, so an der Seekant wird gegraben, ist nicht schwartz, wie an denen zu

') Versuch einer Naturgeschichte des preussischen Bernsteins. Königsberg 1767. S. 47.

') Succiui Historia. Ein kurteer gründlicher Bericht, woher der Agtstein oder Börnstein vrsprüngiieh kommen, das.« er

kein Baumharzt sei, sondern ein geschlecht des Bergwache, Und wie man jnen mannigfaltiglkb in arxtneien möge gebrauchen.

Durch Andream Aurifabrum VratUlauionsem Medicum 1551 Königsporg in Preusseu, Gedruckt durch Bans Lufft 25 Marrii: -
und ebendaselbst 1562 und 1572. Eine lateinische Uebersetrung hat Lorenz Srholtx in die consilia et epist HedkinsJ. Je.

Cratonis a Krafltheim. Lih. IV. Frankofarti 1593. p. 443 bis 463 aufgenommen.
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sehen, der da auff der Nehring bey Dantzke gegraben wird, Denn jhn sonder zweiffei die See in Kriegsleufften

^geschlagen , vnd demnach er nicht auffgelesen worden, ist er mit Bande wider betrieben, vnd hat also

seine vorige färben behalten. Er lieget ein man zween tieff im erdreich, den suchen die, die darzu bestellet

jwdt, mit einem starcken bäum, an des ort ein scharff durchschneident breit eisen, einer scbauffelln gleich

Mi. denn es schwer gefellet, das man durch das Seegras vnd ander grüss komme, das nu mehr hart auff

einander verwimmert. So aber mit dem eisen der Börnstein gerüret wird, vnd sie es erhören, denn sie in

grosser acht alle Ding haben, werffen sie die erden auff, vnd graben ihn aus. Wird aber ferner dem rbeine

mh, so die See die selbige zeit mit auffgeschlagen , auch bey andern zeichen, die den Börnstein thun an-

zeigen, gespüret, gesucht vnd ausgegraben."

Biörn ') endlich sagt: .Ausserdem wird aus den Höhen, das sind die bei Danzig und in Pommern
Üngs den Niederungen laufenden gebirgsähnlichen Keinen Hügel (als die vormaligen Seeufer) noch eine

grus« Menge Bernstein ausgegraben; sowie aus den ostpreussischen regulairen Bergwerken. a
) Sogar findet

min ihn in den nehrungschen Waldungen. Ueberhaupt trift man den Bernstein hier in allen von der Ostsee

riirmaLs bespühlten Sand- und Lehmbergen an. Die hiesigen Bernsteingräber erkennen an dem mehrere

Klaftern unter dem Boden liegenden fortlaufenden (Schec)ungsadern) merklichen, Seeauswurf, die ehemalige

Gegenwart der See, welche ich auch häufig zu bemerken Gelegenheit gehabt habe. Mehrentheils bestehet

dieser Seeauswurf aus Sand, blauen Lehm- oder Kleyerden, Sprockholz, Kiefernäpfeln, Nussschaalen , Schaal-

thieren und dergleichen, wie am Seeufer. Man richtet sich bei dem Graben nach demselben, nur findet

man nicht überall den Bernstein in solcher Richtung.

,Das Verfahren bei der Bernsteingräberei im Lande ist folgendes: Die Erde wird oben abgeräumt,

» bald nun die übrige Erde in die Tiefe hinabfallen will, werden viereckigte Kasten von Brettern, wie beim

Bnionengraben in die Tiefe befestiget, nun gräbt man immer weiter hinab, so lange das hinzudringende

Wiaser es erlauben will. Mit einer Stange, bis auf den festen Seesandgrund hinabgedrückt, bemerket man,

ob daselbst Bernsteiu vorhanden, der als ein leichter Körper aus dem schlammigten Boden bald hervor-

kommt; ebenso wird auch an den Seeufern gegraben.»

In jeder dieser drei Stellen kommt der Pfahl oder Baum vor, mit welchem auf dem Grunde der

Grabt aufgerührt wird, worauf der leichte Bernstein mit dem hervordringenden Schlamm und Walser in die

Hübe kommt. Ich habe, wie bemerkt, nichts entfernt Aehnliches gesehen und Menge, 3
) der die Bernstein-

HTäbereien bei Carthaus unweit Danzig sehr speciell, aber allerdings sehr verschieden von Berendt *) beschreibt

Qod abbildet, auch der viereckigen Kasten zur Befestigung der Seitenwände der Gruben und des meistens

in Grandwassern liegenden Bernstein - Mülls erwähnt , das mit Rauchern (Netzen) ausgeschöpft werden

inusäte, bemerkt nichts von diesem Aufrühren des schlammigen Bodens mit einem Pfahl oder Bauin. Ich

muss es also dahingestellt sein lassen, wo diese Procedur einst in Anwendung gewesen »ein mag und ob sie

vielleicht noch beute irgendwo vorgenommen wird.

In Betreff des Bernsteinhandels muss ich ebenfalls auf meinen Aufsatz in den Virchow'schen Vor-

trägen verweisen. Hier will ich nur Folgendes bemerken.

Der Werth des Bernsteins richtet sich nach der Farbe, Reinheit, Durchsichtigkeit, Form und Grösse

<l«r Stücke. Obwohl der durchsichtige Bernstein (Gelbblank und Rothblank) in einigen Absatzgebieten be-

«udera gesucht ist, so hat doch im Allgemeinen der durchscheinende, matte, licht grünlichgelbe, besonders

*enn er schön gezeichnet ist, den grössten Werth. Die Ostpreussen vergleichen seine Farbe mit der des

') Bemerkungen über die vormalige und gegenwärtige Lage und Beschaffenheit der preussischen und danziger südbal-

ojehen Ufer, wie auch über die Entstehung der nebrungischen Halbinseln und über den Ursprung des Bernsteins, welcher an

*ks«o Ufern gefunden wird, von Süren Biörn, Danzig bei Ferdinand Troschel 1808. S. 64.

7
) Es sind die Schachte von Gross- Hubnicken und Kraitepellen gemeint, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts be-

ti*w wurden.

*) A. Menge, Geognostische Bemerkungen über die Umgegend Danzigs. Schulprogramm der Petri- Schule 18G0. S 21 ff.

ort Tafel II, Fig. 8 und 9.

) Die Gewinnung des Bernsteins in den Schriften der physikalischen Gesellschaft iu Königsberg, 1866.
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Weisskohls und nennen sie , Kumst färbe"; den wolkig gezeichneten nennen sie .flomig"; einen

geringeren Werth hat gegenwartig der, übrigens nicht häufige, undurchsichtige, kreideartige Bernstein, de

»Knochen" oder „Knochenbernstein' 4
, weil er »ich nicht gut bearbeiten lässt; er enthalt aber die

meiste freie Bernsteinsäure und wird daher bei deren Fabrikation gern gesehn. Von den Bezeichnung

„Bastart' 4

, Bastert, Bastartfarbc' u. s. w. wage ich eine Definition nicht zu geben, weil, wie ich

mich überzeugt habe, diese Ausdrücke für ganz verschiedene Dinge gebraucht werden ; bald wird die K ums t-

farbe mit diesen Ausdrücken bezeichnet, bald werden sie auf eine bestimmte Grösse der Stücke bezogen,

bald endlich sollen sie eine schmutzig gelbe, mit Braun untermischte Farbe bezeichnen ; namentlich hat nun

zu verschiedenen Zeiten verschiedene Sorten mit diespm Namen bezeichnet. ')

Auf ein Minimum wird der Werth des Bernsteins herabgedrückt, wenn er 'iurch organische Substanz

verunreinigt oder durch den uugleiehzeitigen unterbrochenen Erguss der Harzmas.so schaalig und sprüngig

ist; der Samländer nennt ihn dann ,, achlaubig" oder „Schlaube". Dieser unreine scblaubige Stein,

dessen Werth bis zu 3 Sgr. pro Pfund herabsinkt, lässt sich nur zu technischen Zwecken, zur Fabrikation

der Bernsteinsäure, des Bernsteinöls und des Bernstcinlackes, sowie zum Räuchern und zur Herstellung von

Räucherpulver verwerthen; er bildet doch gegen 50 Procent der ganzen Masse, und selbst die Fabrikation

reinen wasserhellen Bernsteinlacks , welcher alle anderen Lacke an Festigkeit , Härte und Biegsamkeit über-

trifft und bei der Fabrikation der Wachsleinewand sowie zum Lackiren der Parquetfussböden verwendet

wird, erfordert reinen von organischen Einschlüssen durchaus freien Stein. Der unreine Bernstein liefert,

wenn die Bernsteinsaure und das Bernsteinöl abdestillirt sind, das Bernsteincolophonium , aus welchem mit.

Kienöl vermengt immerhin noch ein ausgezeichnet dauerhafter und eleganter, aber stets dunkler Lack für

Holz und Eisen hergestellt wird, der sich sehr sparsam verstreicht, allen Temperaturen, sowie Säuren und

anderen schädlichen Einflüssen ausserordentlich widersteht und daher zur Verwendung beim Bergbau nnd

Hüttenwesen nicht genug empfohlen werden kann. Diesen schwarzen Eisenlack fand ich zum Anstrich von

Maschinentheilen verwendet auf Dampfschiffen, zum Anstrich von eisernen Oefen, Ofcnthüren und Ofenröhren

im chemischen Laboratorium der Königsberger Universität, wo er Temperaturen von 250 Grad Celsius

widerstanden und doch uoch nach Jahren ein elegantes Aussebn bewahrt hatte. Man kann den Bernstein-

lack sehr billig von Eduard Pfannenschmidt früher in Elbing, jetzt in Danzig beziehn. Von dort hat ihn

auch Herr Bergrath Meitzen bezogen, der ihn auf der Königsgrube in Oberschlesien mit gutem Erfolge zum

Anstrich eines Dampfausblaserohrs und eines, sehr sauren Wassern ausgesetzten unterirdischen Telegraphen-

drahtes verwendet hat.

Der grösste Theil des reinen Bernsteins fällt in kleinen Stücken, aus welchen nur Perlen hergestellt

werden können, sogenannte Korallen; sie haben einen sehr ausgebreiteten Absatz bei den Landleuten des

nördlichen Deutschlands, den Negern, den Chinesen, Japanesen, den Indianern und den Bewohnern der Süd-

seeinseln. Nur etwa 20 Procent sind grössero Stücke, welche nach Grösse, Form und Farbe in ausser-

ordentlich zahlreiche (wohl 60 und mehr) Sorten zerfallen. Ehe aber die Sortirung erfolgen kann, muss

mit einem schwachen Eisen auf einer Bleiunterlage die Verwitterungsrinde, welche sowohl den Seebernstein

wie den Grabbernstein schwächer oder stärker umgiebt, entfernt werden, damit die innere Farbe und die

Beschaffen beit der Stücke zum Vorschein komme. Dies ist das Geschäft des Beputzens oder Brackens,

wobei auch wohl sogleich hervorstehende Ecken beseitigt werden.

Die Stücke von 10 Loth Gewicht und darüber betragen wohl kaum mehr als ^ bis ^ Procent, die

von 6 bis 10 Loth Gewicht 5 bis 9 Procent der ganzen gewonnenen Bernsteinmassc. Die flachen, haupt-

sächlich zwischen den Jahresringen und unter der Rinde des Bernsteinbaumes ausgeschiedenen Stücke, welche

gern zur Herstellung von Broschen verwendet werden, heissen Fliesen, die audern Sorten Zehner, Zwan-

ziger, Dreissiger u. s. w., je nachdem 10, 20, 30 u. s. w. auf ein Pfund gehn.

*) Vcigl.i „Ueber die verschiedenen Sorten de» Bernsteins", llageo in: Beiträge zur Kunde Preussens, Bd. VI. S- 377.

Ich glaube, der Ausdruck Basiert und Baster ist nichts weiter als ein corrumpirUs »bester* sc. Stein.
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Die Preise dieser Sorten sind ausserordentlich verschieden, ich will hier diejenigen anführen, welche

Otto Glagau in No. 29 der Zeitschrift Daheim des laufenden Jahres mittheilt.

I. Sortiment zu Pfeifen- oder Cigarrenspitzen, Pfeifenansätzen.

A. In feiner (wolkiger) Farbe.

Ein Pfund von 9 Stück 22 Thlr.

- 18 - 15 -

- 40 - 10 -

- - - 60 - Gj -

- 100 - 4 -

- 200 - (zu Aufsätzen auf ameri-

kanische sogen. Bruyere - Holzpfeifen) . 3

B. Klar (durchsichtig) dieselben Sorten um 40 pCt. billiger.

II. Sortimente rund, zu Korallen.

A. In foiner Farbe, meist nach England.
Ein Pfund von 30 Stück ... 10 Thlr.

- 60 - . . . 6 -

- 100 - . . . 4 -

B. Dieselben Sorten klar (raeist nach Afrika) um 40 pCt. billiger.

Die Fabrikation von Broschen, Pfeifen- und Cigarrenspitzen wird hauptsächlich in Oesterreich be-

trieben. Es werden zwar im Inlande auch dergleichen Bernsteinwaaren gearbeitet, aber die Wiener Arbeit

ist doch geschmackvoller und namentlich ist das Geschäft dort viel bedeutender, während in Norddeutsch-

Luid die Bernsteinwaaren im Ganzen doch wenig gekauft werden; ausserdem steht den Wiener Bernstein-

vaarenfabrikanten der Absatz nach Ungarn und der Türkei offen, und das mag wohl der Grund Bein,

weshalb diese Industrie dort besser gedeiht, als in Preussen, obwohl Preussen das ganze Rohmaterial allein

dorthin liefert Ich glaube allerdings nicht, dass die Bernsteinspitzen und Broschen, welche in Oesterreich,

Ungarn und der Türkei Absatz finden sollen, jemals werden hier in Preussen angefertigt werden können,

weil wir hier dem Geschmack der dortigen entfernten Bevölkerungen und den wechselnden Modeformen nicht

so zu folgen im Stande sind, wie die in näherer Verbindung stehenden Wiener Fabrikanten; trotzdem er-

scheint es mir doch als eine Anomalie, dass die Verarbeitung des schönen Steins, der fast nur in Preussen

gewonnen wird, fast ausschliesslich im Auslande erfolgt. Da es den preussiseben Bernsteinarbeitern keines-

wegs an der Technik fehlt, so scheint es wirklich nur darauf anzukommen, dass diesem Gewerbe der gute

Geschmack zugeführt werde und dies kann nur durch Künstler geschehn, welche an die Stelle der kohlkopf-

artigen Kosen und der immer wiederkehrenden steifen Epheu- und Weinblätter, an welchen zuweilen grausig

gewundene und geschuppte Schlangen und Eidechsen kleben, wirklich schöue Formen setzen. Es ist doch

wirklich recht auffallend, dass der viel härtere und in schönen Stücken gewiss auch nicht häufigere Achat
st> viel billiger und so viel mehr verbreitet ist,

1

) als der Bernstein; den Grund der Erscheinung suche ich

wirklich nur darin, dass der Achat in einfachen glatten Formen mit schönen natürlichen Zeichnungen in

den Handel gelangt, während der arme Bernstein berufen ist, die mitunter recht wunderbare Idee kunst-

strebender Bernsteindreher auszudrücken, die dann wohl sehr erheblich den Preis des Stückes, aber kaum

') In <ler Gedern! von Oberstein und Idar im Kürstentbum Hirkenfekt wurden in jedem der letzten beiden Jahre 1866

«ad 1867 etwa 7'HXi Centoer rohe Achat« mit einem l>urchschnittswertbe von etwa 5 Tblr. pro Centner versteigert, die zum
püuten Tbeile aus Brasilien eingeführt werden. Bei ganz schlechten Sorten sinkt der Werth bis auf 1 Tblr. und sellwt

J Thlr.

pro CentncT; bei l«nwem steigt er allerdings bis auf 600 Tblr.; einiolne grosse schöne Stücke erreichen bis zu 1000 Thlr. Werth.

VergL 0. Lange, Die Halbedelsteine. Kreuznach 1868. S. 84.
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dessen Schönheit erhöhn; ich habe in der That sehr viele grosse, werth volle und schöne Bernsteinstücke

gesehn, die durch diese in technischer Beziehung gewiss äusserst geschickt und kunstvoll ausgeführten ab«

in ästhetischer Beziehung auf einer sehr niedrigen Stufe stehenden Arbeiten für mich wenigstens vollständig

entwerthet waren. Ist der Bernstein weniger hart, [als die eigentlichen Edelsteine und der Achat, so hat

er doch wieder im Vergleich mit diesen Steinen die wichtige Eigenschaft, sich wie das Elfenbein und Perl-

mutter zu zierlichen und schönen Formen verarbeiten zu lassen ; und er liefert denn doch auch genug schöne

grosse Stücke, in welchen sich sehr gut künstlerische Gedanken ausdrücken lassen. Ich habe in dieser Be-

ziehung von Künstlern und sjteciell von Bildhauern das Urtbeil gehört, dass sich der Bernstein sehr get

zur Herstellung von Schmucksachen eigne, dass er aber nothwendig zur Hebung seiner Farben die Verbin-

dung mit anderen Stoffen, Gold, Silber, farbigen Steinen, Türkies, Sapphir und Rubin, vielleicht auch mit

dunklem Eichen- oder Ebenholz verlange; ein Weg, den uns eigentlich schon der alte Homer gezeigt hat:

denn wo er des Elektrons erwähnt, ist dasselbe mit Gold und Silber und Elfenbein verbunden.') Es kommt

nur darauf an. dass geeignete und auch hierzu geneigte Künstler einmal den Auftrag erhalten, einen wirk-

lich schönen Bortisteinschmuck zu entwerfen. Was wirklich schön ist, unterliegt eben nicht der Mode-, und

es wären dann die schon oft, aber immer vergeblich gemachten Anstrengungen, den Bernstein als Schmuck-

stem in die Mode zu bringen, nicht mehr nöthig; er würde dann wie andere Steine und Stoffe unabhängig

von der Mode werden, d. h. wie Achat, Elfenbein und Perlmutter immer modern sein.

Ich bemerke hier nur noch, dass sich in Calcutta, Bombay, Hongkong, .Teddo, Mexico, New -York.

Constantinopel , Calro, in Tübet ti. s. w. Lager von preussischem Bernstein und Agenten für den Vertrieb

desselben befinden. Preussen beherrscht also in Beziehung auf das Bernsteingeschäft die ganze Erde, denn

es ist bis jetzt nirgends ein Punkt bekannt, wo er nur annähernd in gleicher Quantität gewonnen werden

könnte. Ein Hauptverdienst um die Ausbreitung und den solideren Betrieb des preussischen Bernsteinhandek

hat sich die äusserst strebsame Firma Becker & Stantien in Merael erworben, von welcher man den rohen

Bernstein jederzeit in allen Farben und Grössen zu soliden Preisen beziehen kann.

Ich würde aber undankbar gegen die Samländer sein, die mich bei der Lösung meiner Aufgabe mit

der zuvorkommendsten Freundlichkeit unterstützt haben, wenn ich mein Urtheil über ihre Benwteingrabcrei«)

zurückhielte, da dasselbe doch vielleicht zur Förderung und Verbesserung dieses Betriebes beitragen könnt*.

Wie jeder, der mit Mineralgewinnungen vertraut ist, erkennen wird, leiden diese Gr&bereien haupt-

sächlich an folgenden Uebelständen.

1. Die Bodenbewegung ist keine rationelle; denn der Abraum wird sehr häufig dahin gestürzt, »5

er später wieder entfernt werden muss; er nmss ferner häufig bergauf gefördert werden, wo dies nicht un-

bedingt nöthig wäre.

2. Die Wasserhaltung ist doch eine sehr mangelhafte; die Schaufelwerke geben nach Weissbacb

nicht mehr als 38 pCt. Nutzeffcct. Ueberall wo ich diese Schaufelwerke in Anwendung gesehen habe, wäre

die archimedische Schnecke, die bis zu 70 pCt. Nutzeffect liefert, viel zweckmässiger gewesen; an mehreren

Punkten hätten sich auch Pumpeu einbauen lassen.*) Die menschliche und thierische Kraft reichen ferner

an vielen Punkten nicht aus. um die Wasserzuflüsse zu Sumpfe zu halten, oder sind doch viel thenrer, als

die Dampfkraft.

') Vergl. Odyssee IV. 73. XV. 400 und XVIII. 29D u. 296, wo überall das Elektron nach dem überein&tin>mwi<Jei

Urtheil aller Autoritäten nichts anderes als BeniNtcin bezeichnet.

*) Da Ute mechanischen Verhältnisse der Schaiifelwerke, gewöhnlich Wasserschuccken genannt, nirht ganz einlach sind',

ao will ich hier zur Begründung meines L'rtheils über dieselben, nach welchem sie in allen Fällen ru verwerfen, und bei nmeinni

und schlammigen Wassern darch urclumedische Schnecken (Wasser>eliraubeii), bei reineren Wawern durch Pumpen zu enteticn

aind, noch Folgendes anführen. Eytelwein sagt über nie in »einer Wa.iMrbaukun.st (liilly und Eytalwein, Berlin 1803), wo «rs«

sehr ausführlich beschreibt, diese Beschreibung aber nur mit ihrer häufigen Anwendung förmlich entschuldigt: „Ueberhaupt tot

sich annehmen, dass wegen der grossen Reibung der Schaufeln in beiden Röhren, wegen des durch den Spielraum auf btÜn

Seiten verursachten Wasserrerlustes und wegen der bedeutenden Genchwindigkeit ton 3 bis 4 Fuss, mit welcher sich die Schaufeln

zur Verminderung des Wasserverlustes bewegen müssen, diese Maschinen gegen andere ron geringer Wirkung sind. Hierin
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3. Der Betrieb entbehrt derjenigen Continuität, bei welcher »Hein ein wirtschaftlicher und reiner

Abbau der blauen Erde möglich ist. Bei dem bisherigen Verfahren, wo die alte Grube immer einstürzt,

ut es gar nicht zu vermeiden, dass noch nicht ausgebeutete Tb eile der blauen Erde hoch mit Abraumsroassen

rerstürzt und der Gewinnung unzugänglich werden; und selbst wenn sie später noch einmal ausgebeutet

werden, wird doch ihr Abbau durch die Entfernung der auf ihnen durch Aufkarren oder Einstürze abge-

zäunt, dass mau sie nicht immer in einer solchen Neigung gegen den Horizont stellen kann, wie es der grösste Effect erfordert,

wodurch ein Theil der Kraft verloren geht." Das zurückfallende Wasserquantum ist recht schwer zu berechnen; Eytelwein und

Weissbach differiren in dieser Berechnung sehr. Enterer nimmt an, dass auch über den oberen Rand der Schaufeln Wasser

ninöckfliesse und berechnet nur den Verlust dar untersten, sich eben aus dem Wasser erhebenden Schaufel, da die anderen

Schaufeln kein Wasser aus' der Muchine fallen lassen können. Er gelangt durch eine einfache Integration zu dem Werths

10^ (25h— 7 *^ J
pro Minute, wo ß die Breite des seitlichen Spielraumes, h die Höhe der Schaufeln, e deren Entfernung

von einander, II die Ausgusshöbc, L die Länge und G die horizontale Projektion des Schaufelwerkes bezeichnet. Weissbach

umtut an, das» nur durch den seitlichen Spielraum Wasser zurückfalle und berechnet daher nur das aus der obersten aus-

seienden Schaufel zurückfallende Wngscrquantuni , für welches er, ebenfalls durch eine einfache Integration, zu dem Werthe

j
^setang«y 2 gebin a pro Secunde gelangt; oder wenn man den Ausflusscoefficienten p nach ihm =0,7 setzt, und die Eytel-

wtin'scbe Bezeichnung einführt, dem Werthe * .0,7 ^ e ^ ^ 2 8° L
' ^° 9mem *usK,"cchnetcn Beispiele gelangt W. nach

Foraal bei einem theoretischen Wasserquantum vod0,987 Kubikfuss pro Secundo zu einem Uubterlust von0,oi7 Kubikfuss pro Secunde,

•J. i. 1,7 pCU Nach der Eytclwein'scben Formel würde der Hubverlust in diesem Falle 0,o*i Kubikfuss pro Seeunde oder 3,7 pCt
betragen. Da bei diesen nitht geliedcrteu Maschinen der Hubverlust offenbar viel bedeutender sein muss, als bei den Pumpen,
im welchen man 10 pCt in Rechnung stellt, so erscheinen mir beide Berechnungen nicht raaassgebend und die gefunde

Resultate viel zu niedrig. — Ein weiterer sehr bedeutender ArbeitSTerlust entsteht durch die Reibung der auf und nie

Jchaofelkette. Eytelwein veranschlagt diese Reibung auf das halbe Gewicht der ganzen Kette und findet in einem ausgerechneten

Beispiele bei 113,. Pfd. Nutzlast 193} Pfd. Keibungslast ; also eine Gesammtlast von 307} Pfd. Es kann daher auch der Nutz-

IIS*
««-et des Schaufelwerkes in dem gegebenen Falle nur höchstens =0,37 der aufgewendeten Arbeit betragen haben, wobei

'Ii* Reihung im Getriebe, in der Kurbel und dem etwa vorhandenen Vorgelege noch gar nicht berücksichtigt ist Weissbaeh

wliirit den Wirkungsgrad der Schaufelwerke auch anf 0,«s; berechnet aber die Reibung der Schanfelkette offenbar viel zu gering;

ieui er berücksichtigt nicht, daas die Schaufeln nicht bloa durch das Gewicht der Schaufelkette, sondern in dem wasserhebenden

Tbeile auch noch durch das Gewicht des gehobenen und zurückfallenden Wassers an den Gerinnehoden angedrückt werden ; auch

er lässt übrigens die Reibung im Kurbelzapfen, dem Getriebe, dem Vorgelege u. s. w. ausser Acht. Vergleicht man die in dem
Ejt*l«ein'scbc-it Beispiele au der Kurbel aufgewendete Arbeit mit dem wirklich gehobenen Wasserquantum, so ergibt sich, dass

in der Kurbel 102} Pfd. Druck mit 9? Fuss Geschwindigkeit pro Secunde wirken müaste, um 50 Kubikfuss Wasser pro

250
Minute 5 Fuss hoch zu heben. Man erhält also einen W irkun^grad von öc<i =0,m, und das mag wohl am h das Maximum

sein, welche« sich bei sorgfältiger Anordnung, d. h. richtigem Verhältnis» zwischen Scbanfelhnhe, Schaufelentfemung und Neigungs-

winkel, worauf es vor Allem ankommt, erreichen lässt ; namentlich beruht der aus dem Weissbachschen Beispiele sie

der Schaufelwerke oder NuUeffect der an der Kurbel aufgewendeten Arbeit von "^'g^
6 = 0.« wohl nur auf der

in geringen Schätzung der Reibung, da er selbst anderweit nur einen Wirkungsgrad von 0,sa den Schaufelwerken zutraut. — Die

Leistung eines Arbeitere am Schaufelwerk giebt Eytelwein endlich zu 31 J Fuss - Kubikfuss, also 1865 Fuss -Pfund pro Minute an;

da man bei der anstrengenden Arbeit an der Kurbel für jeden Arbeiter höchstens fünf Stunden wirkliche Arbeitszeit pro Tag
ttranschlagen kann, so beträgt hiernach die tägliche Nutzleistung eines Arbeiters am Schaufel« erk nach Eytelwein 659500 Fuss-

Pfund, während Weissbach nur 4G300Ü Fuss -Pfund erwartet Aus seinem Beispiele berechnet sich allerdings für oinen Arbeiter

in nur 3{ Stunden wirklieber Arheitszeit pro Tag schon eine Nutzleistung von 642163 Fuss- Pfund. — Der Wirkungsgrad der

archimedischen Schnecke (Wasserschraube) betragt aber 70 bis 75 pCt , und man rechnet in Frankreich bei derselben auf eine

tägliche Nutzleistung von 681300 Fuss -Pfund für jeden Arbeiter. Bei den Pumpen endlich beträgt die tägliche Nutzleistung

»in« Arbeiters nach Eytelwein 700000 Fuss -Pfund und nach Weissbaeh bei nur 3 Zoll Kolbendurchmesser sogar eine Million

Fuss -Pfund. Da die archimedischen Schnecken überall da anwendbar sind, wo sich die Anwendung der Pumpen wegen unreiner

Wasser verbietet, oder wo Schaufelwerke betrieben werden könnon, so glaube ich, dass die ßernsteingräbereion des Samlandes

xn Stelle ihrer, übrigens auch noch unrationell eingerichteten Schaufelwerke stets entweder archimedische Schnecken oder Pumpen

Digitized by Google



24»)

lagerten Abraumsmassen unzweifelhaft vertheuert. Die neue Grube kann auch unmöglich so genau an die

alte Orube anschliessen, dass nicht einzelne Theile dem Abbau entzogen bleiben. Ich meine also, es müsste

wie bei jedem andern rationellen Tagebau, die Abraumsbewegung so regulht werden, dasa der Abraum da

hingestürzt wird, wo die blaue Erde bereits ausgebeutet worden ist, und wo er liegen bleiben könnte; di«

Entfernung desselben durch die See ist ein ganz falscher Grundsatz; er tnuss liegen bleiben und der fort-

rückenden Gräberei vielmehr später Schutz gegen die See gewähren.

Zur Beseitigung dieser Uebelstände giebt es nur ein einziges Mittel, d. i. die Einrichtung regel-

rechter Terrassen (Abraumsstrossen) mit den diesen Gebirgsmassen entsprechenden Böschungswinkeln. S<v

bald der Böschungswinkel der richtige ist, wird der Stoss nicht mehr einstürzen; die Abraumsmassen können

daher mit Hülfe von Abraumsbrücken in der richtigeu Höhe furtgekarrt und in dem abgebauten Felde kaun

die Abraumshalde zu einer Höhe aufgekarrt werden , welche nahezu die frühere Höhe der Strandberge er-

reicht und daher der dahinter liegenden Grube Schutz gegen die Seestürnie gewähren muss. Bleiben ferner

die Abraumsmassen da liegen, wo sie hingekarrt worden, dann wird man auch schliesslich einen geeigneten

Platz für die Aufstellung einer Locomobile zur Bewegung der Pumpen finden, der jetzt fehlt; denn die Ab-

raumshalde wird fortwährend von der See angegriffen und auf den gewachsenen Boden würde sie einmal

wegen der steilen Böschungen nicht sicher, andererseits aber auf nicht ausgebeutetem Terrain stehn, \ob

welchem sie wegen des fortrückenden Abbaus bald wieder entfernt werden müsste.

Wenn nun auch im Winter der Betrieb solcher Tagebaue in diesen Gegenden ganz eingestellt werden

müsste, so wird der angehäufte Schnee doch auch schmelzen und das Wasser wird durch Pumpen entfernt

werden können; ja es Hessen sich vielleicht bei unterirdischer Lösung des Tagebaues die Wasser auch iia

Winter zu Sumpfe halten; der Schlamm, der sich unten auf dem Boden der Grube bildet, wird bei kräftiger

Wasserhaltung durch in denselben gezogene Gräben abgetrocknet werden müssen u. s. w., jedenfalls akr

wird die Fortsetzung der alten Grube danu leichter erfolgen, als jetzt, wo letztere jedesmal zusammenstürzt,

wo deren Stösse in zu steilen Böschungswinkeln aufgeführt sind, und zum Schluss gar noch unterwühlt

werden; an einigen Punkten endlich aber auch dem Andränge der sie unterspülenden Meereswogen schutzlos

preisgegeben sind.

Bei solchen grösseren continuirlichen Gruben Hesse sich dann schliesslich auch etwas für die Förde-

rung der Abraumsmassen tbun; es Hessen sich schiefe Ebenen und selbst saigere Fördergerüste da herstellen,

wo die Aufwärtsbewegung des Abraums nicht zu vermeiden ist; und es Hesse sich dies bei grösseren Gruben

ebenfalls durch Dampfkraft bewirken. Ich kann diese Vorschläge hier natürlich gar nicht specieller aus-

fuhren, weil ein Project nur für einen ganz bestimmten Punkt entworfen werden kann ; und kann daher hier

nur noch auf Band VIII S. 122 dieser Zeitschrift verweisen , wo die Principien, nach welchen solche Tage-

baue eingerichtet und betrieben werden müssen, von Ottiliae in ausgezeichnet klarer Weise entwickelt sind.

Gegen dieses ürtheil, welches ich an Ort und Stelle sofort ausgesprochen habe, ist mir nun aller-

dings zweierlei eingewandt worden.

1. Der Gräbereibetrieb wird durch die Terrassirung und durch die flachen Böschungen der Abraumj-

strossen viel zu theuer und hört dann auf. rentabel zu sein.

2. Die Winterstürme und der Andrang des Meeres hindern jeden continuirlichen Betrieb.

Hierauf bemerko ich zunächst, da« die Terrassirung allerdings den ersten Einschnitt theurcr macht.

also das Anlagekapital erhöht, die Betriebskosten aber nicht; denn ist der erste Einschnitt oder, hier für

den Abhang der Strandberge, die erste Terrassirung einmal hergestellt, dann habe ich ja, um einen Quadrat-

fuss blaue Erde frei zu legen, nicht mehr Deckgebirge zu entfernen, als jetzt. Das Anlagekapital köunic

boi einer so terrassirten Gräberei allerdings itn einzelnen Falle bis auf 15OO0 und 20000 Thlr. steigen und

würde also beispielsweise gegen das jetzige Verfahren um pp. 10000 Thlr. erhöht werden, so d:ss bei

10 pCt. Amortisirungs- und Verzinsungskosten eine Mehrausgabe von jährlich 1000 Thlr. den Betriebskosten

hinzuträte. Welcher Unterschied ergiebt sich aber bei näherer Betrachtung! Bei dem jetzigen Verfahren

müssen alle Jahre Kapitalien von 5- bis 10000 Thlr. zur Anlegung der Giäberei aufgewendet werden; bei

einem regelmässigen coutinuirlichen Betriebe können dagegen diejenigen Kosten, welche erforderlich sind.

Digitized by Google



Die Benisteinprüberewn im Samknde. 247

um die durch die Winterstürme, Schnee und Frost u. s. w. herbeigeführten Zerstörungen zu beseitigen, un-

möglich die Hohe von 4000 Thlr. erreichen. Beträgt daher die Amortisations- und Verzinsungsquote jährlich

1000 Thlr., der Kostenaufwand für die Aufwältigung der Grube im Frühjahr 2000 Thlr., so würde der

jährlich aufzuwendende Geldbetrag 3000 Thlr. sein, wahrend jetzt jährlich ein Anlagekapital von 5000 bis

KXKH) Thlr. verausgabt wird. Rechnet man hierzu die Kosten der mehrmonatlichen Wasserhaltung, so

ermässigt sich diese Ersparniss allerdings erheblich. Nun aber weiter: Die Aufwältigung der Grube im

zeitigen Frühjahr, etwa Mitte März begonnen, soll zwei Monat Zeit erfordern ; so würde man einen Zeitraum

tod etwa sechs Monaten vor sich haben, während dessen ununterbrochen Bernstein gewonnen
«erden kann, während gegenwärtig der Zeitraum für den eigentlichen Ausstich der blauen Erde sich auf

vier bis sechs Wochen, ja zuweilen auf wenige Tage beschrankt. Man kann also mit derselben

Mannschaft anstatt 5000 bis 6000 Pfd. etwa 30000 bis 40000 Pfd. Bernstein in einem Jahre gewinnen.

[He Wasserhaltungskosten, das Anlagekapital u. s. w. vertheilen sich also auf ein unvergleichlich grösseres

Quantum. Die Wirkung der Winterstürme und der M< ereswogen im Winter ist mir allerdings so mächtig

geschildert worden, dass ich dieselbe, wie ich gern zugebe, nicht übersehe; aber die Wirkung dieser Stürme

kann bei einem rationellen Betriebe bei flacheren und richtigeren Böschungen unmöglich mächtiger und

nichtbeiliger sein, als sie gegenwärtig ist; es müssen diesen Stürmen die flacheren Böschungen jedenfalls

besser widerstehn, als die jetzigen steilen, und darauf kommt es doch allein an.

Um meine Ansicht hier kurz zusammenzufassen, so ist sie folgende: Ich glaube, dass bei flacheren

und terrassirten Abraumsstössen die Zinsen des vergrösserten Anlagekapitals dreifach ersetzt werden durch

•lie Vortheile, welche die grössere Stabilität der Böschungen und Stösse für den Betrieb herbeiführt; und

diese Vortheile sind: rationellere Abraumsbewegung, grösserer Zeitraum für die eigentliche Bernsteiugewin-

nung. Vergrösserung der Jahresproduction, geringerer Kostenaufwand für die Beseitigung der durch den

Winter herbeigeführten Verwüstungen, die Möglichkeit, auf den stabileren Bändern der Grube und bei einem

planmassig längere Zeit in derselben Richtung sich fortbewegenden Betriebe Dampfmaschinen sicher funda-

mentalen und Pumpen einbauen zu können ; endlich die Vermeidung der Einstürze und die geringere Gefahr

für die Arbeiter.

Schliesslich wird es den Lesern doch interessant sein, wenigstens einige Resultate der von mir in

Betreff eines in der blauen Erde zu eröffnenden Bernsteinbergbaues ausgeführten Rechnungen zu erfahren.

Oer nene Bergbau wird mit nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten zu kämpfen haben, denn die Schachts-

tiefe von pp. 22 Lchtrn. ist für so lose, thonige und sandige Gebirgsmassen, wie sie hier auftreten, immerhin

keine geringe, zumal es diesem Bergbau an einer festen, sicheren Sohle durchaus fehlen wird, wie sie z. B,

der oberachlesische Galmeibergmann im Sohlenstein (Muschelkalk) findet und wie sie sich der Braunkohlen-

bergmann in der Regel durch den Anbau einer Kohlenbank verschaffen kann. Der Bergbau wird daher

viel Sohlendruck zu erwarten haben, viel Holz brauchen, vielleicht auch eiserne Zimmerung und Mauerung

anwenden müssen, um die Strecken längere Zeit offen zu erhalten, um das Schachtsfundament, den Scbachts-

•wnpf und die Schachtsstösse zu sichern u. s. w. Man hat in dieser Beziehung indess doch beim Braun-

kohlenbergbau so reiche Erfahrungen gesammelt, dass ich die Ueberwindung der beim samländischen Bern-

>teinbergbau zu erwartenden Schwierigkeiten keinen Augenblick bezweifle. Auch der Abbau wird seine

Schwierigkeiten haben, weil nahe im Hangenden der blauen Erde die wasserreichen Triebsandschichten liegen

;

iciless hoffe ich, dass sich dieselben durch einige vorsichtig geworfene Brüche werden abtrocknen lassen, so

lass der Abbau möglich sein wird, ohne zuviel von der Lagerstätte aufzugeben.

In solchen losen druckhaften Gebirgsschichtcn werden beim Abbau bis jetzt hauptsächlich zwei

verschiedene Systeme befolgt. Das eine besteht darin, dass man jeden Abbau an den alten Mann anscbliesst

und daher das Zubruchegehn des nächst vorhergehenden Abbaus durch leichte Zimmerung, theilweises 1 auben

•te Hohes u. s. w. befördert. Wir finden dieses System fast durchgängig beim Braunkohlenbergbau;
*ler Abbau muss zu Bruche gegangen, der Bruch muss gegangen sein, ehe der nächste Abbau an denselben

^geschlossen werden kann. Das zweite System beruht darauf, dass man die beim Abbau fallenden Berge
in den vorhergehenden Abbau versetzt, es muss der letztere also noch offen stehn, wenn der nächste Abbau
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begonnen wird; hierbei muss stark gezimmert werden, es darf nicht geraubt werden nnd es müssen auch

die Dimensionen der einzelnen Abbauörter so gewählt werden, dass sie lange genug offen bleiben,

um die zu versetzenden Massen aufzunehmen. Dies Abbausystem ist mit % bis 1 Lcbtr. breiten und 5 b»

10 Lchtr. langen Abbauörtern besonders bei dem oberschicsischen Galmeibcrgbau ausgebildet; hier

wird gar kein Holz geraubt, stark gezimmert und es ist der Druck des hangenden Lettens zwar ein un-

widerstehlicher, aber doch ein so langsamer, dass die Abbauörter lange genug offen stehn, um die mit dem

Galmei gewonnenen tauben Massen in das nächst vorhergehende Abbauort versetzen zu können.

Beide, wie wir sehn, von ziemlich entgegengesetzten Principien ausgehende Abbausysteme wird der

neue in der blauen Erde des Samlandes zu eröffnende Bernsteinbergbau im Auge behalten müssen; es wird

einerseits erwünscht sein, die tauben Massen versetzen zu können ; andererseits wird der nächst vorhergehend*

Abbau zu Bruche gegangen sein müssen, bevor der zunächst anschliessende begonnen werden kann, weil

sonst der Firstendruck unnftthig verstärkt werden würde, was unter den vorliegenden Verhältnissen recht

gefahrlich werden könnte. Die vollständige Versetzung der die Bernsteinstücke umgebenden und mit ihnen

gewonnenen blauen Erde, wie z. B. die Versetzung des Galraeilettens nach der Gewinnung des Galmeis m

Oberschlesien, ist, wie eine einfache Kechnung ergiebt, unmöglich. Der Galmei betragt dem Volumen nach

ungefähr 25 pCt. der Lagerstätte: der Bernstein- bei A\ Pfd. Durchschnittsgehalt in einem Kubikfuss blauer

Erde und 1,07 speeifischem, also 66 Pfd. absolutem Gewicht eines Kubikfusses Bernstein nur ^ | ^

oder pp. = 0,i2& pCt. der blauen Erde; man kann ferner nicht darauf rechnen, mehr als höchsten*

50 pCt. der mitgewonnenen blauen Erde in den Abbauen unterzubringen, weil sich lose, sandige Massen,

besonders bei 10 Fuss Abbauhöhe, schlecht versetzen; und weil das Volumen durch die Auflockerung (25b

50 pCt.) viel mehr vergrößert als durch die Entfernung des geringen Volumens Bernsteins vermindert wird:

ausserdem gebietet auch der hohe Werth des Benisteins die grösste Vorsicht bei der Versetzung der taub«

Massen, von deren Wertlosigkeit man sich erst durch Probeförderungen wird überzeugen müssen. Die

Bergeförderung wird daher in einem gewissen Umfange gar nicht zu vermeiden sein. Da aber ferner iv

Versetzung der tauben Massen in den Abbauen das Kauben des Holzes und das Zubruchegehen der Abbact

verhindert oder verzögert, was doch unter Umständen viel wichtiger werden kann, als eine geringe Ersparniv

bei der Bergeförderung, so halte ich es gar nicht für unmöglich, dass eine Kechnung, die sich jetzt aller-

dings noch nicht aufstellen lasst, später die Herausförderung der blauen Erde vorteilhafter erscheinen las»

könnte, als die Versetzung derselben in stark verzimmerten und lange offen gehaltenen Räumen.

Das Anlagekapital berechnet sich auf pp. 30000 bis 40000 Thlr.; und es berechnen sich ferner li

1 Pfd. Bernstein an Specialkosten

1. Für Holz und Grubenschienen 10 Sgr. — Pf.

2. - Gewinnungskosten .... 4 - 1,4 -

3. - Streckenförderung .... 1 - 4,o -

4. - Schachtförderung — - 1,5 -

5. - Sortirung — - 7,2 -

Zusammen ." 16 Sgr. 2,i Pf.

Die Generalkosten worden jährlich 25000 Thlr. betragen; es fallen also auf 1 Pfd. Bernsifii

bei 100000 Pfd. Jahresförderung, welche sich mit 150 Mann Belegschaft, worunter 66 Häuer, erreichen

Besse, 7 Sgr. 6 Pf.; bei 50000 Pfd. Jahresförderung, welche nur 80 Mann Belegschaft mit 35 bis 40 Hauern

erfordert, 13 Sgr. 2,4 Pf.; bei 20000 Pfd. 1 Thlr., bei 10000 Pfd. 2 Thlr.

Die Selbstkosten würden»hiernach betragen:

a. bei 100000 Pfd. Förderung — Thlr. 23 Sgr. 8,i Pf.

b. - 50000 - - — - 29 - 4,5 -

c. - 20000 - - 1 - 16 - 2,1 -

d. - 10000 - - 2 - 16 - 2,1 -
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Hierzu würde, wenn die Ausführung des Bergbaues vom Staate einem Privatmanne gestattet würde,

noch eine Abgabe an den Staat treten, denn der Bernstein ist im Samlande nacb dem ostpreussischen Pro-

vinzialrecht § 2 Zusatz 228 und nach Artikel IV. 52 des Gesetzes vom 22. Februar 1867 (Gesetz-Samml.

S. 272) vorbehaltenes Eigenthum des Staates. Betrüge dieselbe nur 15 Sgr. durchschnittlich für ein Pfund

Bernstein, dann berechnen sich also die Selbstkosten für 1 Pfd. Bernstein

1. bei 100000 Pfd. Förderung auf 1 Thlr. 8 Sgr. 8,i Pf.

2. - 50000 - - - 1 - 14 - 4,6 -

3. - 20000 - - - 2 - 1 - 2,1 -

4. - 10000 - - - 3 - 1 - 2,i -

Man ersieht hieraus, dass die Gewinnungskosten bei dem neuen Bergbau Bich durch geringen Gehalt

der Schicht, starke Wasser u. s. w. nahezu verdoppeln können , ohne dass die Rentabilität dieses Bergbaues

zweifelhaft wird, weun nur die Jahresförderung nicht unter 20000 Pfd. sinkt, und doch bin ich mir bewusst,

so sicher und reichlich als möglich veranschlagt, d. h. die Leistungen so gering, die Mattrialienpreise und

den Materialienverbrauch so hoch als möglich angesetzt zu haben.

Die Besorgniss, als könnte der Preis des Bornsteins durch die Eröffnung des Bergbaus und durch

die von demselben zu erwartende Verstärkung der Production erheblich sinken, theile ich durchaus nicht,

weil einmal das Absatzgebiet für den Bernstein im Verhältnis» zu dem Productionsgebiet so ausserordentlich

gross und geradezu unerschöpflich ist; weil andererseits diejenigen Stücke, welche zu Cigarrenspitzen,

Broschen und dergleichen verarbeitet werden können, kaum 5 pCt. der ganzen Masse ausmachen, also nur

einen geringen Einfluss auf den Durchschnittspreis ausüben können, und weil endlich die wirklich schönen

und grossen Stüeke, auch wenn sich ihre Anzahl verdoppelt und verdreifacht, doch immer Seltenheiten bleiben

und ihren hohen Werth behalten werden. Ueberdies bin ich der Ansicht, dass die aus Bernstein verfertig-

ten Cigarrenspitzen und Broschen recht gut eine Preisermässigung vertragen können; den durch dieselbe

herbeigeführten Ausfall würde der vermehrte Absatz reichlich ersetzen und es erscheint mir überhaupt der

Preis der Bernsteinwaarcn viel zu hoch im Vergleich mit den Achat-, Elfenbein- und Perlmutterwaaren,')

mit denen man sie vergleichen muss.

Der Bergbau ist bis jetzt in der blauen Erde noch nie versucht worden. Es ist allerdings von der

Actien- Gesellschaft Weichselthal in dem Zeiträume vom 26. Juli bis zum 12. August 1859 bei Rosenort

vom Strande aus eine Rösche in der blauen Erde ansteigend betrieben worden und es wurden in dieser

Rösche nach den von mir eingesehenen Acten überhaupt 580 Kubikfuss blauer Erde und aus dieser 3 Pfd.

19 Loth Bernstein gewonnen. Die Länge dieser Rösche ist nicht angegeben; da sie aber bei 27 .Fuss Ent-

fernung vom Mundloch 8 Fuss hoch und 5 Fuss breit gehauen war, also 40 Quadratfuss Querschnitt besass,

so kann sie von diesem Punkte aus nicht länger als 14 Fuss oder höchstens 2 Lchtr., im Ganzen also

höchstens 6 Lchtr. lang gewesen sein. Ausser dieser Rösche wurde damals noch ein Bohrloch 200 Schritt

östlich von Rosenort 59 Fuss 10 Zoll tief niedergebracht, welches indess die blaue Erde nicht erreicht hat.

Die hierauf verwendeten Kosten betrugen im Ganzen 371 Thlr. 7 Sgr. 10 Pfd. Dieser wegen ungünstiger

Besultate (die übrigens in manchen Zufälligkeiten begründet waren und daher bei Entscheidung der Berg-

baufrage keineswegs in Betracht kommen können) so schnell aufgegebene Versuch verdient den Namen eines

Bergbaus nicht. Der Bergbau in der blauen Erde ist daher ganz neu, und er würde, wenn er die oben

bezeichneten Schwierigkeiten überwindet, sehr rentabel und in jeder Beziehung höchst interessant werden;

denn es ist mir kein Bergbau bekannt, bei welchem es auf die Schonung einzelner, verhältnissrmlssig kleiner

Stücke des nutzbaren und dabei leicht zerspringenden und zerbrechenden Minerals ankäme, die hier eine der

') Den Werth der Achate habe ich oben angegeben : Elfenbein kostet jetzt in grösseren zu Billardbällen geeigneten

Stöcken \on 20 T.oth bis 1>'
8 Pfd. pro Pfund 5 bis 10 Thlr.; soust nur 2 bis •! Thlr. pro Pfund und war ror einigen Jahren

noch billiger. Die gesteigerte Verwendung des Elfenbein* zu Albuiudeckeln, Oi/arrentasrben u. s. w. hat den Preis in den letzten

Mren erhöht. Da» Perlmutter kostet nach der Grüwe der Muscheln 1 bis 2 Thlr. pro Pfuod.

Ahbaudl. XVI. 33
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hauptsächlichsten Aufgaben für die Betriebsleitung bilden würde. Ein Stück Bernstein von einem Pfutl

Gewicht kann bei guter Farbe, Form und Beschaffenheit über hundert Thaler Werth haben; zerspringt es

in mehrere kleinere Stücke, so sinkt der Werth sofort auf 20 bis 30 Thlr. Ich habe daher vorgeschlagen,

die blaue Erde zu unterschrämen und vielleicht auch noch zu schlitzen, dann aber dieselbe in grösser«

Quadern von etwa 2 Fuss Länge und 10 bis 12 Zoll Höhe mit hölzernen Keilen zu gewinnen, weil die

Schärfe der eisernen Haue die Bernsteinstücke in ihrer festen Umhüllung sofort zertrümmern würde, was

auch bei dem gegenwärtigen Gräbereibetriebe mit den geschärften Spaten geschieht.

Den ersten Schachtpunkt habe ich in der Nahe von Gross- Hubnicken vorgeschlagen, weil man dort

eine Rösche vom Strande aus heranbringen, und auf dieser, etwa 12 Fuss über dem Seeniveau oder pp.

13 Lchtr. unter Tage die Pumpen ausgiessen lassen, alle Bohrungen aber erspareu könnte. Die Rösche

liesse sich später zur Lösung weiter im Innern des Samlandes belegener Abbaufelder forttreiben. Will

man auf diese Vortheile verzichten, so würde sich auch die Gegend von Rantau, wo man geringe Tiefen,

aber vielleicht gestörte Lagerung zu erwarten hat, und die Gegend von Alt-Katzkeim, Birkenhof u. s. w.

zur Eröffnung des Bergbaus eignen, die aber durch sorgfältige Abbohrungen vorbereitet werden müsstc.

Wie weit sich die blaue Erde überhaupt ausdehnt, ist noch nicht bekannt. Sie ist bis jetzt nur

im Samlande, sonst au keinem anderen Punkte der Erde nachgewiesen. Da sie jünger ist, als unsere nord-

deutsche Braunkohle und als die Kreide, so kann sie nur noch gesucht werden in einem Gebiet, welch«

westlich durch die anstehenden Kreidegesteine bei Fritzow und Colberg, östlich durch die Kreide von

Grodno und südlich durch die Kreidemergel von Dirschau und Thorn begrenzt wird.') Sehr wahrscheinlich

ist aber ihr Auftreten in den Regierungsbezirken Danzig und Cöslin ; der reiche Bernsteinauswurf der S«

und die dauernd ergiebigen Bernsteinablagerungen bei Carthaus und bei Stolpe lassen dies vermuthen.

Gowissheit hierüber können allerdings nur Bohrungen ergeben.

Es bleibt mir nur noch übrig, mit einigen Worten die offenen Gräbereien mit der unterirdischen

Gewinnung des Bernsteins zu vergleichen. Es lässt 9ich nämlich gar nicht läugnen, das« der offene Gräberä-

betrieb manche Vortheile vor dem Bergbau darbietet. Dieselben sind folgende:

1. Das Anlagekapital ist für die meisten Punkte der Strandberge bei den offenen Gräbereien geringer.

2. Es kann, wenn die Gräbereien in rationellerer Weise als bisher angelegt werden, eine vollstän-

dige und reine Gewinnung des Bernsteins erfolgen, während beim unterirdischen Abbau die Aufopferung

einzelner Partieen der blauen Erde kaum zu vermeiden sein wird.

3. Es wird beim Gräbereibetriebe stets ohne alle besonderen Kosten auch derjenige Bernstein ge-

wonnen, welcher zuweilen in sehr reichlicher Menge in den hangenden Schichten sich findet. Namentlich

ist dieses Bernsteinquantum bedeutend an denjenigen Punkten, wo die gestreiften Sande der Braunkohlen-

formation über der Glaukonitformation entwickelt sind, und für den Bereich des von dem Professor Zaddach

abgegrenzten südlichen Beckens.

4. Es lassen sich durch offenen Gräbereibetrieb einzelne gestörte Partieen der Formation, wie sie

bei Rosenort, Dirschkeim und Marscheiten vorkommen, ausbeuten, durch unterirdischen Betrieb nicht. Für

den Bergbau werden diejenigen Feldestheile, in denen die Störungen ein gewisses Maass überschreiten, und

die sich durch offene Gräberei vielleicht in vielen Fällen noch mit Vortheil gewinnen liessen, unbauwürdig sein.

5. Es fällt bei der Gräberei die kostspielige Zimmerung fort. Die Abraumsbrücken würden aller-

dings auch eine starke und immerhin kostbare Construction erfordern, indess stehn die Kosten doch in

keinem Verhältniss zu dem enormen Holzverbrauch, der bei einer unterirdischen Gewinnung zu erwarten ist,

und der sich für 100000 Pfd. jährlicher Förderung auf mindestens 5000 Stämme Rundholz, 5400 Schwarten

und 12000 Bretter berechnet.

') Karsten s Archi», Bd. XIX. S. 628 und Schumann, Geognostisch« Darstellung von PreussUch-Litthanen, Ost- und

Westpreussen in: .Die Provinz Preussen«, Festgabe für die Mitglieder der XXII Versammlung deutscher Und- and Forst-

wirtne. Königsberg 1863. S. 108.
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6. Die Wasserhaltung kann stets das Seeniveau benutzen; die Teufe, aus welcher die Wasser zu

heben sind, ist daher bei der Graberei geringer, als beim Bergbau im Innern des Landes.

7. Die Wasserzuflüsse selbst sind bei dem gegenwärtigen Gräbereibetriebe geringer, weil das Abbau-
feld eine geringere Ausdehnung hat.

8. In den Gräbereien lassen sich ungeübte ältere Arbeiter und Frauen mit niedrigen Lohnsätzen

beschäftigen.

9. In den offenen Gräbereien lässt sich jede Mächtigkeit der blauen Erde ausbeuten, während es

zweifelhaft ist, ob eine Mächtigkeit von 20 Fuss, wie sie in Kraxtepellen vorkommt, überhaupt unterirdisch

rein abgebaut werden kann, da sie den Abbau in zwei Etagen erfordert; das viele Holz, welches in der

oberen Etage zurückgelassen werden müsate, würde den Abbau einer unteren Etage ausserordentlich erschweren.

Diesen unverkennbaren Vortheilen der Gräbereien steht im Vergleich zu der unterirdischen Gewin-
nung lediglich die grossere Bodenmasse gegenüber, welche bei den offenen Gräbereien bewegt werden muss;
und das Risiko, mit dem Gräbereibetriebe eine besonders bernsteinarme Partie der blauen Erde aufzuschliessen,

oder durch Wasserdurchbrüche und Einstürze vertrieben zu werden und für monatelange, kostspielige Arbeiten

schliesslich Täuschung und Verlust zu erndten. Dieses Risiko ist bei dem gegenwärtigen unrationellen Ver-

fahren in den Gräbereien, bei welchem die Möglichkeit vollständig ausgeschlossen ist, von dem einmal

hergestellten Abbaustosse aus weiter in das Feld zu gehn und reichere Mittel aufzuschliessen, gar nicht zu

unterschätzen. In einem Schachtfelde von pp. 200 Lchtr. streichender Länge kann man dagegen nach den

in den Gräbereien gemachten Erfahrungen immerhin hoffen, in dem grösseren Theile des Abbaufeldes einen

höheren Bernsteingehalt als den oben ermittelten Durchschnittsgehalt von T'j Pfd. in einem Kubikfuss blauer

Erde aufzuschliessen. Es wird also in jedem einzelnen Falle eine Frage der Rechnung sein, ob an dem
bestimmten Punkte die offene Gräberei oder die unterirdische Gewinnung vorzuziehn sei. Da femer die

Selbstkosten in den offenen Gräbereien durchschnittlich 2 Tblr. pro Pfund Bernstein betragen und auch be-

tragen werden, wenn man ihren Betrieb rationeller als bisher einrichtet; da die Selbstkosten in den längs

des Strandes angelegten offenen Gräbereien also die bei dem Bergbau zu erwartenden Selbstkosten nicht

erheblich übersteigen, so werden sich in der Nähe des Strandes gowiss viele Punkte finden, an denen die

Rechnung zum Vortheile des offenen Gräbereibetriebes ausfällt, und wo man daher lieber zu diesem, als

zum Bergbau schreiten wird, um die oben bezeichneten Vortheile auszunützen. Die offenen Gräbereien in

der Nähe des Strandes werden sich also, wie ich glaube, auch später neben dem Bergbau erhalten, voraus-

gesetzt, das» man dieselben rationeller als bisher betreibt. Bleibt man bei dem bisherigen Verfahren, dann

wird man, wie ich glaube, sehr bald am Ende sein, d. h. man wird sehr bald die bequem gelegenen An-
griffspunkte erschöpft, die weniger günstig belegenen aber verstürzt und unzugänglich gemacht haben.

Im Inneren des Sanilandes wird sich der Bernstein kaum durch offenen Tagebau mit Vortheil ge-

winnen lassen, da die blaue Erde hier viel zu tief liegt. Es ist daher sehr wünschenswerth , dass ein ener-

gischer Bergbauversuch gemacht werde, um die wichtige Frage, ob die unterirdische Ausbeutung dieser

reichen Minerallagerstätte möglich sei, in einer für den Bergbau, wie ich hoffe, günstigen Weise zu

entscheiden.

Anhang.

Die Bernsteingräbereien bei Polnisch Crone.

Diesen Bemerkungen über die samländischen Bernsteingräbereien kann ich jetzt noch einige Notizen

über die recht bedeutenden Bernsteinablagerungen in der Gegend von Polnisch Crone, 3 Meilen nördlich

Bromberg, hinzufügen, die ich kürzlich zu besuchen Gelegenheit hatte.
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Ich wurde zunächst an einen Punkt in der Försterei Wolfsgarten, pp. { Meile südöstlich von

Polnisch Crone auf dem linken Ufer des Brahe -Flusses, geführt und fand dort eine ungefähr 6 Fuss tiefe

unregelmässige Grube, in welcher .1 Mann arbeiteten. Man hatte die bernsteinführende Schicht, Ader

(polnisch: ziela), in dieser Tiefe gefunden und hatte bei meiner Ankunft in den letztverflossenen 4 Tagen

bereits für pp. 500 Thlr. Bernstein aus der Grube, deren Umfang nicht grösser als etwa 5 bis 6 Qu.-Rutben

gewesen sein kann, gewonnen ; darunter 1 Stück von 1 Pfd. 8 Lth. im Werthe von 40 Thlr. und ein ander«

von 1 Pfd. Gewicht im Werthe von 30 Thlr. In meiner Gegenwart wurden nur kleinere Stücke gefunden.

Die sogenannte Ader war ein sehr charakteristischer feiner, graugelber Diluvialsand mit Glimmerblättchwi

und kleinen kohligen Streifen. Ein geringer Thongehalt war nicht zu verkennen und unterscheidet diesen

Sand von dem grobkörnigen, sogenannten Seesand, Seegrund, Grand, der vorwaltend aus kleinen bis hirse-

korngrossen abgerundeten gelblichen, röthlichen und weissen Quarzkörnchen mit etwas Feldspath und Glimmer

besteht und thonfrei ist. In diesem Grand findet sich nach der Aussage der Leute kein Bernstein.

Die Arbeit wurde der Art betrieben, dass die Bernsteingräber in der sogenannten Ader den Sand

mit senkrechten Spatenstichen vorsichtig abstachen, wobei sie den Spaten immer nur sehr kurz fassen und

ihm wenig vorgeben. Andere Arbeiter schaufelten in Absätzen den losen Sand und den durch die Unter-

wühlung von oben nachgestürzten Boden heraus. Fitwa eine halbe Meile nördlich sah ich in der Nähe der

Försterei Wolfagarten an zwei Punkten die diesen Grabereien vorhergehenden Untersuchungs- oder Schürf-

arbeiten. Es waren hier an jedem Punkte etwa 20 Arbeiter damit beschäftigt, 4 Fuss lange und 2 Fuss

breite, senkrechte Schürfe 5 Fuss tief niederzubringen. Finden sich in denselben .Zeichen' (polnisch:

znaki), d. i. kleine Bernsteinstückchen, die eine grössere Tiefe wünschenswerth erscheinen lassen, so werden

diese Schürfe, die häufig nur wenige Schritt von einander entfernt ausgehoben sind, oben erweitert und dann

wird von der in 5 Fuss Tiefe hergestellten Stufe aus, auf welcher ein zweiter Arbeiter zur Bodenförderung

Platz nimmt, wieder ein solcher 4 und 2 Fuss weiter Schurfschacht niedergebracht. Findet sich Grand

oder Wasser oder gibt man aus anderen Gründen die Hoffnung auf, eine Bernsteinanhäufung zu finden, so

werden die Schürfe zugestürzt.

Die Arbeiter besassen in diesen Arbeiten eine grosse Gewandtheit; im Umsehn hatten sie sich

5 Fuss tief eingegraben und auch zur rechten Zeit oben die Erweiterung begonnen, um tiefer niedergeben

zu können ; und die kleinsten Bernsteinstückchen entgingen ihrem scharfen Auge nicht. Finden sich dagegen

die .Zeichen» in grösserer Menge, oder einige grössere Stücke, so dass eine reichlichere Bernstemanhäufung

zu erwarten ist, so werden in der bernsteinführenden Sandschicht die Schachtstösse unterwühlt, und sobald

das Vorhandensein der Anhäufung constatirt ist, vereinigen sich sämmtliche Arbeiter zur Anlegung eines

sogenannten .Kastens*, d. h. einer grösseren Grube. Es ist nicht uninteressant, zu beobachten, wie die

von einem Arbeiter gefundenen Zeichen auf die anderen Arbeiter wirken; sie verlassen sofort ihre Schürf«

und legen neue, dem glücklichen Arbeiter näher belegenere an, auf den sie in beschleunigter Hast zuarbeiten.

Nirgends habe ich Zimmerung gesehn; auch ging man an den Punkten, die ich besuchte, nicht unter den

Wasserspiegel nieder; es wurde mir indess mitgetheilt, dass man doch zuweilen Bohlen und Streben an-

wendet, um die SWsse grösserer Gruben zu sichern.

Der Sand, in welchem die Bernsteinstücke lagen, die Ader, zeigte an den einzelnen Punkten einige

Verschiedenheiten, durchgehend war aber feines Korn und ein geringer Thongehalt. Die Hauptmasse des

Sandes bilden abgerundet«, durchsichtige Quarzkörnchen; ihnen beigemengt sind Feldspath, Bernstein,

weisser Glimmer, Glaukonit und Kohle. Der Quarz ist bald wasserhell, bald gelblich, bald auch

durch Eisenocker rötblich gefärbt; eine Probe des Sandes zeigte die Beimengung von Eisenocker so stark,

dass Papier von dem Sande, namentlich wenn man die Ockerklümpchen zerdrückt, intensiv braunroth geftrbt

wird; in dieser sehr ockerreichen Probe fehlt aber der Glaukonit.

Der Feldspath ist ausserordentlich sparsam; die vielen röthlichen Pünktchen, die man unter der

Lupe sieht, erweisen sich fast immer, wenn man sie zerdrückt, als feiner Bern Steinstaub, doch habe ich
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auch ganz entschiedene Feldspathkörnchen gefunden, die sich nicht zerdrücken Hessen, sowohl rothe als

weisse, und endlich auch rothen Feldspath mit weissem Quarz verwachsen.

Die sehr zahlreichen schwarzen Körnchen, welche schon mit blossem Auge sichtbar sind, unter der

Lupe aber noch zahlreicher erscheinen, geben, wenn man sie zerdrückt, theils ei:i schön hellgrünes Strich-

pulver, wodurch sie sich als Glaukonit erweisen; theils erweisen sie sich durch braunes Pulver als Kohle;

man kann ungefähr die Hälfte dieser schwarzen Partikelchen dem Glaukonit, die Hälfte der Kohle zu-

rechnen. Die Glaukonitkörnchen (welche übrigens nicht im Entferntesten ihrer Zahl nach dem Glaukonit-

gehalt der samländischen Grünsandschichten entsprechen) zeigen unter der Lupe die dem Glaukonit eigcn-

thümliche rundliche und knollige Form und sind viel kleiner als die Kohlenfragmente-, letztere haben eine mehr

eckige nnd blättrige Form und scheinen mir nur zum geringeren Theil von Holzsubstanz, zum bei Weitem
grösseren Theil von anderen Pflanzentheilen herzurühren. Herr Professor Cohn in Breslau, welcher die Güte

hatte, einige dieser Kohlenreste zu untersuchen, fand neben zweigetüpfelten Zellen von vorweltlichem

Coniferenholz auch Parencbymgewebe; Pollen von phanerogamen Pflanzen und langgestreckte viereckige

Zellen, kurz Zellgewebe, welches nicht von Holztheilen herrührt.

Die Glimmerfragraente erscheinen in feinen, weissen, gelblichen Blättchen und Schüppchen.

Alle die Punkte, die ich besuchte, liegen in einem Quadranten südöstlich und östlich von Polnisch

Crone, etwa $ bis ^ Meilen von der Stadt auf dem pp. 30 bis 40 Fuss erhöhten wellenförmigen und zu-

weilen auch tiefeingeschnittenen linken Ufer des Brahe -Flusses. Auf dem rechten Ufer der Brahe, welches

flachere und ebenere Lehmbedeckung zeigt, soll sich der Bernstein, wie überhaupt im Lehm, sehr viel sel-

tener finden.

Die Decke und die Unterlage dieser bernsteinführenden" Sandschichten bildeten bald bläulich graue,

mit Holzfragmenten erfüllte, sandige Letten (Spohnerde), theils jeuer thonfreie Seesand, dessen Quarzkörner

indess nie die eckige Form und die weisse Farbe der Braunkohlensandkörner zeigten, vielmehr immer gelblich

und abgerundet waren, tbeils thonige Sande. An zwei Punkten lag eine torfartige, jedenfalls alluviale

Moorbildung darüber. Trotz der Seltenheit des Feldspaths ist mir doch der diluviale Charakter dieser Sande

gani unzweifelhaft; sie gleichen durchaus nicht den Tertiärsanden, die mir bekannt geworden sind.

Der Bernstein dieser Sandschichten zeigt einige recht in die Augen springende Verschiedenheiten

von dem in der blauen Erde des Samlandes eingeschlossenen. Er ist fast ohne Ausnahme mit einer licht

erbsengelbcn
,
erdigen, undurchsichtigen, ganz weichen und zerreiblichen Verwitterungsrinde umgeben. Die

Stärke derselben steigt bis zu \ Zoll, so dass kleinere Stücke zuweilen bis in den innersten Kern in eine

«rreiblichc, erdige, undurchsichtige Masse verwandelt sind. Sehr feine Sprünge durchzichn diese Verwitte-

rangsrinde netzförmig und theilen auf ihr ziemlich regelmässige 4-, 5- und 6 eckige Figuren von Hirsc-

korngrösse ab. Bröckelt die Rinde ab, so erscheinen unter ihr nicht selten in dem unzersetzten, durchsich-

tigen Bernstein sehr schön und deutlich die auch in der blauen Erde häufigen eckigen Narben, die zuweilen

in der Mitte feine concentrist-he Ringe, auch wohl mit einem feinen erhöhten Centraipunkte, zeigen, ähnlich

den Narben von Stigmaria fieoides oder den Stachelwurzeln auf den Schildern von Cidaris coronata. Ich

habe die zerreibliche Verwittcrungsrinde in dieser Form in der blauen Erde des Saralandes nie gesehn. Unter

der Rinde erscheint der Bernstein, wenn man ihn aufbricht, roth, dunkelroth, ja zuweilen, wenn die un-

durchsichtige Verwitterungsrinde noch den Rest der Oberfläche umgibt, beinahe schwarz ; erst wenn man die

Binde entfernt, wird die Farbe lichter und der Bernstein durchsichtiger; und nun bemerkt man auch inner-

halb der roth gefärbten Partieen sehr oft in der Mitte, jedoch ohne scharfe Begrenzung, noch die geschätzten

hellgelben Farben, so dass die rothe Färbung offenbar keine ursprüngliche, sondern ans der ursprünglichen

gelben Farbe hervorgegangen ist Den knochenartigen, undurchsichtigen, gelblich weissen Bernstein habe

ich hier allerdings auch gefunden; auch er zeigte die Verwitterungsrinde, aber niemals rothe Farben, die

ausschliesslich bei dem durchsichtigem Bernstein auftreten.

Ich möchte hieraus den Schluss ziehn, dass dieser Bernstein chemischen Einflüssen längere Zeit

ausgesetzt gewesen sei, und nichts scheint mir näher zu liegen, als die Vermuthung, dass doch die im Meer-
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wasser aufgelösten Salze durch einen längeren Zeitraum einen wesentlichen Einfluss auf die Farbe des

Bernsteins ausüben. Es sind in dieser Richtung noch keineswegs genügende Versuche angestellt, namentlich

ist die Wirkung chlor-, brom- und jodhaltiger Beagentien auf den Bernstein noch nicht genügend unter-

sucht; nur die Einwirkung der Schwefelsäure, welche ebenfalls die gelben Farben in röthliche verändert, hat

Herr Professor Werther in Königsberg unzweifelhaft beobachtet und mir selbst gezeigt Natürlich mußten

bei derartigen Versuchen die langen Zeiträume, welche wir nicht wiederzugeben vermögen, durch concen-

trirtere Lösungen ersetzt werden, deren Einwirkung aber der Bernstein jahrelang ausgesetzt bleiben müsste.

Ich besitze mehrere Stücke aus der Gegend von Polnisch Crone, an welchen die röthliche Färbung nach

dem Innern zu ohne scharfe Grenze in Gelb übergeht. Dieser Farbenwechsel von Both und Gelb beim

Bernstein ist auch ganz charakteristisch verschieden von den sonstigen, beim Bernstein vorkommenden,

natürlichen Zeichnungen. In den letzteren sieht man Gelb und Weiss, Lichtgelb und Dunkelgelb, durch-

sichtige und undurchsichtige Partieen in scharfen Linien und den bekannten wolkigen Figuren mit einander

verbunden; und wenn man solche natürlichen Zeichnungen niemals in rothen und gelben, oder rothen mi

weissen Farben ausgeprägt rindet, so glaube ich, dass der Bernstein (abgesehen von den in einzelnen Fällen

durch organische Beimengungen herbeigeführten bläulichen, rosarothen, violetten und bräunlichen Partieen)

überhaupt ursprünglich nur in einer gelben durchsichtigen und durchscheinenden und einer weissen oder

gelblich weissen, undurchsichtigen, knochenartigen Abänderung ausgeschieden worden sei; die röthlkben

Farben des nordischen Bernsteins halte ich für keine ursprünglichen. Ich glaube auch an alten aus Bern-

stein gefertigten Kunstsachen, die erweislich einige 100 Jahre alt waren, diesen Stich in's Röthliche wahr-

genommen zu haben, so dass selbst die Luft in langen Zeiträumen die Farbe des Bernsteins verändert m

haben scheint. Wer darauf achtet, wird bei solchen alten Bernsteinartificaten niemals die licht grünlich

gelben Farbennüancen finden, welche gegenwärtig bei Cigarrenspitzcn und Broschen so sehr geschätzt werden,

und andererseits erinnere ich mich in den Zeichnungen des frisch gegrabenen samländischen oder des tob

der See ausgeworfenen Bernsteins nicht, diesen Stich in's Röthliche wahrgenommen zu haben, den die älteres

Bernsteinartificate und die in den Diluvialschichten der norddeutschen Ebene gefundenen Bernsteinstücke zeigen.

Ich erwähne hier noch, dass auch in der Gegend von Polnisch Crone mit dem BernBtein fossiles

Coniferenholz gefunden wird; auch besitze ich ein sehr schönes Stück mit Bernstein durchzogenen fossilen

Holzes, welches bei Jablowo (eine Meile südlich von Polnisch Crone) gefunden wurde. Diese Holztheile

scheinen indess in diesen Schichten doch viel seltener zu sein, als in der blauen Erde des Samlandes. Bei

Butzendorf, 2 Meilen östlich und bei Ostrowo, 3 Meilen nordöstlich von Könitz, sind aber, wie mir von ver-

schiedenen Seiten übereinstimmend versichert wurde, wiederholt ganze Baumstämme in den bernsteinführenden

Schichten gefunden worden, ohne dass ich ermitteln konnte, ob das Holz dieser Stämme selbst Bern-

stein enthielt.

An diese raeine Wahrnehmungen will ich hier nur noch Dasjenige anschlieasen, was ich sonst über

diese Bernsteinvorkommen in Erfahrung gebracht habe.

Die Verbreitung des Bernsteins in der Gegend von Polnisch Crone ist eine recht bedeutende; es

wurde mir mitgethcilt, dass nach der allmäligen Erschöpfung der Gegend von Stolpe, Rummelsburg. Tucbel

und Könitz die Bernsteingräber sich in den letzten zehn Jahren in die Gegend von Polnisch Crone gezogen

hätten, immer dem linken etwas erhöhten Ufer der Brahe folgend. Die einzelnen Bcrnsteinanhäufimgert

sind nach der Mittheilung des Herrn Kaufmann Buchholtz in Polnisch Crone, der seit vielen Jahren Bern-

stein graben lässt und mich bei meinen Untersuchungen sehr freundlich unterstützte, nicht über 2 Ruthen

breit und erstrecken sich dann einigo Ruthen weit, vorherrschend in den Richtungen Nordwest -Südost and

Nordnordwest- Südsüdost; sie liegen horizontal oder flach wellenförmig, in selteneren Fällen steil, bis zu

45 Grad gegen den Horizont geneigt

Wir haben es hier also offenbar mit denselben Bernsteinanhäufungen zu thun, welche die Osts»

heute noch am jetzigen Strande niederlegen würde, wenn sie nicht durch den Schöpfereibetrieb vor der

Strandung aufgefangen würden, d. h. jede einzelne Bernsteinanhäufung, jedes Bernsteinnest ist das Resultat
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eines Sturmes, welcher den aus dorn Meeresgrunde losgerissenen Bernstein zusammenfegte, mit Holzfragmenten

und anderen Pflanzenresten in die hohe See hinaustriob und dann mit dem abstillenden Winde einer be-

stimmten Strandstrecke zuwarf. Es muss also hier auch eine alte Strandlinie verlaufen, und es muss das

alte Meer entweder den losgerissenenen Bernstein über 20 Meilen weit vom Samlandc her nach Süden

transportirt haben, oder es müssen bisher unbekannt gebliebene, südliche Partieen der blauen Erde noch in

der Tiefe verborgen Bein, denen es das Material zu diesem südlichen Bernsteinauswurf entnahm.

Bei meiner Anwesenheit gruben drei Associationen bei Polnisch Grone nach Bernstein an vier bis

fünf verschiedenen Punkten, welche saramtlich östlich und südöstlich von Polnisch Orone auf dem linken

Ufer der Brahe lagen. Die Anzahl der bei diesen Gräbereien überhaupt beschäftigten Arbeiter wurde auf

CO geschätzt. Das grösstenteils fiscalische Forstterrain wird meistbietend verpachtet , und es wurden für

eine Fläche von 5 Jagen ä 200 Morgen 850 Thlr. Pacht für die Dauer eines Jahres entrichtet. Im Ganzen

soll sich die dem Forstfiscus zufliessendc Pachtsumme für die Gegend von Polnisch Crone auf etwa

2500 bis 3000 Thlr. pro Jahr belaufen, während das jährlich gewonnene Bornsteinquantum mit Einschlug

des unterschlagenen und entwendeten Bernsteins auf pp. 8000 Pfd. geschätzt wird. Der Bernstein wird fast

ausschliesslich an Danziger Bemsteinhändler abgegeben und durchschnittlich mit fünf Thaler pro Pfund

verwerthet, da sich verhältnissmässig viel mehr grössere Stücke unter demselben finden, als unter dem
samländischen. Im Jahre 1848 wurde bei Polnisch Crone ein Stück Bernstein von 6| Pfd. gefunden,

welches für 500 Thlr. verkauft wurde. Im Ganzen erscheinen mir die Preise, welche die Bernsteingräber

bei Polnisch Crone für ihre Waare erzielen, doch etwas niedriger als die im Samlande augenblicklich gel-

tenden. Die Arbeiter erhalten an Stelle des Tagelohnes die Hälfte des Erlöses für den gewonnenen Bern-

stein, der daher unter ängstlicher Controlle von Seiten der Arbeiter und der Theilnehmer an der Association

an jedem Tage versiegelt und verschlossen wird; sowie auch jeden Tag ein Theilnehmer die Arbeiter bei

der Qräberei selbst beaufsichtigt und controllirt.

Als diejenigen Localitäten und Ortschaften, in deren Nähe besonders viel Bernstein gefunden worden,

worden, mir bezeichnet in der Oberförsterei Wtelno : Wolfsgarten, Bialaszee, Neubrück, Jablowo, Tryszczyn,

und Schmukalle; in der Oberförsterei Stronno: Stronnobrück , Jaacbinictz, Alexandrowo, Piscin, Roianno,

Klonowo, Oplawiec, Minikowo, Czerek, Ostrowo, Kittel. Weiter östlich sind bei Äolendowo für 10000 Thlr.

Bernstein gewonnen worden, während die Ausbeutung der ebenfalls bernsteinreichen Territorien von Laakowioe

und Sulnowka bei Schweiz noch nicht erfolgt ist.
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Ueber das Verfahren bei Ausfertigung der Verleihangsurkunde im Falle

des § 32 des Allgemeinen Berggesetzes. 1

)

Im Band VIH S. 549 der Zeitschrift für Bergrecht von Brassert und Achenbach befindet sich eb?

Mittheilung über das von den Oberbergämtera zu Breslau und Bonn bei Ausfertigung der VerlrihuDgsurkundr

im Falle des § 32 des Allgemeinen Berggesetzes resp. der Beschlüsse in den Fällen der §§ 100 bis 162

a. a. 0. beobachtete Verfahren, das bei beiden Behörden ein wesentlich verschiedenes ist.

Das Oberbergamt zu Breslau fertigt im Falle des § 32 a. a. 0. die Verleihungsurkunde erst aus,

nachdem es durch Anfrage bei dem zuständigen Gerichte festgestellt hat, dass gegen die Zurückweisung

Einspruchs innerhalb der gesetzlichen Frist eine Klage nicht erhoben worden ist. Als Grund für solche

Ofncialanfrage wird angeführt, sie sei darum zweckmässig, weil die Verleihung doch keine rechtlich

Wirkung haben könnte, wenn der Opponent hinterher im Rechtswege gegen den Muther obsiegt, das G«set;

ihn aber nicht zur Beibringung eines derartigen Nachweises verpflichte, er vielmehr seine Bechte vollständig

gewahrt habe, sobald die Klage von ihm rechtzeitig bei Gericht angestellt worden ist.

Das Oberbergamt zu Bonn dagegen erachtet wenigstens in seinem Geschäftsbereiche ein solch**

Official- Anfragen wegen der dadurch entstehenden bedeutenden Geschäftsvermehrung für unthunlich; es hin

aber auch principiell den Opponenten für verpflichtet , seinerseits der Bergbehörde davon, dass er gegft

den Beschluss der Verwaltungsbehörde klagbar geworden, rechtzeitig Mittheilung zu machen und dadurd

einer vorzeitigen Ausfertigung der Verleihungsurkunde vorzubeugen. Es stützt diese Annahme darauf, das

der Opponent allein zu solcher Anzeige das Interesse habe, weil, wenn er im Rechtswege mit seinem Ein-

sprüche obgesiegt haben, inzwischen aber wegen unterbliebener Anzeige über die Klageanstellung gemte

des denselben abweisenden Oberbergamts - Beschlusses die Verleihungsurkunde ausgefertigt sein sollte, w ii

einem neuen Processe erst wieder noch auf Aufhebung der Verleihungsurkunde klagbar werden müsse.

Auf den ersten Anblick möchte es scheinen, ab sei dio ganze zwischen diesen beiden Ansichten «

Tage tretende Streitfrage, ob im Falle des § 32 a. a. 0. die Bergbehörde vor Ausfertigung der Verleibungj-

nrkunde constatiren müsse, ob gegen ihren Beschluss vom Opponenten rechtzeitig Klage erhoben worden «i

überaus untergeordneter Bedeutung ohne jeden praktischen und mindestens von nur sebr geringem principiellen

«) W ir brüllen diese Abhaudlung zum Aldruck, obwohl wir die Auffassung des norm Verfassers nicht Ibeilen Letztere

hat sich kürzlich auch iu dor Zeitschrift für Bergrecht (Jahrg. IX. S. :W3 u. ff ) in demselben Sinne ausgesprochen.

Nach unserer Meinung dürfte dor Ilm Verfasser einmal diu praktische Tragweite der Controverse überschätzen, anderer-

seits aber übersehen, das» der Opponent ein wesentliches Interesse hui, durch rechtzeitige Anzeige über die geschehene Bescbrei

hing des Rechtsweges die Ausfertigung der Verleihungsurkunde zu verhindern. Der Beliehene ist nämlich zum Abbau in

Lagerstätte berechtigt und die über das Vorzugsrecht des Opponenten angestellte Klage wird, weiin überhaupt, höchstens

Nachweis der mala fides des Beliehcnen den Erfolg haben können, den Ersatz der gewonnenen Mineralien, eint Er.:

scb&digung für unwirtschaftlichen Betrieb n. s. w. zu begründen. Abgesehen hiervon dürfte auch nach dem Allgetucicfi

Berggesetze dio vorschriftsmussig erfolgte Verleihung keineswegs einen unanfechtbaren Titel gewähren, indem die Möglichkeit u h'

ausgeschlossen erscheint, durch Einlegung einer neuen Muthung innerhalb des verliehenen Feldes die geschehene Verleihim*' an-

fechten zu können.

Wie dem aber auch sei, es kann nur erwünscht sein, wenn die über die Auslegung und Anwendung des Allgemeines

Berggesetzes bestehenden Zweifel eine gründliche Erörterung von den verschiedensten Gesichtspunkten aus erfahren, und auch »l'

sind dem Herrn Verfasser für die eifrige und sorgfältige Untersuchung und Klärung bergrechtlkher Controverscn dauklor.

Von Herrn Paul Wachler in Oebj.

Die Redactiöft.
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Einflüsse, so dass es kaum wichtig genug erscheint, sich mit diesem Gegenstande näher zu befassen. Und

doch wird eine nähere Betrachtung lehren, dass wir gerade hier eine Frage nicht blos von hoher theoreti-

scher Wichtigkeit, sondern vornehmlich von der grössten praktischen und wirtschaftlichen Tragweite vor

uns haben, dass wir gerade in den §§ 31, 32 verbunden mit den §§ 35, 36 des Allgemeinen Berggesetzes

Bestimmungen vor uns haben, durch die der Gesetzgeber in meisterhafter Weise die bisherige Unsicherheit

des Bergwerkseigenthuros beseitigt und dasselbe zu einem sicheren, creditfähigen Objecto gemacht hat und

dass gerade diesen grossen wirtschaftlichen Vortheil eine aus missverständlicher Auslegung jener gesetz-

lichen Bestimmungen hervorgegangene Praxis zum grossen Schaden der gesammten Bergwerksindustrie

vollständig illusorisch machen kann.

Wenn nun, wie in jener Zeitschrift S. 549 gesagt wird, die Praxis sich zu der Ansicht bekannt zu

haben scheint, dass im Falle des § 32 des Allg. Berggesetzes die Ausfertigung der Verleihungsurkunde

sofort nach Ablauf der dreimonatlichen Frist zu erfolgen hat , falls dem Oberbergamte nicht bis dahin die

Anstellung der Klage glaubhaft nachgewiesen ist; wenn ferner eine so bedeutende Autorität, wie Brassert,

ebenda S. 551, für die Richtigkeit und Zweckmässigkeit dieses Verfahrens plaidirt und auch Klostermann

in seinem Commentar S. 123 Anm. 63 sich zu derselben Ansicht bekennt, indem er ausführt:

.Geht innerhalb dieser Frist die Bescheinigung über die Einlegung der gerichtlichen Klage ein,

deren Beibringung dem unterliegenden Tbeile überlassen bleibt, so wird die Ausfertigung

bis nach rechtskräftiger Beendigung des Processes ausgesetzt. Im anderen Falle erfolgt dieselbe

nach Ablauf der dreimonatlichen Frist.'

dann wird es gewiss geboten sein, mit aller Ausführlichkeit die Bedenken vorzutragen, die diesen Ansichten

entgegenstehen, um eine darauf basirende Praxis der Bergbehörden, wenn sie wirklich als constante bestehen

sollte, von einem Verfahren abzubringen, welches den grossen wirtschaftlichen Principien des Berggesetzes

nicht entspricht und geeignet scheint, indem es den wohltätigen Intentionen des Gesetzgebers, die Sicherheit

und Creditfähigkeit des Bergwerkseigentums zu heben, gleich in den ersten Stnden seiner Existenz ent-

gegenarbeitet, die grössten Gefahren und Nachteile für die Bergwerksindustrie herauf zu beschwören.

Wie dio Praxis sich für dieses Verfahren hat entscheiden können und wie gerade dieses Verfahren

die Befürwortung so bewährter Bergrechtslehrer gefunden hat, ist schwer zu begreifen, da man behaupten

möchte, dass es weder den Principien entspricht, auf denen die §§ 31, 32 des Allg. Berggesetzes beruhen,

noch den Zwecken, behufs deren Realisirung die §§ 31 bis 36 a. a. 0. aufgesteUt sind, förderlich ist, ja

dass es selbst den Wortlaut des Gesetzes, namentlich des § 32 a. a. 0., gegen sich, keinesfalls aber

rar sich hat.

Darin herrscht Uebereinstimmung, dass, wenn die Verleihungsurkunde dem vom Oberbergamte gefassten,

vom Opponenten aber rechtzeitig im Rechtswege angefochtenen, Beschlüsse gemäss, weil davon der Bergbehörde

keine Anzeige geworden, ausgefertigt sein sollte, dadurch den Ansprüchen des Opponenten, falls dieselben im Rechts-

wege obsiegen sollten, in keiner Weise präjudicirt wird und die Verleihungsurkunde keine weiteren rechtlichen

Wirkungen äussern kann. Nur darüber gehen die Meinungen aus eiuander, ob durch die richterliche Ent-

scheidung über die Oppositionen, die in anderem Sinne als der nach § 31 a. a. 0. von der Bergbehörde

gefasste Beschluss ausgefallen ist, die Bergbehörde zur sofortigen Aufhebung der Verleihungsurkunde ver-

pflichtet wird, oder ob der Opponent nun erst noch in einem neuen Processe wieder auf Autebung der

inzwischen erteilten Verleihnngsurkunde klagbar werden muss.

Es wird sich später Gelegenheit finden, näher darzutun, dass nur die erste Ansicht für die richtige

erachtet werden kann; es genügt für jetzt, zu constatiren, dass der durch rechtzeitige Klageanstellung pro-

vocirte Richterspruch die rechtliche Wirkung der Verleihungsurkunde aufhebt und jedenfalls mit rück-

wirkender Kraft.

Will man nun bei Beurteilung der Zweckmässigkeit eines Verfahrens überhaupt auf die grössere

oder geringere Menge des Schreibwerks dabei Gewicht legen, so würde man sich auch aus diesem Gesichts-

punkte für die Ausfertigung der Verleihungsurkunde erst nach zuverlässiger Feststellung der nicht erfolgten

Anfechtung des Beschlusses im Rechtswege entscheiden müssen, weil dies unter Mittheilung der Ausfertigung
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des Beschlusses durch eine einfache Anfrago bei Gericht erfolgen kann, andererseits aber durch eine vor-

zeitige Ausfertigung und die dadurch bedingten Bekanntmachungen eine Menge Arbeit entsteht (gg 33, 35

des Allg. Berggesetzes), die in Folge der richterlichen Entscheidung völlig unnütz wird und neue Arbeil

hervorruft. Doch das kann selbstredend ein gar nicht weiter in Betracht kommender Gesichtspunkt sein.

Vor Allem steht der sofortigen Ausfertigung der Verleihungsurkunde ohne vorgängige Constatirunjr.

ob gegen den Beschluss rechtzeitig geklagt worden, das Princip und der Zweck des ganzen Verleihung-r

verfahrens, wie es das neue Berggesetz geordnet hat, entgegen. Das dürfte hoffentlich durch die nachfol-

genden Bemerkungen klar zu stellen gelingen.

Das Verfahren, wie es in den §§ 29 u. ff. des Allg. Berggesetzes vorgeschrieben ist, war deu

altereu Berggesetzen durchaus fremd und ist erst im Gesetze vom 10. Juni 1861 angebahnt, jedoch erst im

Berggesetze vom 24. Juni 1865 durch die Vorschriften des § 31 Alinea 2 und 3 und §§ 35, 36 zu einem

werthvollen, vollendeten Abschlüsse gekommen. Es ist dasselbe aber kein ganz singulares, aus eigenthüm-

lichen bergreebtlichen Institutionen hervorgewachsenes, es ist im Gegentheil ein auf ganz allgemeinen Prin-

eipien beruhendes, welches gerade dazu bestimmt ist, eine Eigentümlichkeit des alten Bergrechts, die Lehre

vom Alter im Felde, zu beseitigen, das Bergwerkseigenthum dem sonstigen Eigenthnm mehr gleich zu

stellen und das Gebiet des Bergrechts auch in dieser Beziehung den allgemeinen Kechtsgrundsätzen zu

eröffnen.

Es gibt nämlich manche Angelegenheiten, die zwischen rein privatreebtlichen uud rein publicistisehen

gewissermaassen in der Mitte stehen, indem zwar ihr Gegenstand einen vorwiegend privatrechtlichen Charakter

an sich trügt, auf der anderen Seite aber der Staat oder das öffentliche Vöhl bei ihrer möglichst sacb-

gemassen, einfachen und schleunigen Ordnaug aus Rücksichten allgemeiner 'Natur interessirt ist. Bei solchen

Angelegenheiten kann es nach der bestehenden Gesetzgebung als ein allgemeines Princip angesehen werdea

dass für deren Entscheidung im Streitfalle zwar der Rechtsweg nicht verschränkt wird, dass jedoch zu:

Erreichung jenes Zweckes die vorläufige Entscheidung in die Hände der Verwaltung gelegt und den Partei«

überlassen wird, ob sie sich dabei beruhigen oder auf rechtlichesJjchör autragen wollen. Solche Angelegen-

heiten wwden als zur Administrativ- Justiz gehörig bezeichnet und werden in verschiedenen Special-

gesetzen regulirt (cfr. Uppenhof, Ressortvcrhaltnisse S. 8<), Anm. 230 u. ff.). Augenscheinlich treffen bei

der Verleihung des Bergwerkseigenthums alle diese Voraussetzungen zu und die im Berggesetz §g 29 u. ff.

gegebenen Bestimmungen sind nichts anderes, als ein« 1 Ausführung der auch in anderen Specialgusetzen zur

Anwendung gekommenen allgemeinen Nonnen für Administrativ- Justizsachen. Es findet also in solchen

Sachen ein administratives Rechtsverfahren statt, das namentlich im vorliegenden Falle nach Art de-

contradictorischen Gerichtsverfahrens geregelt ist, so dass eine analoge Beurtheilung desselben nach ttec

sonstigen processuahscheu Grundprincipien offenbar angezeigt und zulässig sein muss.

Lässt man eine solche aber hier eintreteu, so ist doch nicht zu laugnen, dass die von der Berg-

behörde in erster resp. in der Recurs- Instanz getroffene Entscheidung durch den gemäss § 31 des Allg.

Berggesetzes abgelassen Beschluss den richterlichen Erkenntnissen entspricht, durch welche das «ratra-

dietörische .Justizverfahren seinen Absehluss erhalt. Die auf Grund des Beschlusses gemäss § 32 a. a. 0

erfolgende Ausfertigung der Verleihungsurkunde charaktcrisirt sich augenscheinlich als Rcalisirung. al-

Vollstreckung der Administrativ- Entscheidung: sie entspricht der Execution auf Gniud cb

richterlichen Erkenntnisses. Eine solche Execution ist aber der Regel nach nur vollstreckbar, wenn sie

rechtskräftig geworden, d. h. ein ordentliches Rechtsmittel dagegen überhaupt nicht mehr gegeben ist. Soll

auf Grund eines nicht in letzter Instanz ergangenen Erkenntnisses, wenn auch längst nach Ablauf der zur

Einlegung des Rechtsmittels gestatteten Frist, Eiecution vollstreckt werden, so muss dem ExecutiousriehUr

eine vom Processrichter mit dem Atteste der Rechtskraft, d. h. also eine mit dem Zeugnisse, dass innerhalb

der zulässigen Frist ein Rechtsmittel dagegen nicht eingelegt worden ist, versehene Erkenntnissausfertigunsr

und zwar vom Executionssucher vorgelegt werden; auch der Hypothekenrichter bewirkt in solchem Falle

nur dann eine Eintragimg im Hypothekenbuche, wenn er vom Processrichter darum requirirt. resp. ihm eine

für vollstreckbar erklärte Erkenutnissausfertigung vorgelegt wird.
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Sollte dasselbe nicht analog für das Administrativ -Justizverfahren, soweit nicht anderweite oder

entgegenstehende Vorschriften dafür gegeben sind, gelten? Und da solche im vorliegenden Falle nicht vor-

handen sind, muss es doch gewiss für angemessen, wenn nicht für nothwendig erachtet werden, dass die

executirende Bergbehörde sich vor der Vollstreckung der Execution den Nachweis führen lässt, dass die

administrative Entscheidung, gegen die ausdrücklich die Beschreitung des Rechtsweges offen gehalten ist,

eine unangefochtene, vollstreckbare geworden ist. Und warum lassen denn Diejenigen, die die Erbringung

eines solchen Nachweises durch den Verleihungsbewerber entschieden nicht für nothwendig erklaren, die

Ausfertigung der Verleihungsurkunde erst nach 3 Monaten nach Insinuation des Beschlusses zu, warum nicht

schon früher, da das Gesetz doch lür die Ausfertigung der Verleihung einen solchen Aufschub auch nicht

anordnet, sondern nur diese Frist zur Erhebung der Klage stellt? Offenbar darum, weil dann die Wahr-
Hcheinlichkeit dafür spricht, dass, falls von einer Klageangtellung gegen den Beschluss bei der Bergbehörde

nichts bekannt geworden, der Rechtsweg wirklich nicht beschritten, der Beschluss unanfechtbar geworden

st! Also selbst Diejenigen, welche die Ausfertigung der Verleihungsurkunde ohne Weiteres von der Berg-

behörde geschehen lassen wollen, können sich, wenn sie es auch nicht aussprechen, des Gefühles nicht

erwehren, dass die Ausfertigung der Verleibungsurkundo die Unanfechtbarkeit des Beschlusses zur Voraus-

setzung hat, und stellen darum, indom sie den Ablauf der dreimonatlichen Frist abzuwarten für nothweudig

«klaren, gewissermaassen eine Präsumtion für den Eintritt der Rechtskraft auf. Diese Präsumtion wird

wahrscheinlich oft der Wirklichkeit entsprechen, sie ist aber nur ein schlechtes Aushilfsmittel, wenn daa

Gesetz selbst sie nicht sanetionirt, und nra so weniger da zulässig, wo es sich darum handelt, ob der

wichtigste Act der Thätigkeit der Bergbehörde mit Anspruch auf rechtlichen Bestand vorgenommen

worden ist oder nicht, und wo das Vorhandensein der Bedingungen der Kechtsgiltigkeit eines solchen Ver-

waltnngsactes auf die einfachste Weise auf das Zuverlässigste constatirt werden kann. Wo das geschehen

kann, da dürfen auf unzuverlässigen Wahrscheinlichkeitsberechnungen basirende Präsumtionen niemals in

Rechnung gezogen werden, falls das Gesetz selbst nicht ausdrücklich die Präsumtion aufstellt.

Die Analogie des in den §§ 28 n. ff. a. a. 0. vorgeschriebenen Verfahrens mit dem gerichtlichen

Entscheidungs- und Executionaverfahreo führt sonach entschieden zu der Annalune,

,dass die Verleihungsbehörde erst dann die Verleihungsurkunde ausfertigen

kann und darf, wenn dor die Verleihung Begehrende ihr den Nachweis führt, dass

der nach § 31 des Allg. Berggesetzes abgefasste Beschluss unanfechtbar ge-
worden ist.

Es wird dies noch unzweifelhafter, wenn man auf den Zweck zurückgeht, der durch die in den

§§ 28 u. ff. a. a. 0. gegebenen Vorschriften erreicht werden soll. Die Materialien des Gesetzes kennzeichnen

die mit Aufstellung der in den §§ 31, 32, 35 und 36 a. a. 0. enthaltenen Normen verfolgten Zwecke sehr

ausdrücklich, indem sich die Motive des Regierungsentwurfs zu §§ 35 und 36 auf S. 47 dahin auslassen:

»Nach der mit den deutschrechtlichen Grundsätzen übereinstimmenden Vorschrift im § 352 Th. II.

Tit. 16. A. L. R. geschehen alle Bergwerksbelehnungen , älteren Rechten unbeschadet" und die .jüngeren

müssen den älteren weichen*. Hiermit stehen die zu vielen Verwickelungen führenden Grundsätze über «das

Alter im Felde» im Zusammenhange, in Folge deren das Bergwerksoigcnthum niemals ausreichend
sicher gestellt ist, sondern der Beliehene trotz einer nach Erfüllung aller gesetzlichen Bedingungen

ausgefertigten Verleihungsurkunde stets der Gefahr ausgesetzt bleibt, seine Rechte nachträglich an irgend

einen dritten Muther oder Bergwerkseigenthümer zu verlieren" u. s. w.

.Die Nacbtheile dieses Systems .... springen in die Augen; mit einem unanfechtbaren
Bechtstitel fehlt die wesentlichste Bedingung für ein gesichertes, creditfähiges Bergwerks-
eigenthum. Das Berggesetz hat daher die Aufgabe, die Lehre «vom Alter im Felde* in einer den Be-

dürfnissen des heutigen Bergbaues entsprechenden Weise umzugestalten.«

,Ein wichtiger Schritt zu diesem Ziele geschieht schon durch die Bestimmung des § 31, wonach

alle im Instructionsvcrfahren zur Sprache gebrachten An- und Einsprüche Dritter binnen einer bestimmten

Frist zur Erledigung gelangen* u. s. w.

34*
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Ausserdem führt die Commission des Abgeordnetenhauses üi dieser Beziehung in ihrem Bericht«

Seite 21 aus:

.Neu, aber von besonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung des § 31, wonach Diejenigen, welche

, mit ihrem Widerspruche gegen die von einem Muther begehrte Verleihung durch Beschluss der Bergbehörde

abgewiesen sind, ihr vermeintliches Hecht bei Vermeidung der Präclusion binnen 3 Monaten gerichtlich

verfolgen müssen. Hierdurch kommt erst der Bergwerkseigentbümer in die Lage, den Betrieb des

Werkes unternehmen zu können, ohne dauernd der Gefahr ausgesetzt zu sein, in Folge eines

gegen ihn angestrengten Processes in der Fortsetzung des Betriebes behindert oder gar

seines Besitzes wieder entsetzt zu werden."

Der Gesetzgeber hat also ausgesprochenermaassen bei diesen Vorschriften den Zweck verfolgt, dem

Beliehenen die Gewissheit zu geben, dass er im Besitze des ihm durch die Verleihungsurkunde gewahrten

Bergwerkseigentbums nicht mehr gefährdet werden könne, und dadurch die Sicherheit und Creditfähigkeit

dieses Besitzes zu erhöhen. Der Bergwerkseigentbümer und Jeder, der sich mit ihm in Geschäfte über

das Verleihungsobject einlässt, soll die Zuversicht haben, dass das in der Verleihungsurkunde unter staat-

licher Autorität constituirte Bergwerkseigenthum in seiner Rechtsbeständigkeit wirklich unantastbar

besteht Die Constituirung eines sicheren unantastbaren Borgwerkseigenthums und Er-

höhung der Creditfähigkeit desselben ist der Zweck und die überaus segensreiche Wirkung der

in den g§ 31 u. ff. gegebenen Vorschriften. Dieser Zweck wird aber nur erreicht, wenn die Ausfertigung

der Verleihungsurkunde erst dann erfolgt, wenn wirklich feststeht, dass die gegen das Verleihungs-

begehr von anderer Seite erhobenen An- und Einsprüche beseitigt sind und dasselbe nicht mehr ge-

fährden können.

Es kann hiergegen auch nicht geltend gemacht werden, dass dieser Zweck auch dann nicht erreicht

wird, wenn die Verleihungsurkunde erst ausgefertigt wird, nachdem constatirt ist, dass die von der Berg-

behörde abgewiesenen An- und Einsprüche Dritter von den Opponenten in der gesetzlichen Frist überhaupt

nicht oder nicht mit Erfolg im Rechtswege verfolgt worden sind, weil, wie die §§ 35, 36 a. a. 0. ergeben,

auch gegen ein so verliehenes Bergwerkseigenthum noch Ansprüche Dritter erhoben werden können. Man

kann hieraus nicht folgern, der Gesetzgeber habe der Ausfertigung der Verleihungsurkunde gar keine so

hohe Wichtigkeit beilegen wollen, denn er habe ja im Voraus constatirt, dass auch gegen ein rite verliehenes

Bergwerkseigenthum noch Ansprüche Dritter erhoben werden können, und er habe dadurch dem Publikum

zu erkennen gegeben, dass erst nach Erledigung des Aufgebotsverfahrens der §§ 35, 36 'a. a. 0. ein absolut

sicheres Bergwerkseigenthum vorhanden sei. Jeder, der sich also früher mit dem Bergwerkseigentbümer

einlasse, tbue dies auf seine Gefahr hin, und da eine solche einmal noch vorhanden, sei es gleichgütig, ob

dieselbe dadurch noch erhöht werde, dass auch die im § 31 a. a. 0. gedachten Ansprüche noch geltend

gemacht werden können, event. könne sich Jeder selbst vergewissern, ob die im § 31 a. a. 0. bezeichneten

Ansprüche rechtzeitig im Hechtswege verfolgt worden seien oder nicht

Dass der Gesetzgeber gerade von entgegengesetzter Auffassung ausgegangen und dass er sich

der Möglichkeit einer solchen Deduction sehr wohl bewusst gewesen, dass er dieselbe aber ebenso entschieden

hat zurückweisen, resp. ungefährlich machen wollen, darüber lässt die Entstehungsgeschichte des Berggesetzes

gar keinen ZweifeL

Bei den hier in Betracht kommenden Vorschriften hatte der Gesetzgeber zwei Gesieht.-i|)unkteii

möglichst Rechnung zu tragen: einerseits sollte das Verleibungsverfahren, die Instruction der Muthungen,

möglichst rasch und einfach vor sich gehen, damit der Bergbaulustige so bald als möglich in die Lage

versetzt werde, an die Ausbeutung des Bergbauobjectes zu gehen; andererseits aber wurde anerkannt, dass

mit einem unanfechtbaren Rechtstitel die erste und wichtigste Bedingung für einen gesicherten creditfahigen

Bergwerksbesitz fehlt

Der Entwurf von 1862 trägt noch dem ersten Gesichtspunkte mehr Rechnung; darnach entschied

über collidirende Ansprüche im Muthungsverfahren nur die Bergbehörde und fertigte dann sofort die Ver-

leihungsurkunde aus (§§ 38, 39); der Inhalt der Urkunde wurde publicirt und dabei allen besser Berech-
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tigten das Präjudiz gestellt, bei Verlust der Ansprüche auf das verliehene Bergwerkseigenthum dieselben

innerhalb einer bestimmten Frist im Rechtswege geltend zu machen (§§ 42, 43). Dieser Entwurf beabsich-

tigte, möglichst rasch den Muther in den Besitz ^des Bergwerks zu setzen, stellte aber in der Verleih utigs-

urkunde in keiner Weise einen unanfechtbaren Rechtstitel auf, vielmehr sind gegen denselben noch alle

Ansprüche offen gehalten. Dies wurde jedoch durchaus nicht als den Bedürfnissen entsprechend erkannt

and darum geht das Berggesetz in Uebereinstimmung mit der Regierungsvorlage in dieser Beziehung weiter.

Es will in der Verleihungsurkunde einen von allen im Verleihungsverfahren angemeldeten oder ex officio

ermittelten An- und Einsprüchen Dritter vollständig unanfechtbaren Titel geben, das demnächst folgende

Publications- und Pracluaionsverfahren soll sodann noch alle unbekannt gebliebenen und doch etwa noch

vorhandenen Ansprüche beseitigen. Dies ergibt der Wortlaut des Gesetzes und die Materialien.

Ein Mitglied der Commission des Herrenhauses wollte die im § 35 angeordnete Bekanntmachung

vor der Verleihung erlassen wissen, so dass, wenn die Verleihungsurkunde ausgefertigt werde, alle etwaigen

Ansprüche Dritter vollständig zur Sprache gebracht resp. erledigt seien. Das in dieser Beziehung

gestellte Amendement wurde jedoch abgelehnt, weil in der Regel das Bergwerkseigenthum durch das

§§ 29 bis 31 vorgeschriebene Verfahren gegen Ansprüche Dritter gesichert sei und ander-

ste, unbekannte Prätendenten (wie dies auch die Regierungsmotive S. 48 besonders hervorheben) wohl

kaum noch in Folge des Publicationsverfahrens sich finden werden (vergl. Commissions- Bericht des Herren-

hauses S. 21).

Wird nun diesen wiederholt ausgesprochenen Intentionen des Gesetzgebers, die Verleihungsurkunde

gegen Ansprüche solcher Opponenten unanfechtbar zu machen, entsprochen, wenn dieselbe nach Ablauf der

im § 31 des AUg. Berggesetzes vorgesehenen Frist ausgefertigt wird, ohne dass der Bergbehörde der Nach-

weis geführt resp. von derselben constatirt worden ist, die im Verwaltungswege abgewiesenen Einsprüche

seien wirklich erledigt, zu deren Durchführung die Klage nicht erhoben? Kann man erwarten, dass sich

Jemand dazu verstehen wird, in eine neu gebildete Gewerkschaft einzutreten, auf ein neu verliehenes Berg-

werkseigenthum oder Kuxe davon Credit zu gewähren, wenn er einmal die Erfahrung gemacht, dass ein

verliehenes Bergwerkseigenthum, und zwar in Folge von An- und Einsprüchen, die er nach Inhalt derVer-

leihnngsurkunde resp. des derselben vorausgegangenen Beschlusses für beseitigt zu erachten allen Grund

hatte, sich plötzlich nach Jahren vielleicht erst in einen schönen Traum verwandelt, in ein Nichts aufgelöst

bat» Gewiss nicht!

Wird die Verleihungsurkunde ausgefertigt, ohne dass festgestellt ist, dass die bekannten collidirenden

Einsprüche dagegen nicht mehr mit Erfolg geltend gemacht werden können, dann geschieht gerade das

Gegentheil von dem, was der Gesetzgeber hat erreichen wollen. Die Verleihungsurkunde constatirt nicht

mehr die Existenz eines gesicherten, creditfähigen Bergwerkseigenthums und der wirthschaftliche Vortheil,

der durch das contradictorische Verleihungsverfahren mit den Präclusivfristen gesichert werden sollte, ist

durch formelle Bedenken oder durch Rücksichten einer geringen Geschäftsersparniss völlig in Frage gestellt

Es kann dies weder im Interesse der das öffentliche Wohl zu fördern berufenen Behörden und noch viel

weniger in dem der Bergwerksbesitzer liegen.

Es möchte hiernach wohl nicht bestritten werden können, dass die Ausfertigung der Verleihungsurkunde

nach Ablauf der im § 31 a. a. 0. bestimmten Frist ohne Rücksicht darauf, ob es amtlich festgestellt ist, dass der

Rechtsweg von dem Opponenten nicht beschritten worden ist, den Intentionen des Berggesetzes nicht ent-

spricht Diejenigen, welche das Gegentheil behaupten, gehen aber auch gewiss von einer falschen Voraus-

setzung aus. Sie nehmen nämlich an, dass es im Interesse des Opponenten liegt, der Verleibungs-

bebörde noch vor Ablauf der dreimonatlichen Frist glaubhaft nachzuweisen, dass er behufs Durchführung

seines im contradictorischen Verwaltungsverfahren nicht zur Anerkennung gelangten Einspruchs dea Rechts-

weg beschritten habe, um so die Ausfertigung der Verleihungsurkunde zu verhindern. Dies ist aber entschieden

ein Irrthum.

Das vorletzte Alinea des § 31 a. a. 0. bestimmt nur:

.wer von dieser Frist keinen Gebrauch macht, ist seines etwaigen Rechtes verlustig.

•
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Hieraus ergibt sich argumentum e contrario, dass demjenigen Opponenten, der Gebrauch gemacht,

d. h. rechtzeitig die Klage angestellt hat, alle seine Rechte vollständig gewahrt bleiben, das» ihm die ohne

Rücksicht auf seinen Einspruch früher erfolgte Ausfertigung der Verleihungsurkunde in keiner Weise

nachtheilig werden kann. Das Gesetz verlangt vom Opponenten nur rechtzeitige Einlegung der Klage; hatte

es diese allein nicht für genügend erachtet zur Wahrung seines Interesses, hätte es gewollt, dass für den

Opponenten aus der Ausfertigung der Verleihungaurkunde irgend welche Nachtheile demungeachtet eintreten

sollen oder können, dann hätte es dies ausdrücklich aussprechen, oder bestimmen müssen, dass der

Opponent der Bergbehörde auch noch innerhalb der gestellten Frist von der erfolgten Klageerhebung Anzeige

macht. Dies ist aber nicht geschehen und ohne solche gesetzliche Bestimmung der Eintritt irgend welcher

Nachtheile für den Opponenten au3 der erfolgten Ausfertigung der Verleihungsurkunde ungeachtet der

rechtzeitig angestellten Klage gar nicht denkbar. Es wird dies an praktischen Beispielen klar werden.

Man nehme den Fall, dass die Müthungen des A. und B. mit einander collidiren und zwar der-

artig, dass deren Felder sich gegenseitig fast vollständig, namentlich aber rücksichtlich der Fundpunkte

überdecken. Jeder der Muther behauptet, sei es auf Grund früherer Fündigkeit, sei es, weil die entgegen-

stehende Muthung in Ermangelung der im g 14 oder § 18 des Allg. Berggesetzes vorgesehenen Erfordernisse

ungütig sei, bessere Rechte auf das gemuthete Object zu haben. Die Bergbehörde beschliesst aber, dem A
zu verleihen, und weist die collidirenden An- und Einsprüche des B. zurück; dieser aber stellt, ohne der

Bergbehörde eine Mittheilung zu machen, rechtzeitig die Klage an und siegt vielleicht schliesslich erst in

letzter Instanz ob. Inzwischen hat die Bergbehörde nach Ablauf der Frist des § 31 für den A. die Ver-

leihungsurkunde ausgefertigt, das Puhlicationsverfahren des § 35 a. a. 0. ist beendet, das Bergwerk des A.

in das Hypothekenbuch eingetragen, vielleicht schon in dritter Hand verkauft oder mit Hypotheken belastet

Da hat endlich der B. seine Ansprüche im Rechtswege zur Anerkennung gebracht, der Richter hat seiner

Muthung don Vorzug gegeben, und hiermit hört natürlich das Bergwerkseigenthum des A. zu existiren auf.

Es schadet dem B. nichts, dass das dem A verliehene Bergwerkseigenthum sich in der Hand eines dritten

redlichen Besitzers befindet, es alterircn das Bergworkseigenthum des B. nicht im mindesten die von Anderen

auf das Bergwerk des A. bona fide erworbenen Hypotheken. Der B. hat in keinem Falle diese Ansprüche

irgend wie zu respectiren, sie gehen nicht etwa auf das sich im Wesentlichen über dasselbe Feld erstreckende

Bergwerkseigenthum des B. über, sondern sie gehen mit dem Bergwerkseigenthum des A., das rechtlich zu

existiren aufgehört, oder eigentlich rechtlich noch gar nicht eiistirt hat, unter; das Bergwerkseigenthum

des B. ist ein ganz anderes, neues Eigenthumsobject, das von Ansprüchen, die Andere auf das Feld des

A. hatten, in keiner Weise belastet werden kann. Wer Ansprüche auf das Bergwerkseigenthum des A
hatte, kann dieselben jetzt nur noch gegen die Person des A. geltend machen, das Bergwerkseigenthum

desselben ist aus der Welt geschafft, B. ist nicht etwa in das bestehen gebliebene Bergwerkseigenthum

succedirt, sondern B. macht einen selbstständigen, originären Erwerb. Das Bergrecht kennt einen

solchen Uebergang eines bereits bestehenden Rergwerkseigenthums auf einen Anderen im Wege der Ver-

leihung überhaupt nicht und hat darum auch die Muthung und Verleihung zum Erliegen gekommener Berg-

werke, die das ältere Bergrecht kannte, nicht mehr zugelasson.

Also selbst Rechte, die auf das verliehene Bergwerkseigenthum von redlichen Dritten erworben

waren, stehen dem im Rechtswege obsiegenden Opponenten nicht entgegen und können ihm selbstverständ-

lich nicht entgegenstehen, da er eben ein ganz selbständiges, neues, von dem seines Concurrenten durchaus

unabhängiges Eigentbum erwirbt und in keiner Weise der Successor seines besiegten Concurrenten ist.

Oder man setze den Fall, A. macht an der Grenze eines Terrains, auf welchem einem Anderen ein

ju» ejtcludendi eingeräumt ist, einen Fund, legt darauf Muthung ein und streckt sein Feld, weil sich das

Mineral nach dem privilegirten Terrain fortsetzt, fast ausschliesslich auf dasselbe. Der Privilegirte erhebt

zwar dagegen Einspruch, wird aber von der Bergbehörde damit zurückgewiesen, weil diese den Beweis nicht

für erbracht hält, dass das qu. Terrain zu dem privilegirten gehöre. Der Opponent beschreitet den

Rechtsweg, ohne dass die Bergbehörde davon Kenntniss erhält, dio nach Ablauf der 3 Monate die Ver-

leihungsurkunde ausfertigt.
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Wenn es nun dem Geliehenen glückt, mit Rücksicht auf das reiche Feld vortheil haft sein Bergwerk

«ler Kuxe daran zu verkaufen, oder durch Darlehne das Folium zu belasten, so kann dies doch dem oppo-

iiircnden Privilegirteu ganz gleichgültig sein. Gelingt es dem Privilegirten demnächst, im Rechtswege den

Beweis zu erbringen, dass das Feld sein privilegirtes Feld bestrickt, und siegt der Opponent im Rechtswege

ob, so gehen diu über das privilegirte Terrain gestreckt gewesenen Maasseu einfach verloren, die Markscheiden

des verliehenen Bergwerks müssen bis zu den Grenzen des privilegirten Feldes zurückgestreckt werden und

die Kuxerwerber oder Darlehnsgeber mögen sich mit dem ursprünglich Beliehenen auseinandersetzen; an das

aus dem Bergwerkseigenthum ausscheidende privilegirte Terrain haben sie keinerlei Rechte erworben, denn sie

leiten ja ihre Rechte von dem Muther ab, und dass dieser keinen Anspruch auf das privilegirte Terrain hat

erheben können, dass dessen Präteusionen darauf hinfällig waren, ist durch den Richterspruch rechtskräftig

festgestellt. Dem Privilegirten erwächst mithin aus der voreiligen Ausfertigung der Verleihuugsurkunde

keinerlei Nachtheil; sein zu Unrecht in Anspruch genommenes privilegirtes Terrain kann durch keine Operation

des Muthers und Beliehenen irgendwie belastet werden.

Wo liegt da nun das Interesse des Opponenten, die Bergbehörde von der Beschreitung des Rechts-

weges in Kenntniss zu setzen, und dadurch die vorzeitige Ausfertigung der Vcrlcihungsurkunde zu ver-

hindern, wenn ihm aus einer solchen Ausfertigung nicht der mindeste materielle Nachtheil erwächst?

Im Band VIII S. 552 der erwähnten Brassert'sehen Zeitschrift wird bemerkt, dass in Folge unter-

lassener Anzeige über die Klagcanstellung der Opponent allerdings nicht mit seinen Rechten präcludirt

werden kann, aber es werde ihm daraus doch der Nachtheil erwachsen, dass, wenn er hiernächst ein ob-

wegliches Urtheil erstreitet und das Oberbergaint inzwischen die Verleihungsurkunde ausgefertigt hat, als-

dann die Wiederanfbebung dieser Urkunde nicht durch das Olwrbergamt selbst und überhaupt nicht auf

dem Verwaltungswege, sondern nur durch Anstellung eiuer neuen gerichtlichen Klage gegen

den Verleihungsbesitzer herbeigeführt werden könne.

Es soll also der ganze Nachtheil lediglich in der formellen Unbequemlichkeit bestehen, dass der

Opponent noch einen Process zu führen gezwungen ist! Angenommen, es wäre richtig, dass der Opponent

eine neue Klage anstellen miUste, so ist doch nach dem bereits Ausgeführten kein Zweifel darüber, dass

dies untergeordnete Motiv, diese formelle Unbequemlichkeit gar nicht ins Gewicht fallen kann gegen die

großartige Schädigung der Interessen der Bergwerksbesitzer, die daraus hervorgehen muss, wenn die Praxis

der Verwaltungsbehörden durch vorzeitige Ausfertigung der Verleihungsurkunde den durch die Verleihung

Ix'gröndeten Rechtstitel wiederum zu einem jeder Sicherheit entbehrenden machen sollte. Die geringo Un-

bequemlichkeit einer neuen, in ihrem Resultate ohnehin unzweifelhaften Proccssführung ist doch wahrlich

verschwindend gegen die grossen materiellen Schäden, die diejenigen treffen können, die sich mit einem

Beliehenen einlassen, dessen Bergwerkseigenthum hinterher durch die Einsprüche des Opponenten wieder

verloren geht, verschwindend gegen die weitgreifenden wirtschaftlichen Nachtheile, die daraus entstehen,

wenn die Verleihungsurkundc nicht die Sicherheit wenigstens gewährt, dass die darin als grundlos erwähnten

Einsprüche Dritter dagegen auch wirklich definitiv beseitigt sind; wenn das BcrgworkseigenUium gerade

in der ersten Zeit des Betriebes, in der es Kapital und Arbeit vielleicht am dringendsten bedarf, jedes

Credit» vollständig entbehren muss, weil jeden Augenblick seine Existenz eine völlig illusorische werden

kann aus rechtlichen Umständen, die in Rechnung ziehen zu müssen das Publikum keine Veranlassung mehr

zu haben glauben durfte.

Also selbst wenn es richtig wäre, dass der im Rechtswege obsiegende Opponent nochmals auf Auf-

hebung der Verleihuugsurkunde klagen miiHste, könnte dies nimmermehr die Rechtfertigung für ein Verfahren

.«ein. welches nach anderer Richtung hin viel grossartigere Nachtheile hervorrufen kann und im Laufe der

Zeit, wenn es von einigen unreellen Speculanten ausgebeutet wird, tür die ganze Bergwerksindustrie im

befolge haben muss.

Zudem kann es aber auch nicht als richtig nachgegeben werden, dass der obsiegende Opponent

nochmals auf Aufhebung der Verleihuugsurkunde klagbar werden muss.

Eine direct auf Aufhebung der Vcrlcihungsurkunde gerichtete Klage ut überhaupt nicht gegeben;
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denn dieselbe könnte, da die Aufhebung doch nur von der verleihenden Behörde seihst erfolgen kann, eben

nur gegen die Bergbehörde gerichtet werden, dies ist aber durch § 23 des Allg. Berggesetzes ausdrücklich

ausgeschlossen. Gegen den Verleihungsbesitzer kann immer nur auf Anerkennung der besseren Hechte des

Opponenten geklagt werden und die nothwendige Folge davon wird dann eben immer die Verpflichtung des

Beliehenen sein, sein Recht nur in dem durch Respectirung des besseren Rechts des Opponenten beschränkt«!)

Umfange, oder, wenn das letztere das erstere gänzlich aufhebt, gar nicht auszuüben. Es widerstreitet ein«

solche neue Klage nicht nur dem Principe, das der Vervielfältigung der Processe entgegenzuwirken strebt,

sondern sie dürfte auch mit Rücksicht auf den Grundsatz non bin in ideut unzulässig sein, da die neue

Klage doch eben immer nur darauf gerichtet sein kann, dass der Beliehene, ungeachtet der erhaltenen Ver-

leihung, das bessere Recht des Opponenten anerkennt Nun ist aber unter denselben Principien und

zwar auch schon zu einer Zeit, wo die Verleihung, wenn eben auch erst nach der Klageanstellung, ertbeilt

worden war, über dasselbe Object. über die Anerkennung der besseren Ansprüche des Opponenten er-

kannt worden, und daraus folgt von selbst und mit Notwendigkeit die Aufbebung oder Modificirung der

Verleihung; es ist also wegen Identität der Parteien, des Rechtsgrundes und des Petitums eine neue Klagt

gar nicht zulässig.

Das Zulassen einer neuen Klage, wenn dieselbe aus processnalischen Gründen, weil nicht dasselbe

Petitum vorliegt, nicht für ausgeschlossen erachtet werden könnte, würde aber auch ganz den im Allgemein«

für die Fälle der Administrativ -Justiz geltenden Grundsätzen widerstreiten. Oppenhof in dem oben citirtat

Werke S. 81 sagt in der Anm. 240:

,In diesen Fällen' — in denen die Verwaltungsbehörden vorläufig mit Zulassung des Rechtsweg»

entscheiden — .ist die Berufung auf den Rechtsweg nicht als eine unmittelbare und eigentliche Anfechtoiig

der Administrativ- Entscheidung in dem Sinne anzusehen, wie sie § 41 der Verordnung vom 26. December

1808 bei Verfügungen in Finanz-Angelegenheiten der Behörde selbst gegenüber zulässt, auch hat der Richter

nicht gleichsam als eine höhere Instanz zu erkennen. Das gerichtliche Verfahren bewegt sich viel-

mehr ganz unabhängig von dem vorhergehenden administrativen, gerade so, als wenn die Sache noch

ganz intact wäre; sein Zweck besteht einzig darin, das betreffende Rechtsverhältniss unter da

Betheiligten selbstständig, aber in einer auch von der Verwaltung zu beachtenden Weise und

mit rückwirkender Kraft festzustellen, so dass die administrative Entscheidung mit dem Eintritte

eines rechtskräftigen TJrtheils von selbst, d. h. ohne förmliche Aufhebung durch das Gericht, ihre Wirk-

samkeit verliert."

Dass das Allg. Berggesetz vollständig an diesen allgemeinen Grundsätzen festhält, dafür gibt das

letzte Alinea des § 35 den klarsten Beweis. In Anerkennung dieser Grundsätze wird hier verfügt, da», im

Falle nach Pnblication der Verleihungsurkunde bisher unbekannt«, im vorgängigen contradictorischen Ad-

ministrativverfahren gar nicht zur Sprache gekommene Ansprüche auf das verliehene Object zu Tage kommen,

der Opponent gegen den Verlcihungsbesitzor nicht etwa auf Aufhebung oder Modificirung der Verleihungs-

urknnde, sondern lediglich auf Anerkennung seiner An- oder Einsprüche zu klagen bat, und dass nach recht-

kräftiger Anerkennung des Vorzugsrechts des Opponenten die Bergbehörde von selbst, als nothwendige

Folge dieser richterlichen Entscheidung, die Verleihungsurkunde gänzlich aufzuheben oder abzuändern bat

Wenn dies gilt in einem Falle, wo der Opponent Veranlassung hätte, gegen die VerleihungsurknnJe

selbst vorzugehen, durch deren Publication ihm erst ein Gruud zur Geltendmachung seiner An- und Ein-

sprüche gegeben worden ist, um wieviel mehr muss dasselbe in dem Falle gelten, wo der Opponent reebt-

zeitig die Klage anstellte, während die Verleihungsurkunde noch gar nicht existirte, eine Klage auf Be-

seitigung der Verleihungsurkunde gar nicht erhoben werden konnte. Wenn darüber noch

ein Zweifel existiren könnte, so beweist gerade § 35 des Allg. Berggesetzes, dass eine Klage auf Auf-

hebung der Verleihungsurkunde in keinem Falle zulässig ist, dass eine solche innner nur auf

Anerkennung der Vorzugs- oder Einspruchsrechte gerichtet werden kann und dass je nach dem Au.-fall«

dieses Proccsses von selbst und mit Nothwendigkeit die Aufhebung oder Modification der Verleihungsurkunde

von der Bergbehörde veranlasst werden muss.
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Das Berggesetz sieht den § 35 Alinea 4 offenbar auch als keine singulaire, allein dem Bergrecht

eigenthümliche Bestimmung an, die von den allgemein geltenden Principien abweicht oder abweichen soll,

denn die Motive ergeben, dass der Gesetzgeber solche Abweichungen überall möglichst hat vermeiden wollen,

und läge hier eine solche vor, dann wäre deren Notwendigkeit sicher irgend wie begründet worden. Die

Motive zum Regierungsentwurfe S. 49 begnügen sieh aber mit der einfachen Bemerkung:

.Der Schlusssatz des § 35 regelt das Verfahren für den Fall, dass ein gegen die publicirte Ver-

leihung erhobener Widerspruch durch Richterspruch für begründet erklärt worden ist."

Hieraus lässt sich sicher entnehmen, dass das hier augeordnete Verfahren eben nur als ein den allgemein

geltenden Grundsätzen entsprechendes und nicht als ein singulaires angesehen worden ist.

Man wird sonach wohl anerkennen müssen, das» der Opponent auch aus dem Grunde, weil er sonst

noch einen zweiten, ohnehin in »einem Resultate ja dann gar nicht mehr zweifelhaften Process zu führen

haben würde, kein Interesse daran hat, der Bergbehörde nachzuweisen, dass er rechtzeitig, wie §31 a. a. 0.

anordnet, die richterliche Entscheidung angerufeu habe. Auch diese Unbequemlichkeit, die ohnehin nur für

den vielleicht schon anderweit durch kostspielige Arbeiten, für die ihm kein Ersatz wird, geschädigten Ver-

leihongsbesitzer neue finanzielle Opfer (die Processkostenzahlung) im Gefolge haben würde, hat der Opponent

nicht zu fürchten; er hat somit offenbar gar kein Interesse daran, die Bergbehörde von der Beschreitung

des Rechtsweges in Kenntnis» zu setzen.

Hieraus folgt aber, wie oben auch schon angedeutet worden, dass nur der Verleihungsbewerber
ein Interesse an der Ausfertigung der Verleihungsurkunde hat, denn diese setzt ihn erst in den Stand, über

ein Bergwerkseigenthum zu verfügen. Der Muther hat im eigenen Interesse sich zu vergewissern und die

Bergbehörde hat im öffentlichen Interesse dafür Sorge zu tragen, dass die Verleihungsurkunde in Wahrheit
als ein rechtsgütiger Titel für die Erwerbung des Bergwerkseigenthums bestehen kann. Hieraus ergibt sich

in einfacher und natürlicher Weise, welches Verfahren im Falle des § 31 a. a. 0. zu beobachten ist.

Die Bergbehörde hat die Verleihungsurkunde dem nach § 31 a. a. 0. gefassten Beschlüsse gemäss
erst dann auszufertigen, wenn ihr der Verleihungsbewerber den Nachweis führt, dass dieser
Besebluss ein unangefochtener geblieben, ein definitiver geworden ist

Es wird dieses Ziel ohne jede unnöthige und weitläuftige Schreiberei in ebenso einfacher Weise da-

durch erreicht, dass der Muther die ihm insinuirte Ausfertigung des Beschlusses dem betreffenden Gerichte

ülierreicht, sich darauf attestiren lässt, dass mit Beziehung auf diesen Besebluss innerhalb der dreimonat-

lichen Frist von den Opponenten eine Klage nicht eingereicht worden ist, und wenn der Muther alsdann

diese Documente dem Oberbergamte mit dem Antrage auf Ausfertigung der Verleihungsurkunde vorlegt.

So regelt sich das ganze Verfahren in einfacher zuverlässiger Weise und alle die schweren, weitgreifenden

Nachtheile, die aus einer vorzeitigen Ausfertigung der Verleihungsurkunde nur zu leicht entstehen und die

Sicherheit wie Creditfähigkeit des Bergwerkseigenthums aufs Tiefste gefährden können, werden vollständig

vermieden.

Will die Bergbehörde ex officio bei Gericht nach Verlauf der 3 Monate Nachfrage halten, ob eine

Klage eines Opponenten eingegangen ist, will sie gewissermaassen ex mera gratia die Geschäftsführung für

Jen Verleihungsbewerber übernehmen, so wird das gewiss dankbar von demselben angenommen werden,

nothwendig aber erscheint dies nicht, da nach dem Ausgeführten mit Grund wohl nicht mehr bezweifelt

werden kann, dass dem Muther die Verpflichtung obliegt, nachzuweisen, dass er nunmehr be-

rechtigt ist, die Ertheilung der Verleihung zu beanspruchen, sowie dass auch nur der Muther das nächste

und grösste Interesse daran hat, einen rechtsbeständigen Titel in der Verleihungsurkunde zu erhalten.

Es erübrigt schliesslich nur noch darzulegen, dass auch der Wortlaut des Gesetzes mit dieser

Auffassung überall im Einklänge steht und dass durch denselben die Bergbehörde keineswegs autorisirt wird,

ohne Weiteres nach Ablauf der Frist und ohne Constatirung, dass innerhalb derselben der abgewiesene

Opponent die Klage bei Gericht nicht erhoben hat, mit der Ausfertigung der Verleihungsurkunde vorzu-

gehen. Die entscheidende Bestimmung enthält der § 32 a. a. 0. Derselbe lautet:

Abh*ndl. XVI. 85
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.Sind die der Verleihung entgegenstehenden Hindernisse (§ 31) durch die Entscheidung der

Bergbehörde oder durch Richterspruch beseitigt, so fertigt das Oberbergamt die Ver-

leibungsurkunde aus."

Dieser Wortlaut kann doch nur dahin verstanden werden, das» die Bergbehörde zu prüfen hat, ob

die Hindernisse definitiv aus dem Wege geräumt sind und dass sie erst nachdem dies festgestellt worden

ist, die Verleihungsurkunde ausfertigen darf. Durch das Wort .beseitigt' und durch die ausdrückliebe

Hinweisung auch auf den Rechtsweg durch die Worte .oder durch Richterspruch* wird klar, dass die Aus-

fertigung der Verleihungsurkutidc erst dann zulässig sein soll, wenn der nach § 31 a. a. 0. gefasste

Beschluss unumstösslich geworden ist. Dies ergeben auch die Motive zur Regierungsvorlage, die S. 47

dahin lauten:

.Bei dieser kürzeren Verjährungsfrist erscheint es sachgemäss, die Ausfertigung der Verleibungs-

urkunde, wie im § 32 bestimmt, bis zur definitiven Beseitigung der Collisionen aus-

zusetzen.'

Dieser Wortlaut und diese Motive müssen wahrlich jeden etwa aufgeworfenen Zweifel beheben. Definitiv

beseitigt sind die durch den nach § 31 a. a. 0. gefassten Beschluss zurückgewiesenen Ansprüche gewiss

nicht schon nach Ablauf von 3 Monaten nach erfolgter Insinuation des Beschlusses, sondern erst nach

Ablauf dieser Frist und unterlassener Anstellung der Klage innerhalb derselben. Die Bergbehörde, die erst

nach definitiver Beseitigung der Einsprüche die Verleihungsurkunde ausfertigen darf, hat daher nicht

blos zu prüfen, ob die Frist abgelaufen, sondern auch, ob innerhalb derselben die Klage

angestellt ist oder nicht. Thut sie das nicht, verletzt sie die Pflichten, die ihr bei der im § 32 a

a. 0. zugewiesenen Cognition auferlegt sind, so möchte sogar gegen denjenigen Beamtin, dem ein Versehen

dabei zur Last fällt, wegen des in Folge einer vorzeitigen Ausfertigung der Verleihungsurkunde, deren Be-

seitigung im Rechtswege hinterher erstritten wird, entstandenen Schadens von demjenigen, der bona pdf

sich mit dem Bcliehencn eingelassen und dadurch Schaden erlitten hat, ein Regrossanspruch mit Erfolg

geltend gemacht werden können.

Jedenfalls wird man anerkennen müssen, dass die Worte dos § 32 a. a. 0. vom Gesetzgeber in

überaus künstlicher Weise gewählt worden wären, hätte er damit sagen wollen, dass die Verleihungsurkund-

sofort nach Ablauf der Frist auszufertigen sei, wenn Seitens des Opponenten nicht inzwischen die Kkg>
anstcllung nachgewiesen wäre. Es hätte, wäre dies die Intention des Gesetzgebers gewesen, wie oben schon

dargethan, nicht nur Alinea 3 des g 31 anders gefasst sein müssen, sondern jedenfalls hätte dann auefc

§ 32 viel einfacher seine Fassung dahin erhalten:

Nach Ablauf der im § 31 gestellten Frist fertigt das Obcrbcrgamt, wenn inzwischen der Oppiv

uent die Kinlegung der Klage nicht nachgewiesen hat, die Verleibungsurkunde ans.

Man darf nicht annehmen, dass der Gesetzgeber nicht den einfachsten und klaraten Wortlaut bat*1

wählen wollen und nicht gewählt habe, um seiueu Gedanken Ausdruck zu geben. Lässt mau aber diesen

Satz für richtig gelten, daun muss man zugeben, dass der Wortlaut des § 32 durchaus nicht für die

Zulässigkeit der Ausfertigung der Verleihungsurkunde nach Ablauf der dreimonatlichen Frist ohne Prüfung,

ob der Rechtsweg besehritten ist oder nicht, spricht, dass er vielmehr in unzweideutiger Weise dem Ober-

bergamte zur Pflicht macht, vor der Ausfertigung zu prüfen, ob alle derselben entgegenstehenden

Hindernisse definitiv beseitigt, d. h. ob sie auch nicht im Rechtswege weiter verfolgt worden, oder

durch Richterspruch rechtskräftig erledigt sind.

Es kann zum Schlüsse noch darauf hingewiesen werden, dass auch der bereits oben in Bezug ge-

nommene § 35 im Scblusssatze dafür spricht, wie der Gesetzgeber die Möglichkeit der Beseitigung eint*

bereits im contradictorischen Vcrlcihungsveri'abren zur Erörterung gekommenen Ein- oder Anspruchs für gar

nicht denkbar erachtet hat.

Schon der Umstand, dass die im § 35 im Schlusssatze gegebene Bestimmung gerade nur im §35

und nicht auch im g 32, oder doch wenigstens als besondere Vorschrift in einem besonderen Paragraphen,

vielleicht am Schlüsse dieses Abschnittes als neuer § 39, aufgenommen worden ist, beweist ebenso, wie dies
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die Materialien des Gesetzes ergeben, dass die Beseitigung oder Modificirung einer bereits ausgefertigten

und poblicirten Verleihungsurkunde nur in Folge nachträglich, uach Abschluss des InstructionsVerfahrens

zur Sprache gebrachter Anspräche für möglich erachtet worden ist. Die Anerkennung nur dieser einen

Möglichkeit ist aber eben nur dann gerechtfertigt und denkbar, wenn im Falle des §32 die Möglichkeit
ausgeschlossen bleibt, dass die Verleihungsurkunde ausgefertigt, wird, obwohl der im Instructions-

verfahren zurückgewiesene Opponent rechtzeitig seine Einsprüche im Kechtswege verfolgt hat.

Hätte der Gesetzgeber es für zulassig und möglich gehalten, dass die Verleihungsurkunde ausge-

fertigt werde, ehe nachgewiesen ist, dass die im Instructionsverfahren angemeldeten oder von der Berg-

behörde tx officio ermittelten Collisionen rechtskräftig beseitigt sind, der Beschluss also definitiv unanfecht-

bar geworden ist, dann hätte er die im Schlusssatze des § 35 für nothwendig erachtete Bestimmung

jedenfalls auch für den Fall der §§ 31 und 32 geben müssen, weil es sonst für diesen Fall, wie

bereits früher erwähnt, an einem geordneten Verfahren fehlen würde. Denn dass der Schlusssatz des § 35

auf diesen Fall nicht anwendbar ist, wird auch von Brassert in der Zeitschrift für Bergrecht S. 552 ange-

nommen, der gerade daraus eben folgert, dass eine Verleihuugsurkunde im Verwaltungswege überhaupt nicht

beseitigt werden könne, wenn im Falle des § 31 des Allg, Berggesetzes von der Bergbehörde gegen den

Verleihungsantrag zurückgewiesene Einsprüche im Wege der richterlichen Entscheidung zur Anerkennung

gelangen, inzwischen aber die Verleihungsurkunde nach Ablauf der 3 Monate ausgefertigt worden war,

weil der Opponent nicht von der Beschreitung des Rechtsweges der Bergbehörde Nachricht gegeben hatte.

Weil der Schlusssatz des § 35 sich eben an jener Stelle befindet und für den Fall des § 32 nicht

anwendbar ist. und weil doch, wenn die Ausfertigung der Verleihungsurkunde nach § 32 ohne Weiteres,

lediglich nach Ablauf der 3 Monate erfolgen dürfte, der Fall eintreten könnte, dass auch die nach § 32

ertheilte Verleihung wegen schon im Instructionsvcrfahren behandelter Einsprüche modificirt oder aufgehoben

werden müsste, so folgt hieraus entweder, dass sich im Berggesetze eine Lücke, ein erheblicher Mangel in

Folge eines Versebens des Gesetzgebers befindet, oder dass der Gesetzgeber die Möglichkeit für ausgeschlossen

erachtete, es könne jemals eine Verleihungsurkunde vor definitiv constatirter Rechtskraft des nach § 31

abgefaßten Beschlusses ausgefertigt und also durch solche Einsprüche noch alterirt werden, die im In-

strationsverfahren vor Ausfertigung der Verleihungsurkunde bereits zur Erörterung gekommen waren.

Da aber, so lange ein Gesetz eine vernünftige, zweckentsprechende Auslegung gestattet, die An-

nahme, der Gesetzgeber habe einen Fehler gemacht, unzulässig ist, so muss man sich für die zweite Alter-

native entscheiden.

Aus allen diesen Gründen dürften sich folgende Sätze als maassgebend für das im Falle der §§ 31

und 32 des Allg. Berggesetzes vom Oberbergamte zu beobachtende Verfahren ergeben:

1. Im Falle collidircnde Ansprüche im Instructionsvcrfahren zur Verhandlung gekommen und durch

Entscheidung der Bergbehörde zurückgewiesen worden sind, fertigt das Oberbergamt die Ver-

leihungsurkunde erst dann ans, wenn constatirt ist, dass diese Entscheidung unanfechtbar ge-

worden ist, die An- und Einsprüche also nicht rechtzeitig im Rechtswege weiter verfolgt

worden sind.

2. Den zu dieser Constatirung erforderlichen Nachweis hat der Verleihungsbcwerber dem Obcrberg-

amte zu führen.

3. Dieser Nachweis wird am zweckmässigsten in der Weise geführt, dass der Muther die ihm zu-

gestellte Ausfertigung des nach § 31 a. a. 0. abgefassten Beschlusses mit einem Atteste des

zuständigen Gerichts, dass innerhalb der gesetzlichen Frist die in dem Beschlüsse zurückgewie-

senen Ansprüche im Rechtswege durch Klageanstellung nicht verfolgt sind, versehen, dem Ober-

bergamte einreicht.

4. Will das Oberbergamt ex officio das unter No. 3 gedachte Attest oder eine derartige amtliche

Auskunft von dem zuständigen Gerichte extrahiren, so steht dem selbstredend nichts im Wege.

Im Interesse der Sicherheit und Creditfähigkeit des Bergwerkseigenthums möchte es dringend wün-

schenswerth sein, dass das in vorstehenden Sätzen gezeichnete Verfahren von den Bergbehörden eingeschlagen,
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und ein Verfahren, das in den Sätzen beruht: »Geht innerhalb der dreimonatlichen Frist die Bescheinigung

fiber die Einlegung der gerichtlichen Klage ein, deren Beibringung dem unterliegenden Theile

fiberlassen bleibt, so wird die Ausfertigung bis nach rechtskräftiger Beendigung des Processen ausgesetzt.

Im anderen Falle erfolgt dieselbe nach Ablauf der dreimonatlichen Frist* und das wiederum

zu den bedenklichsten wirtschaftlichen Nachtheilen führt, auf deren Beseitigung das Berggesetz in so an-

erkennenswerther Vortrefflichkeit hingearbeitet hat (cfr. Commissionsbericht des Abgeordnetenhauses S. 21.

23 und 25), wo dasselbe geübt worden sein sollte, wieder aufgehoben werden möchte. Alle etwa dadurch

für die Behörden oder Interessenten erwachsenden Unbequemlichkeiten oder Mehrarbeiten werden durch die

daraus hervorgehenden wirtschaftlichen Vortheile, durch die Erhöhung der Sicherheit des Bergwerkseigen-

thums und die dadurch bedingte Förderung des öffentlichen Wohles, der Interessen der gesammten Berg-

Werksindustrie in überreichem Maasse aufgewogen!

Die Entsilberung des Werkbleies mittelst Zink auf dem Hüttenwerke

von Herbst & Co. in Call.

Von Herrn Paul Bergbolz zu CalL

Entsilberun g. Das Werkblei, welches durchschnittlich 250 Qr. Silber in 1000 Egr. enthält,

wird in einem Kessel von 7 Fuss Durchmesser und 22 Zoll Tiefe, welcher ungefähr 225 Ctr. Blei fasst,

eingeschmolzen. Nach dem Einschmelzen wird zunächst der Bleidreck entfernt und zur Feststellung des

Silbergebaltes des im Kessel befindlichen Bleies eine Probe genommen, worauf das Feuer verstärkt wird, bis

ein kleines Stückchen Zink auf der Oberfläche des Bleibades schmilzt; dann setzt man 180 Pfd. Zink in

Platten zu, und rührt dasselbe, nachdem es geschmolzen, mittelst eines durchlöcherten Löffels, Schaumlöffel,

mit dem Blei innig durcheinander, während man das Feuer, behufs Abkühlung des Bleibades, abdecken lässt.

Nachdem das Umrühren ungefähr eine halbe Stunde fortgesetzt ist, bildet sich an der Oberfläche wie an

dem Bande des Kessols eine Kruste der, Zinksilberlegirung. Man stellt nun das Bühren ein und lässt den

Kessel erkalten, bis die Kruste der Zinksilberlegirung, des sogenannten Zinkschaumes, die Dicke von 3 Linien

hat. Alsdann beginnt das Abnehmen des Zinkschaumes, wozu man sich eines Schaumlöffels und eise»

meisselförmigen Instruments, mittelst dessen derselbe vom Bande losgemacht wird, bedient Dieses Abnehmen

wird so hinge fortgesetzt, bis die Bildung von Bleikrystallen beginnt, was der Fall ist, wenn eine Schicht

von 2 Zoll des Kesselinhalts in Form von Zinkschanm abgenommen ist.

Der Kessel wird hierauf mit Saigerblei, von dessen Entstehen weiter unten die Bede sein wird,

gefüllt und wieder bis zur Schmelztemperatur des Zinks erhitzt, worauf als zweite Partie 62 Pfd. Zink zu-

gesetzt werden. Nachdem der Zinkschaum in derselben Weise, wie nach dem ersten Zinkzusatz abgenommen

ist, wird der Kessel wiederum mit Saigerblei angefüllt und danach als dritter Zusatz 35 Pfd. Zink zugegeben.

Der Zinkverbrauch stellt sich hiernach für 225 Ctr. zu entsilbernden Werkbleies auf 277 Pfd. oder

nahezu l\ pCt.

Nach dreimaligem Entsilbera enthält das im Kessel zurückbleibende Blei auf 1000 Kgr. nur noch

4 bis 5 Gr. Silber und ist von Kupfer, welches sich wie das Silber mit dem Zink legirt, fast ganz frei:

dagegen ist es mit 0,6 pCt. Zink verunreinigt und enthält fast alles Antimon, welches ursprünglich im

Werkblei enthalten war. 1

)

>) Du Werkblei enthalt im Durchschnitt O.is pCt Antimon und 0,» pCt. Kupfer.;
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Entzinkung. Zur Entfernung des Zinks aus dem entsilberten Blei wird dasselbe bei dunkler

Kotbglühhitze mit einer innigen Mischung von schwefelsaurem Bleioxyd und Chlornatrium behandelt; bei

dem angegebenen Zinkgehalte von 0,6 pCt. wendet man 3 Ctr. schwefelsaures Bleioiyd und 1 Ctr. Kochsalz

an. Nach Verlauf von 4 bis 5 Stunden beginnt die Schlacke, die sich an der Oberfläche des Metallbades

bildet, flüssig zu werden; es bildet sich leichtflüssiges Zink-Oxychlorid and metallisches Blei neben Glauber-

salz. Da 1 Ctr. Kochsalz nur ca. 0,7 Ctr. Chlor enthalt, die in 225 Ctr. Blei enthaltenen 1,36 Ctr. Zink

aber ca. 1,4 Ctr. Chlor zur Bildung von neutralem Chlorzink erfordern, so nmss sich jedenfalls eine Ver-

bindung von Chlorzink und Zinkoxyd bilden.') Die chemische Zusammensetzung dieser Verbindung lässt

sich schwer constatiren, da die Schlacken immer noch viel überschüssiges Kochsalz, schwefelsaures Bleioxyd,

Glaubersalz, Cblorblei und metallisches Blei enthalten. Die Zersetzung ist in 24 Stunden beendigt, nach

deren Verlauf das Blei nicht die geringste Spur von Zink mehr enthalt; dagegen enthält es fast alles im

Werkblei beflndlich gewesene Antimon. Um dieses zu entfernen, wird es nach Abzug der Schlacke eine

halbe Stunde lang gepolt und der Kessel bis zur Rothgluth erhitzt; dabei tritt an der Oberfläche eine

Oxydation ein, in Folge deren das Antimon in Form von antimonsaurem Bleioxyd abgeschieden wird. Nach

Verlauf von 48 Stunden ist auf diese Weise das Antimon bis auf ein Minimum aus dem Blei entfernt Die

Erätze wird alsdann abgenommen und auf Hartblei verarbeitet, während das Blei in Formen gekeilt wird.

Der Grad der Reinheit des auf diese Weise raffinirten Bleies geht aus folgenden Analysen hervor:

I. II.

Eisen . . . 0,ooi9 pCt. 0,oo23 pCt.

Kupfer . . . 0,oo04 - 0,oooö -

Wismuth. . 0,0023 - 0,0024 -

Antimon . . 0,0008 - 0,ooo6 -

Thallium 3
) 0,0O08 - —

Silber . . . 0,0005 - —
Blei .... 99,9938 - 99,9942 -

Too~ TÖÖ

Die bei der Entzinkung fallende Schlacke, die Armschlacke, enthalt schwefelsaures Natron, Chlorzink

und 20 bis 30 pCt. Blei, an Chlor gebunden; aus derselben wird das Blei und Zink auf nassem Wege auf

die weiter unten angegebene Weise wieder gewonnen.

Statt des Gemisches von schwefelsaurem Bleioxyd und Kochsalz kann auch ein solches von schwefel-

saurem Bleioxyd und Stassfurter Abraumsalz verwendet werden. Auch durch ein Gemisch von Sand, Blei-

oiyd und Chlornatrium kann das Zink aus dem Blei entfernt werden; in diesem Falle bildet sich kiesel-

saures Bleioxyd, welches durch das Kochsalz in Chlorblei und kieselsaures Natron zerlegt wird; da indessen

diese Körper zu ihrer Zersetzung eine höhere Temperatur erfordern, als ein Gemisch von schwefelsaurem

Bleioxyd und Chlornatrium, so muss die Entzinkung bei Anwendung derselben im Raffinirofen vorgenommen

werden; in Folge dessen sind aneb die Bleiverluste bei diesem Verfahren bedeutender.

Behandlung des silberreichen Zinkschaums. Der nach den beiden letzten Zinkzusätzen

vom Werkblei abgezogene Zinkschaum wird in zwei über einander liegenden Kesseln einem Saigerprcrass

unterworfen. Man schmilzt denselben in dem oberen Kessel ein; die Zinkailberlegirung steigt an die Ober-

Bäche, während ein Blei mit ca. 0,6 pCt. Zink und 125 Gr. Silber in 1000 Kgr., das sogenannte Saiger-

blei, sich unten ansammelt. Nachdem alles geschmolzen', wird die Temperatur bis fast zur Rothgluth ge-

steigert, wobei das Zink und Blei der auf der Oberfläche des Metallbades schwimmenden Legirung sich

•) üeber Zink -OxyChloride (baswehe Chloride) vgl. Graham -Otto »Lehrbuch der Chemie, 4 Aufl. Bd. II. Ablh.HI. S. 166.

?) Der ThaUiumgehalt rührt jedenfalls vou dem bei der
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oxydirai. Ist diese Oxydation ziemlich vollständig, so lässt man das Saigerblei durch einen Krabn m
dem oberen Kessel in den unteren abfliessen, während die Oxyde, die fast sämmtliches Silber enthalten, im

oberen Kessel zurückbleiben.

Das Saigerblei wird, wie oben schon erwähnt, dem zu entsilbernden Werkblei vor dem zweiten uad

dritten Zinkzusatz zugesetzt. Die silberhaltigen Oxyde werden , sobald sich eine Menge von etwa 30 Ctr.

von denselben angesammelt hat, mit Salzsäure bebandelt, zuerst in der Kälte, später bei massiger Warme.

Nach vollständiger Lösung derselben wird die Temperatur gesteigert und das Wasser verdampft W«tio

die Masse anfängt, dickflüssig zu werden, ein Zeichen, dass das Wasser vollständig ausgetrieben ist, setzt

man den nach dem ersten Zinkzusatz abgezogenen Zinkschaum, welcher das Blei und Zink noch in metal-

lischem Zustande enthält, zu. Dabei setzt sich das Chlorblei und das metallische Zink zu Chlorzink und

metallischem Blei um, welches letztere das Silber unter Bildung eines Keicbbleies mit 1,5 bis 2 pCt Silber-

gebalt, welches dem Abtreibeprocess unterworfen wird, aufnimmt. Etwa 24 Stunden, nachdem das Waaser

verdampft ist, ist die Zersetzung beendet; man lässt alsdann das Reich blei in den unteren Kessel laufen

und kellt es in Formen. Der Verbrauch an Salzsäure stellt sich bei diesem Process auf 50 pCt. des Gewichte

der Oxyde.

Wenn gut gearbeitet worden ist, enthält die hierbei fallende Schlacke, die Reichschlacke, 20 bn

25 pCt Blei, an Chlor gebunden, mit 600 bis 900 Gr. Silber auf 1000 Kgr. Blei, im Uebrigen besteht sie

aus Chlorzink und Chlorkupfer.

Zugutemachung der bei dem Processe fallenden Schlacken.') Sowohl die beider

Entzinkung des Bleies fallende Armschlacke, als auch die Reichschlacke werden behufs Gewinnung des darin

enthaltenen Gehalts an Silber, Kupfer, Blei und Zink gemeinschaftlich und mit einander vermischt einem

Laugeprocess unterworfen. Derselbe wird in einem Holzkasten, der durch Scheidewände in 4 hinter einander

liegende und mit einander communicirende Abtbeilungen getheilt ist, ausgeführt. Während nun in die an

dem einen Ende befindliche Abtheilung Wasser, dem etwas Salzsäure zugesetzt ist, zufliesst, wird die Schlacke

in die am anderen Ende befindliche Abtheilung eingesetzt und nach einiger Zeit in die nächste Abtheilung

gebracht, worauf in die erste wieder neue Schlacken eingesetzt werden, und so fort. Auf diese Weise kommt

das neu zufliessende Lösungsmittel stets zuerst mit der bereits theilweise ausgelaugten ärmsten Schlacke in

Berührung und tritt erst später in die Abtheilungen mit den reicheren Schlacken über.

Die dem Wasser zugesetzte Salzsäure verwandelt das Zink-Oxychlorid in neutrales Cblorzink und

löst es auf. Ebenso löst sich das Chlorkupfer und das Chlorsilber, leszteres in Folge der in Lösung be-

findlichen Chlormetalle. Das Chlorblei setzt sich dagegen mit dem schwefelsauren Natron zu schwefelsaurem

Blei um, welches ungelöst zurückbleibt. Sollten die Schlacken nicht die zur Umwandlung allen Bleies er-

forderliche Menge von schwefelsaurem Natron enthalten, so setzt man etwas Schwefelsäure zu. Die Lauge

wird nun zunächst in einen Klärkasten gelassen, damit sich in demselben das etwa mit fortgerissene schwefel-

saure Bleioxyd ablagert. Alsdann tritt sie zunächst zur Fällung des Silbers in einen mit Kupferbarren

gefüllten Kasten, worauf in einem anderen Kasten das Kupfer durch Eisenstücke ausgefällt wird. Sie ent-

hält nun nur noch Chlorzink und Eisenchlorür , welches letztere durch Einleiten von Chlor in Eisenchlorid

übergeführt wird. Hierauf wird die Lauge mit der zur Fällung des Eisens nöthigen Menge Aetzkalk verseto

und, nachdem der Niederschlag von Eisenoxyd sich vollständig abgesetzt hat, in das Fällungsbasain für das

Zink eingelassen. Nachdem sie hier mittelst Wasserdampf zum Sieden erhitzt worden ist, wird das Zink

ebenfalls mit Aetzkalk gefallt. Da der hierzu anzuwendende Kalk möglichst rein sein muss, so empfiehlt

sich gebrannter Marmor am meisten. Ein Deberschuss des Fällungsmittels ist hierbei möglichst zu ver-

meiden, da derselbe das gefällte Zinkoxyd verunreinigen würde. Nachdem das Zinkoxyd gewaschen und

getrocknet ist, wird es in einem kleinen Retortenofen geglüht und ist dann geeignet, in den Handel zu kommen.

') Die Schlackenauslaugung ist augenblicklich noch nicht im Betriebe, da man noch mit dem Auf«teilen der dazu nOthigta

Apparate beschäftigt ist Die Versuche im Kleinen (mit Hassen von 5 bis 6 Ctr. ausgeführt) haben sehr günstige Resultate ergeben.

Digitized by Google



Beiträge ior Constitutionalehre des Roheisen*. 271

Beitrüge zur Constitutionalehre des Roheisens.

Von Herrn Dr. B. F. Dürre in Berlin.

(Fortectsung und Schluss ron Seite 131.)

IL ZssammensteUnng der hauptsächlichsten physikalischen Eigenschaften des Roheisens und Beschreibung

seiner typischen Arten. (Fortsetzung.)

Abtheilung B. Eigenschaften des Roheisens bei höherer Temperatur.

Schon in den einleitenden Worten dieses Abschnittes ist die Reihenfolge der beim Eintreten höherer

Temperaturen an dem Roheisen wahrnehmbaren veränderlichen Zustände und ihrer Eigentümlichkeiten er-

wähnt worden ; der Verfasser knüpft daher an jene (S. 95) gegebene Uebersicht an und wiederholt sie unter

Anfahrung der notwendigsten vorläufigen Erklärungen.

Das Roheisen durchläuft, wenn es erhitzt wird, alle Stadien einer matten Farbenreihe, welche den

Anlauffarben des polirten Stahles entspricht, ohne deren Lebhaftigkeit zu besitzen; in höhere Tem-

peraturen gebracht, beginnt es zu glühen, beim Eintreten der Weissglühhitze allmälig zu schmelzen und bei

steigender Erhitzung in einen vollkommen dünnflüssigen Zustand überzugehen.

In diesem nun der Erkaltung ausgesetzt, bietet das flüssige Roheisen zunächst die Erscheinungen

des Spiels, d. h. einer eigentümlichen , oft sehr schönen Oberflachenbewegung, dann das Eintreten

ron Ausscheidungen fremder Substanzen theils in Form von Blasen, theils in der von Körnern und

Flocken. Gleichzeitig bemerkt der aufmerksame Beobachter eine, allerdings nur geringe Volumverraeh-

rung, die in der praktischen Technik sowohl hinderlich, als auch dem momentanen Zweck förderlich

sein kann.

Der LTebergang aus dem flüssigen in den festen Zustand bezeichnet den Augenblick der Krystalli-

sation eines der Bestandteile, welche sich aus den Gefügeuntersuchungen der vorigen Abtheilung A ergaben,

und findet nicht bei allen Sorten plötzlich statt. Von dem Moment des Erstarrens an tritt das Schwinden
ein, welches ebenfalls variabel ist und dessen Maass sich auch nach den übrigen Eigenschaften der ver-

schiedenen Sorten richtet, sowie nach Umfang und Dauer der Abkühlung. Von der Gestaltung den Schwin-

dens hängt eine Reihe von Erscheinungen ab, welche den Schluss dieses Abschnittes bilden und als

Spannungen, Saugen und Höhlenbildungen namentlich das Interesse des Praktikers in Anspruch

nehmen dürften, der doch vorzugsweise mit den üblen Folgen derselben zu kämpfen und sein Augenmerk

Tor Allem darauf zu richten hat, durch geeignete Dispositionen die nachteiligen Einflüsse zu paralysiren.

Vergleicht man nun das erstarrte Product der Schmelzung mit dem Material derselben, so lässt

sich ein Unterschied sowohl in dem oberflächlichen Aussehen des Bruches, als auch in anderen physikalischen

Eigenschaften ganz gut erkennen; daraus geht hervor, dass der Schmelzprocess das Ruheisen stete

verändert, und umsomehr, als sich diejenigen Stadien des ersteren zeitlich ausdehnen, innerhalb «leren das

Roheisen am empfindlichsten gegen die Einflüsse der Flammengase oder des Brennstoffs selbst gedacht

»erden kann. Dieser Einwirkung schliessen sich die bereits gelegentlich der Gefiigebeschreibung geschil-

derten Folgen der langsamen und der plötzlichen Abkühlung an, die wesentlich in der gestörten Reihenfolge

der sich nach einander ausscheidenden Bestandteile des Roheisens, verstärkt durch Aenderungcn der che-

mischen Natur, beruhen.
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Eine Erwähnung verdienen schliesslich noch die Wirkungen, welche das anhaltende Glühen von gm-

eisernen Gegenständen auf deren Volum und Korngrösse, sowie ihre sonstige Eigenschaft hat, und welch*

man mit dem allgemeinen Ausdruck des „Temperns" bezeichnet.

Da indessen das eigentliche Froduct dieses Processes, der schmiedbare Gu98, kein öosseiseii

mehr vorstellt, sondern eine stahlähnliche Substanz ist, so sind die physikalischen und die chemischen Detail*

dieses Processes nicht wichtig genug, um bei einer DarsteDung der Hauptmomente der Constitution des Roh-

eisens erwähnt werden zu müssen.

1. Anlaufen und Glühen des Roheisen«.

Wird das Kobeisen an der Luft erhitzt , so zeigt es eine Veränderung seiner Farbe , welche um so

grösser ist, je weiter die Erhitzung getrieben wurde, und noch dazu permanent bleibt.

Vergleicht man diese Farbenerscheinung der verschiedenen Roheisensorten unter einander und mit

den an dem Stahl auftretenden, oft künstlich und absichtlich hervorgerufenen Farbenreihen, so l&sst sich

folgender Satz als Resultat des Vergleichs ziemlieh sicher hinstellen und ausserdem noch durch anderweitige

zufällig gemachte Erfahrungen begründen.

Spiegeleisen läuft bei dem Erhitzen rasch an und zeigt die glänzendsten Farben

während Weissstrahl und splittriges weisses Roheisen dieselben in geringerer Leb-

haftigkeit erlangen, graues Roheisen dagegen die Fähigkeit, bunt anzulaufen, um s>>

mehr verliert, als sich Graphit deutlich und vorherrschend abscheidet

Der Stahl befindet sich in der Mitte der Reihe und nähert sich dem kohle-

ärmeren weissen Roheisen.

Die Aufeinanderfolge der Farben ist bei allen Roheisen- und Stahlarten dieselbe, beginnt mit der

strohgelben, bräunlichen Nuance und verläuft durch mannigfache üebergänge bis in das Rothe, endlich

Violette und Blaue, worauf die Farbe bei noch höheren Hitzegraden verschwindot und einem schwärzlichen

Grau Platz macht, bis das eigentliche Rothglühen eintritt. Dieses ist, kurz geschildert, der Verlauf die»

eigentümlichen Aenderung der Oberfläche erhitzter Eisen- und Stahlstäbe 1

) , der jedoch in der Praxis nur

beim Stahl durch successiv gesteigertes Erhitzen zur Anschauung gebracht wird.

Bei dem Roheisen kommt man dazu selten, vielmehr verdankt man die gemachten Wahrnehmungen

meistens dem umgekehrten Temperaturwechsel, dem Erkalten nach dem Erstarren. Man wird gegen die*

Voraussetzung von vornherein einwenden, dass man alsdann stets nur die Farbe des unmittelbar vor dem

Glühen eintretenden Wechsels aus Violett- oder Indigoblau in ein dunkles Grau erhalten dürfte, da du

Roheisen, wie auch der Stahl, immer die Permanenz derjenigen Farbenstufe zeigt, welche der erreicht«

höchsten Temperatur entspricht. Es gibt indessen eiu ganz einfaches Mittel, an einem allmälig erkaltenden

Stabe jede Farbennüance des Anlaufens hervorzurufen, indem man an demselben in den verschie-

densten Stadien der Erkaltung frische Brüche herstellt. Jede dieser Bruchflächen wirdeine

andere Färbung zeigen, je nachdem der Temperaturgrad war, den das Stück beim Zerbrechen noch besass.

Es köunen indessen Fälle eintreten, wo ein und dieselbe Bruchflächo zwei verschiedene Färbung«

zeigt. Wenn man, wie es von Seiten einiger rheinisch -westfälischen Industriellen bei Gelegenheit der

Pariser Ausstellung geschehen ist, sehr dicke Blöcke von Spiegeleisen giesst und diese dann in der üblichen

Weise unmittelbar nach dem Erstarren mit Wasser begiesst, so entstehen in der oberen Hälfte der Eüen-

stärke eine Menge von feinen Sprüngen, durch welche die Luft mit dem heissen Eisen in Berührung treten

kann, ohne dass diese Sprünge deshalb sichtbar werden. 1
)

i) Karsten (Eisenhüttenkunde, 3. Aufl. 1841. I. S. 302, §91) erklärte den Vorgang durch die Entstehung eines dann«

lichtbrechenUen Oxydhautchens, eine Hypothese, welche indes» nicht zulänglich ist, alle Beziehungen der Eigenschaft des Anlaufes»

zu einigen anderen Eigcntliümlichkeitea verschiedener Eiseasorten aufzuhellen.

*) Unmittelbar nach dem Begießen mögen dieselben klaffen.'; nach dem vollständigen Erkalten auch der unteren Hälfte

von der Eisenstärke ziehen sie sich jedenfalls fest zusammen.
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Nach dem Erkalten zeigen solche Barren zweierlei Färbungen im frischen Bruch; in der oberen

Hallte des Querschnitts bunte Anlauffarben und in der unteren Hälfte das natürliche Aussehen und die

weisse Farbe des Spiegeleisens.

Ruft man sich alle Eigenschaften der schön anlaufenden Roheisenarten ins Gedächtniss, so sind es

vor Allem die der Härte und Sprödigkeit, welche in directem Verhältnis» zu der Fähigkeit, beim Er-

hitzen anzulaufen, stehen. Demnächst scheint die letztere vorzugsweise der rhombisch-prismatischen
Krystallisation im Roheisen eigen zu sein, obwohl auch die regulär - octaedrischen Krystallhaufwerke oft-

mals schöne Farben zeigen.

Der Graphit selbst ist als nicht metallischer Bestandteil von der Theilnahme an diesen Färbungen

stets ausgeschlossen und deshalb zeigt auch das vorherrschend graphithaltige graue Eisen, heiss zerschlagen,

niemals eine deutliche Färbung der Art.

Aus den angeführten Beziehungen der Haupteigenschaften des Roheisens und des Vorwaltens ein-

telner Bestandteile desselben zu dem Auftreten von Anlauffarben kann man ausser der oberflächlichen

Oxydation noch einen anderen Vorgang ab hypothetische Ursache der Farbenerscheinungen ableiten, nämlich

:

die Bildung feiner mehr oder weniger der Oberfläche des Bruches parallel laufender Risse, in

welche Luft eingedrungen ist.

Solche Risse bilden sich wahrscheinlich in einer krystallisirenden metallischen Substanz, wie das

Spiegeleisen und das andere weisse Roheisen, nur bei Erhitzen oder bei raschem Abkühlen, und sind im
eisten wie im letzten Fall die Folgen von Molekularbewegungen, welche die Cohasionskraft Oberwinden.

Allerdings muss bei dieser Hypothese die nicht erwiesene Transparenz der Spiegeleisensubstanz in unendlich

dünnen Blättchen vorausgesetzt werden, eine Vermuthung, welche als eine Analogie zur Durchscheinenheit

des dunngcschlagenen Goldes nicht gerade als absolut unwahrscheinlich gelten dürfte.

Dem sei, wie ihm wolle, als Resultat der berichteten Einzelheiten kann angenommen werden,

dass das Anlaufen des Roheisens in um so höherem Grade stattfinde, als die Spiegeleisensubstanz

in dem Metall dominirt und der Graphit zurückgedrängt wurde.

Erhitzt man das Roheisen weiter bis zum Rothglühen, so zeigen sich wieder Unterschiede

mischen den einzelnen Roheisenarten, die sich an die unter den Erscheinungen des Anlaufens beobachteten

Verschiedenheiten anschliessen lassen und ebenso wie diese mit den Abweichungen in den übrigen physika-

lischen Eigenschaften zusammenhängen dürften. Bereits Karsten hat die hierher gehörenden Erfahrungen

zusammengestellt, 1

) nach welchen das weisse Roheisen, besonders das Spiegeleisen eher glühend
wird, als das graue, dessen Verhalten hierbei zwischen Stahl und Stabeisen zu liegen
kommt.

Das Glühen wird bei Tageslicht erst sichtbar, wenn die Temperatur des Roheisens 500 bis 600°

erreicht hat ; im Finstern bemerkt man schon bei niedrigeren Temperaturen ein Leuchten und Durchscheinen

in bräunlichem Tone, dem alsdann das dunkle Roth folgt, welches allmälig in hellere Farbentöne, bellroth,

orange und weiss übergeht, sobald die Hitze hinlänglich gesteigert wird.

Lässt man Roheisen glühen und darauf wieder erklalten, so bemerkt man anscheinend keine

•andere Veränderung, als eine oberflächliche Bildung von Glühspan oder Eisenoxydoiydul, doch in geringerem

Maasse. als er bei dem Glühen von Stahl oder Stabeisen sich bildet.

Dauert aber das Glühen längere Zeit oder wiederholt sich das abwechselnde Erhitzen und Abkühlen
sehr oft, so verändert sich sowohl Form als Volumen des Gusseisens in messbarer Weise.

Die Praxis bietet im Kreis ihrer Erfahrungen die angedeutete Erscheinung ziemlich häufig. Es ist

bekannt, welchen Formveränderungen die wiederholt und oftmals einer Glühhitze ausgesetzten Armaturtheile

von Oefen, die Röhren der Winderwärmungsapparate, ja selbst ganz versteckt liegende, dem Einflüsse der

Luft einerseits und den Gasen der Feuerräume andererseits entzogene Eisentkeile zeigen, Veränderungen, die

namentlich im letzteren Falle unmöglich ganz allein als Resultat chemischer Reaction gelten können.

') Eisenhüttenkunde, 3. Aull. 1841. Bd. ÜI. S. 304. $ 94 u. ff.

Abhandl. XVI. 36

Digitized by Google



274 Beiträge zur Constitutionslehre des Roheisen».

Ein wichtiges Beispiel in dieser Hinsicht bietet das Verandern im Volumen der Eisen- and Blech-

walzen, welches bei grossen Polirwalzen ein mehrmaliges Nachdrehen der Bahn erforderlich macht 1

) Da

das Blechpacket und auch das halbfertige Blech nie die ganze Walzenflache in Anspruch nimmt, so wird

im Verlaufe des Walzenbetriebes die Mitte des Walzenkörpers etwas mehr erhitzt, als die den Zapfen zo-

gekehrten Theile desselben. Doch ist die Erhitzung immerhin keine sehr bedeutende, wie schon das Miss-

verhältniss der Maasen, einer 90 bis 150 Otr. schweren Walze einerseits und eines 4 bis 10 Ctr. schwertn

Packets andererseits von selbst ergibt. Trotzdem bemerkt man nach einiger Zeit eine messbare Zunahme da

mittloren Durchmessers der Walzen, während die Enden derselben nicht verändert werden. Dadurch ut

man geuöthigt, die Walzen von Zeit zu Zeit nachdrehen zu lassen, wenn man nicht vorzieht, bei der An-

fertigung der Walzen die Mitte etwas schwacher zu halten, als die den Zapfen naher liegenden Enden. 1
)

Die Kenntniss der bleibenden Volumveränderung des Gusseisens durch Erhitzen ist indessen nicht

allein auf die praktischen Kreise beschränkt geblieben, sondern bereits Prinsep (Brewster's Edinburgh Journ.

of Science X. April 1829, S. 356) hat den Weg des wissenschaftlichen Versuchs betreten und dabei nach-

gewiesen, dass das Gusseisen sein Volumen nach jeder Erhitzung bleibend vcrgrössert.

Karsten, welcher die Resultate der Prinsep'schcn Versuche anfährt, 3
) knüpft daran die Bemerkung,

dass die von ihm hervorgehobene Ungleichförmigkeit in der Ausdehnung des Roheisens sich daraus erklären

lasse, geht aber nicht näher auf dieses vermuthetc Abhängigkeitsverhältnis« ein. Doch hat schon

Despretz früher nachgewiesen, dass auch andere feste Körper, wiederholt oder andauernd erhitzt, eine Volum-

vermehrung zeigten.

Eine wirklich genaue Ermittelung dieses Verhaltens haben erst in neuerer Zeit Erman & Herter

angestellt und ihre Versuchsresultate in PoggendorfTs Annalen 97, S. 489 mitgetheilt. Beide Physiker sind

hierbei zu dem Sehluss gekommen, dass dem grauen Roheisen die [Eigenschaft der permanenten Ausdehnung

in höherem Grade innewohnt, als dem Spiegeleisen. 4
)

Die früher von Prinsep, Brix und Scbmollik ermittelten Werthsbeziehungen sind hiernach zu corri-

giren, da sie meist zu hoch hinausgehen, weil ihnen der Vergleich mit den Resultaten des grauen Roheisen*

mangelt, das jene Experimentatoren nicht in den Kreis ihrer Versuche gezogen hatten.

Erman & Herter sind der Ansicht, dass dem Zustand des Kohlcnstoffgehaltes ein wesent-

licher Antheil an dem Verhalten des Roheisens zuzuschreiben sei.

Mit dieser Erklärung ist indessen dem eigentlichen Wesen der ganzen Erscheinung noch nicht nahe

genug getreten ; hält man aber den Charakter eines veränderlichen Gemisches für das Roheisen fest, so gelangt

man zu einer anderen Auflassung des Vorganges. Die Krystalle der einzelnen sichtlich unterscheidbaren

Bestandteile des Roheisens adhäriren nur stellenweise an einander und befinden sich in einem Zustande der

Compression oder Dilatation, der eine eigentümlich elastische Spannung im Korn des Roheisens hervorruft

und die Ursache später allmälig eintretender Molekularbewegungen ist. Diese, seien sie durch die Zeit allein,

durch mechanische Gewalt oder durch Wärme hervorgerufen, beziehungsweise unterstützt, haben eine Volum-

veränderung unzweifelhaft im Gefolge.

Dass im Fall wiederholter Erwärmung diese Veränderung eine Vermehrung ist, geht schon daraus

hervor, dass bei jeder Erhitzung eine Ausdehnung stattfindet und dadurch eine Auflockerung des Gefüges,

die durch die vorher erwähnten Molekularbewegungen um so eher permanent wird, je mehr in dem Roheisen

') Der Verfasser hat bereits in seinen Aphorismen, Separatabdruck, Leipzig 1867, S. 66, diese praktische Erfahrung der

meisten Walzmeister coostatirt

») In einer Mittheilung des Hechanics Magazine, Band 89, 1868, S. 260, wo eine Drehbank für Hartwalzen ab-

gebildet wird, macht der Berichterstatter besonders darauf aufmerksam, dass Walzen von 7 Fuss Länge und 24 Zoll Durch-

messer in der Mitte um circa '/«» »is «/t» 20,1 (e»gl ) schwächer gehalten werden müssteu, als in der Nabe der Zapfen, damit

der nachherigen Expansion im Voraus begegnet würde.

') Eisenhüttenkunde 3. Aufl. 1841. Bd. I, 8. 307, § 98.

*) Bei den Iwarbeitbaren Robeisensorteu wurde die erzielte Linearauadehnung durch directe Messungen gefunden, bei

dem Spiegeleisen durch die Ermittelung des speeifisebeu Gewichts berechnet
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der Charakter des Gemisches vorherrscht and dadurch eine Sperrung der dislocirten Krystalle im Verlauf

des Erkaltens entsteht.

Vollkommen verständlich wird diese Anschauung erst nach der Besprechung der Krystallisations-

vorgänge bei dem Erkalten.

Die Folgen des Glühens sind in Verbindung mit den Wirkungen des raschen Abkühlens von Clerk

genauer untersucht und die entstandene Veränderung im Volumen gemessen worden.') Der Verfasser hat

bereits in den Aphorismen diese Versuche ausführlich besprochen und die Clerk'sche Erklärung angegriffen;

es muss hier um so mehr darauf verwiesen werden, als die Eigenthümlichkeit der von Clerk beobachteten

Volnmveränderungen mehr von der nach jeder Erhitzung künstlich herbeigeführten raschen Abkühlung als

von dem Erhitzen allein herrührt.

2. Von dem Schmelzen dos Roheisens.

Erreicht die Temperatur, welcher man das Roheisen aussetzt, die Weissglühhitze, so schmilzt das-

selbe, d. h. es verändert den Aggregatzustand und wird flüssig. Dieser Uebergang ist aber bei vielen Roh-

eisenarten nicht plötzlich, sondern wird durch einen eigentümlichen Zwischenzustand vermittelt, den eine

allerdings beschränkte, aber doch vorhandene Schweissbarkeit kennzeichnet. Es tritt diese Eigenschaft um
so deutlicher auf, je mehr sich das Roheisen dem grauen Korn in seinem Charakter nähert und je weniger

es gleichzeitig Graphit in groben Blättern abscheidet An diesem körnig grauen Eisen ist auch der ZwUchen-

zustand länger bemerkbar, und es bedarf ein solches Eisen einer bedeutenden Ueberhitzung über seinen

Schmelzpunkt hinaus, um so flüssig zu werden, dass man Gusswaaren daraus darstellen kann. Jeder, der

mit schwedischem Eisen gearbeitet hat, fand reichlich Gelegenheit, diese Beobachtung als vollkommen zu-

treffend zu constatiren.»)

In welcher Weise man von der Eigenschaft der Schweissbarkeit in dem Gusseisen Nutzen zieht,

um theilweis defecte Maschinenstücke und anderen Guss, z. B. Walzen, durch Angiessen oder ,An*chweissen*

verschiedener fehlender Theile zu ergänzen und dadurch mit geringen Kosten wieder brauchbar zu machen,

hat der Verfasser bereits früher in den Aphorismen über Gießereibetrieb mitgetheilt und verweist darauf.»)

Hier sei nur als Vervollständigung jener Notizen noch erwähnt, dass auf der zur Hermannshütte bei Hörde

gehörigen Giesserei dergleichen Schweissarbeiten zu den täglich vorkommenden Aufträgen des eigenen Werks

gehören und namentlich das Repariren gebrochener Kolbenstangen zu Daelen'sehen Hämmern mit grosser

Gewandtheit ausgeführt wird.

Für das Angiessen von Walzenzapfen, wie für das Vergiessen falsch gedrehter Kaliber an sonst

guten Walzen sind besondere Glühöfen eingerichtet, um den zu ergänzenden Guss etwas vorglühen zu können

mi<l dem später darunter laufenden Eisen den Angriff zu erleichtern. Im Princip ist das Verfahren das-

selbe, wie os der Verfasser auf der Eisengiesserei zu Gleiwitz selbst ausführen Hess, nur soll man in Hörde

weniger Eisen zum Vergiessen brauchen. Dieser Unterschied wird wesentlich dadurch verursacht, dass die

Vorrichtungen an dem ersten Ort nur provisorische, versuchsweise errichtete waren, während am letztgenannten

Ort feste, bleibende Apparate in Betrieb sich finden.*)

Ganz weisses Roheisen eignet sich wenig, Spiegeleisen gar nicht zum Anschweissen ; beide Eisen-

arten gehen sehr rasch vom festen in den flüssigen Zustand über.

) Man findet den ausführlichen Beriebt über die Clerk'schea Verwebe nach dem Journal of tbe Franklin Institute im

Civil - Ingenieur, Bd. X, S. 244 u. ff. mitgetheilt

*) Auch bei der Verarbeitung von reinem leicht balbirten Holzkohlenroheisen von vorherrschend grauem Korn macht

man jederzeit dieselbe Erfahrung.

») Vergl. den Schluss zu § 66, 6. 113 und § 66, S. 114, wo die alteren, in Königsbütte und Gleiwitz gemachten Kr-

hhrungen zusammengestellt sind.

*) Dem Verfasser persönlich bekannt sind noch ganz besonders die vielseitigen Leistungen der Giesserei auf der

Königin Marienhütt« bei Zwickau, wo jedes Bruchstück eigenen Betriebes in der besten und dauerhaftesten Weise er-

jtinit wird.
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Daraus, wie auch aus den Messungen und Schätzungen der verschiedenen Schmelzpunkte der Eben-

Sorten, folgt, dasa in einem Gemisch von blättrigem Eisen, körnigem Eisen und Graphit zunächst das erstere

flüssig wird und die beiden übrigen Bestandteile suspendirt enthält, bis bei weiterer Steigerung der Hit»

auch das körnige (regulär krystallisirende) Eisen dünnflüssig wird und nur noch der Graphit bleibt, der

indessen bei eintretender Ueberbitzung des Eisens ebenfalls aufhört, sichtbar zu sein. 1

)

Erreicht die Temperatur des Roheisens, in dorn sich die drei erwähnten, sichtlich nachweisbaren

Bestandteile finden, die Schweisshitze des Schmiedeeisens, d. h. die Weissgluth, so tritt der Zustand ein,

den einzelne Gicsser zum vorhin erwähnten Vergiessen, Angiessen und Anschweissen defecter Gussstüeke

verwerthen. Diese Eigenschaft kann man nach dem Gesagten als ein Attribut vorzugsweise des körnigen

Gemengtheiles ansehen, der sich im Gefüge des frischen Bruches halbirtcr und körniger Sorten leicht er-

kennen lässt und dessen Dasein auch noch die alsdann häufig vorkommenden gestrickten Krystallisationen

verrathen.

Die Temperatur des Uebergangea von dem festen in den flüssigen Aggregatzustand bei dem Roh-

eisen zu bestimmen, ist nach dem, was hier über die muthmaassliche Zusammensetzung der meisten Guss-

eisenarten gesagt worden ist, nur für solche Varietäten denkbar, in welchen entweder der blättrig krvstal-

linische oder der körnig kristallinische Bestandtheil möglichst, d. h. bis zum anscheinenden Verschwinden

der übrigen, dominirt. Selbst innerhalb dieser so sehr engen Grenzen stösst man noch auf grosse

Schwierigkeiten.

Diese werden hauptsächlich durch die Höhe der Temperaturen verursacht, die zu messen sind, and

machen es nicht selten unmöglich, eine directe Messung auszuführen; man muss sich im Gegentheil meist

eines indirecten Verfahrens bedienen, welches nur Annäherungswerthe gibt.

Nach deu von Dulong & Petit angegebenen Methoden, hohe Temperaturen aus der speeifiseben

Wärme ihrer Träger (hier also des Roheisens) zu bestimmen, berechnet sich, wie Karsten mittheilt, die

Temperatur des geschmolzenen Roheisens auf 1100 bis 1450 0 R. oder 1750 bis 1812 0 C, sobald die spe-

eifische Wärme desselben auf 0,1260 angenommen wird. 3
) Das zu diesen Versuchen angewendete geschmol-

zene Roheisen ist jedenfalls überhitzt gewesen, d. h. vollkommen dünnflüssig, denn nur dieser Zustand ge-

stattet das erforderliche genauere Abmessen resp. Abwiegen einer bestimmten Quantität.

Andere Versuche, welche mit directer Messung durch Pyrometer oder ähnliche Apparate von tlieil-

weise unsicherer Wirkung gemacht worden waren, ergaben durchaus abweichende Resultate. So fand z. B.

Dan i eil mit seinem Registerthermometer den Schmelzpunkt des grauen Roheisens schon bei 1224° R . eine

Angabe, welche durchaus eine genauere Kritik verlangt. Pouillct bestimmte mittelst seines Pyrometers

die Schmelzpunkte:

für leichtflüssiges weisses Roheisen auf 1050 0
C.

- strengflüssiges - - 1100" C.

graues - 1200 0 C.

- leichtflüssiges - - 1100° C.

Diese Zahlen sind noch niedriger, als der von Daniell gefundene Werth ; sie sind deshalb mit noch

grösserer Vorsicht zu gebrauchen.

Im Allgemeinen lassen die eben angeführten Resultate besonders deshalb Manches dunkel, weil die

Qualität der dem Versuche unterworfenen Roheisensorte sowie ihre sonstigen äusseren Eigenschaften vollständig

ausser Acht gelassen sind.

') Dos Verhalten des Graphits beruht anscheinend auf seiner Lnslichkeit im gekohlten Einen von sehr hober Temperatur,

aas welcher Lösung er sieb bei eintretender Erkaltung wieder abscheidet S. weiter unten die Betrachtungen über das Expan-

diren and das Schwimmen des kalten Robeisens auf dem heissflüssigen.

*) Vergl. die Entwickelangen, Eisenhüttenkunde 3. Aufl. Hd. 1. S. 309 u. ff. § 100.
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Die in den Handbüchern adoptirten Mittelwerthe haben noch weniger Werth, da sie von der un-

richtigen Voraussetzung ausgehen, das Roheisen sei ein fest constituirter, streng definirbarer Körper von

einer gewissen Permanenz in den Haupteigenschaften.

Vergleicht mau mit den erwähnten Zahlen die Temperaturwerthe, die viele Metallurgen, u. A. der

verdienstvolle Mayrhofer, für die normale Erzeugung bestimmter typischer Roheisenarten in den Hohöfen

berechnet hat, so ergibt sich ein merkwürdiger Unterschied. Von dem Grundsatze ausgebend, dass für ein

bestimmtes Roheisen, welches dauernd in einem Hohofen dargestellt werden kann, auch ein nicht wohl

veränderlicher Schlackensatz von bestimmtem Silicirungsgrade Bedingung sein muss, hat Mayrhofer aus der

erfahrungsmässigcn durchschnittlichen Zusammensetzung dieser Schlacken den Schmelzpunkt derselben fest-

gestellt und damit den Temperaturgrad ermittelt, den das tbeils früher schon, theils zur selben Zeit redu-

cirte Eisen im Augenblick seiner Verwandlung in Roheisen besitzen müsse.

Dieser Temperaturgrad ist indirect vom Schmelzpunkt des Roheisens abhängig, weil man in der

Praiis danach strebt, das Roheisen möglichst flüssig, doch nicht überhitzt darzustellen. Er ist bei allen

Roheisenarten höher als der eigentliche Schmelzpunkt, weil doch das Roheisen einen Ueberschuss an Warme
aufnehmen muss, um flüssig zu bleiben. Dieser Ueberschuss ist bei jeder Sorte verschieden und richtet sich

nach der Natur derselben und ihrer Zusammensetzung.

Da die Bestandteile des Robeisens eine verschiedene Wärmecapacität besitzen, sei sie nun als spe-

cifische oder als relative Wärmo ausgedrückt, so müssen die Mischungen derselben Körper, wie auch ihre

Verbindungen eine veränderliche Wärraemenge aufnehmen, um flüssig zu bleiben, je nachdem die Propor-

tionen jener Oomponenten sich verändern. Das Gesagte gilt vom Roheisen ganz besonders , als einer höchst

veränderlichen Mischung von Verbindungen einzelner Elemente mit diesen Elementen selbst.

Nach den Versuchen von Regnault besitzt reines Eisen = 0.H379 als Ausdruck seiner specifischen

Wärme (mit der des Wassers verglichen); der Werth für die Kohle dagegen steigt auf 0,24lll, 90 dass sich

bei einem mittleren Kohlcgehalt von 5 pCt. im Spiegeleisen ein Werth von 0,12150 für die specifische

»'arme deö letzteren berechnet.

Für weisses Roheisen fand Regnault 0,12983 und es ist hierbei zu berücksichtigen, das» dasselbe

möglicherweise körniges weisses Eisen und leichter als Spiegeleisen war, abgesehen von den wahrscheinlichen

Differenzen aller Erfahrung»- mit den Rechnungsrcsultaten.

Zu den zwei Wertben für Eisen und Kobleneisen kommt noch der des Hohofengraphits, welcher

nach Bettendorf & Wüllner im Mittel O.iaci beträgt, ein Werth, der mit den Vcrsuchsresultaten für natür-

lichen Graphit (O.isöö im Mittel) nahe übereinstimmt. 1

)

Mayrhofer gibt in einer Tabelle seiner »Studien des Hohöfner9* s
) Daten in Betreff der specifischen

Wirme verschiedener für den Hohofenbctrieb interessanter Stoffe und hat bei einigen derselben die Werthe

der specifischen Wärme für verschiedene Ofentemperaturen festgestellt. Daraus geht hervor, dass die haupt-

sächlichsten Roheisenarten in den höheren Temperaturen weit mehr Wärme aufnehmen können, als dies in

den niederen Temperaturgraden, etwa bis zur Siedhitze des Wassers der Fall ist.

So zeigt das schwarzgraue Giessereiroheisen, welches Mayrhofer als ein mit Graphit gemengtes luckiges,

d. h. kohlearmes Roheisen anspricht: von 0° bis 100° den Werth O433; bei der auf 2000° geschätzten

Erzeugungstemperatur desselben steigt die specifische Wärme auf 0,246. Bei dem Spiegeleiseu findet sich

für 0° bis 100° der Werth der specifischen Wärme =0,133, für die auf 1850° berechnete Erzeugungs-

temperatur dagegen = 0,231.

Aehnlich verhält es sich mit den reinen luckigen Flossen, welche für 0° bis 100" einen Werth

von nur O419, aber für die auf 1700° ermittelte Erzeugungstemperatur eine specifische Wärme von 0,201 zeigen.

•) Vgl den interessanten Bericht : Einige Versuche über die specifische Wurme ätiotroper Modifikationen von A. Bottendorf

uod Wüllner (Podendorfa Annalen Bd. 133. S. 298).

*) Jahrbuch der österreichischen Berg- und Hüttenmännischen Montanlehranstalten, Bd. X, herausgegeben von J. Grimm
1M61. S. 480. Tab. V.
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Durch die dargelegten Schwankungen in den Werthen für die Wärmecaparitäten der Roheisenarteo

erklären sich die Differenzen in den Angaben der Schmelzpunkte zum Theil, noch mehr aber die Unter-

schiede, welche zwischen den praktischen Resultaten und den, in der Regel nur den Beginn des Flüssig-

werdens betreffenden, Ergebnissen rein wissenschaftlicher Versuche stattfinden.

Eine gründliche Berechnung der Betriebsresultate bei den ümBchmelzöfen des Giessereibetriebes i*

am ersten im Stande, die notwendige Aufklärung über die zum Schmelzen des Roheisens erforderheben

Wärmemengen zu geben.

4. Von den an der Oberfläche erkennbaren Eigenschaften des geschmolzenen aussei sens.

Ist das Roheisen vollkommen geschmolzen und hat dasselbe den höchsten Flüssigkeitsgrad erreicht,

dessen es fähig ist, so zeigt es die folgenden Eigentümlichkeiten.

Seine Farbe ist gelb bis weiss, mit einem Stich in das Rötliche; dabei strahlt es ein intensives,

nur durch Ausscheidungen aller Art etwas getrübtesfLicht aus und besitzt zugleich einen gewissen Grad

von Durchscheinenheit. Allerdings lässt sich die Farbe sowohl als die Lichtstärke des geschmolzenen

heiasesten Giessereiroheisens nicht mit den j bezüglichen Charakteren des ausgeschweissten Stabeisens oder

des aus dem Converter rinnenden Bessemerstahls entfernt vergleichen.

Von allen Roheisensorten zeigt das graue Giessereiroheisen, wenn es zum Guss kleiner Gegenstände

im Cupolofen recht hitzig eingeschmolzen worden ist, die hellste, etwas gelbliche Farbe und den lebhaftesten

Glanz, während das körnig halbirte eine mehr orangerothe Färbung zeigt. Spiegeleisen und Weissstrahl

besitzen eine mehr röthlichweis^e Farbe, die indess bei Hohofenabstichen sich weniger klar erkennen läs^

als bei Flamm- resp. Feinofenabstichen, wo nicht so viel Unreinigkeiten , brennende Koks u. s. w. auf der

Eisenoberfläche schwimmen und den Eindruck trüben.

In allen diesen Beziehungen wird das Aussehen des Roheisens von dem jedesmal dominirenden

Bestandteile desselben mitbestimmt; so verursacht der Graphit das starke, vorzüglich an der Oberfläche

sich zeigende Leuchten des grauen Roheisens, während der körnige Bestandteil den Transparenzgrad be-

einflusst. Der blättrige Gemengtheil, das reine Spiegeleisen, ist homogener und dichter als jene und bewirkt

durch sein ausschliessliches Vorherrschen gleichfalls die eigentümliche »dicke* Farbe des weissen Roheisens

verschiedenen Gefüges.

Die Oberflache des geschmolzenen Roheisens ist jedoch nicht von ruhiger Beschaffenheit, sondern

zeigt eine eigentümliche Beweglichkeit, welche von allen Praktikern gekannt und als Kennzeichen für den

Charakter des Roheisens verwertet wird. Man bezeichnet diese Erscheinung wohl auch mit der Benennung

„das Spiel • des Eisens, indem man dabei an ein Analogon des Farbenspiels gewisser bewegter Körper denkt

Die Farbe »spielt* hier zwar nicht, wohl aber wechseln dunklere und hellere Töne derselben Farbe,

um das .Spiel* hervorzurufen, wozu noch Unterschiede im Glanz kommen und zur Deutlichkeit beitragen.

Das „Spiel* stellt sich indessen nicht bei jeder beliebigen Temperatur des Roheisens ein, sondern

beginnt erst, wenn das vollkommen flüssige Metall etwas an Wärme verliert. Das schon erwähnte, heisa

eingeschmolzene, graue Gießereiroheisen zeigt z. B. nur ein flüchtiges hin- und herhuschendes Leuchten,

welches denselben Eindruck wie moirirte Flächen macht.

Erst nachdem die Wallungen etwas nachgelassen haben und das Leuchten sich verloren hat, stellt

sich ein bewegliches Netzwerk von Figuren auf der Metalloberfläche ein, das eine Menge Fadenbündel zeigt,

die um unzählige einzelne Krystallisationspunkte schwingen. Je weisser das Roheisen ist, d. h. je mehr es

sich dem Spiegcleisen nähert, desto dicker, kürzer und plumper werden diese bewegten Figuren; ihre grösste

Feinheit und Beweglichkeit erreichen sie bei dem körnig grauen Roheisen, wenn es im Flammifen vorsichtig

eingeschmolzen worden ist.

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass alle diese Figuren Risse einer sich bildenden matten Haut

sind, und dass der Contrast dieser hellen Haut und des dazwischen zum Vorschein kommenden spiegelnden

und darum dunkler erscheinenden Metalls die beweglichen Spalten und Risse zu einem deutlichen Eindruck
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bringt.») Allem Anscheine nach ist das «Spiel 4 nichts weiter, als der Beginn der Krystallisation, welcher

aber nicht allein an der Oberflache stattfindet, sondern, wie spater gezeigt werden soll, auch an dem Boden

des Gefasses, in welchem das Roheisen sich befindet Erstarrt das letztere sehr rasch, z. B. in einer eiser-

nen dickwandigen Masselform, dann überwiegt die Krystallisation am Boden und das Spiel' entwickelt sich

nur 3ebr schwach.

Die vielen in steter Verbindung befindlichen Schwingungspunkte des Spiels auf körnig grauem

Eisen, welche wie die Mitten von beweglichen Sternen aussehen, lassen sich ganz eben so gut auf die vor-

herrschend reguläre Krystallisation des körnigen Eisens beziehen, wie die oft parallelen, oft sich schneiden-

den, breiten Linien des Spiels auf Spiegeleisen , zu dessen ebenso regellos durch- und aufeinander gewach-

senen Blattern.

Der Graphit findet sich erst gegen das Ende des Spiels in solcher Menge ein, dass er der freien

Entwicklung der Krystallisationen in den Weg treten kann; seinEinfluas kann also hierbei nicht in Betracht

kommen. Nur bei sehr überhitztem Roheisen findet auch eine Oberflächenabscbeidung von Graphit statt

und ein fortwährendes Aosstossen von Garschaum. Bei einem solchen Roheisen reducirt sich das ganze

Spiel auf ein flimmerndes Auftreten und Verschwinden einzelner leuchtender Punkte, welche man ebenfalls

für die Anfange einer später gestörten Krystallisation ansehen kann.

Bekannt ist die ausführliche Arbeit von Schott in Ilsenburg über das Spiel dortiger Roheisonarten 3
)

;

der erfahrene Verfasser versuchte es sogar, den sinnlichen Eindruck des Spiels durch Zeichnungen wieder-

zugeben, und es ist zu bedauern, dass sich die werthvollen Aufzeichnungen nur auf eine aus localen Um-
ständen eng begrenzte Reihe von Rolieisensorten beziehen.

Ausser dem .Spiel" treten bei dem längeren Stehen flüssigen Roheisens noch andere Erscheinungen

auf, welche das Interesse des Technikers stets in Anspruch genommen haben, trotzdem aber noch wenig

aufgeklärt sind. Es sind dieses die sogenannten , Ausscheidungen ' oder fremdartigen Absonderungen , die

sich beim allmäUgen Abkühlen des Roheisens einfinden und besonders die härteren weissen Arten desselben

auszeichnen.

Auf der Oberfläche des stark halbirten Robeisens, wie es u. A. zum Gu>s der Hartwalzcn verwendet

wird, bilden sich flache Blasen, welche wie Fettaugen auf dem flüssigen Metall hin und her rollen, sich

aber schliesslich beim Beginn des Erstarrens so gruppiren, dass die kleineren am Rand der Fläche, die

grösseren in der Mitte derselben sich als flacho Höhlungen festsetzen. Die Bänder derselben sind etwas

erhaben und porös, wie mit Nadelstichen versehen: sonst haben diese Höhlungen dieselbe Farbe und Guss-

haut wie der übrige Theil der Gussoberfläche. 1
)

Dass diese eigentümliche Erscheinung ausschliesslich dem weissen oder stark halbirten Eisen an-

gehört, kann man da sehen, wo ein Hohofen für Gießereibetrieb übersetzt wird, um ausnahmsweise und

vorübergehend ein derartiges Product zu liefern. Wird z. B. in Malapane (Oberschlesien) der Hohofen zum
Behuf des Walzengusses mit leichtflüssigen Sphärosideriten übersetzt und sind gleichzeitig Walzenbruch und

Bohrspäne angewendet, um den hervorgerufenen Rohgang quantitativ und qualitativ zu bessern, so erkennt

man das Eintreten der beabsichtigten Wirkung am besten, wenn man eine Schöpfprobe aus dem Gestell

nimmt und mit reiner Oberfläche erkalten lässt. Sowie sich die ,Augen* in regelmässiger Vertheilung

zeigen, ist man sicher, ein zum Hartguss taugliches Product zu haben.*)

Die am nächsten liegende erklärende Vermuthung, dass diese Blasenbildung notwendigerweise mit

einer im flüssigen Roheisen sich abscheidenden Gasmasse zusammenhängen müsse, wird, was das Factum an

sich betrifft, bestätigt durch das mehr oder minder heftige Funkenwerfen beim Fliessen und Erkalten

harter und weisser Roheisensorten. Diese Funken bestehen aus emporgeriasenem Eiseu in feinster Zertheilung,

') Vgl. diu in den „Aphorismen* S. 120 über das »Spiel- Gesagte.

*) Borgwerksfreund VI. 1813. S. 241.

') I>er Verfasser hat in s«inen „Aphorismen" S. 119 bereits eine genau nach wirklicher Anschauung aufgeieicanet«

Beschreibung der Blasenbildungen gegeben, der auch das Obige entnommen ist.

*) Vgl. hierüber ausser den alteren Mittheilungen Wacbler's noch die Notizen ron Rieschke im Berggeist 1880. No. 99.
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welches mit bläulich weissem Lichte verbrennt ; eine ähnliche Erscheinung sieht man bei dem Bessern«-

process, wenn der Converter aufgerichtet oder geneigt wird und die Windströme der letzten noch im Es«

eingetauchten Formen dieses herausschleudern.

Bei dem weissen Roheisen ist aber das Funkenwerfen durchaus spontan , doch ist es im Grade des

Auftretens nicht bei allen hierher gehörigen Roheisenarten vollkommen gleich. So zeigen die Spiegeleiseo-

und Weissstrahlvarietäten beim Abstechen aus den Hohöfen, welche diese Sorten gewöhnlich darstellen, da«

Funkensprühen weit weniger, als die aus einem vorübergehenden Rohgang entstandenen Roheisenswtni

gleicher Farbe und Tertur. Am hervorragendsten sind jedoch in diesen Beziehungen die Producte der Um-

achmelzungsprocisse und der Feinöfen, besonders der letzteren.

Bei der Feineisenfabrikation ist oft das ganze Abstichfeld so mit einem Funkenschwarm bedeck

dass man das Eisen selbst kaum sehen kann. Es scheint ausserdem, als würde diese Art Ausscheidungen

durch die Anwendung einer raschen Abkühlung in Coquillen oder gusseisernen Schalen besonders befördert:

jedenfalls aber deutet das ganze Phänomen auf einen gewissen Oasgehalt des Roheisens hin , der bei der

Abkühlung, mehr oder minder rasch, zu entweichen gezwungen ist. Ueber die muthmaassliche Zusammen-

setzung dieser Gasart * ) fehlen nach die notdürftigsten Erfahrungen.

Eine andere Blasenbildung, welche nicht auf dem Entweichen, sondern dem Eindringen

von gasförmigen Substanzen beruht, kann hier nicht unerwähnt bleiben, damit in keiner Art eine Ver-

wechselung in den Ursachen beider einigermaassen einander ähnelnden Erscheinungen herbeigeführt werde

Diese Blasenbildung, welche bereits im zweiten Stück dieses Aufsatzes (S. 127) als Kennzeichen

eines besonders unreinen und bei hohem Schlackensatze erblasenen Roheisens angeführt wurde, zeichnet sich

vor Allem dadurch aus, dass die Blasen, von der ziemlich ebenen Oberfläche der Gänze an, sich nach unt#D

erweiternd, eine längliche, beuteiförmige Gestalt haben und stets oben offen sind. Die Innenfläche ist grau-

blau und lebhaft glänzend ; man muss also auf Grund der für das Anlaufen des Roheisens gültigen Fartwn-

reihe annehmen, dass sich diese Blasen bereits bei dem Erstarren des Roheisens bilden, einem Zeitpunkt*,

welcher bei dieser Varietät fast plötzlich und ohne vorhergehendes Spiel eintritt.

Die Blasen entstehen jedenfalls in Folge des starken Schwindens unter der bereits festen Oberfläche.

Die noch flüssigen Theile ziehen sich nach dem Innern zurück und an ihre Stelle treten Luftblasen, in Folg*

des lockeren Gefüges in der Gusshaut selbst.

Die Narben der Spiegeleisenbarren und ähnliche Producte mit hohem Mangangehalt bilden die letzte

Gruppe der Ausscheidungen und sind schon deshalb von geringerem Interesse, weil sie nur selten und dann

unter Ausnahmeverhältnissen vorkommen. 2
)

5. Von dem Expandiran des Roheisens.

Wird das Roheisen abgekühlt, so übt es in noch flüssigem Zustande eine eigentümliche treibende

Kraft gegen die es umschliessenden Wände aus, welche zu einer wirklichen Volumvergrösserung führt.

Dieselbe hört beim Erstarren auf und ist durch directe Messung schwer nachzuweisen; doch sind

ihre Folgen hinreichend bemerklich und treten in vieler Beziehung, z. B. der Technik der Eisengiessem,

hindernd und schadenbringend auf. Giesst man z. B. das Roheisen in Formen aus festgestampftem Sand,

so bemerkt man häufig, dass ein Auseinandertreiben derselben zwischen dem Zeitpunkte des Gusses und

dem der völligen Erstarrung eintritt. Gewöhnlich wird dieser Vorgang dadurch gehemmt und in seiner

') Vielleicht bringen die sich mehrenden wissenschaftlichen Untersuchungen den Bessemerpranesses I.icht in diese gwe
Angelegenheit; in dem erkalteten Bessemerstahl finden sich unter bestimmten Umstanden viele Blaseuriuuie . welche zweierlei

Colorit zeigen und deshalb auf einen verschiedenen Inhalt scbliessen Hessen. Es gelang den Bemühungen englischer Chemiker,

solche Blasen anter Wasser anzubohren und das Gas zu Bammeln, das sie enthielten. Es war wesentlich .Sauerstoff einerseits und

Kohlenoxyd andererseits, welche eine verschiedene, beziehungsweise bunte und einfach braunliche Färbung hervorgerufen hartes.

*) Analysirt und beschrieben sind diese Narben von R. Richter, Jordan und Anderen. Vgl. u. A. Leobener Jahrbuch

1860, IX. 1861, X. 8. 327.
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Wirkeng geschwächt, dass man die Form möglichst stark beschwert und verklammert, so dass ein Aus-

weichen ihrer einzelnen Theile gar nicht oder nur schwer stattfinden kann.

Man hat versucht, die hierher gehörenden Erscheinungen auf den hydrostatischen Druck zurückzu-

führen; derselbe vermag indess nur bei grossen, eine relativ bedeutende Verticalausdehnung besitzenden

Sticken wirksam aufzutreten. Das Treiben wird aber auch bei flachen, in horizontaler Richtung vorzugs-

weise entwickelten Formen beobachtet; ebenso bei grossen Massen, wie bei kleineren.

Oft tritt die Erscheinung stark auf, d. h. mehr oder minder deutlich, während wieder in anderen

Fallen sie verschwindet. Beispielsweise ist sie am stärksten bei grauem graphitreichem Eisen, und wenig

mehr erkennbar bei weissem Roheisen ohne Graphitausscheidung. Unter den grauen zur Giesserei geeigneten

Sorten gibt es wiederum viele, die stark treiben, wogegen andere dieses nur wenig thuen.

Als wahrscheinlichsten Grund des Treibens muss man die Ausscheidungen des Roheisens ansehen;

dabei wird allerdings in der Hitze ein anderer Verbindungs- oder Mischzustand der hauptsächlichsten Be-

standtheile vorausgesetzt, als in der Kälte.

Andere, später zu besprechende eigenthüm liehe Erscheinungen scheinen ebenfalls auf eine ähnliche

Auslegung hinzudeuten, und es ist anzunehmen, dass die im festen Zustand deutlich unterscheid-

baren Gemengtheile des Roheisens bei dem Uebergang in den flüssigen Aggregatzustand
zum Thell Lösungen des einen Gemengtheils in dem anderen bilden oder Verbindungen
eingehen, welche bei niederer Temperatur wieder zerfallen. Die wechselnden Umstände, unter

denen eine starke oder schwache Graphitausscheidung stattfindet, lassen zunächst a.if solche Vorgänge im

Roheisen schliessen.

Es ist bekannt, dass sich der Graphit um so eher ausscheidet und in um so grösserem Maasse,

als die Abkühlung oder Erstarrung verzögert wird. Man hat ferner die Erfahrung gemacht, dass durch

hinreichend rasche Abkühlung die Erscheinung der Graphitausscheidung vollständig verhindert oder aufge-

hoben werden kann. Endlich ist constatirt worden, dass gewisse Sorten weissen Roheisens, welche im ge-

wöhnlichen Zustand keinen Graphit deutlich nachweisbar enthalten, bei dem Umschmelzen und Erstarren

starke Ausscheidungen desselben bilden, die sich allerdings in der Art ihres Auftretens von dem gewöhn-

lichen Roheisengraphit unterscheiden. Der letztere ist meistens durch die ganze Masse vertheilt, während

ersterer an den Oberflächen des Gusses und an den Eingüssen sich abscheidet.

Von Interesse für die Kenntniss dieser beiden Graphitarten, welche beide auch zugleich in demselben

Roheisen vorkommen können, ist eine Arbeit von Ledebur in Ilsenburg. 1

) Dieselbe geht allerdings in ihrer

Auffassung des verschiedenen Auftretens bei dem Graphit offenbar zu weit, indem sie eine tiefer liegende

Verschiedenheit anzunehmen scheint, ohne sie bestimmt auszusprechen.

Unter Beziehung auf die früher mitgetbeilten Studien über die Textur des Eisens ist der Verfasser

dieser Arbeit im Stande, einen schärferen Ausdruck für den Unterschied in der Graphitausscheidung zu

finden, als ihn Ledebur gibt. Der letztere sagt: ,Der im Roheisen gleichmässig vertheilte Graphit scheide

sich erst beim Erstarren selbst aus, während der ungleichmässig vertbeilte, unter Anderen den sogenannten

Garschaum bildende Graphit sich bereits während des Flüssigkeitszustandes des Roheisens erkennbar

absondere.* 2
)

Aus den oben mitgetheilten Bildungsurnständen (S. 362 a. a. 0.) für graues Eisen mit oder ohne

Garschaumbildung lässt sich ein allgemeines Gesetz für die Bildungsweise des Graphits ableiten, nicht ohne

Bezugnahme allerdings auf chemische Vorgänge.

Ledebur sagt, dass strengflüssige Beschickungen in engen und hohen Oefen mit hohem Obergestell

(und bei stark erhitzter Gebläseluft) ein Giessereiroheisen mit geringerem Kohle-, aber bedeutendem, dabei

vollkommen vertheiltem Graphitgehalt erzeugten, während leichtflüssige Beschickungen in weiten und nie-

drigen Gestellen (bei einer ebenfalls sehr hohen Temperatur im unteren Räume) ein Gießereiroheisen geben,

<) Vgl. Berg- und Hütteum&nniscbe Zeitung 1868. S. 350 u. ff.

*} Die Stelle Ut nicht wörtlich citirt; der Sinn längerer Ausführungen ist lediglich etwas zusammengezogen.
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in welchem der Kohlegehalt gewachsen, der Grapbitgehalt dagegen kleiner geworden und sehr geneigt ist,

als Garschaum aufzutreten. Besonders ist dieses der Fall, wenn die Schlacke basisch wird und der Gang

des Hohofens trocken genannt werden muss.

Bemerkenswerth ist es, dass Roheisen, zur Garschanmbildung geneigt, weniger Silicium enthält, als

das andere mit regelmassig vertheiltem Graphitgehalt, wie Ledebur nach Hinweis auf analytische Versuche

ausdrücklich hervorhebt.

Schmilzt man das schaumige Roheisen bei nicht zu hoher Temperatur um, so ist es der allgemeinen

Erfahrung zufolge leicht geneigt, weiss zu werden.

Alle die mitgetheilten Thatsachen gestatten es, die nachstehende Hypothese hinreichend zu begründen:

Das Roheisen bat die Eigenschaft, einen Theil seines Kohlenstoffgehaltes ah

Graphit auszuscheiden; doch tritt diese Ausscheidung in verschiedener Weise auf.

a. Roheisen von weisser Farbe, blättrigem Bruch und einem Maximum (4bis6pCt.)

von gebundenem Kohlenstoff scheidet den Graphit nur in sehr hohen Temperaturen durch

eine eigentümliche Dissociation ') aus und erstarrt nach dieser Zerlegung meisten-

teils als weisses Roheisen.

Jedes Umschmelzen dieses Roheisens verbrennt den oberflächlich ausgeschiedenen Graphit, der oft-

mals ohne Zusammenhang mit dem Eisen selbaUan den Wänden der Schmelzräume und in den Höhlen der

Nebenproducte des Processes bemerkbar wird, zum grössten Theil ; dabei wird das umgeschmolzene Roheisen

vollkommen weiss und splittrig.

b. Roheisen von grauer Farbe und grobkörnigem Bruch und einem Minimum von

gebundener Kohle (1 bis 3 pCt.), dagegen mit einem Maximum an gebundenem Silicium

(1 bis 2 pCt) scheidet den Graphit erst beim Erstarren oder kurz vor dorn Uebergang aus

dem flüssigen in den festen Zustand aus.

Das wiederholte Schmelzen zerstört nur einen geringen Theil dieses Graphits, denn derselbe wird

von dem schmelzenden Eisen um so leichter aufgelöst, je höher die Temperatur steigt und je weniger das

Silicium vorherrscht. Deshalb erscheint es bei sehr siliciumreichem grauem Roheisen erforderlich, höher«

Temperaturen anzuwenden, wenn man durch das ümschmelzen desselben weiche Güsse, d. h. von hinrei-

chendem Graphitgehalte herstellen will.

c. Roheisen von halbirter Beschaffenheit mit einem Minimum von gebundener
Kohle, dagegen ohne wirksamen Siliciumgehalt (z. B. die rein erblasenen Sorten für die

Darstellung des Bessemerstahls) scheiden den Graphit nur bei langsamem Erstarren im

Augenblick des Festwerdens aus, wobei aber einzelne Gruppen von Blättern, welche mit

der Anordnung krystallisirter Eisenausscheidungen in Verbindung zu stehen scheinen,

unterschieden werden können.

Wird ein solches Roheisen stärker im Hohofen gekohlt und langsam abgekühlt, so bildet sich der

Graphit in grösseren Blättern aus, durchsetzt aber das Gefüge nicht regelmässig, sondern bildet, wie Ledebur

es bereits als eine Eigenthümlichkeit des Garschaums erkannte, ungleiche Anhäufungen von Graphitblättern

an einigen Stellen der Bruchfläche. 2
) Auch lassen sich oberflächliche Ausscheidungen von Graphitflimmern

genau erkennen, welche dem Verhalten des Garschaumgraphits ebenfalls entsprechen würden.

d. Beide Graphitausscheidungen oder, besser gesagt, beide Veranlassungen zur

Ausscheidung des Graphits finden sich meist in einem und demselben Eisen vereinigt

Man findet stets oberflächliche Graphitausscheidung und Schaumnester auf Roheisen mit innerem

Graphitvorkommen, selbst wenn das letztere nur theilweise die Bruchflächc erfüllt. Eine scharfe Trennung

*) Dissoziationen, cl. b. Zersetzungen ohne Einfluss mächtiger chemischer* Verwandtschaft, sind durch die Arbeiten wo
CaUletet, St Olaire l>eville und Troost für ganz festconstituirte Körper, selbst für Oase nnrhgewiesen worden.

*) Man kann diese Unregelmässigkeit im Ausbilden der Oraphitblätter nicht mit der vergleichen, welche sich auf den

Bruchaichen der durch Zufalle ungewöhnlich langsam, u B. in ScblaikonhüUen erkalteten Eisenklumpen ausbildet.
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beider Graphitarten lägst sich hier ebenso wenig, wie in anderen Beziehungen unter den Roheisenaorten

durchfahren und es ist, will man nicht von vorn herein die Erkenntniss erschweren, nicht sowohl von zwei

Arten des Graphits, als von zwei häufig gleichzeitig wirksamen Veranlassungen zu seiner Bildung zu reden.

In diesem Sinne corrigirt, bildet die Ledebur'sche Arbeit einen schätzenswerthen Beitrag zur Physiognomik

des Roheisens.

Wendet man die besprochenen Beobachtungsresultate nunmehr auf die Theorie des Treibens an, so

kann man ohne Weiteres annehmen, dass diese Erscheinung des Expandirens ihren Grund in

der mit einer Volumvermehrung verbundenen Ausscheidung des graphitischen Kohlen-
stoffs habe und um so stärker hervortreten müsse, je näher dem Erstarrungspunkte die

Graphitbildung stattfinde. Diese Annahme wird auch noch durch die ähnliche Eigenschaft mancher

Metalllegirungen bestätigt, welche durch sichtlich nachweisbare Ausscheidungen einzelner Componenten oder

bestimmter Legirungen an Volumen beim Erstarren zunehmen und dadurch innerhalb gewisser Grenzen für

den Giessereibetrieb von bestimmtem Werthe sind, während die reinen Metalle nur poröse und oberflächlich

schlecht aussehende Güsse geben. 1

)

Dass selbst bei solchem Eisen, in welchem der Graphit in Folge eigentümlicher Erstarrungsver-

biltnisse, wenigstens oberflächlich, mehr zurücktritt, ein Treiben einzutreten vermag, beweisen die Erfah-

rungen der Techniker, die sich mit der Anfertigung des Hartgusses beschäftigen, d. h. des Gusses in starren

eisernen Formen von grosser Wärmeleitungsfähigkeit.

Das starke Treiben des Gusseisens in grösseren Massen, verbunden mit der kolossalen Einwirkung

der Hitze eines solchen Gusses macht für Gegenstände von gewissen Dimensionen die Anwendung stabilor

Formen nothwendig; man kann in dem Fall nicht mehr vom Sand Gebrauch machen, sondern man muss

zu Lebm- und Masseformen greifen und diese gehörig verankern. Dass aber selbst eiserne Formen aus-

einander getrieben werden können, hat eine Erfahrung gezeigt, welche Schott in Ilsenburg gemacht und

worüber er einen kurzen Bericht veröffentlicht hat. 3 )

Bei der Anfertigung von Schalengussrädern (mit 2 Kränzen) bediente man sich in Ilsenburg getheilter

Coquillen, aus 2 Cylinderhälften bestehend und mit Bändern und Keilen zusammengehalten. Bei dem Glessen

zeigte sich die auffallende Erscheinung, dass die Fugen der Coquillen, sonst fest auf einander gezogen, aus

einander traten und das einfliessende Eisen sehen Hessen. Man machte hierbei die Bemerkung, dass dieses

Klaffen der Fugen stattfand, ehe noch eine Wirkung der Giesshitze auf die vorgewärmten Schalen constatirt

werden konnte.

An dieser Relation ist nur das eine zweifelhaft, vielleicht auf Missverständniss der sehr knappen

Darstellung begründet: das Einfliessensehen des Eisens. 3
) Der Verfasser glaubt, seinen Erfahrungen

zufolge, dass eine so mächtig wirkende Expan.°ivkraft, die im Stande ist, eiserne Bänder vorübergehend

zu dehnen, nur von einer gewissen Metallmasse getragen sein kann. Die Transparenz des glühenden Eisens

mag Veranlassung gewesen sein, dass man durch die rasch im Verlauf weniger Secunden gebildete Hart-

schale hindurch Wallungen erkennen konnte, welche, weil gleichzeitig ein Nachgiessen durch Saugetrichter

stattfand, für Flicssen des Eisens gehalten worden sind.

Es ist hier von Interesse, auf andere Erfahrungen des Hartgussos zurückzugehen. Wendet man,

beispielsweise bei dorn Hartwalzenguss, cylindrische Coquillen an, ohne andere Theilung als nach einer senk-

') Vgl. die Eigenschaft des Kupfers, iin regulinischen Zustand nur schlechte Güsse, im legirten Zustand (schon bei Zu-

sätzen *on 1 bis pCt) dagegen die Formen gut zu füllen und einen dichten, compacten Guus zu liefern (Kartuarscli, Mecha-

nische Technologie, Bd. I. S. 37 u. ff.).

") Vgl. Zeitschrift des Verein« deutscher Ingenieure VIII. 209 u. IT. Ein gedrungenes Referat darüber hat der Verfasser

dieser Arbeit in den Aphorismen über Giessereibetrieb gegeben. (Separatahdruck 1867. 8. 130 )

») Da der Mittbeilung Schott'» zufolge das Gusseisen auch innerhalb der Eingüsse und Läufe stieg, so hat man es

tiier jedenfalls mit einer Ausnahme zu tbun; dennoch aber kann man die geschilderte Erscheinung nicht ganz so interpreiiren,

sie es dort geschehen ist. Die Scbalcnbilduug findet andrerseits so plötzlich statt und wächst zu solcher Stärke, das» auch bald,

«he noch das Klaffen der Pormtheile recht eingetreten gewesen »ein konnte, die supponirte Transparenz des Metalls aufhören musste.

S7*



284 Beiträge zur Constitultonslehre de« Roheisen*.

recht auf die Walzenachse gerichteten Ebene, so bemerkt man sehr häufig ein Zerspringen der Coqnilltn,

wenn dieselben entweder nicht stark genug im Eisen, oder nicht gleichmassig angewärmt sind, abgesehen

von gröberen Fehlern, als: Excentricität der inneren Oeffnung im Verhältnis« zur äusseren Oberfläche und

dadurch bewirkte Ungleichheit der Metallstarke.

Sobald die Coquille springt, zeigt auch die Walze in der Regel Längsrisse oder Hartborsten, deren

Beschaffenheit sieb nach dem Zeitpunkte richtet, zu welchem das Bersten der Coquille und unmittelbar

darauf das der Hartschale stattgefunden hat. Trat das Ereignisa kurz nach dein Eingiessen des Eisens «in.

so füllt sieb der Riss in der harten Walzenschale mit eingedrungenem flüssigem Eisen aus dem Innenkern

der Walze; später ist dieses nicht mehr möglich und die Walzenrisse klaffen weit auseinander.

Das Aufreissen der Hartschale, nachdem der Widerstand der Coquille durch deren Springen auf-

gehoben worden ist, kann nur der expandirenden Gewalt des im Innern der Walze in grösserer Masse langsam

erstarrenden grauen Gusseisens zugeschrieben werden. Nicht ohne Einfluss ist hierbei auch die Verschieden-

heit des Schwindens zwischen dem Gusseisen im Kern und dem in der Schale; der eigentliche Factor aber,

der bei der Erklärung so vieler oft rätliselhafter Hartfehlgüsse die Hauptrolle spielen mu&s, ist die in ver-

bältnissmässig starren Grenzen wirksame Expansionskraft des allmälig erstarrenden Kerns solcher Gus-

stücke, in welchem sich die Graphitausscheidung derselben Concentrin und deshalb vielleicht kräftiger

auftritt«)

Die bisher besprochene Volumvermehrung des erkaltenden Roheisens wird nun ganz besonders durch

ein neuerdings vielfach besprochenes Phänomen illustrirt, das zwar längst bekannt, aber ohne weitere Debatte

anderen Einflüssen stets zugeschrieben worden war.

Das Schwimmen kalten, besser ausgedrückt, festen Roheisens auf flüssigem, ist eiw

schon von Karsten angedeutete Erscheinung der Praxis, welcher man bis vor Kurzem wenig Wichtigkeit

beilegte, obwohl jeder Former sie wiederholentlich zu beobachten täglich Gelegenheit fand. Beim Abstechen

sehr überhitzten Eisens, welches zur Poteric gut zu gebrauchen ist, aber ausnahmsweise zu Maschinen- oder

anderen Stücken verwendet werden soll (bei denen es weniger auf rasches Füllen der Form, als auf Weich-

heit und Gleichmässigkeit des Kerns ankommt), beschleunigt man die ersehnte Abkühlung bis zu einem

gewissen Grade durch Auflösen glühender Eingüsse oder anderer Abfälle. Diese festen Stücke, in das volle

Metallbad gebracht, schwimmen, sich selbst überlassen, stets oben auf, ohne deshalb aus der Metallober-

fläche hervorzugehen, und man taucht sie von Zeit zu Zeit mit einem Eisenstabe unter, um ihre Lösung zu

beschleunigen. Die Form der Stücke ist dabei ganz gleichgültig, vorausgesetzt allerdings, dass sie nicht

so gross sind, um die Innenflächen des Gefässes zu berühren, in welchem sie schwimmen sollen. In solchem

Falle adhäriren sie leicht an der Wand oder setzen sich an dem Boden fest, wo sich reines Eisen anzulegen

scheint, und schweissen damit zusammen. Die Gussschalen der Giessgefässe sind unregelmässige Ansätze,

welche, währenddem das Gefäss mit flüssigem Material gefüllt ist, in dem halbweichen Zustande sich be-

finden, der dem Zustand des schweissenden Stahls und Stabeisens, wenn auch in verjüngtem Maassstabe,

entspricht.

Das Factum, wie es eben geschildert ist, war jedem Techniker bekannt, doch hatte keiner darüber

eine bestimmte Ansicht oder Erklärung verhüten lassen. Nur ganz vereinzelt« Notizen über ähnliche Vor-

gänge bei anderen Metallen kommen vor, welche indess darum kein Licht auf das analoge Verhalten des

Roheisens werfen können, weil dieses letztere kein einfaches Metall ist und auch nicht mit einem solchen

verglichen werden kann.

An eiuer anderen Stelle hat der Verfasser alle Aeusserungcn , welche in Bezug auf diese Vorgänge

gethan worden sind, ihrer Reihenfolge nach und in gegenseitiger Beziehung zusammengestellt und erlaubt

>) Bei oinem richtig geleiteten Hartguss scheidet sich nur wenig von dem splittrigen Gemengtheil de« halbirten Ibieruk

an der Schale rein aus; bei starkem Auftreten desselben sind die Walzen stets zu hart und schwer angreifbar, weswegen nsn

darf, dass der sonst über den ganzen Walzenquerschnitt vertheilte Graphit beim tlartguss sich im grauen Kern con-
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dch, im Wesentlichen darauf zu verweisen. 1

) Hiernach scheint Kannarsch der erste gewesen zu sein,

welcher (in seiner mechanischen Technologie) die Tbatsache, dass graues Roheisen, in weisses durch rasche

Abkühlung fibergehend, sein Gewicht vermehrt und den Kohlenstoff bindet, besonders hervor-

gehoben hat und Professor Wiehe in seinem Buche von den Maschinenbaumaterialien und ihrer Bearbeitung

(Bd. I. § 14. S. 72) hat seinerseits zuerst den Satz ausgesprochen:

Geschmolzenes Eisen ist dichter, als Gusseisen in festem Zustande, da letztes

auf ersterem schwimmt.
Greift man in der technischen Literatur noch weiter zurück, so stösst man auf eine Bemerkung

von Karsten, welche zeigt, dass auch diese Frage den rastlosen Geist jenes Mannes beschäftigte.

Die Dichtigkeit des Roheisens bei und über der Schmelzhitze ist bereits den damaligen Erfahrungen

entsprechend für grosser als im kalten Zustand gehalten worden, obwohl gleichzeitig ausdrücklich hervor-

gehoben wird, dass angcstellto chemische Untersuchungen keine bemerkenswerthe Verschiedenheit in der

Zusammensetzung solcher und gewöhnlicher Sorten Roheisen erwiesen hätten.

Dabei deutet aber Karsten an, dass künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben müsse, zu er-

mitteln, ob dennoch nicht alles graue Roheisen in der Schmelztemperatur ein grosseres

speeifisches Gewicht besitzt, als in den der Schmelzbitze unmittelbar vorhergehenden Temperaturen.

Die ersten Aeusserungen, welche direet von einem Schwimmen des Roheisens sprechen und diese

Erscheinung als etwas für sieb bestehendes herausgriffen, sind die von Gruson in öffentlichen Versammlungen

mitgetheilten, welche zum ersten Male die als wirklich vorhandene Thatsache constatirte Erscheinung ge-

wissermaassen zur Discussion brachten.

Wie sich die Ansichten über eine Erklärungsursache bildeten, bekämpft wurden und wieder neu

standen, kann aus jener schon angeführten Uebcrsicht des Verfassers deutlich herausgefunden werden; hier

führt es zu weit, und nur das Endresultat mag Platz finden, dass nämlich keine Einigung in der Beantwortung

dieser Frage zu erzielen gewesen sei und man bcschloss, Aeusserungen erfahrener Giesser und Eisenhüttentechniker

in vernehmen.

Neben einer Reihe von Versuchen, die von Centner in Meissen in einer allerdings falschen Voraus-

setzung und darum auch falschen Richtung angestellt wurden , bat Schott in llsenburg in Verbindung mit

der bereits angeführten Mittheilung über die Expansion eines Schalengussrades und in einzelnen Notizen die

nachstehenden Erklärungssätze begründet:

1. das Gusseisen dehne sieh nach dem Eintreten in die Form und bis zum Erstarrungspunkte

aus; und

2. man könne ganz gut das Dasein mehr oder weniger ausgebildeter Krystalle im Robeisen an-

nehmen.

Aus diesen beiden als unzweifelhaft betrachteten Lehrsätzen ergibt sich nach Schott die Erklärung

für das Schwimmen des Roheisens von selbst:

indem es als Resultat nicht blos einer Differenz in den speeifischen Gewichten des festen und

flüssigen Roheisens, sondern auch einer im flüssigen Roheisen auftretenden Bewegung und Kry-

stallisation angesehen werden müsse.

Der Werth der Schotfschen Angaben beruht weniger in ihrer Form, als in der aus der Wirklich-

keit hervorgegangenen Sicherheit derselben.

Der Verfasser dieser MittheUungen versuchte selbst, eine auf eigene Anschauung gegründete Konntniss

des Phänomens nach allen Seiten hin zu gewinnen, und stellte deshalb auf der hiesigen Königlichen Eisen-

giesserei eine Reihe von Versuchen an, welche in nachstehender Weise angeordnet waren. Die Form, in

welcher das feste Eisen zu den Versuchen gebraucht wurde, war verschieden; es erschien zweckmässig, ausser

der Würfel- oder Parallelepipedform auch Scheiben und Quadratstäbe anzuwenden, um vor allen Dingen zu

entscheiden, ob die Form des schwimmenden Gegenstandes einen bemerklichen Einiluss auf das Resultat des

•> Apboriwnen über Giesweibeimb. SeparaUbdnick 1867. 8. 122 bU 133.
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Versuches ausübe und die Voraussetzungen Einiger zutreffen, welche angenommen hatten, dass nur die Kraft

der Wallungen im Bobeisen das Schwimmen fester Körper in demselben veranlassen könne. Demnächst

wurden also drei Reihen Formen hergestellt, welche in jeder derselben auch bestimmte Abstufungen da

Gewichtes zeigten , um auch hierbei zu constatiren , wie weit das Tragevermögen einer und derselben Masse

Eisen gehen könne.

Es waren a) parallelepipedische Klötze aus Gusseisen hergestellt worden, welche in abnehmende

Reihenfolge und als 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 bezeichnet, bez. 9,5. 8,3. 5,?. 4,6. 3. 2. l,a 1. 0,5 Pfd. wogen.

Dann waren b) 6 Scheiben von 6. 5. 4. 3. 2. 1 Zoll Durchmesser bei bez. 7,so. 5,82- 3,72., 2,io. 0,93.

0,24 Pfd. Gewicht vorbereitet und endlich c) 6 Quadratstabe von bez. 6. 5. 4. 3. 2. 1 Zoll Länge und 1«

1,6. 1,2. 0,9. 0,6. 0,8 Pfd. Gewicht angefertigt worden.

Es ist vorweg zu bemerken, daas nur die unter a) verzeichneten Klötze sämmtlich versucht worden

sind, dass dagegen nur zwei der unter b) angeführten Scheiben angewandt, von den Quadratstfiben endlich

gar kein Gebrauch gemacht wurde. Sie erschienen nach dem Ergebniss der ersten Versuchsreihe von vom

herein zu leicht, um durch ihr Verhalten besondero Aufschlüsse zu geben.

Die Versuche fanden in gewöhnlichen Gabelpfannen statt, welche 9 Zoll weit und 9 Zoll tief waren;

der Inhalt derselben berechnete sich auf circa $ Ctr. flüssiges Eisen. Zuerst wurde mit dem Eintauchen

der unter a) erwähnten parallelepipedischen Stücke vorgegangen, welche der Reihe nach folgende Resul-

tate gaben:

No. 1, von 9,5 Pfd. Schwere, sank rasch unter und blieb am Boden der Pfanne sitzen. Nachdem

man den Würfel durch eine Brechstange ziemlich mühsam abgelöst hatte, schwamm er und kam, nieder-

getaucht, immer wieder zum Vorschein, indem er mit der einen Fläche in dem Gusseisenniveau erschien.

Als man ihn vollends herauszog, zeigten sich die Ecken vollkommen gleich abgeschmolzen und es

waren dieselben zu dreiseitigen Flächen abgestumpft.

Die Körper No. 2 bis 4 einschliesslich, von 8,2, 5,7 und 4,5 Pfd. Schwere, ergaben im Wesent-

lichen dasselbe Resultat, nur dass sie mit verminderter Schnelligkeit untersanken und weniger fest sich

anlegten. Sie mussten aber sämmtlich durch eine Brechstange von dem schweissenden Boden gelöst und

zum Schwimmen gebracht werden.

Der Würfel No. 5, circa 3 Pfd. schwer, schwamm nach dem Eintauchen sofort, ohne am Boden a

haften, und kam mit bedeutend grösserer Geschwindigkeit wieder herauf, sobald man ihn hinuntersttosA

Dieses Verhalten steigerte sich nun bei den vier übrigen Würfeln, welche gleich an der Oberfläche blieben.

Der dreipfündige Würfel bezeichnet also den Grenzwerth für das 9 Zoll tiefe Tauchen der paralkl-

epipedischen Schwimmer in einer Gusseisenmasse von 125 Pfd., während die schwereren Probestücke ebenso

gut schwammen, wenn sie vom Hoden abgelöst und wieder in die Höhe gebracht waren.

Durch das Erwärmen allmälig ausgedehnt, steigerte sich die anfängliche Gewichtsdifferenz jedenfalls

und erscheint es erklärlich, dass, einmal erhitzt, die Gusseisenwürfel mit grösserer Leichtigkeit zu schwimmen

vermochten.

Das bisher angewandte flüssige Roheisen war graues Giessercimaterial mit hinreichend deutlicher

Graphitausscheidung. Bei einer nächsten Reihe von Versuchen wurde weisses Roheisen von derselben Be-

schaffenheit angewendet, wie es zum Guss von Telegraphensignalglocken gebraucht wird. Auf diesem Material

schwammen alle Klötze, auch die schwersten der ganzen Reihe; ein Niedertauchen und Festlegen derselben

wurde niemals bemerkt.

Aus diesem Verhalten des weissen Roheisens geht hervor, dass dasselbe auch im geschmol-

zenen Zustaude schwerer ist, als geschmolzenes graues Roheisen, und deu etwa sich ab-

scheidenden Graphit später entlässt, als das geschmolzene graue Roheisen, das ihn in

hohen Temperaturen auch in Lösung behalten hatte.

Nachdem diese Versuche mit den parallelepipedische Stücken vorüber waren, begannen die mit den

Scheiben, welche eigentümliche Resultate ergaben.

Die erste Scheibe, von 6 Zoll Durchmesser und 7,30 Pfd. Schwere, in einer zur Eisenoberfläche senl-
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rechten Richtung in das Roheisenbad gebracht, sank rasch unter und legte sich am Boden fest, wo sie

Termoge ihrer Form so fest sitzen blieb, dass es unmöglich schien, sie abzulösen. Ein anderer Versuch mit

einer ebensolchen Scheibe, von derselben Grösse, welche flach auf das Bad gelegt wurde, zeigte das

Schwimmen derselben deutlich.

Die zweite Scheibe, von 5 Zoll Durchmesser und 5,82 Pfd. Schwere, ebenso eingetaucht, wie die

erste der 6 Zoll grossen Scheiben, sank bis zum fast völligen Verschwinden, schlug dann um und legte sich

flach auf die Seite, so dass ihre Oberfläche aus der des Roheisenbades fast unmerklich vorsah.

Die nächsten Scheiben wurden nicht durchprobirt, da sich ja bereits bei der zweiten eine vollständig

ungehinderte Schwimmfähigkeit klar und deutlich gezeigt hatte.

Bei den nun folgenden Versuchen mit den unter c) genannten Stäben wurde die Erfahrung gemacht,

dass dieselben sich vollständig umlegton und ohne jede Schwierigkeit schwammen, selbst wenn man sie

»erst senkrecht (ihrer Längsrichtung nach) eingetaucht und losgelassen hatte.

Damit wurden die Versuche überhaupt geschlossen und es ist nur noch von Literesse, nach der

Anführung einiger nebenher gemachter Erfahrungen praktischer Natur, eine kurze Discussion der Haupt-

ergebnisse folgen zu lassen.
1

) ,

Der mit No. 1 bezeichnete 9,5 Pfd. schwere Würfel der ersten Versuchsreihe wurde einmal in ein

Roheisenbad gethan, welches in einer zwar ausgewärmten, aber noch nicht weiter gebrauchten Pfanne stand.

Kr sank auf den Boden, wie seine Vorgängor, und musste bis nach dem Abguss der zwei 50 pfundigen

Bomben, welche zum Guss bereit standen, in der Pfanne liegen bleiben. Als man nach dem Entleeren der

Pfanne den angeschweissten, allseitig abgeschmolzenen Klotz herausnehmen wollte, klebte derselbe so fest an

der Pfannenschale, dass mit dem Würfel auch ein Stück der letzteren und der daran haftenden Lehmver-

kleiduDg der Pfanne losgerissen wurde.

Ausserdem machte der Verlasser noch mehrfach die unzweifelhafte Beobachtung, dass das frische

Roheisen, wenn es aus dem Cupolofen in eine noch theilweise gefüllte Pfanne gelassen wird, das kältere

Eisen hebt, also die tieferen Schichten einnimmt. Diese Wahrnehmung ist auch von Gruson in Magdeburg

gemacht worden, demselben, welcher zuerst jene interessanten Beziehungen des festen und flüssigen Eisens

zur allgemeinen Kcnntniss brachte; und ist es besonders diese Erfahrung, welche gegen die Annahme von

Wallungen im Roheisen streitet, die so stark sein sollten, dass sie kalte oder feste Robeisenstücke in dem

beissen Metallbade schwebend erhalten könnten.

Betrachtet man vielmehr die eben ausführlich dargelegten Versuchsresultate, so wird man gewahr,

dass man es mit einer wirklichen Verschiedenheit im speeifischen Gewicht zu thun habe, einer Verschieden-

heit, welche indessen in verkehrter Ordnung eintritt, sobald man die gewöhnlichen Verhältnisse der unorga-

DHchen Körper dagegen hält.

Eine Annahme, wie die mancher Forscher, dass man es mit einem dem des Wassers ähnlichen

Verhalten zu thun habe, ist nicht zutreffend, indem sich die Aenderung des speeifischen Gewichts erst bei

dem Erstarren des Eisens vollzieht und das eben erstarrte Roheisen ein Minimum des Gewichts zeigt,

während einerseits das vollkommen feste und kalte, andererseits das vollkommen erhitzte flüssige Roheisen

schwerer scheinen und letzteres das grössere Gewicht besitzt.

Die eigentümlichen Veränderungen des Roheisens durch plötzliches Erstarren, die Sonderungen,

welche sich in bestimmten Roheisensorten von ungleichförmigem G< füge so häu6g vollziehen, weisen auf eine

Veränderung in der Natur des Roheisens während des Schmelzens und lassen als Ursache derselben die

Wandlung erkennen, welche der Zustand des Kohlenstoffs und andorer Hauptbestandteile im Roheisen in

höherer Temperatur erleidet.

Expandiren und Condensireu des Roheisens durch Erstarren und Schmelzung werden verursacht

') Da «ler Natur solcher Versuche nach dieselben nur in den kurzen Pausen zwischen Abstich und Abguss einer Pfanne

tnjrestellt werdeu konnten und es darauf ankam, die Giosser in ihrer llauptlbäügkeit nicht aufzuhalten, so waren Messungen vor
d*r Hand nicht möglich und musste sich der Verfasser mit der gewonnenen unmittelbaren Anschauung begnügen.
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durch die Ausscheidung des Kohlenstoffs einerseits, durch seine Losung und Verbindung andererseits. Das

fast reine Spiegeleisen, geschmolzen und überhitzt, dann langsam abgekühlt und zum Erstarren gebracht,

scheidet Graphit aus, der sich vorher nicht erkennen Hess, und wird gleichzeitig feinkörniger. Das graue

grobkörnige Roheisen, geschmolzen und überhitzt, dann rasch abgekühlt und zum Erstarren gebracht, scheidet

nur wenig Graphit aus und wird feinkörnig, oft halbirt und splittrig. In dem einen Falle findet theüweise

Lösung der Verbindung von Eisen und Kohle statt, im anderen Falle theilweise Bildung einer solch«

Verbindung.

Zu dem Einfluss der Schmelzung tritt bei langsamem Erstarren noch die Krystallisation des jedes-

mal vorherrschenden Bestandteils und verdunkelt die Erscheinung etwas.

Dennoch lasst sich aus allen Fallen der Praxis nachweisen, dass

alle Boheisensorten, ihr Kohlegehalt mag sein, welcher er wolle, eine vollkommene Lösung des-

selben beim Schmelzen zeigen und beim Erstarren ein mehr oder weniger starkes Ausscheiden

desselben.

Diese Ausscheidung in Verbindung mit den Folgen der Krystallisation der Hauptgemeog-

theile des Koheisens bewirkt eine Expansion, welche kurz vor dem Erstarren eintritt und mit

dem Erstarren selbst aufhört.

Dadurch wird eine Differenz zwischen dem speeifischen Gewicht des festen und flüssigen

üusseisens hervorgerufen, welche zum Schwimmen des ersteren führt.

6. Von dem Erstarren und der Krystallisation.

In engster Verbindung mit den im eben geschlossenen Kapitel behandelten Fragen und Erschei-

nungen stehen die der Krystallisation des -Roheisens, eines Actes, welcher von zwei Factoren abhängt:

1. von der anfänglichen Temperatur des geschmolzenen Materials,

2. von der Zeit der Abkühlung vor dem Erstarren.

Es treten dazu noch die bereits in der zweiten Abtbeilung dieses Aufsatzes hervorgehobenen kn-

stallographischen Verschiedenheiten, welche das Studium aller hierher gehörigen Fälle ziemlich complicirwi.

Nichtsdestoweniger ist aber gerade die Kenntnis» dieser verschiedenen Wandlungen von grösster Wichtig-

keit, denii durch den Verlauf der Krystallisation in einem Metallguss überhaupt, im Roheisen aber ins-

besondere wird die Bildung der Textur und demnächst auch die Anwendbarkeit zu technischen Zwecken

bestimmt und geregelt.

Ohno hier besonders auf die Unterschiede der Form einzugehen, müssen dennoch dieselben zur

Classification aller hierher gehörenden Erscheinungen benutzt werden; zunächst aber sei es gestattet, in

ähnlicher, nur ausführlicherer Art, als es von dem Verfasser bereits an einem anderen Ort geschehen ist,
1

)

den Einfluss der Temperatur überhaupt auf die Krystallisation und die Textarbildung bei dem Robeisen

zu kennzeichnen.

Es sind hierbei vor Allem die beiden oben angeführten Factoren in Rücksicht zu ziehen und der-

gestalt zu combiniren, dass 4 Hauptfälle entstehen, je nachdem

1. das Roheisen überhitzt gewesen ist oder nicht;

2. die Abkühlung rasch oder langsam stattgefunden hat.

Die Roheisenart selbst veranlasst hierbei noch feinere Unterschiede; dieselben treten aber weniger

hervor, wenn man von der Form der Krystallisationen vorläufig ganz absieht.

Wird das Roheisen stark überhitzt und demnächst langsam abgekühlt, so entsteht

unter allen Umstanden eine grobkörnige Textur, welche, wenn man Spiegeleisen so behandelt, zu den

grössten Blätterbildungen führen kann, bei der Anwendung grauen Roheisens aber der Graphitausscheidmu;

alleu möglichen Vorschub leistet.

Bei der Darstellung des Spiegcleiseus im Hoh.ofen pflegt man mit heissem Wind zu

') Aphorismen über Giesserei betrieb 1867 S. 57 u. ff.

Digitized by Google



Beitrüge xur Conctitationslebre des Roheisens.

blasen, am die Reductionszone nicht zu sehr zu erhitzen und die Hitze mehr im Gestell selbst zusammen

tu halten. Dadurch bezweckt man das rasche Schmelzen der reducirten Beschickung und die Steigerung

der Krystallisirbarkeit des Roheisens, die sich wiederum in der Bildung vorzüglicher Spiegel kundgibt.

Diese Spiegel sind nichts weiter, als die beim Durchschlagen der Gänze zu Tage tretcndeu breiten Blätter-

brüche und Absonderungsflächen. Sehr bemerklich treten sie auf, sobald das Roheisen in starken Barren

erkaltet und zerschlagen wird.

Hierbei ist noch anzuführen, dass die mit Koks betriebenen Spiegeleisenhütten stets grössere Spiegel-

flächen hervorbringen, als die Holzkohlenwerke, dass aber aus anderen Gründen die Producte der letzteren

meistens reinere Bruchflächen zeigen und glattere Spiegel.

Beim Dmschmelzen des Spiegeleisens verringert sich die Grösse des Gefflges stets um ein

Bestimmtes, so dass eine blättrige Textur nach und nach in eine splittrige übergeben kann, sobald eine

Wiederholung einer solchen Manipulation stattfindet. Dabei scheidet sich Qraphit, sowohl auf den Guss-

fläcben, als auch im Tnnern, namentlich den Krystallhöhlen der verschiedenen Stücke aus und bildet auf

den Eingüssen (z. B. der bereits erwähnten klaugreieben Signalglocken für Bahntelegraphen) förmliche

Schaumanhäufungen.

Bei einem durchaus grauen Roheisen von mittlerem Graphitgehalt erzeugt die Ueberhitzung

und langsame Abkühlung stets eine starke, oft unregelmässig vertheilte Graphitausscheidung von grob-

blättrigem Charakter.

Das grobe Korn nimmt mit der Temperaturerhöhung beim Ueberbiteen zu und erreicht bei dem

Kokshohofenproduct das Maximum der Entwicklung, während alles graue Holzkohleneisen ein feineres Korn

und ein gleichförmigeres Gefüge zeigt.

Bei besonders verzögerter Erstarrung treten indessen noch andere Erscheinungen auf, die

sich dadurch auszeichnen, dass sie, obwohl anormal, doch das Aussehen normaler Verhältnisse annehmen

und zu Täuschungen leicht Veranlassung geben können.

Es ist bekannt, dass die Graphitentwickelung ganz besonders hervortreten kann, wenn sich Roh-

eisensorten langsam abkühlen, und eine solche Entwickelung gibt der Bruchfläcbe des an sich feinkörnigsten

Roheisens das Ansehen vollkommen groben Korns.

Wenn z. ß. durch ein Versehen beim Ausarbeiten und Abstechen Roheisen auf die Schlackentrifte

kam und auf der an sich schon erhitzten, mit Koksstaub bedeckten Triftplatte eine Zeit lang unter einer

dicken Schlackendecke weiter floss, so verwandelt sich der Bruch des feinkörnigsten und mattesten Eisens

in ein grobkörniges scharfeckiges Gefüge vom lebhaftesten Glanz.

Der Verfasser hat bereits au anderer Stelle ') über ein solches Vorkommen referirt; ein zum Gießerei-

betriebe durchaus unbrauchbares Material war in Form eines hellfarbigen, dichten Roheisens von fast erdigem

Bruch bei einem Hohoton gefallen und beim Abstich absichtlich oder zufällig in kleinerer Menge unter die

abfliessende Schlackendeckc gerathen. Diese so in ihrem Aussehen vollkommen veränderten Stücke wurden

als Probe gebraucht, um den Rest zu verkaufen; die Täuschung gelang aber nur zum Theil, denn die

Graphitabsunderung war zu sehr regellos, um Vertrauen einzuflössen. Bei näherer Untersuchung der frischen

Brüche erschien es sogar, als wenn die breiten Graphittafeln in hellfarbiger Masse eingebettet lägen, und

eine Probesendung des wirklichen Products ergab denn auch die Richtigkeit der gehabten Vermuthungen.

Das Roheisen, dem jene Ausnahmen augehörten, war hellfarbig, matt im Glanz, ziemlich spröde

und eigentlich nur ein gewöhnliches Frischroheisen von sehr mittolmässiger Beschaffenheit.

Ein ähnlicher Fall ist dem Verfasser von anderer Seite her bekannt geworden und verdient beson-

ders deshalb Erwähnung, weil die Ausbildung der Graphitausscheidung ein wichtiges Moment für die

Kenntniss dfs Roheisengraphits überhaupt hervorrief.

Auf der Eisenhütte zu Meppen in Ostfriesland, wo Rasenerze zur Gusswaarenfabrikation verarbeitet

werden, erzeugt man oft ein sehr siliciuni- und pbosphorreiches, im höchsten Grade kaltbrüchiges Roheisen.

•) Aphorismen 1807. ä. 68, 69.

Abband!. XVI 38
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Im gewöhnlichen Zustande besitzt dieses Roheisen ein feines schuppiges Korn und zeichnet sich durch an

eigentümliches, über die ganze Bruchflache hinspielendes Schillern aus, das sich unter besonderen Um-

standen bis zu einer fast blumigen Textur steigern kann.

Eine geringe Menge dieses Roheisens war in einen Schlackenklotz gerathen und nach dem Zer-

schlagen des letzteren zum Vorschein gekommen. Das Gefüge desselben zeigte in hohem Grade eine un-

regelmässige Graphitausscheidung und neben gekrümmten und verzerrten Flächen auch dergleichen gerade

und ebene. Die letzteren Hessen mit Hülfe einer gewöhnlichen Lupe eine feine Streifung erkennen, welche

nach drei verschiedenen Richtungen lief und tbeils rhombische, theils hexagonale, auch trigonale Figuren

bildete. Da zwei dieser Richtungen vorzugsweise ausgebildet waren und die dritte weniger, so gewahrt

dieses interessante Musterstück vielleicht Aufachluss über die Formen des Hohofengrapbits.

Kommen solche langsame Abkühlungen bei dünnen Lagen von Roheisen vor, z. B

7 bis 10 ** starken Platten, dann durchsetzen die Grapbitblätter die Roheisenmasse von unten bis nach

oben, indem sie normal auf der Abkühlungsflächc sich aufstellen. Hierin zeigt die Graphitbildung einige

Aehnlichkeit mit der im Spiegeleisen vorherrschenden Blättersubstanz, welche ja ebenfalls vorzugsweise

normal auf der Abkühlungsflächc aufkrjstallisirt und nach dem Innern des Körpers zu in unregelmässigen

Spitzen und Umrissen endigt.

Bei der Darstellung und dem Umschmelzen des krys talliniscb-körnigen zähen

Roheisens bilden Bich ebenfalls durch Ueberhitzung und langsame Erstarrung eigentümliche Gefüge-

änderungen aus, doch werden dieselben meistens durch die Ausscheidung von Graphit oder von blättriger

weisser Substanz gestört und können sich nur im Kern starke Güsse klar entwickeln. Es entsteht dann

oft ein grobhalbirtes Gefüge, weil 10 bis 15 grosse graphitreiche Flocken von einem feinen weissen Netz-

werk umgeben sind.

b) Betrachtet man den zweiten Fall: dasa nämlich das eingeschmolzene und überhitzte

Roheisen rasch abgekühlt wird, so constatirt man vor Allem die Entstehung eines feineren Gefüges

und gleichzeitig das Zurücktreten des Graphits.

Unterwirft man Spiegeleisen und anderes weisses Eisen einem solchen raschen Erstarren, so ver-

mindert sich die Grösse und Deutlichkeit der Blätter und das Gefüge wird entschieden splittrig, min-

destens strahlig.

Der Effect ist beim Koksroheisen weniger stark hervortretend, als beim Holzkohlenroheisen, denn

letzteres besitzt selbst bei voller Ofenhitze niemals die Temperatur, wie jenes.

Farbe und Glanz bleiben dieselben, wenn man sie auf ein Krystalündividuum bezieht; auf du

Aussehen der gesammten Bruchfläche zurückgeführt, erscheint die Farbe heller, der Glanz weniger stark

Hat man graues Roheisen einer solchen Behandlung unterworfen, so wird es je nach dem Grad

der Abkühlung sich in verschiedener Weise verändern.

Wie sich Spiegeleisen durch Ueberhitzen und langsames Erstarren partiell zerlegen lässt und Graphit

ausscheidet, so verwandelt sich graues Roheisen, sehr rasch abgekühlt, in weisses Roheisen von entschieden

splittrigem Bruch und dadurch wird die Aufstellung ein«s allgemein gültigen Erfahrungssatzes für Ueber-

hitzung und darauf folgendes Abschrecken des Robeisens erschwert. Die event. eintretende chemische Ver-

wandlung, d. h. die Bindung des im flüssigen Roheisen vorübergehend gelösten Roheisengraphites tritt hier

zu den allgemeinen Erscheinungen gestörter Krystallisation und verändert deren Physiognomie zu einer

vollständig unbekannten. 1

)

Am schnellsten vollzieht sich diese Wandlung bei dem an körnigem reinem Eisen und Graphit

') Der Verfasser hat in seinen Aphorismen über Oies ereibetrieb 1867 S. 61 einen Satz hingestellt, welcher die Beziehung

solcher Veränderung zu den ursprünglichen Zuständen des Robeisens auszudrücken versucht Derselbe lautet abgekürzt, wie folgt

:

.Rasches Erkalten eines Robeisens, welches bei niedrigerer Temperatur erblasen war, als die des nachherigen Um-

schmelzens ist, bebt die durch das heisse Einschmelzen bewirkte Veränderung in der chemischen und physikalischen

Constitution leicht auf und stellt eine der ursprünglichen Beschaffenheit mehr entsprechende Textur her."
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reichen zähen Roheisen; dasselbe schreckt sehr gern ab und zeigt dann eine splittrige und hellfarbige Textur,

die entweder das ganze Stück oder bei grösseren Massen nur die unter der Oberfläche liegenden Schichten

auszeichnet.

An dieses Verhalten schliesst sich das des halbirten Eisens an, welches, rasch erstarrend, jede Spur

von Graphit verlieren kann.

c) In Betreff des dritten Falles, langsames Einschmelzen des Boheisens bei möglichst niedriger

Temperatur, doch bis zum vollständig flüssigen giessbaren Zustande, und langsames Erstarren, lässt

sich eine der unter a) augeführten ähnliche Reihenfolge von Zustanden nachweisen. Dieselben werden aber

sämmtlich modificirt durch den Einfluss, welchen bei langsamem Schmelzen die Feuergase und Luftarten

des Schmelzraumes auf das Roheisen stets, obwohl in veränderlichem Maasse, ausüben.

Diese Veränderung ist von grosser Wichtigkeit und verdient gerade hier besonders hervorgehoben

zu werden, weil man, von einem einheitlichen Boheisenbegriff ausgehend, dieselbe bei allen Sorten als in

ihren Folgen gleichbedeutend annahm und in Gefahr gerathen ist, für eine Art Roheisen Etwas als selbst-

redend vorauszusetzen, was bei einer durchaus anders constituirten Art der Versuchsweg ergeben hatte.

Die allgemeinen Kennzeichen des in Bede stehenden Falles sind indessen:

Verwandlung der Textur aus einer gröberen in eine feinere und

Abnahme des Graphitgehaltes bis zum Verschwinden desselben.

Die Textur verwandelt sich: einerseits deshalb, weil in Folge der mangelnden Giesstemperatur

die Krystallisationszeit verkürzt wird und eine Störung der Krystallbildung durch den teigigen Zustand der Masse

eintritt, andererseits, weil diemeist oxydirenden Gase des Schmelzraumes immer auf das Eisen einwirken

und ein kohleärmeres Product herstellen. Der Graphit schwindet, weil er bei dem langsamen Schmelzen

Zeit gewinnt, zu verbrennen, ein Vorgang, dessen Eintreten wiederum dem länger dauernden Einflüsse der

Ofengase zugeschrieben werden muss. Ausserdem aber wirkt auch die verkürzte Krystallisationsperiode auf

die Ausbildung der Graphitblätter und dieselben treten mehr zurück.

Wenn gar erblasenes grobkörniges und graphitreiches Roheisen in dieser Weise ver-

arbeitet wird, so erzielt man ein Gefüge, das mit dem eines dichteren und graphitärmeren Eisens Aehnlich-

keit besitzt. Es ist feiner, dichter und bei starken Stücken entstehen die gestrickten Bildungen leicht,

welche in den Höhlungen des geschwundenen Metalls gefunden werden. Indessen treten diese letzterwähnten

Bildungen nicht immer auf und finden sich nur bei vorsichtigem Schmelzen vom rein erblasenem Eisen. 1

)

Unterwirft man ein bereits dichtes und feinkörniges graues Robeisen diesem
Schmelzprocess, so bildet sich im Product desselben ein Netzwerk von weissem, in seiner spezifischen

Textur splittrig brechendem und stark flimmerndem Eisen, in welchem der Rest des graphithaltigen fein-

körnigen Metalls eingebettet liegt.

Diese halbirte Textur, die nicht immer deutlich hervortritt, bildet, selbst bei langsamer Abkühlung,

einen schmalen weissen Rand, oder eine harte, durch die erste plötzliche Erstarrung hervorgerufene Haut

von strablig-splittrigem Gefüge.

Alle weissen Roheisensorten scheiden beim langsamen Schmelzen Graphit aus und werden

immer kohleärmer und gleichzeitig dickflüssiger, resp. schwerer giessbar; schliesslich erhält man ein vollkom-

men werthloses, nur zum Verfrischen halbwegs taugliches und mit Verlust an Rohmaterial entstehendes Product

Der Einfluss einer langsam verzögerten Schmelzung ist oft benutzt worden, um die Qualität des

Roheiseus zu verbessern, und wendet mau noch jetzt das geschilderte Verfahren: Eisen langsam zu schmelzen,

ihm nur kurz vor dem Guss die zur geeigneten Ausfüllung der Form nothwendige Hitze und Flüssigkeit zu

geben, dazu an, starke massige Maschinenstücke fehlerfrei und von hinlänglich solider Qualität herzustellen.

Auch die Artillerie hat sich mit Vortheil dieses Verfahrens bedient und ist noch weiter gegangen;

') Sie sind da» Resultat der in Folge des lauge andauernden Schmelzen« eintretenden Zerlegung des etwa y< ihindenen

blittrig«» weissen Roheisens und der Verbrennung de« Graphite, dessen Zertbettung die Ausbildung der okteedrischen Krystalü-

»atioa nicht mehr bindern kann.

38'
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sie schmilzt das Robeisen zwar rascher ein, lässt es indess im flüssigen Zustande längere Zeit im Ofen

stehen und die Gase des Scbmelzraumes darauf einwirken.

Ein dichteres Gefüge und eine grössere absolute Festigkeit sind nach dem Ausweis der amerikani-

schen ArtUlerieofficiere 1

) die Hauptresultate der Bestrebungen in dieser Sichtung gewesen.

Von Interesse sind nun die auf dasselbe Ziel gerichteten Versuche Fairbairn's, der aus dem Resul-

tate derselben ein allgemeines Gesetz ableiten zu müssen geglaubt hat, welches von R. Mallet, einem sehr

gründlichen Kenner des Artilleriematerials und des Giessereiwesens überhaupt, heftig und in vollkommen

gegründeter Weise angegriffen worden ist Der Streit über diesen und andere nahe liegende Punkte ist

für die Technik des Roheisengebraucbes von solchem Interesse, dass ein gedrängtes Referat über die beider-

seitigen Ansichten hier vollkommen am Platze scheint.

Dr. Fairbairn batte im Auftrage der British Association for the advancement of Science Versuche

unternommen, welche darthaten, dass sehr grobkörniges englisches Robeisen durch wiederholte«

TJmschmelzen in einem Cupolofen an Festigkeit zunehme und dass eiue Abnahme an Festigkeit erst uach

einer bestimmten Zahl von Schmelzungen und zwar ganz plötzlich eingetreten sei. 1
) Anstatt nun diese

Wandlungen lediglich dem grauen Roheisen zuzuschreiben, vindicirt Fairbairn dieselben als Eigenschaften

auch allen übrigen Eisensorten und greift zur Erklärung nach einem chemischen Gesetze, wonach haupt-

sächlich eine Schlackenbildung das Robeisen reinige und in seiner Qualität verbessere.

Mallot greift im Verfolg seiner, weiter unten auszugsweise mitgetheilten Erläuterungen des Krystal-

lisationsVorgang es 3
) die falschen Anschauungen überhaupt und die irrthümlichen Auffassungen Fairnbairn?

im Besonderen an und rügt namentlich den erneuten wiederholten Abdruck derselben in dem 1865 erschie-

nenen Werke über das Eisen und seine Eigenschaften.

Nach Mallet's kritischer Darstellung schliesst Fairbairn aus seinen Experimenten, dass durch Um-

schmelzen desselben Roheisens und durch Giessen in 1 Quadrat -Zoll grosse Stäbe das Korn des Metalls

und auch seine Qualität anhaltend und proportional der Zahl der Umschmelzungen sich verbessert. Hierbei

sei die grösste Festigkeit nach dem dreizehnten Schmelzen eingetreten, von wo ab eine Verminderung der

Qualität meist plötzlich stattgefunden habe.

Diese Thatsachen beweisen nach Mallet weiter nichts, als dass diese eine Sorte Eisen, in der er-

wähnten Weise geschmolzen und gegossen, sich so verhält; unmöglich aber könne man aus dem einen

Vorgang ein allgemeines Gesetz ableiten, denn, sobald die Bedingungen sich änderten, sei die Schlussfolge-

rung keine richtige mehr. Kleinere und grössere Barrenquerschnitte, Veränderung der Roheisenmiscbung

müssten andere Resultate geben und gäben sie in Wirklichkeit auch. Ausserdem sei der Einfluss der Form-

masse auf den Gang der Abkühlung bei einem nur 1 Qu. -Zoll starken Stabe ein überwiegender, während

in Massen von 1 Qu. -Fuss Querschnitt nach 14- oder auch nach 40 fächern Umschmelzen und Erstarren das

Korn des Eisens nicht wesentlich, wohl aber die Qualität des Roheisens sich geändert und materiell schlechter

geworden sein mag. Das einzige Gesetz, zu dem die allgemeine Erfahrung in solchem Fall berechtigt, wäre

nach Mallet einzig und allein folgendes:

Jedes Schmelzen bewirkt eine Anreicherung des Roheisens mit fremden Substanzen, welche sich ihm

in den metallischen Basen der Flussmittel und Zuschläge, sowie üi den Grundbestandteilen der Flugasche.

') Ein Auszug aus diesen: Reports of Experiment« on (he Strcngth and othor I'ropcrties of Metals for Cannon etr.

ist in Üiogler's polyt Journal 1857, Bd. 156, S. 360 mitgetheilt, leider al>er nicht recht ausführlich. Genauer mitgetheilt und

mit einer erläuternden Kritik verseben, finden sich diese sammtlichen Resultate in den aphoristischen Aufsätzen, welche K. Hallet

seit 1866 in dem Praclical Hcchank-s Journal veröffentlicht, aber noch nicht abgeschlossen bat.

*) Die Resultate diesor Vcrsucbo, welche allerdings eine überraschende Wirkung nicht verfehlen, rinden sich u A. in

Wiebe« Maschinenbaumaterialien u. s. w. I. S.226 und danach in den Aphorismen des Verfassers S. 98 besprochen. Dr. Fairbairn

gibt indesscu die Originaltabollen auch unter Table* XIV und XV in seinem 1865 erschieneneu Werke: [ron, its propertics 4
processes of Manufactures. •

») Vergl. die Artikel XVI und XVII im Practical Mechanics Journal HI. Serie, III. Band 1867/68, S. 35 bis 69, wo

die Krystallisationsfragea mit Rücksicht auf Schwacbeebenen, UartgusadaraUillung etc. ausführlich und auf ürund genauer Kenntnis*

des Praktimhen behandelt sind.
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des am Eisen haftenden Sandes otc. unier den günstigsten Verbindungsbedingungen darbieten, so dass man

nach jedem Umschmelzen ein schlechteres Product anstatt einea besseren erhalt. Jede Abkühlung und Er-

starrung bewirkt eine Wandlung in den Molecularzuständen des umgeschmolzenen Materials; diese Wand-
lung sowie der Grad derselben bangen indessen von der absoluten Masse des Gusses einerseits, wie von dem

Verhältnis» zwischen Masse und Oberfläche andererseits ab und dazu treten noch die Einflüsse der geome-

trischen Form des Gusses, des Wechsels der Dimensionen in demselben und der Verbindung massiger und

schwacher Partien.

Die Erklärungen Maliet's sind, wie aus den später mitzuteilenden Ansichten desselben hervorgeht,

nicht ganz zutreffend , denn die Rolle des Graphits und die Abscheidung desselben fasst er lediglich als

physikalische Erscheinung auf, wahrend sie dem bereits Angeführten zufolge doch wesentlich chemi-

scher Art ist.

d) Betrachtet man nun den letzten der aufgestellten Schmolz- und Erstarrungsfalle, so findet man
twischen demselben und dem bereits unter b) abgehaudelten eine gewisse Analogie, welche nur durch die

vorhergegangene Wirkung des Schmelzprocesaes gestört wird.

Ein langsam geschmolzenes und nicht überhitztes Eisen wird, rasch abgekühlt, eine Verkleinerung

des Kornes in grösserem Maaase zeigen, als das nach b) behandelte Roheisen, weil in Folge der geringen

und lang andauernden Erhitzung die vorzugsweise grosskrvstallinischen Bestandteile, blättrige Substanz und

Graphit bereits etwas zerlegt resp. verbraunt worden sind und schliesslich wegen des raseben Erstarrens zu

keiner einigermaassen entwickelten Krystallisatiou gelangen können. Dabei ist die Farbe weiss oder fein

melirt, die Textur splittrig, blumig, in allen Uebergängen zum Körnigen spielend.

Bei bestimmten Stücken hat ein solcher Vorgang technische Vortheile und bei der Darstellung des

Hartgusses kann man sich desselben mit Glück bedienen, vorzugsweise wenn die herzustellenden Stücke

kleinere Dimensionen haben. Für die Lehre von der Krystallisation des Roheisens hat aber das Resultat

dieses Falles nur ein negatives Interesse, da in seinem Verlauf jede Aeusserung der Krystallisation unter-

druckt oder, besser gesagt, im Keim dadurch zerstört wird, dass die vorzugsweise krystallinischen Bestand-

teile des Roheisens zum grossen Theil beseitigt werden.

Aus den geschilderten 4 Schmelz- und Erstarrungsfällen lässt sich nachstehendes allgemeines Gesetz

ableiten, das von praktischem Werthe ist:

,Jede rasche Schmelzung, selbst mit Ueberhitzung, und jede langsame Abkühlung wirkt günstig auf

die Entwickelung der im Reheisen befindlichen krystaüisirbaren Substanzen, wogegen dieselben vorherrschend

durch langsames Einschmelzen zerstört und durch rasches Abkühlen an ihrem klaren Auftreten ver-

hindert werden."

Der blättrige Gemengtheil wird durch lang andauerndes Erhitzen zerlegt und durch rasches Erstarren

in mehr splittriger Form ausgeschieden, der graphitische Kohlenstoff durch lang andauerndes Erhitzen ver-

brannt und durch rasches Erstarren zum grossen Theil an dem Auftreten vöUig gehindert

Dagegen contrastirt der körnige Gemengtheil, der sich bei langsamem Erwärmen und Schmelzen

und darauf folgender langsamer Abkühlung am ehesten ausscheidet, überdies aber in seinem Auftreten weit

mehr noch als die beiden anderen besprochenen Substanzen von der chemischen Zusammensetzung des Eisens

abhängig ist. Die folgenden Einzelfälle ausgezeichneter Krystallbildung werden beweisen, dass das eben

aufgestellte Gesetz keiner grösseren Verallgemeinerung des. Ausdrucks fähig ist, und dass alle Versuche, eine

einfache Form dafür zu finden, au dem ewigen Wechsel der das Verhalten de3 Roheisens in der Hitze

eharakterisirenden Eigenschaften scheitern müssen.

Aus diesem Grunde sind Maliet's speculative Reflexionen ohne positive Wahrscheinlichkeit, und

Karsten, welchem eine ausgebreitete Detailkenutniss zu Gebote stand, fühlte gewiss das Missliche jedes

Unternehmens, welches darauf abzielen musste, ein uniformes Gesetz aufzustellen. Er ging deshalb auch

über die interessante Frage der Krystallisation behutsam fort, und begnügte sich mit einigen leisen An-
deutungen.
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Die Bestrebungen Anderer in dieser Hinsicht fassen nur den fertigen Krystall ins Auge, nicht da

Verlauf der Krystallbildung und sind deswegen hier nicht anzuführen. 1

)

Wie bereits aus dem zweiten Stück dieser Abhandlung hervorgeht, bilden sich eigentliche KrystaBe

nur selten im Roheisen au9 und es verdienen deshalb ganz besonders die Veranlassungen solcher sehnen

Falle studirt und hervorgehoben zu werden. Man kann den bis jetzt gemachten Erfahrungen nach drei Kmtil-

lisationen überhaupt unterscheiden:

1. Krystallisationen des blättrigen Bestandteils;

2. Krystallisationen des körnigen Bestandtheils;

3. Krystallisationen des Graphits.

Den Veranlassungen nach lassen sich die Krystallbildungeu wiederum anders theilen:

1. Natürliche Krystallisationen,

2. Künstliche Krystallisationen.

Diese Unterscheidung bedarf einer besonderen Erklärung, denn der Gegensatz: natürlich — kfiastfidL

ist bei einem Hüttenproduct nicht leicht einzusehen.

Die natürlichen Krystallisationen wurden alle diejenigen Fälle umfassen, in denen durch lang-

sames Erstarren bei hinlänglich bedeutenden Massen sich hohle Räume im Innern bilden und mit Kri-

stallen ausfüttern.

Die künstlich genannten Krystallisationen dagegen umfassen alle solche Fälle, in welchen durch

eine plötzliche, von aussen her stattfindende Einwirkung eine partielle Entleerung der flüssigen Roheüen-

masse und dadurch die Bildung von Hohlräumen eintritt»)

An dieser Stelle ist es geboten , die zulötet aufgestellt« Classification zu gebrauchen , während die

zuerst erwähnte bei der Krystallbeschreibung angewendet worden ist; hier kommt der Vorgang der Kri-

stallisation, dort das Resultat derselben vorzugsweise zur Betrachtung.

Die erste Gruppe, die natürlichen Krystallisationen umfassend, welche simmt-

lieh durch das Erstarren grosser Massen hervorgerufen werden, verdient vor den anderen dir

Aufmerksamkeit des Technikers. Hierher gehört die Mehrzahl sämmtlicher Vorkommnisse der Art, «wohl

im Bereich der weissen Roheisensorten, als der grauen.

Lässt man Spiegeleisen in hinreichend starken Barren langsam abkühlen, so bilden sich in der

oberen Hälft« des Barrenquerschnittes drusenartige Hohlräume, die mit ausgezackten dünnen Krystallblatten

angefüllt erscheinen. Diese Blätter sind Fortsetzungen der im Spiegeleisenbruch erkennbaren grossen silbei-

weissen Blätterdurchgänge und aus der jene Drusen umgebenden Roheisenmasse bervorgewachsen. Sie

kommen indess nur vor, wenn sehr gutes Spiegeleisen auf diese Weise behandelt wird. Weissstrahl oder

der Uebergang von Weissstrahl in Spiegeleisen in grösseren Massen zum Erstarren gebracht, gibt keine

Drusen, wohl aber breitere Blätter, deren Aussehen indessen mit dem des normalen Spiegels nicht »er-

wechselt werden kann.

Vergleicht man z. B. die Brüche des besten Spiegeleisens, wie es u. A. von den Hüttenwerken d«

Cöln-Müsencr Vereins zu Lohe, Müsen und Creuzthal erblasen wird, mit denen anderer, vorzugsweise auf

Weissstrahl und splittriges Weisseisen eingerichteter Werke, welche Spiegeleisen nur ausnahmsweise erblasen,

so wird der Unterschied um so auffälliger, als das Cöln- Müsener Spiegeleisen in nur bis 2 Zoll starkes

Gänzen ein viel schöneres Aussehen besitzt, wie Spiegeleisen von Hörde, Eschweiler, Neuwied u. a. 0. in

') Was t. Fuchs, Hausmann, und spater Cizanceurt und Juliien über Kristallisation gedacht und niedergeschrieen

haben, ist bereits im einleitenden Tbcile dieser Arbeit in ausführlicher Kritik dargolegt worden: es wird hier nv «Uru-

zurückgewiesen.

a
) Es kommen auch noch Fälle vor, die weder in die eine, noch in die andere Abtheilung gehören; sobald der kümigt

Bestaiidtheil in einer Kobeisensorte ein gewisse« Maximum erreicht hat, macht sich die Krystallisirbarkcit derselben bei der gt-

ringHten Veranlassung geltend und es bedarf weder der langsamen Abkühlung, noch der mechanisch bewirkten Entleerung oJf-

flüssiger Massen, um da* Roheisen rum Krystollisiren iu bringen.
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8 bis 10 Zoll starken Blöcken. 1

) Jenes bildet selbst in so schwachen Barren schon kleine Krystallnester,

»ibrend die letzterwähnten Roheisensorten auch in dicken Stücken dergleichen weit seltener aufweisen. In

hohem Grade zeigen sich die Krystallnester bei den steyrischen Boheisensorten, wie aus einem prachtvollen

Musterstack des metallurgischen Cabinets der Berliner Bergakademie zu ersehen ist.

Die Schönheit dieser Krystallbildungen wird naturgemäss gesteigert, sobald die Abkühlung nicht allein

durch die MassenVerhältnisse des erstarrenden Roheisens, sondern auch durch die Beschaffenheit der Um-
gebung gesteigert werden kann. Wählt man zum Abstechen der Spiegeleisengänze kohlehaltigen heissen

Sand oder reine Kokslösche, wie man es auf 'den Spiegeleisenhütten des Siegerlandes meistens sieht, so be-

günstigt man die Abscbeidung von Blättern auf das entschiedenste, während der Abstich in gusseisernen

Schalen eine Veränderung der Krystallbildung sofort veranlasst.

Ebenso ist eine vorsichtig gesteigerte Temperatur von gutem Einüuss auf die Spiegelbildung, nur

darf natürlich keine Ueberhitzung stattfinden. Daher wendet man allgemein eine gesteigerte Windtemperatur

und einen veränderten Gichtensatz an, wenn in einem Weisseisenofen Spiegeleisen erblasen werden soll.

Man wünscht, bei raschem Niedergange der Gichten und rascher Schmelzung dem Roheisen eine höhere

Temperatur zu verleihen, ohne dasselbe aber einem längeren Verweilen im Gestell aussetzen zu müssen.

Was nun die Richtung der blättrigen Krystallisationen im Roheisen anbetrifft, so ist dieselbe vor-

herrschend senkrecht auf die Abkühlungsfläche gerichtet, so dass bei dem mehr oder weniger rectangulären

Querschnitt einer Ganz 4 Hauptrichtungen der Blätter sich unterscheiden lassen, welche letzteren in der

Mitte der Bruchfläche zusammenstossen und die Linie bilden, die man am besten mit der Benennung Er-
starrungs- oder Abkühlungsgrenze bezeichnen kanu. Innerhalb einer Druse folgen die frei aus-

tretenden Blätterenden demselben Gesetz, da sie doch meistens die Fortsetzungen der durch die ganze Dicke

des Stabes gehenden Blätterbrüche vorstellen, welche ihrerseits wieder sämmtlich normal auf der ünterfläche

der Ganz stehen.

Bei dem Uebergange der deutlichen Kristallisation in die weissstrahlige Textur und in die split-

trige bleibt das eben angeführte Erstarrungsgesetz dasselbe, denn strahlige, blättrige, splittrige, selbst

blumige Brüche zeigen stets die Hauptrichtung des einzelnen Krystalls normal zu den nächsten Abküh-

luDgsflächen und auch hier bilden sieb Erstarrungsgrenzen. 3
)

Erstarrt körnig graues Roheisen in grossen Massen, so bilden sich ebenfalls Nester von Krystall-

haufwerken, doch ist hier die Erscheinung nicht so klar, weil das betreffende Material kein vollkommen homo-

genes ist und die hier obwaltende Ausscheidung des Graphits störend auftritt.

Die Krystallnester stehen in keiner organisch strengeu Beziehung zu den Abkühlungsflächen,

sondern liegen in dem ganzen Querschnitt zerstreut Man kann hierbei weniger deutlich eine Abkühlunga-

grenze wahrnehmen, als bei dem weissen Roheisen.

Die Erscheinung der Krystallbildung im grauen Roheisen zeigt aber in ihrem Auftreten noch andere

ganz verschiedene Merkmale. Das körnige graue Roheisen bildet besonders dann Krystalle, wenn die

Graphitausscheidung gestört wurde und in Folge verschiedenartiger Einflüsse zurückgetreten ist. Ueberhitzt

man das körnige graue Roheisen auf das vorsichtigste durch rasches Einschmelzen, so kann man dadurch

eine Steigerung der Graphitansscheidung und als weitere Folge eine Verhinderung der Krystallisation hervor-

rufen, wenn auch auf der anderen Seite die Massen der Stücke zur Nesterbildung prädisponiren würden.

Dagegen tritt die Krystallisation des körnigen grauen Roheisens stets ein, wenn sich zu einem

Graphitverlust Veranlassung bietet, wenn also ein etwas dunkles graues Roheisen mehrfach umgeschmolzen

oder während längerer Zeit der Einwirkung der Schmelzhitze ausgesetzt wird.

') Ueberzeugend wirkt dieser Eindruck bei der Besichtigung der Roheisensammlung des neu gegründeten Museums für

Berg- und Hüttenwesen in Berlin, in welchem die meisten bedeutenderen Spiegeleisenbütten der Rheinprovinz und der Provinz

Westfalen vertreten sind.

*; Diesen Zusammetmtoss der Blätterlängen kann man besonders schön bei den trapezoidnlen Bruchfl&cben der Flamm-
oleüiübe von Weissstrahl etc. erkennen, wofür ebenfalls das Museum für Berg- und Hüttenwesen in Berlin schöne Belege bietet.
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Während man also Krystallnester in selbst grossen Massen grobkörnigen grapbitischen Esens

selten findet, braucht man nur ein solches Material einer oder mehreren Schmelzungen mit Vorsicht auszu-

setzen, um die Erscheinung beim Erstarren eintreten zu sehen. Ausgenommen hiervon sind natürlich alle

die Falle, wo durch gewisse Bestandteile der Bronnstoffe und Zuschlage des Umsehmelzungsprocesses eine

Aenderung in der Qualität des Roheisens hervorgebracht und an die Stelle der in Form des Graphit« aus-

geschiedenen, auch wohl verbrannten Kohle fremde Körper in Verbindung mit dem Eisen getreten sind, die

nun alle Eigenschaften des Roheisens ebenso wie seine Zusammensetzung verändern.

Dasselbe gilt von manchen grauen grobkörnigen Robeisensorten, welche sich durch Umschmelzen in

balbirtcs und weisses Eisen leicht verwandeln und ein blumig -körniges in das splittrige übergehendes Geßge

zeigen. Die Graphitausscheidung zieht sich dann, wie es bereits beim Gefüge angedeutet wurde, an be-

stimmte Stellen zurück und ebenso verliert sich der körnige Bestandteil mehr und mehr, so da»3 von einem

deutlichen Krystallisiren desselben nicht mehr die Rede ist.

Nur auf den matten Flachen des weissen Roheisens lassen sich, wie auch der Berghauptmami

Noeggerath für Spiegeleisen einzelner Hütten nachgewiesen hat,') Spuren von Krystallis?.tionen erkennen,

welche mit den farrenblättrigen Nesterausfüllungen Aehnlicbkeit besitzen.

Die Krystallisirbarkeit des grauen körnigen Roheisens hat wichtige praktische Consequenzen, welche

hier noch angeführt werden müssen und in den Augen der Techniker nicht überflüssig erscheinen dürften

Neigt das Roheisen vermöge seiner eigentümlichen Constitution zum groben Korn und hervor-

tretender Graphitausscheidung, so ist es von Wichtigkeit, die letztere etwas zu verhindern. Um nun m
ermitteln, ob sich dieses ohne nachtheilige Einflüsse auf die Eigenschaften des Roheisens thun lässt, erscheint

es gerathen, auf die Krystallisirbarkeit zu achten, namentlich nach einmaligem Umschmelzen oder bei öfterer

Wiederholung. Schmilzt man z B. reines Koksroheisen von grauer Farbe und massig grobem Korn mit

halbirtem Roheisen von splittriger Beschaffenheit und mit hellgrauem feinkörnigem Holzkohlenroheisen zu-

sammen, so entsteht ein feinkörniges halbirtes Gemenge von einem hakigen rauhen Bruch 1
) und dasselbe

zeigt im Innern grösserer Massen mehr oder minder deutliche Krystallnester. Diese kann man aber nur selten

in allen drei Materialien finden, die zur Zusammensetzung des Gusses dienten. Gewöhnlich kommen sie im

reinsten derselben, im Holzkohlenroheisen vor. wenn dasselbe mehr grau als weissbalbirt war, doch nur in

der Ausdehnung, in welcher sie sich nachher im Product des Gusses zeigen. Gleichzeitig mit ihrem deut-

licheren Hervortreten hat sich die Graphitausscheidung vermindert und gleichmässiger vertheilt.

Berücksichtigt man nunmehr, dass die erwähnten Krystallisationen aus mehr oder minder reinem

Eisen bestehen und nur durch Graphitdnschlüsse in der vollkommenen Aehnlicbkeit mit gewöhnlichem

Schmiedeeisen gestört werden, im Uebrigen aber das für Roheisen mögliche Maxiraum an Zähigkeit und

Festigkeit besitzen, so kann man « priori an das Vorhandensein solcher Bildungen gönstigo Verrnu-

thungen knüpfen.

In der Wirklichkeit nehmen sowohl die Klasticitats- als die Festigkeitscoefficientcn des Robeisens

um so mehr zu, je grösser der Antheil an körnigem reinen Eisen bei der Zusammensetzung des Robeisens

ist, und dioser Antheil lässt sich bemessen nach dem Grad des Auftretens der gestrickten Bildungen.

Bewirkt man durch einen beliebigen Einfluss eine Verminderung der den Zusammenhang des kör-

nigen reinen Eisens hindernden Substanzen, in erster Linie also des Graphits, so ist kein Zweifel, dass sich

die Qualität und die Krystallisirbarkeit des Roheisens gleichzeitig verbessern. Die eben

ausgesprochene Behauptung, die übrigens auch noch durch neuere Erfahrungen Schott's gestützt erscheint.')

ist von grösstem Interesse, sobald man die Mallet'sche Kritik der Folgerungen Fairbairn's commentiren will.

•) Vcrg). die kurze Notiz im tierggeist 1867. S. 403, die mir einen Auwug au» der betreffenden Verhandlung der

Niedcrrheinischcu Gesellschaft in ltoun gibt.

l
) Vorgl. dnu 2. Tbeit dieser Arbeit S. 103, »o die Ziusummcusetzuny koicher MütcbuDgen für Walyeng&s« noch

genauer angegeben ist.

*) Vorgl. ZeiUehrift des Verrinn deutscher Ingenieure VIII. S. 209.
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Bekanntlich hatte der letztere nach einer Keine von Versuchen behauptet, dass ein wiederholtes

Umschmelzen und Einwirkeu der Flamme da~s Robeisen stets in der Qualität verbessere, obwohl nach

Huer bestimmten Anzahl Wiederholungen ein plötzliches Umkehren der Reihe stattfinde und die Qualität

sich verschlechtere. Damit 1 im Einklang befinden sich die Resultate der ausführlichen und ausgedehnten

Untersuchungen der amerikanischen Artilleriebehörde, welche, bereits 1857 veröffentlicht, aber später durch

neuere Arbeiten vervollständigt, sowohl für die Artilleristik selbst, als für die Technik des Eisengiesserei-

Mriebes ein sehr werthvolles Material bilden. In der letztgenannten Beziehung sind sie von Mallet in

seinen neueren Aufsätzen über Giessereibctrieb. die seit einigen Jahren sieh im Practical Mechanics Journal

veröffentlicht finden, sehr gut benutzt und gleichzeitig kritisch gesichtet worden.')

Das Material dieser Versuche ist allem Anscheine nach ein dem schwedischen ähnliches zähes Risen

gewesen und mussle bei vorsichtiger Arbeit durch Umschmelzen seinen Graphit zum Theil verlieren und

dann zunächst fester, später allerdings hart und spröde werden. Leider ist von der Textur des ange-

wandten Roheisens und seiner sonstigen Beschaffenheit nichts bekannt geworden und es ist deshalb das

Detail der Versuche selbst von keinem allgemeinen Interesse, um so mehr, als der Zweck der Versuche

lediglich die verbesserte Darstellung der Kanonen war.

Dagegen gibt R. Mallet an einer Stelle der eben erwähnten Aufsätze 2
) eine Reihe allgemeiner

Betrachtungen, die sieh hier ansehliessen lassen: zunächst spricht er seine Ansieht aus über die Wichtigkeit

der Einflüsse, welche sich sowohl

1. von der Verschiedenheit der Gestalt eines Gussstüek«. als auch

2. von einem Mehr oder Minder an Masse in demselben, und

3. von der Relation zwischen seiner Masse und seiner Oberfläche

ableiten lassen, und constatirt hierbei die Schwierigkeit der scharfen Beobachtung und die Notwendigkeit,

nicht allein von rein wissenschaftlichen Sätzen auszugehen, sondern der Praxis das gebührende Reiht wider-

fahren zu lassen.

Die erste Ursache anbetreffend
,

ergibt sich für den Einflnss der Form gegossener Körper auf

deren Aggregatzustand der folgende Satz:

Es ist als ein Gesetz der molecnlaren Aggregation aller krystallinischen festen Körper anzu-

nehmen, dass, wenn deren Theilchen fest werden (indem sie aus dem flüssigen in den festen

Zustand übergehen), sich die Krystalle der Substanzen unter dem Einflüsse der »bewegten*
Hitze, d. h. des Abkühlens ordnen und mit ihren Hauptachsen nach Richtungen hauptsächlich

gruppiren. welche senkrecht auf die kühlenden Flächen gerichtet sind. Diese Richtungen fallen

mit der jedesmaligen Richtung der Wärmewellen zusammen und scheint es', als ob die Wärme-
bewegung jedesmal die Richtung des geringsten Cohäsionsdruckes annehme und die innen» durch

das Erstarren und Schwinden erzeugten Spannungen respectire, die ihrerseits meist parallel der

Oberfläche laufen.

Der letzte Satz ist selbstverständlich, aber in falscher Fassung gegeben, denn die Spannungen als

Resultate der Molecularanordnung entstehen erst durch den Parallelismus oder Centralismus der sämmt-
liehen Krystallachsen und müssen sich mithin st»«ts in einem gewissen rationellen Zusammenhang zn der

Wärmebewegung, ihrer eigentlichen Grundursache, befinden. Letztere kann dagegen ihre eigene Wirkung
nicht „respectiren*.»)

•) Es sei hier gestattet, auf ein Originalwerk aufmerksam zu machen, dru R. Mallet 1856 herausgegeben hat und

welchen sehr schätzbare Mittbeilungen für den Eisen - und Metallgu&steehniker enthalt. Der Titel des Werke* lautet: On the

Fhysical conditio™, invnlved in the Conittniction of Artillery etc. by Robert Hallet 1 Vol. 4. London 1&56.

*) Practical Mechauics Journal 1867/68. S. 36.

*> Eine frühere allgemeine Begründung dieses Erjtsrrungägesotzes hat Mallet bereit« in den Transactiong of the Royal
Irish Acadcmy für 1855 gegeben; auch die Denkschrift des Grafen von Rosse über den (Jus* seines grossen Telescop-
»piegels in den Philosophie»! Transaetious 1861 (VoL 151. III. 68'J) gibt eine Reihe von Beweisstücken.

Abhandl. XVI. 39
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Wenn folglich ein Eisenguss, nachdem er angefüllt worden ist, aus dem flüssigen in den festen

ZuBtand übergebt, so findet man stets,

das» die längsten Symmetrieachsen der Krystalle, d. b. Hauptachsen der intogrirenden Krystall-

individuen, danach streben, sich in Linien normal auf die Begrenznngsebenen der Massen zn

gruppircn. In anderen Worten, die Blätterdurchgänge oder Kluftflächen, parallel jenen Achsen,

haben sich normal zur äusseren Gussoberfläche aufgestellt

Mallet motivirt den Ausdruck «streben* als nothwendig, weil in den gewöhnlichen Handelssorten des

Roheisens, sowie in unreineren Varietäten die Erscheinung der oben erwähnten Anordnung oft maskirt

würde. Dagegen zeige sich die letztere am Spiegeleisen am auffallendsten; grosse Ebenen krystallinischer

Spaltungsflächen würden beim Zerschlagen in der Masse sichtbar, deren Richtung vorherrschend normal zur

Aussenflächc oder zur Contour des Stückes gefunden würde.

Die an Graphit sehr reichen Gusseisensorten, i. B. das Schottische Roheisen No. 1, zeigten eben-

falls Spaltungsflächen, doch von unbestimmterem Arrangement und fast immer mit den Graphitblättern

zusammenfallend.

Die Entwickelung des Krystalls im Gusseisen hängt nach Mallet wesentlich ab:

1. von dem chemischen Charakter desselben, d. h. dem Verhältniss seiner Haupt- und Neben-

bestandtheile,

2. von der absoluten Masse an Gusswerk; die grössten Güsse bieten für jede gegebene Art

von Gusseiseu die grösste und gröbste Aggregation von Krystallen, jedoch nicht gleichzeitig

die regelmässigste Anordnung derselben. Diese hängt im Gegentheil ab

3. von der Art und Weise, auf welche die Gussmasse abgekühlt worden ist, und von der Regel-

mässigkeit, mit welcher die Hitze des Gusses entweichen konnte:

entweder durch Leitung aus der Oberfläche des Gusses in die der Form,

oder durch Entfernung mittelst Luftzüge und unter Zuhülfenahme der freien Strahlung

in allen den Fällen, wo der Guss nach dem oberflächlichen Erstarren entblösst wurde

und ausserhalb der Form in freier Luft abkühlt.

Für Mallet ergeben sich aus dem Gesagten nun noch die nachstehenden präcisirten Sätze:

1. Die chemische Constitution bestimmt in einer gegebenen Eisenart die Tendenz, Krystalle

zu entwickeln;

2. die Regelmässigkeit der Entwickelung dagegen hängt ab von der Regelmässigkeit der Ab-

kühlung (d. h. von der Stetigkeit, mit welcher sich die Wärmewellen vom Centrum nach der

Oberfläche bewegen);

3. der Umfang der Entwickelung oder, in anderen Worten, die Grösse jedes Krystallindividnums

ist abhängig von der Zeit, während welcher der Anordnungsprocess verlaufen kann, d. h. von

der Zeitlänge, die ein gegebenes Gussstück braucht, sich abzukühlen.

Die weiteren Consequenzen dieser Schlüsse, namentlich ihrer Anwendung auf verschiedene heisse

Güsse, auf Hartgüsse, Schalenbildung stimmen mit dem an den verschiedenen Stellen dieser Mittbeilungen

Gesagten so genau überein, dass es überflüssig scheint, dabei noch länger zu verharren.

Dagegen sind noch die zwei anderen Hauptursachen veränderlicher Krystallisation zu berühren, nämlich:

das Mehr oder Minder der Masse in den Gussstücken, und

die Relation zwischen Masse und Oberfläche der Gussstücke.

Mallet verbreitet sich hierbei besonders über die wichtigen Folgen von Abwechselungen der Masseo-

grösse in einem und demselben Gussstück, den sogenannten Spannungen, welche in den Erstarrungsgrenx«

der einzelnen Oberflächentheile ihr Maiimum erreichen. Für die Bezeichnung dieser Bruchrichtungen hat

der genannt« englische Civilingenieur die Benennung „ Schwächeebenen • erfunden (plant of weaknet») und

dieselben besonders in seinem Werke über die Constructionsmaterialien der Artillerie ausführlich besprochen.

Hier findet man sogar Abbildungen solcher Texturverhältnisire mitgetheilt, welche die wichtigeren

Erscheinungen der Spannung und Sprödigkeit umfassen. Auf Tafel II und III sind dieselben in der künst-
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irischsten Weis« zur Ausführung gebracht, während Tafel V die Terturbilder für Spiegeleisen, dunkelgraues

Bobeisen, Weisastrahl , halbirtes und krystallinisch- körniges Roheisen darbietet. Der Text selbst enthalt

»of Seite 11 die Bedingungen ausgedrückt, unter denen die .Schwächeebenen* entstehen, und es muss hier

darauf verwiesen werden.

In Betreff der dritten Hauptursache veränderlicher Krystallisation, des Verhältnisses zwischen Masse

und Oberfläche, führt Maltet eine Reihe von Versuchen an, aus welchen sich das Resultat ergeben habe,

dass die specifischen Gewichte mit der zunehmenden Masse sich verringerten und das«

hiemach der grossere Gübs weniger fest und dicht sei, als der kleinere.

Obwohl nun diese Resultate ganz richtig sind, so kann man sie doch nicht ohne weiteren Commentar

so hinstellen, wie es Mallet gethan, und kommt es hier, wie bei allen solchen Fragen, zunächst auf eine

genaue Prüfung des Materials, sowie auf die Bestimmung des Einflusses an , den sehr langsames Erkalten

auf die Constitution ausüben kann. Wenn das langsame Erstarren die Krystallisation befördert, so müsste,

da ein grosser Kryatall stets dichter sein wird, als ein ebenso grosses Haufwerk kleiner Individuen, langsam

oder in grösseren Massen erstarrtes Roheisen stets dichter, d. h. schwerer sein, als rasch oder in geringeren

Massen fest gewordener Guss.

Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass ein speeifisch leichterer Bestandteil , der Graphit, im

ersteren Falle in grösserer Menge auftritt, als in letzterem, wo er sogar, wie z. B. bei vollem Weisswerden,

ganz verschwinden kann. Ausser der Verminderung des Gewichtes, welche hierdurch allein schon hervor-

gerufen werden kann, tritt nun noch eine Lockerung des Gefüges durch die Ungleichheit der physikalischen

Eigenschaften des Graphits und der übrigen Bestandteile des Roheisens, sowie durch die in Folge voll-

kommnerer Krystallisation von aussen nach innen im Kern der Gussstücke auftretende Höhlen- und Nester-

bildung ein, die also, was die letztgenannte Ursache anbetrifft, an einer Stelle lockert, während dafür an

anderer Stelle ein Zuwachs an Dichtigkeit eingetreten sein muss.

Es sind nun noch die künstlichen Krystallisationen zu erwähnen, welche indessen mehr das

Werk des Zufalls, als das der Absicht seiu können und deshalb nur selten vorkommen. Im Allgemeinen

beruht ihre Entstehung auf der partiellen Entleerung bereits gefüllter und aussen mit erstarrten Massen

umgebener Reservoire oder Formen.

Wenn z. B. eine Gussform, nachdem sie eben voll geworden ist, an irgend einer tiefer liegenden

Stelle durch mangelhafte Befestigung zu klaffen beginnt nnd sich entleert, entstehen in dem oberen Theile

der Form unter der bereits erstarrten Decke des Eingusses hohle Räume, die sich mit Krystallen anfüllen

können und dann gewöhnlich die schönsten Resultate geben, was Klarheit der Erscheinung anbetrifft.

Das Roheisen, welches am ehesten solche Krystallisationen zeigt, ist wiederum dasselbe, von dem
bereit« weiter oben die Rede war, und es kommen diese Vorgänge wiederholt da besonders vor, wo ein festes

zähes Roheisen zu Maschinenguss verarbeitet wird und wo die Umschmelzung bei niedriger Temperatur im

Schachtofen, besser noch im Flammofen, vor sich gegangen ist.

Einen besonderen Werth haben diese Krystallisationen dadurch, dass sie zeigen, wie rasch der Act

der Krystallbildung verläuft, denn zwischen dem Ausbrechen des Eisens in solchem Falle und seinem Er-

starren liegen oft nur wenige Secunden. Trotzdem entstehen die prachtvoll angelaufenen Kr) stalle in grossen

Hanfwerken innerhalb dieser Frist.

Dem Verfasser liegen hierbei schöne Musterstücke vor, welche von einem verunglückten Schacht-

satzrohr auf der Königin Marienhütte herrühren und in einzelnen Stücken sowohl Eisen- als Graphitkrystal-

lisationen enthalten.

Einen besonders interessanten Fall, der sich hier anschliessen lässt, bilden die Krystallisationen,

welche S. 103 u. ff. bereits beschrieben wurden und wo eine Trennung verschiedenartiger Bestandteile grob-

halbirten Roheisens deren Oberfläche mit Krystallen bedeckte. Demnächst gehört auch der S. 101 beschrie-

bene, beim Zerschlagen heissen Tümpeleisens vorgekommene Fall hierher, welcher den Uebergang bildet zu

dem höchsten Grade der Krystallisirbarkeit, bei welchem das einfache Umrühren des Roheisens genügt, um
das Gerinnen desselben in einzelne Krystallbrocken zu veranlassen.
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Solche Erscheinungen sind bei dem Bessemermaterial der Königin Marienhütte mehrfach aufgetreten

und geben Zeugniss von der Reinheit des dortigen Roheisens. Ein Theil eines ganzen Abstichs erstarrte in

der Weise als lockeres Haufwerk im Tümpel und Abstiebgraben und zeigte dieselben gestrickten Formern

die bei dem zerschlagenen Tümpeleisen (S. 101) von dem Verfasser beobachtet worden waren. Andere

Portionen eines ähnlichen Eisens derselben Hütte erstarrten unter einer Schlackendecke und bildeten, unter

gleichzeitig gesteigerter Grapbitausscheidung, ganze Drusen, welche mit den feinsten nadelartigen Figuren

bedeckt und überkrustet waren. In neuester Zeit sind in gewöhnlichen Flammofenbarren und Eingüssen

grosse rinnenartige Höhlungen voller grosser Krystalle vorgekommen, welche also durchaus keinen grösseren

Massen ihre Entstehung verdanken.

Mit der Erwähnung dieser Fälle schliefst die Betrachtung der Erstarrungsverhältnisse, über die

bereits unter Krystallisation und Textur im zweiten Theile dieser Arbeit eine Menge zerstreuter Bemerkungen

gegeben worden sind, und folgt nunmehr nur eine kurze Bemerkung über das letzte Stadium des Erkaltens.

Das Schwinden, d. h. das Volumenverhältniss, um welches sich das eben erstarrte Roheisen bis zum

völligen Erkalten zusammenzieht, ist kein constantes, denn es hängt von der Zusammensetzung ab, welche

das Roheisen durch die verschiedenen Modificationen des Erhitzens, Schmelzens und Erstarrens erhalten hat,

resp. von dem Bestandteile, der im Roheisen alsdann dominirt. Dazu treten noch die Veränderungen im

Aggregatzustande, die Korngrösse, Lockerheit oder Dichtigkeit des Gefüges, d. h. die sämmtlicben Resultat«

der Krystallisation.

Für bestürmte Qualitäten, deren Eintreten man in der Technik zu erzwingen sucht, z. B. für

Giessereiroheisen, Hartguss u. s. w., hat man allerdings auch bestimmte Werth«, dieselben sind aber für dm

vorliegende Thema ohne Interesse.

Hier handelt es sich vor Allem darum, festzustellen, welche Roheisenbestandtheile mehr und welche

weniger schwinden, sowie um den Einfuss der Temperatur des Gusses und der Erstarrungszeit. Bereits an

anderen Orten hat der Verfasser darüber einzelne persönliche Erfahrungen mitgetheilt und besprochen, aus

denen zweierlei hervorgeht:

1. Weisses Roheisen, in welchem also der blättrige Bestandteil vorherrscht, schwindet stärker ab

graues, in welchem Graphit neben dem körnigen Bestandteile besonders vortritt. Jenes zieht sich um circa

3 pCt. der linearen Ausdehnung, dieses um 1 bis pCt. derselben zusammen.

Dieser Unterschied im Schwindmaass ist hauptsächlich begründet einmal durch die verschiedene

chemische Zusammensetzung, dann durch die verschiedenen Ausdehnungs- resp. Zusammenziehungscoefficienten,

welche Krystallisationen verschiedener Achsensysteme stets erkennen lassen.

2. Rasch erstarrendes Roheisen schwindet weniger stark, als langsam abgekühltes, und wird gleich-

zeitig spröde und unhaltbar.

Der Grund dieser auffallenden Erscheinung, die übrigens selten richtig erkannt worden ist, liegt in

einer mehr oder minder vollkommenen Ausbildung der KrystaUimlividuen, welche das Gefüge zusammensetzen.

Finden dieselben durch langsame Abkühlung Zeit, sich gehörig zu gruppiren, so entsteht ein dich-

teres Aufeinanderliegen der einzelnen Köruer und die Poren werden kleiner. Dazu kommt noch, dsss ein

langsam und ruhig erstarrendes Roheisen eine bequeme Aneinanderlegung der Krystalle gestattet, welche

auch nachher ein vollkommenes Schwinden ohne gegenseitige Sperrung ermöglicht.

Ausser diesen beiden Grundsätzen ist nun noch zu erwähnen, dass alle heiss erblasenen Roheisen-

sorteu stärker schwinden, ab die bei niedriger Temperatur dargestellten; Koksroheisen besitzt ein grösseres

Schwindmaass, als Holzkohlenroheisen, und es verursacht der Betrieb bei heissem Winde ein stärkeres

Schwinden, als der bei kaltem Winde.

7. Von dem Schwinden des erstarrten Roheisens.
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Wegen der technisch wichtigen Folgen des Schwindens muss auf die bereits erwähnte Schrift des

Verfassers verwiesen werden, welche ausserdem noch eine Menge interessanter Details aus dem praktischen

Leben gibt, die geeignet sind, diese Wirkungen zu illustriren.')

Schlnssbenierknng.

Aus Allem, was, zumeist nach eigenen Erfahrungen, über die physikalischen Eigenschaften des

Rohciaens, sein Verhalten in gewöhnlichen und höheren Temperaturen mitgctheilt worden ist, geht zur

Genüge hervor, dass die Frage nach einer all* diesen Wandlungen angepassten Constitutionsform für das

Roheisen bis jetzt noch nicht gelöst ist, nnd dass es vor Allem einer genauen Zusammenstellung sämmtlicher

Eigenschaften desselben, sowie seiner ewig wechselnden Entstehungsumstände bedarf, um dem Ziele naher

zu kommen. Das Roheisen ist ein sehr zusammengesetzter Körper und enthält sowohl Verbindungen, wie

einfache Stoffe in bunter Zusammensetzung. Dadurch, dass diese Bestandteile auf einander wirken können,

sobald der Aggregatzustand sich ändert, wird eine bestimmte Formel zur Unmöglichkeit, denn das voll-

kommen veränderte Metall ist immer noch .Roheisen*. Constitutionsgesetze, die eine Formel ersetzen

könnten, aufzustellen, übersteigt die Grenzen dieser Abhandlung, denn alle Eigenschafton des Roheisens

müssten dtscutirt werden, nicht nur die hier vorzugsweise behandelten, welche allerdings auch dort die

Hauptstelle einnehmen würden.

Ein Versuch in der Richtung ist von dem Verfasser gemacht worden, welcher in einem besonderen

Werke einen Theil der hier behandelten Dinge in einen grösseren Rahmen eingefügt und durch fremde

Arbeiten vervollständigt, ein möglichst lückeufreics Bild der physikalischen Zustande des Roheisens zu geben

bestrebt war. 2
)

An dieser Stelle handelte es sich vorzugsweise darum, die Falle anzudeuten, deren weitere Ausbeute

von Seiten denkender Praktiker die Frage ihrer Lösung näher zu bringen vermag.

Deshalb enthielt sich auch der Verfasser aller Deductionen und rein abstracten Schlüsse, dio aber

in seinem kleinen Werke auch mit Beziehung auf chemisch -analytische Erfahrungen gezogen worden sind.

') Die Aphorismen über Giessereibetrieb, Leipzig 1867, geben S. 133, & 77 bis 81 die Maas«« und Angaben ter-

schiedener Autoritäten über das Schwinden einzelner Robeisensorten, S. 139, § 81 Details über das Saugen der Gußstücke und

in den §5 82, 83, 84 die Beschreibung einzelner interessanter Falle in Bezug auf das Verhalten des Roheisens beim Schmelzen

») E. F. Dürre, üeber die Constitution de» Roheisens und den Werth »einer physikalischen Eigenschaften, zur Begrün-

dung eines allgemeinen ConstitutionsgcseUe« für dasselbe, Inaugural • Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde

an ller Universität Güttingen, gr. 8. Leipzig 1868. A. Felix.
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Anwendung des Kouquayrol-Denayrouze'schen Rettungsapparates für Minen

bei Aufführung zweier Branddämme anf der Königin Louise -Grube

bei Zabrze.

Von Herrn Broja tu Zabrze.

(Hierzu Tafel XIII.)

Der hohe Gasgehalt and die fette Beschaffenheit der Steinkohlenflöze der Königin Louise-Grube

macht dieselben zur Selbstentzündung ausserordentlich geneigt. Die Grube hatte daher seit ihrem frühesten

Bestehen mit Grubenhrand zu kämpfen, dessen Bewältigung, namentlich in den oberen Sohlen, grwsf

Schwierigkeiten verursachte, da hier die vollständige Absperrung der Brandfelder wegen der gewöhnlich

vorhandenen Communication mit der Tagesoberfläche sehr schwer und oft gar nicht auszuführen war.

Bei Jahre langer sorgfältiger Ueberwachung ist es zwar gelungen, den Brand soweit zu ersticken,

dass er für den Grubenbetrieb nicht mehr störend war und sich im Allgemeinen nur noch wenig bemerkbar

machte. Die Eröffnung eines ausgedehnten Steinbruchbetriebes seitens der Gräflich von HenkelVheo

Oekonomievcrwaltung direct über den alten Brandfeldern Hess den bereits für erloschen erachteten Gruben-

brand indessen mit solcher Heftigkeit wieder aufleben, dass die brandigen Gase sich nicht nur in deo

Grubenbauen sehr stark ausbreiten, sondern, selbst eine 6 Lchtr. mächtige Erdschicht durchdringend, bU rc

Tage ausströmten und zwei Wohngebäude unbewohnbar machten. In der Grube drangen die Gase durch

die alten Mauerdämme und die stellenweis verwitterten und von Schlechten durchsetzten Kohlenpfeiler ia

dem Maasse durch, dass sie sich an vielen Stellen an der offenen Lampe entzündeten und dass die Flammt;

Bich auf mehrere Fuss Entfernung in den Strecken fortpflanzte. Die Mauerdämmc und Kohlenpfciler wurda

unter Anwendung von Sicherheitslarapen und Aufbietung einer grossen Zahl von Mannschaften, welche nach

je 10 bis 15 Minuten einander ablösen mussten, durch Bewerfen mit Mörtel abgedichtet, alle entbehrlich*

Strecken, aus welchen brandige Wetter ausströmten, mittelst starker und tief eingelassener Mauerdämmc

gesperrt und auf die*e Weise die Ausbreitung der Gase wesentlich gehemmt. In den Strecken überall ab-

gesperrt, drangen dieselben nunmehr durch die Schächte Oeynhausen und Dechen, von denen der erste ab

Wasserhaltungsschacht, der zweite als Förderschacht für das Südfeld der Königin Louise- Grube und beide

gleichzeitig zur Zuführung von frischen Wettern für die 60 -Lchtr. -Sohle dienen. Die durch diese Schächte

einfallenden Wetter Hessen einen nur sehr schwach brandigen Geruch wahrnehmen und waren so stark mit

Kohlenoxydgasen gemengt, dass die Anschläger und in einigen Schichten sogar mehrere Förderleute von

Schwindel und Bewusstlosigkeit befallen wurden und selbst die zum Transport in den Strecken benoteten

Pferde ihren Dienst zu versagen anfingen.

Um die Förderung ungestört zu erhalten, musste das Eindringen der Gase auf jeden Fall beseitigt

werden. Die Communication beider Schächte mit dem Stölln, in welchem die Kohlenoxydgase zuerst wahr-

zunehmen waren, wurde durch Einbringung dichter Dämme in die Stoibquerschläge aufgehoben und der von

der Hängebank bis in das Tiefste ausgemauerte Dechen -Schacht sorgfältig revidirt Das Ausströmen der

Gase war auch hier durch den Geruch nicht wahrzunehmen, aber dadurch bemerkbar, dass sich dieselben

beim Umherleuchten im Schachte und bei Annäherung der Lampe an einzelne offene Mauerfugen entzündeten;

der Schacht wurde an diesen Stellen gut ausgefugt und die Schachtstösse wiederholt mit Mörtel beworfen;

es gelang auf diese Weise nach mehreren Tagen, das Ausströmen der Gase im Dechen-Schacht ganz zu
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beseitigen. Viel schwieriger war diese Absperrung dagegeu im Oeynhausen -Schacht, der vollständig aus-

gezimmert und dessen Zimmerung schon alt ist.

Der Schacht durchteuft in 2| Lchtr. Höhe über der 40 -Lchtr.- Sohle das Heinitzflötz. Die bran-

digen Gase drangen aus demselben so massenhaft vor, dass es nicht möglich war, weiter als bis auf ca.

6 Lchtr. Entfernung an denselben heranzukommen. Das Springen eines Yentilkastens bei dem aus der

41) Lchtr. -Sohle hebenden Drucksatze zwang indessen, den Schacht unter allen Umstanden wieder fahrbar

iu machen. Derselbe wurde in der 60- und 40 -Lchtr. -Sohle gut abgesperrt und es wurden mittelst zweier

in der letzteren Sohle aufgestellter Ventilatoren demselben so lange frische Wetter zugeführt, bis es allmälig

gelang, einen Luttenstrang an den Schacht heranzuführen und hier einen einfachen Wetterofen aufzustellen,

welcher mit glühenden Kohlen gefüllt und durch Zuführung frischer Wetter unter den Kost gespeist, den

Schacht allmälig zum Ausziehen brachte, so dass der uuterhalb des Heinitzflötzes gelegene Theil desselben

wieder zugänglich wurde.

Es lag indessen die Befürchtung vor, dass das Feuer aus dem in 16 bis 18 Lchtr. Entfernung vom
Oeynhausen- Schacht befindlichen Brandfelde sich bis an denselben heranziehen könnt«, wie dies im Jahre

1866 auf Skalley -Schacht der Fall war, wo bereits die Zimmerjöcher zu brennen anfingen. Es war daher

durchaus nothwendig, den Oeynhausen -Schacht, so weit er im Heinitzflötz stand, in Mauerung zu setzen

oder in die hinter der Zimmerung gelegenen offenen Strecken vorzudringen und dieselben gegen das Brand-

feld hin durch Feuerdämme zu sperren. Der Versuch, vom Schachte aus in jene Strecken zu gelangen,

war wegen zu starken Andranges der Kohlenoxydgase nicht ausführbar. Es glückte dagegen, aus den alten

Grundstrecken im Heinitzflötz, welche trotz Ausströmens der brandigen Wetter von den darin angehäuften

Bergen so weit befreit wurden, dass es möglich war, in denselben vorzudringen, jene in den Oeynhausen-

Schacht einmündenden alten Strecken zu erreichen. Dieselben waren in der Nähe des Schachtes zwar mit

Mauerdämmen versehen, diese liessen aber, da sie weder dicht hergestellt, noch in die Stösse oder Sohle

eingelassen waren, die Oase aus dem Brandfelde überall in grossen Mengen durch. Nachdem das erforder-

liche Mauermaterial durch die engen Zugangsöffnungen herangeschafft worden war, wurde der erste erreich-

bare Damm vorläufig durch Bewerfen mit Mörtel abgedichtet Die beiden anderen Dämme waren wegen

in starker Anhäufung der brandigen Wetter, welche einen höchst durchdringenden und unerträglichen knoblauch-

artigen Geruch verbreiteten, nicht zu erreichen. Das Abdichten der Dämme, das Wegräumen der vor den-

selben angehäuften Berge und des Mauerschuttes, sowie die Aufführung neuer dichterer Branddämme vor

denselben war trotz wiederholter grösster Anstrengung und trotz Aufwendung von 30 bis 40 Ablösungs-

mannschaften per Schicht nicht möglich, da die Arbeiter binnen wenigen Minuten den Einwirkungen der

Gase erlagen, viele von ihnen bewusstlos herausgeschafft wurden und in Folge der später eintretenden

heftigsten Kopfleiden alsdann Tage lang zum Arbeiten unfähig waren.

Die zur Anwendung gebrachten Präwvativmittel, wie Essigäther und Salmiakgeist, gewährten nur

wenig Nutzen; es war in der bisher versuchten Weise nicht möglich, die genannten Arbeiten auszuführen,

und es wurde daher beschlossen, den von dem Mineningenieur Bouquayrol und dem französischen Marine-

Lieutenant Denayrouze construirten Taucherapparat, welcher namentlich auf der Pariser Industrieausstellung

vielfache Aufmerksamkeit erregt hatte, bei Ausführung dieser Arbeit versuchsweise anzuwenden. Der Apparat,

bestehend aus einer Compressionsluftpumpe, 50 Mitres Schlauch nebst Manometer, dem Regulator und

Nasenklemmer, wurde von Herrn v. Bremen aus Kiel bezogen.

Die wesentliche Einrichtung des Regulators, welcher den wichtigsten Theil des Apparates bildet,

ist nachstehende:

Derselbe besteht aus einem starken cylindrischen Gefäss A (Tafel XIII, Fig. 1, 2 und 3) aus

Schmiedeeisen, von 7 Zoll Durchmesser und 2 Zoll Höhe, an dessen unterer Seite sich die mit einem Ventil

von 4 Linien Durchmesser versehene Einströmt) ngsüftming für die comprimirte Luft befindet. Das Ventil

wird durch den Ueberdruck der comprimirten Luft geschlossen gehalten und durch den Betrieb der Luft-

pumpe selbstthätig geöffnet. Auf dem Cylindcr A ist ein Blechkranz von 5i Zoll Durchmesser und lf Zoll Höhe
angelötbet, auf diesen die Kautschukhaube D aufgesetzt und mittelst eines Ziehbandes (siehe Fig. 4) luftdicht
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angeschlossen. Der durch die Kautschukhaube geschlossene Baum enthält die unmittelbar zum Einathmen

bestimmte Luft, während das Gefäss A das Reservoir bildet, aus welchem die verbrauchte Luft bei jedem

Athemzugc wieder durch frische Luft ersetzt wird. Die Luftzuführung aus dem letzteren Behältniss nach

dem Munde des Arbeiters erfolgt durch einen 13 Zoll langen und 5 Zoll weiten Kautschukschlauch a b mit

blattförmigem Mundstück c, welches zwischen Lippen und Zahnfleisch eingelegt, an zwei warzenförmigen

Ansätzen d, d mittelst der Zähne festgehalten wird.

Die ausgeathmetc Luft geht auf dem Wege, den die eingeathmete Luft genommen hat, nach dem

Behältniss B zurück und entweicht durch ein kurzes Kobrstück e, welches durch zwei dünne, 3A Zoll lange

und 2} Zoll breite, platt auf einander gelegte und an den Rändern verbundene Kautschukblättchen/./

leicht, dabei aber luftdicht geschlossen wird. Die Regulirung des Luftzutrittes aus A nach B erfolgt dorrh

das Ventil m von 2 Linien Durchmesser (vergl. Figur 2 und 5), welches sich in der durch den Pfeil an-

gedeuteten Richtung Öffnet und bei entgegengesetzter Bewegung schliesst. Der Deckel der Kautschukhaube ß

erhält durch zwei angenietete Blechkränze i, «' die erforderliche Steifigkeit und ist mit einem Stiele g h ver-

sehen, welcher sich in einer Führung auf und nieder bewegen kann.

Die Kautschukhaube Ii vermittelt bei jedem AthcmzuL'c das Spiel des Ventiles m in folgender

Weise: Beim Einathmen der Luft wird in Folge der in dem Räume Ii eingetretenen Luftverdünnung der

Deckel von B durch den äusseren Luftdruck gegen das Behältniss A gedrückt, hierbei stösst der Stiel <}h

gegen das Ventil w, öffnet es und lässt die in A befindliche comprimirte Luft so lange nacli B ström«,

bis sieh die Luft in B mit der äusseren Luft ins Gleichgewicht gesetzt bat. Sobald dies «ingetreten ist.

nimmt die Kautschukhaube ihre ursprüngliche Form wieder an , der Stiel g h wird hierbei zurückgezogen

und das Ventil m durch den Ueberdruck der in A befindlichen Luft geschlossen. Der Apparat gibt somii

nur während des jedesmaligen Athemzuges Luft ab und entspricht dem Bedürfniss des Athtnenden sehr

vollkommen. Das Querschuittsverhältniss zwischen dem Ventil m und derjenigen Fläche von B, auf welche

der Ueberdruck der äusseren Luft bei jedem Atheuizuge wirksam wird, beträgt 1 : 1103, zum Oeffnen de>

Ventils m gehört, sofern der Ueberdruck in A z. B. 2 Atmosphären beträgt, eine Luftverdünnung in B

von nur 0,ooi8l Atmosphären oder 0,7G Loth per Quadratzoll, welche durch das Athmen ohne Anstrengung

hervorgebracht wird. Das Gehäuse des Ventils m ist, um das Eindringen von Staub nach B und in dt*

Lungen zu vorhüten, mit einem sehr feinen Drahtnetz umgeben (siehe Fig. 5 und 8), die Kautschukhaube B

zum Schutz gegen Beschädigungen mit einer messingenen Büchse K (vergl. Fig. 2 und 3) überdeckt und

der ganze Apparat auf einer starken Blechplatte nugelöthet, welche nach Art eines Tornisters mittelst zweier

Tragriemen auf dem Rücken des Arbeiters befestigt wird.

Die Einrichtung der Compressionsluftpumpe, mittelst deren der Regulator mit frischer Luft gespeist

wird, dürfte aus Fig. 11 hinreichend klar zu ersehen sein. Bemerkt wird hierbei, dass die Kolben an der

Fussplatte der Luftpumpe und die Pumpencylinder an dem 3 Fuss langen schmiedeeisernen Puropensehwengel

drehbar angeschlossen und die Pumpenkolben, sowie die Scheidewand p q, welche die obere Abtheilung K

der Pumpencylinder von der unteren Abtheilung trennt, mit je einem 10 Linien weiten Ventile, welch«

sich nach innen öffnet versehen sind. Die Pumpcnkolben sind mit einer Liderung aus starkem Leder ver-

sehen, welche die obere ebene Fläche der Kolben um 5 Linien überragt. Beim Gebrauch der Pumpe wird

durch die Trichter f Wasser in die Cylinder eingefüllt , welches sich über die Scheidewand p q und die

Punipenkolben vertheilt und dieselben in dünner Schicht überdeckt. Dasselbe bewirkt, das.« der vorspringende

Lederrand dtr Kolben weich wird und eine dicht pchliessende hydraulische Liderung bildet; ausserdem bietet *

den Vortheil, dass die durch das Comprimiren warm werdende Luft hierdurch abgekühlt wird. Die in die otare

Abtheilung C der Pumpencylinder gedrückte Luft wird zunächst durch die beiden A\ Fuss langen Schläuche

r, »•,, welche sich in der messingenen Schlauchgabel z
x

vereinigen, und alsdann durch die längeren

Schläuche r v
t

bis in die Kammer A des llegulators fortgeführt. Die in Fig. 11 abgebildete Luftpumpe'

liefert bei jedem Kolbenhube 66 Ctibikzoll Luft von 1 Atmosphäre Pressung und vermag bei raschem Be-

triebe zwei Arbeiter mit der nöthigen Luftmenge zu versorgen. Die Gabel ist in Folge dessen

Digitized by Google



Ueb«r die Anwendung det Bouquayrol - Denayrooie'icheu Kettunpsappsrite^

auch mit zwei aar Befestigung von Schlflucheu bestimmten Röhrenden versehen, welche nach Bedarf, sobald

i. B. nur ein Regulator betrieben werden soll, durch die Hähne *, j, geschlossen werden können.

Die zur Fortführung der Luft bestimmten Schläuche besitzen die lichte Weite von | Zoll und

irerden in Längen von 78 Fuss geliefert Sie sind aus Leinen mit dazwischen gelegten Kautschuklagen

^fertigt, dnrch das Einlegen von Drahtfedern widerstandsfähig gemacht und gegen das Einbiegen gesichert.

Zur Beobachtung des in den Schläuchen und dem Regulator vorhandenen Luftdruckes dient ein auf

die Gabel szs, 2, aufgeschraubtes Federmanometcr y (vgl. Fig. 14). Unter äteter Beobachtung desselben

wird der Betrieb der Pumpen so regulirt, dass der Luftdruck in dem Regulator auf möglichst constanter

und passender Höhe gehalten wird.

Der im Vorstehenden beschriebene Apparat wurde bei Ausführung der oben genannten Arbeiten

derartig autgestellt, dass die Luftpumpe in den 16 Lchtr. vom Oeynhausen -Schacht entfernten Hauptquer-

«hlag, welcher von frischen Wettern durchstricheu wird, zu stehen kam. Mit dem Regulator und Nasen-

klemmer wurde ein umsichtiger Arbeiter ausgerüstet, und nachdem durch Anschrauben des 50 Meter langen

Kaulschukschlaucbes an den Regulator und die Luftpumpe die Verbindung zwischen beiden hergestellt und

die letztere in Betrieb gesetzt worden war, vorgeschickt. Der Arbeiter gelangte ohne die mindesten Be-

schwerden bis au die beiden früher nicht zu erreichenden Mauerdämme und begann, nachdem zwei grössere

Lampen in der Entfernung von einigen Lachtern von den Dämmen aufgehängt worden waren, sofort das

Aufräumen der vor den Dämmen befindlichen Berge, welche die Herstellung von Schlitzen und die Auffüh-

rung der neuen Uranddämme hinderten.

Bei dem Auflockern und Aufräumen der Berge strömten die Gase zwar ausserordentlich stark vor,

so dass sie selbst in grösserer Entfernung zu riechen waren, sie hinderten indessen den Fortgang der Arbeit

durchaus nicht. Nach halbstündigem Aufenthalt in den brandigen Wettern kehrte der Arbeiter wieder

zurück, behauptete nunmehr Atembeschwerden zu empfinden und wurde durch einen anderen Arbeiter ab-

gelöst; da aber auch dieser und ein dritter Arbeiter mit gleichen Angaben schon nach circa 6 Minuten

zurückkehrte, so wurde die Arbeit vorläufig eingestellt und der Apparat, in der Voraussetzung, dass ein

Theil desselben in Unordnung gerathen sei, zu Tage geschafft und revidirt. Es stellte sich hierbei heraus,

dass die Haupttheile desselben zwar in Ordnung waren, dass aber das Drahtnetz, welches das Ventil m des

Regulators umschliesst, mit feinem Kohlenstaub stark überdeckt war und in Folge dessen der Querschnitt

der Einströmungsöffnungen verengt und das Athmen erschwert wurde. Nach sorgfältiger Reinigung des

Drahtnetzes mit einer Bürste und eiuer feinen Nadel war, was ein über Tage angestellter Versuch zeigte,

das Athtneii durch den Regulator sofort wieder leicht. Die vorgenannte Arbeit wurde nunmehr mehrere

Tage ununterbrochen fortgesetzt; die in 60 Zoll hoher Schicht vorhandenen Berge wurden zum Theil auf-

geräumt und der übrige Theil derselben, um das zu starke Vordringen der Oase zu massigen und die alten

Dämme nicht ihres Fusses zu berauben, sofort mit Cementmörtel beworfen. Dicht vor den alten Brand-

dämmen wurden in der Sohle und in den Stössen 2 Fuss tiefe Schlitze hergestellt und die neuen Mauer-

dämme vorläufig bis über den Fuss der alten Dämme hinaus aufgeführt, der Zwischenraum zwischen beiden

verfüllt und die Stösse, sowie das Verfüllungsinaterial und die alten Dämme selbst stark mit Mörtel

beworfen.

Nachdem das Ausströmen der brandigen Wetter auf diese Weise beseitigt und durch das Ausbauen

einer Oeffnung in der Zimmerung des Oeynhausen -Schachtes auch Wettereirculation in die alten Strecken

gebracht worden war, waren die Hauptschwierigkeiten überwunden, der Apparat konnte nunmehr entbehrt

und die Aufführung der Branddämme durch eine grössere Zahl gleichzeitig beschäftigter Arbeiter beendet

werden. Bei dem 6 Tage hindurch fortgesetzten Gebrauch des Apparates stellte sich der oben erwähnte

Uebelstand, dass das über dem Ventil m befindliche Drahtnetz sich mit Kohlenstaub überdeckte und das

Athmen erschwerte, zu wiederholten Malen heraus und es war in jeder Schicht mindestens ein Mal not-
wendig, den Apparat auseinander zu nehmen und das Drahtnetz zu reinigen. Um diese in der Grube schwer

auszuführende Arbeit entbehrlich zu macheu, beabsichtigt Herr v. Bremen, dem hiervon Mittheilung gemacht

wurde, die comprimirte Luft vor ihrem Eintritt in den Regulator durch Wasser zu reinigen, in der Weise,

AbhandL XVI. 40
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das« sie aus der Luftpumpe ausströmend zunächst durch das Rohr * t (siehe nachstehende Skizze) in ein

hinreichend starkes, mit Wasser angefälltes Gefäss geführt und nach Durchstreichung der Wasserschicht j-
5

mittelst des Rohres v z in die Kautschukschliuch*

n '^
r . ] f

- n fortgeführt wird. Der beabsichtigte Zweck dürfte

in dieser Weise voraussichtlich recht gut erreicht

werden.

Eine zweite Unbequemlichkeit machte sich bei

der Benutzung des Apparates insofern bemerklich,

als das aus den Kautschukblättchen // bestehende

Ausblaseventil bei dem Ausathmen stark flatterte

und dadurch das Athmen erschwerte; dieser Uebel-

stand wurde indessen durch entsprechende Abkür-

zung der Kautschukblättchen sofort behoben. In

Uebrigen hat sich der Apparat als zweckmässig

und sehr brauchbar bewährt und es dürfte derselbe auch für die Bergtechnik als ein wesentlicher Fortechritt

Der Rouquayrol-Denayrouze'sche Apparat dürfte namentlich bei Bewältigung von Grubenbrand, bei

Einengung von Brandfeldern und Gewinnung preisgegebener Kohlenpfeiler aus denselben, sowie bei Aus-

führung einzelner dringender Arbeiten in schlechten Wettern und bei plötzlichem Aufgehen von Wassern

mit vielem Vortheil zu verwenden sein.

Die Anscbaffungskosten eines vollständigen Apparates sind folgende:

1. Das Kaufgeld für einen Regulator nebst allem Zubehör, als

Athmungsschlauch , Mundstück, Nasenklemmer und Brillen

(letztere für die Anwendung des Apparates beim Tauchen)

incl. Emballage 108 Thlr. — Sgr.

2. eine Compressionsluftpumpe, mittelst deren zwei Bergleute mit

Luft versehen werden können, nebst 2 Schraubenschlüsseln . 173

3. eine Schlauchgabel für zwei Regulateurs ....
4. ein Manometer für 5 Atmosphären Ueberdruck . .

5. 50 Meter Schlauch ä 1 Thlr. 22 Sgr

6. Emballage und Fracht von Kiel bis Zabrze . . .

Zusammen

9

9

86

8

10 -

20 -

20 -

15 -

395 Thlr. 5 Sgr.
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Vernichs and Verbwwningen bei den Bergnerksbetrieb* ia Preaiseo,

Versuche und Verbesserungen bei dem Bergwerksbetriebe in Preussen

während der Jahre 1863 bis 1867.

(Nach amtlichen Quellen bearbeitet)

Von Herrn W. Hauchecorne zu Berlin.

Erster Thcil.

L Gewinnerarbeiten.

A. Betrieb der Arbeit.

Arbeitsweise.

Auf der Braunkohlengrube Sophie bei Wollersleben (Oberbergamtsbezirk Halle) hat man die

Arbeiten des Auskohlens der Brüche und des Rauhens der Stempel aus denselben besonderen Arbeitern,

sog. Bruchhauern, übertragen. Man darf wohl erwarten, das« die Erfahrung und Uebung, welche diese

Bruchhauer durch die fortwährende ausschliessliche Beschäftigung mit diesen schwierigen Arbeiten erlangen,

zur Verminderung der Unglücksfalle bei denselben beitragen werden.

Im Oberbergamtsbezirk Dortmund ist die bei der eigentlichen Kohlengewinnung sehr verbreitet«

Schiessarbeit neuerdings hier und da wieder aufgegeben worden, theils der Schwerköstigkcit des Pulver-

Tcrbrauchs, theils der Verderbnisa der Wetter wegen.

Leistung der Arbeiter.

Bei dem Steinsalzbergbau in Stassfurt ist eine sehr erhebliche Steigerung der Hauerleistung dadurch

eingetreten, dass die Breite der Abbauörter, welche früher 4 Lchtr. betrug, auf 12 Lchtr. erhobt worden ist.

Die Leistung des Hauers ist dadurch von 00 bis 05 Ctr. auf 90 bis 95 Ctr. pro Schicht gestiegen und der

Selbstkostenpreis wesentlich vermindert worden. Es hat sich ferner bei demselben Betrieb als vortheilhaft

für die Leistung bewährt, dass der Einbruch der Abbauörter nicht mehr, wie früher, vom Liegenden zum

Hangenden, sondern in umgekehrter Richtung geführt wird.

Ebenda wurde bei der mit Drei -Drittel -Belegung lebhaft betriebenen Gewinnung der Kali -Salze

die Belegschaft durch Pulverdampf sehr belastigt. Dieser Beschwerde ist dadurch abgeholfen und zugleich

die Arbeitsleistung merklich erhöht worden, dass die Belegschaft auf nur 2 achtstündige Schichten anstatt

auf 3 vertheilt worden ist.

Auf der Steinkohlenzeche ver. Westphalia bei Dortmund wurde der Betrieb des Hauptquerschlages

in der zweiten Tiefbausohle mit 84 ZoU Höhe und Breite unter Nachführung einer 1 Fuss weiten Wasser-

saige einer Kameradschaft im Durchschnittsgedinge von 28 Thlr, pro Lachter bis auf 100 Lchtr. Länge

übertragen und die Garantie einer durchschnittlichen Auffahrung von 10 Lchtr. pro Monat von der Kamerad-
schaft übernommen. Diese bestand aus 6 Mann, verfuhr sechsstündige Schichten und brachte in einem

zumeist aus Schieferthon, theilweise auch aus sandigem Schiefer und Sandstein bestehenden Gebirge eine

Leistung von bis zu 18 Lchtr. pro Monat zn Stande. Dabei ist noch zu bemerken, dass die Kameradschaft

diese ausserordentlich hohe Leistung erreichte, obgleich sie die Berge, welche gewöhnlich etwa 400 Scheffel

pro Tag betrugen, selbst vor der Arbeit zurückzuwerfen hatte, wodurch ein Mann vollständig beschäftigt war.

40*
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Art der Verdingang.

Bei der Gewinnung der silberhaltigen Fahlerze zu Kamadorf wurde die Verdingung nach Cubik-

Lachtern aufgegeben und eine solche nach Centnern eingeführt, um die Arbeiter von dem Nachschieasen tu

vielen unhaltigen Gesteins abzuhalten und sie zu grösserer Aufmerksamkeit auf die Erze zu veranlassen.

Der Versuch hat so günstigen Erfolg gehabt, dass jene Verdingungaweise beibehalten worden ist.

Bei dem Erzabbau am Oberharz wurde bis in die neueste Zeit ausschliesslich nach Zollgeding«

gearbeitet, bei welchem den Arbeitern für eine bestimmte Zollzahl der von den Untersteigern anzusetzenden

Bohrlöcher ein fester Preis bezahlt wird. Neuerdings hat man versuchsweise eubisches Gedinge eingeführt

und glaubt dadurch an einigen Orten eine erhöhte Arbeitsleistung erzielt zu haben. Die bisherigen Erfah-

rungen reichen jedoch noch nicht aus, um ein endgültiges Urtheil darüber zu fallen, welche der beiden

Verdingungsmethoden nach den localen Verhältnissen an den verschiedenen Betriebspunkten den Vorzug verdient

Auf der Zeche Hibernia bei Gelsenkircheu werden die im Gedinge auszuführenden Arbeiten a
Anfang jeden Monats durch das Loos aufs Neue vertheilt. Hat dieses Verfahren auch das Gute, dass bei

demselben jede Willkürlichkeit ausgeschlossen ist, so dürfte ihm doch entgegenstehen, dass die grössere oder

geringere Geschicklichkeit uud Kraft einzelner Arbeiter nicht mit Bücksicht auf die Beschaffenheit der

Arbeitspunkte vertheilt werden kann und dass der häufige Wechsel es dem Arbeiter nicht gestattet, die bei

gewissen Arbeitspunkten erworbene Erfahrung gehörig auszunutzen.

Im Allgemeinen findet die Vergebung der Arbeiten nach Hauptgedingen und die Uebertragung der

Ausführung grösserer Anlagen, wie Schächte;, Hauptquorschläge u. a. durch Unternehmer mehr und mehr

Anwendung.

Schiebtencontrolle.

Auf der Steinkohlenzeche ver. Bonifatius im Oberbergamtsbezirk Dortmund besitzt jedes Hitglied

der Belegschaft ein in der sehr geräumigen Waschkaue aufgestelltes verschliessbares Schränkchen für die

Aufbewahrung der Kleider. Schrank und Schlüssel haben dieselbe Nummer. In der Steigerstube befindet

sich ein verschließbarer Kasten, iu welchen die Belegschaft beim Anfahren die Schlüssel der Schränke durch

einen Schlitz im Deckel hineinwirft. Demnächst werden die Schlüssel beim Beginn der Schicht von dem

Aufsicht führenden Steiger auf eine im Steigerbüreau befindliche, mit entsprechenden Nummern versehene

Tafel gehängt und so durch rechtzeitige Entleerung des Kastens das Zuspätkommen der Arbeiter controllirL

Nach dem Anfahren wird der Verschluss der Schränke revidirt uud werden die offen gefundenen geschlossen.

Nach der Schicht werden die Schlüssel den Eigentümern von dem Aufsicht führenden Steiger ausgehändigt,

welcher sich dadurch von der Anwesenheit der Arbeiter überzeugt. Zugleich wird durch diese Einrichtung

das zu frühe Ausfabren controllirt und durch den Verschluss der Schränke das Abhandenkommen der Sachen

möglichst vermieden.

B. Arbeitsgezähe.

Bei dem Stassfurter Steinsalzbergbau sind mit gutem Erfolge Keilhauen (Zweispitzen) angewendet

worden, welche in der Fabrik von Erbschloe Söhne in Lüttringhausen bei Elberfeld ganz aus Schweissatahl

angefertigt sind und 3J Pfd. wiegen.

In mehreren Bergwerksrevieren sind Keilbauen versuchsweise in Gebrauch genommen worden, bei

welchen die Spitzen besondere Stücke von Gussstahl sind, die in das Blatt der Keühauen eingesetzt, leicht

eingewechselt und für sich geschärft werden. Man sucht dadurch den Vortheil zu erreichen, dass die An-

schaffung der gewöhnlich erforderlichen grossen Anzahl von Schramhauen vermieden, das Inventar also ver-

mindert und der Transport des Gezähes erheblich erleichtert wird.
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In Westfalen sind beispielsweise auf den Zechen Concordia und Alstaden u. a. solche Keilhauen in

Gebrauch. Die 6 bis 6£ Zoll langen Gussstahlspitzen zum Einsetzen bestehen an der hinteren Seite aus

einem 1 Zoll langen Cylinder von \ Zoll Durchmesser; der Querschnitt geht nach vorn in rechteckige Form

über, indem er in der Höhe bis zu £ Zoll zunimmt, in der Breite dagegen sich bis zu f Zoll verjüngt.

Nach vorn ist die Spitze angeschmiedet, deren Lange, je nachdem das Gezähe zum Schrämen oder Kerben

in weicherer oder festerer Kohle verwendet werden soll, grösser oder geringer genommen wird. Die Keil-

baue selbst ist vorn gerade abgestumpft und mit einer lf Zoll tiefen Öffnung zum Einsetzen der Spitze

rersehen. Dieselbe ist auf 1 Zoll Lange cylindrisch, sodann vierseitig der Gestalt der Spitze entsprechend.

Eine kleine Schraube verhindert das Ausfallen der Spitze; sie braucht nur lose angezogen zu werden, da die

Form der Oeffnung in dem Keilhauenblatte die Spitze schon ziemlich fest hält. Spitzen und Schrauben-

ecblüssel fuhren die Arbeiter in Ledertftschchen bei sich. Die Keilhauen dieser Art werden nur zum Schrämen

und Kerben benutzt, für welche Arbeiten die Hauer dieselben gerne verwenden und die hinreichende Halt-

barkeit des Gezähes sich bewahrt hat.

Aehnliche Keilhauen sind bei dem Kupferschieferbergbau im Mansfeldschen in Anwendung gebracht,

hier jedoch in der Weise modificirt worden, dass nicht eine Spitze in das Blatt, sondern das ganze Blatt

eingesetzt wird, um grössere Haltbarkeit des Verbandes zu erzielen.

Auf einzelnen Werken in Westfalen hat man angefangen, die englische Doppelkeilhaue für die

Kohlengewinnung einzuführen; beispielsweise auf der Steinkohlenzeche Hannibal bei Bochum, wo man mit

dem Erfolge sehr zufrieden ist. Auch die Keilhaue mit doppelten Oertchen, wobei beide gabelartig neben-

einander liegen, ist neuerdings zum Schrämen mit günstigem Erfolge angewendet worden.

An ziemlich zahlreichen Punkten in den verschiedenen Oberbergamtsbezirken sind Bohrftustel und

Treibfäustel aus Hartguss aus der Gruson'schen Maschinenfabrik zu Buckau bei Magdeburg versuchsweise in

Anwendung gekommen. Wenn auch der niedrige Preis von 8 Thlr. pro Centner der Einführung dieser

Fäustel, welche sich im Allgemeinen hinsichtlich der Abnutzung ziemlich vorteilhaft gehalten haben,

günstig ist, so steht ihr doch der Umstand entgegen, dass die Fäustel bei Beschädigungen nicht reparirt

werden können.

Bei der Ausführung eines Förderquerschlages in der zweiten Tiefbauaohle der Steinkohlenzeche Crone

bei Hörde (Oberbergamtsbezirk Dortmund) sind von den piemontesi sehen Arbeitern, welchen diese Arbeit

im Hauptgedinge verdungen war, Fäustel von aussergewöhnlich hohem Gewicht gebraucht worden. Die

Schwere des Gezähes wechselte nach der Stellung des zu schlagenden Bohrloches. Stand dasselbe in der

Firste, so hatte das Fäustel bei gewöhnlicher Form ein Gewicht von 7 Pfd. Zu mittleren Löchern wurden

Fäustel von 10 Pfd. Gewicht und 10 Zoll Länge mit einem Schwingungsradius von 12 Zoll und 1 Zoll

innerer Sehnonlänge und einer Bahn von 1,5 Zoll im Quadrat benutzt. Das Helm war 8 Zoll lang. Bei

Sohlenbohrlöchern oder bei ansteigenden in mittlerer Höhe des Querschlages wurden grosse Handfäustel von

11 Pfd. Gewicht angewendet, mit 8 Zoll Lange, einem Schwingungsradius von 10 Zoll, einer inneren Sehnen-

höhe von 0,76 Zoll und ebenfalls 1,5 Zoll im Quadrat grosser Bahn.

Die Länge der Bohrer wechselte von 12 bis SO Zoll ; Bie waren achteckigen Querschnittes mit 1 Zoll

Dicke und die Meissel von 1 bis 1,25 Zoll Breite. Zum Aufräumen wurde das Eisen und eine 8 Pfd.

schwere Doppelkeilhaue verwendet, deren eine Seite spitz, die andere nach Art einer Lettenhaue mit einer

Ii Zoll breiten Schneide versehen war.

Mit diesen Gezähstücken ist der oben genannte Querschlag bei 80 Zoll Höhe und 80 bis 85 Zoll

Weite vom 15. October bis 31. December 1863 mit 6 Mann und von da ab bis zum 25. Januar 1864 mit

7 Mann ununterbrochener Belegung in festem sandigem Schiefer und Schieferthon 47 Lchtr. zu Felde gebracht

worden, also im Monat ca. 12 Lchtr., während von den einheimischen Arbeitern früher nicht über 8 Lchtr.

aufgefahren worden waren.
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Bohrmaaohinon.

Die in dem XIII. Bande dieser Zeitschrift von Herrn Bluhme beschriebene Handbohrmaschine

(Perforateur) von Lisbet ist in mehreren Bergwerksrevieren versuchsweise angewendet worden. Bei den

Saarbrücker Steinkohlenbergwerken waren die Resultate nicht günstig; die Arbeiter, welchen die Maschine

in der Originalform überliefert wurde, konnten, hauptsächlich des zur Aufstellung und Versetzung derselben

erforderlichen Zeitaufwandes wegen, keine günstigeren Resultate damit erlangen, als diejenigen des Bohrens

von Hand. Bei dem Bleierzbergwerk Ludwig bei Honnef (Oberbergamtsbezirk Bonn) ist die Handbohr-

maschine beim Streckenbetrieb in mildem Thonschiefer mit günstigerem Erfolge angewendet worden. Ent-

schieden günstige Resultate hat man bei dem Gebrauch der Maschine in dem fiscalischen Steinsalzbergwerk

zu Erfurt erlangt. Um den Apparat für die dortigen Verhältnisse brauchbar zu machen, wurde er so «in-

gerichtet, dass er noch vor 30 Zoll hohen Gewinnungspunkten aufgestellt werden konnte, wobei derselbe

zugleich leichter und bequemer für den Transport wurde. Die Spitzen an beiden Enden des Rahmen» zur

Feststellung im Gestein bewährten sich nicht, da der Apparat sich bei denselben noch zu leicht um seine

Längsachse bewegt. Nachdem an die Stelle der oberen Spitze eine an zwei Stellen in die Firste eingreifende

Klaue gesetzt worden, war dieser Uebelstand beseitigt.

Ein fernerer Uebelstand war der, dass die Bohrarbeit mit der Maschine 2 Mann erforderte. Während

der Eine den Bohrer mit Hülfe der Kurbel drehte, hatte der Zweite die hohle Schraubenspindel zur Nach-

rückung des Bohrers dem Eindringen desselben ins Steinsalz entsprechend umzusetzen. Bei Anwendung

einer Schraube mit Windungen von solcher Höhe, dass Bohrer und Schraube gleichraässig vorwärts bewegt

werden können, wurde der zweite Arbeiter entbehrlich. Die anfangs angewendeten gewöhnlichen Bohrer mit

nach zwei Seiten zugeschärfter Schneide (nach Art der Metallbohrer) und pfropfenziehcrartig gewundenem

Schaft zeigten sich für das Bohren im Steinsalz nicht geeignet, weil die Schneide bei ihrer nur schabenden

Angriffsweise nicht rasch genug eindrang. Nachdem an Stelle dieser stumpfen Schneide zwei scharfe Spitzen

gesetzt worden waren, welche im Steinsalz vorbohren und durch welche bei jeder Umdrehung ein kleiner

Kegel herausgedreht wird, drang der Bohrer rascher ins Steinsalz ein und vergrösserte sich der Effect sehr

erheblich. Endlich wurde an dem hinteren Ende des Bohrers, also an der Stelle, welche in die Schrauben-

spindel gesteckt wird, noch ein Bund angeschweisst, so dass der Bohrer von der Schraube leicht durch einen

Fäustelschlag getrennt und gegen einen längeren ausgewechselt werden kann.

Der Apparat war nach diesen Veränderungen für die Erfurter Verhältnisse vollkommen brauchbar.

Während beim Bohren von Hand ein Hauer zur Abbohrung eines Loches von 40 Zoll zwei Stunden Zeit

brauchte, bohrt ein Mann mit der abgeänderten Lisbet'scben Handbohrmaschine ein gleich tiefes Loch in

einer halben Stunde, wobei alle Nebenarbeiten, wie Aufstellen der Maschine und Auswechseln der Bohrer

einbegriffen sind. Die Arbeiter haben sich in Folge dessen mit der Bohrmaschine in kurzer Zeit befreundet.

Entschiedener günstige Erfolge, als mit dieser Handbohrmaschine, sind in den letzten Jahren bei

der Anwendung mechanischer, durch comprimirte Luft betriebener Bohrmaschinen an mehreren Funkten

erzielt worden. Die angewendete Maschine war überall die von dem Ingenieur Sachs zuerst für das Galmei-

bergwerk Altenberg bei. Aachen construirte, welche von demselben in dtm Schriftchen: „Ueber Gestehw-

bohrnaschinon im Allgemeinen und speciell über deren Anwendung beim Streckenbetrieb auf der Grube

Altenitcrg, Aachen 1865 bei Benrath und Vogelsang» beschrieben und im Vergleich zu der Bohrmaschine

von Schümann in Freiberg, auf welcher sie beruht, wesentlich vervollkommnet ist.

Zunächst sind auf dem Altenberg selbst die Versuche mit dieser Bohrmaschine, und zwar mit der

von Sachs Hochdruckmaschine genannten Modifikation derselben, fortgesetzt worden. Bezüglich der Con-

atruetim der Maschine selbst, welche möglichst leicht ausgeführt ist, Cylinder und Schieber aus Messing,

fast alle übrigen Theile aus Stahl, so dass das Gesammtgewicht derselben circa 95 Pfd. beträgt, kann auf

obige Broschüre verwiesen werden. Eine sehr wesentliche Verbesserung hat der ganze Bohrapparat seit der

Sachsschen Veröffentlichung dadurch erfahren, dass an die Stelle des früheren RahtnengesteU.es für die Ein-
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Ifirung der Bohrmaschine ein neues von Döring construirtes Gestell getreten ist, welches nicht nur an und

fär sich leichter beweglich ist, als das frühere, sondern auch eine viel leichtere Richtung der Bohrerachse

nach allen beliebigen Seiten gestattet.') Die Luft zum Bohrbetriebe wurde durchschnittlich auf 1{ bis

1^ Atmosphären üeberdruck gepresst; die Zahl der Schläge des Bohrers betrug etwa 350 bis 400 in

der Minute.

Im Monat August 1866 wurden in einem für die Bohrarbeit sehr ungünstigem Gestein, einem festen,

quarzigen nnd kurzklüftigen Dolomit, dessen mitunter zahlreiche Drusen die Wirkung des Bohrers unter-

brachen und diejenige der Schüsse beeinträchtigten, bei unausgesetzter Drei -Drittel -Belegung mit je 2 Mann
ohne Anwendung der Bohrmaschine 3 Meter aufgefahren. Die hierbei aufgegangenen Kosten betrugen

pro Meter:

1. an Hauerlohn .... 175 frcs.

2. - Pulver, Zündschnur etc. ll,ao frcs.

3. - Gezähereparaturen . . 8,68 -

zusammen 194,88 frcs.

In den Monaten September und October 1866 wurden in demselben Gestein bei unausgesetzter Be-

legung von 2 Hauern und einem Lehrhauer in zehnstündigen Schiebten unter Anwendung der Bohrmaschine

monatlich 7 Meter, also mehr als doppelt so viel wie beim Handbetriebe aufgefahren bei gleicher Arbeiter-

zahl pro 24 Stunden. Bei dem Handbetriebe berechnete sich die achtstündige Hauerschicht auf 2,82 frcs.

Bei dem Maschinenbetriebe war das Gedinge so gestellt, dass von den in einem halben Monat heraus-

geschlagenen Langen das erste Meter mit 80 frcs., das zweite mit 90 frcs., das dritte mit 100 frcs., die

folgenden mit 125 frcs. bezahlt wurden. Dabei verdiente der Hauer 3,80 frcs., der Lehrhauer 3,04 frcs. pro

zehnstündige Schicht. In Folge der günstigen Einwirkung des eingeführten Döring'Bchen Gestelles konnte

für den zweiten Monat das Gedinge so heruntergesetzt werden, dass obiger Abstufung entsprechend nur

bez. 70, 80, 90 und 110 frcs. bezahlt wurden, wobei Bich die zehnstündige Hauerschicht auf 3,88 frcs., die

zehnstündige Lehrhauerschicht auf 2,72 frcs. berechnete. Die'directe Ersparniss an Hauergedinglöhnen betrug

demnach 80 frcs. pro Meter.

Der Gezäheverbrauch betrug bei jenem 3 M. langen Auffahren mit Handbohrbetrieb auf 112 Bohr-

locher von durchschnittlich 15 Zoll Tiefe etwa 20 Bohrer pro Bohrloch, also im Ganzen 2240 oder pro

laufendes Meter 746. Beim Maschinenbohren wurden auf 7 M. Streckenlänge 163 Löcher von 19,5 Zoll im

Durchschnitt und 11 Löcher von durchschnittlich 11 Zoll Tiefe gebohrt; dabei wurden 619 bez. 150, im

Ganzen 769 Bohrer verbraucht, also nur etwa 110 pro 1. Meter oder { der beim Handbohren gebrauchten

Menge. Da die gleiche Zahl von Hauerschichten in beiden Fällen verfahren worden ist und die Gezäh-

Unterhaltung pro Schicht mit 14 es. bezahlt wird, die Gesammtunterhaltungskosten also in beiden Fällen

26,04 frcs. betragen, während die aufgefahrenen Längen 3 resp. 7 M. pro Monat waren, so berechnen sich

diese Kosten pro 1. Meter beim Handbohren auf 8,68 frcs., beim Mascbinenbohren auf 3,?s frcs. pro 1. Meter.

Die Kosten für Patronen etc. betrugen beim Handbohren ll,ao frcs. pro 1. Meter, beim Maschinen-

bohren, der geringeren Zahl von Löchern pro Meter wegen, nur 9,18 frcs. Die Reparation der Maschine

kosteten im Monat October an Löhnen 70 frcs., an Materialien 19,25 frcs., also pro 1. Meter 12,76 frcs.

Demnach stellten sich überhaupt die Kosten pro laufendes Meter Streckenauffahrung:

bei dem Handbohren: bei dem Maschinenbohren:

an Arbeitslöhnen ... auf 175.00 frcs. 95,oo frcs.

- Pulver, Zündschnur etc. - 11,20 - 9,18

- Oezähereparaturen - 8,&j - 3,73

— 12,75 -

im Ganzen auf 194,88 frcs. 120,66 frcs.

') Vergl. die Zeichnung und Beschreibung des UeetelU in dem 11. Bande der Zeitschrift de« deutschen Ingenieurverein*

8. 707, Tafel 21.
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so dasB sieb eine Ersparnis« ron 74,32 fres. pro laufendes Meter herausstellt«. Dagegen ist allerdings der

Kostenaufwand für den Motor zu rechnen, welcher von der Zahl der betriebenen Maschinen wesentlich ab-

hängt, jedenfalls aber nach der zu Altenberg zugelegten Rechnung schon bei dem Betriebe zweier Bohr-

maschinen durch eine 6 pferdige Dampfmaschine, welche an Kohlen 26,78 frc3., an Oel 0,42 fres. und an

Maschinenwärterlohn 8,65 fres. pro laufendes Meter kosten würde, noch einen erheblichen Gewinn (von

38,37 fres.) pro laufendes Meter übrigläast.

Bei dem Mansfelder Kupferschieferbergbau ist der mechanische Bohrbetrieb in dem 11 Fuss

hohen, 6 Fuss weiten Schlüsselstollngegenort im v. Hövelschachte, welches in sehr festem Conglomerat des

Rothliegenden steht, angewendet worden. Man hat dort eine nach dem Sachs'schen Vorbilde von Moriu

Tigler zu Mülheim a. d. Ruhr construirte Maschine benutzt, mit Luft von 1 Atmosphäre Ueberdroek

arbeitend, welche durch eine 4 zöllige Rßbrentour von einer Ober Tage stehenden Luftcompressions- Dampf-

maschine her zugeleitet wird. Die Maschine war uoch auf Vorrückung des Cylinders in dem Maasse des

Vordringens des Bohrers durch Handbewegung eingerichtet Zur Bedienung der Maschine waren 2 Arbeiter

vorhanden, deren einer als Maschinenwärter den Lufthahn zu reguliren, das Vorschieben des Cylinders n
bewirken hat, während der andere die Nebenarbeiten, Auswechseln der Bohrer, Ausspritzen des Bohrloches etc.

besorgt. Zur Aufstellung der Maschine benutete man anfangs eine gusseiserne ßohr»äule, welche mit dem

einen Ende auf einem Wagengestell in einem Scharnier beweglich, am anderen Ende mit einer Klaue ver-

sehen war, durch welche die Befestigung an der Firste stattfand. An der Säule wurde die Bohrmaschiii«

mittelst Zahnstangen und Gelenken in beliebiger Höhe und mit Ausnahme der vertikalen in beliebiger Rich-

tung befestigt. Nach beendigter Bohrarbeit wurde die Säule umgelegt und während des Schiessens abge-

fahren. Die Aufrichtung und Feststellung der 7 Ctr. schweren Uohmäulc war indessen zeitraubend und

mühsam ; man konnte nicht überall uud namentlich nicht in die Strosse bohren und mitunter lockerte sich die

Klaue in der Firste, so dass die ßohrarbeit mit dieser Anordnung des Gestelles nicht gut von Statt«! ging

Nach mehrfachen Versuchen ist schliesslich die Maschine ganz von der ßohrsäule getrennt und an starken,

quer durch die Strecke geschlagenen und mit Keilen angetriebenen Spreitzen mittelst eines ringförmigen

Bügels befestigt worden, welcher durch eine Schraube angezogen und gelockort werden konnte. Diese Be-

festigungsweise hat sich als ausreichend erwiesen. Bestimmte, entscheidende Resultate sind bei dem Betriebe

der Bohrmaschine zwar noch nicht erlangt worden; doch mögen die bisherigen Erfahrungen hier mit-

getbeilt werden:

In der Zeit vom 12. Januar bis 28. Februar 1867 bohrte die durch 2 Mann bediente Maschine auf

der Strosse des Ortes in 38 achtstündigen Schiebten 3560 Zoll Lochtiefe in Löchern von bis 42 Zoll Tiefe

und von 4 Zoll Weite. Die Betriebskosten betrugen während dieser Zeit:

für 2 Maschinenwärter unter Tage, 76 Schichten ä 18 i Sgr. 46 Thlr. — Sgr. 8 Pf.

- Feuerungsmaterial 77 - 23 - — -

- Maschinenwärter und Schürer über Tage 20- 16-— -

- Reparaturarbeiten einschliesslich Material 11- 27- 8 -

- Schmiermaterial 15 - 20 - — -

Summe ... 171 Thlr. 27 Sgr. 4 Pf.

so dass sich die Kosten für 1 Zoll Bohrlochstiefe zu I Sgr. 5,4 Pf. berechnen, während dieselben beim

Handbohren nur zu 7,8 Pf. bei 28 Zoll Hauerloistung pro achtstündige Schicht uud 18J Sgr. Schichtlobn vor

demselben Gestein zu veranschlagen sind. Bei der Anwendung der Maschine zum Einbruchbohren, wobei

die Befestigung derselben schwieriger war, gestaltete sich das Resultat noch ungünstiger hinsichtlich der

Kosten. Auch wurde weder hier noch bei der Verwendung im Strossenbetrieb ein im Vergleich zum

Handbetrieb beschleunigtes Vorrücken der Arbeit erzielt.

Im vorliegenden Falle ist zu berücksichtigen, dass bei der Handarbeit durchgehends weniger tiefe

und weite Bohrlöcher angewendet werden, so dass, um den durchschnittlichen Effect von 1 Zoll durch

Maschinen abgebohrter Bohrlochstiefe zu erzielen, beim Handbohren die doppelte Bohrlochstiefe herzustellen,
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also ein Kostenaufwand ron 2 . 7,8 Pf. mit den Kosten des Maschinenbohrens in Vergleich zu stellen ist.

Weiter findet der Umstand, dass mit dem Maschinenbetrieb trotz des an und für sich guten und präcisen

Arbeitens der Maschine selbst eine Beschleunigung des Ortebetriebes nicht zu erreichen war, seine Erklärung

darin, dass der Maschinenbetrieb täglich nur während einer achtstündigen Schiebt umging und in der

übrigen Zeit das Ort mit Handbetrieb nachgeführt wurde. Da die Arbeiter gegen den Maschinenbetrieb

widerwillig waren, so fand jenes Nachführen des Ortes nicht in solcher Weise statt, dass einem günstigen

Erfolge des maschinellen Bohrens vorgearbeitet worden wäre.

Das ungünstige ökonomische Resultat hatte seinen Grund zum grossen Theile auch darin, dass die

Leistungsfähigkeit der Luftcompressionsanlage über Tage durch die Anwendung nur einer einzigen wahrend

8 Stunden pro Schicht arbeitenden Bohrmaschine bei weitem nicht genügend in Anspruch genommen war.

Durch die beabsichtigte Benutzung zweier Bohrmaschinen, deren eine auf der Strosse, die andere im Ein-

brüche arbeiten sollte, werden die Kosten der Betriebskraft erheblich ermässigt worden sein. Die Resultate

dieser neuerdings angeordneten Betriebsweise liegen noch nicht vor.

Man hat auch versucht, die Bohrmaschine in der Weise zum Schrämen zu benutzen, dass dieselbe

auf einem Kähmen durch eine Schraubenspindel verstellbar angebracht, an Stelle des Meisseis eine Art

Kolbenbohrer eingesetzt und die Maschine während der Arbeit vor dem Ortsstoss hin und her bewegt wurde,

am so durch die nebeneinander fallenden Schläge einen Schräm herzustellen. Die Resultate dieser Arbeits-

weise waren indessen so ungünstig, dass dio Versuche alsbald aufgegeben worden sind.

In ausgedehnterem Maasse hat die Anwendung von mit comprimirter Luft betriebenen Bohrmaschinen

bei dem Königlichen Steinkohlenbergbau zu Saarbrücken stattgefunden. Die Resultate waren günstig und

bewährten namentlich die auch auf dem Altenberg gemachte Erfahrung einer grösseren Leistung in gleichem

Zeitraum, als die bei der Handbohrarbeit erzielt« ist. Selbst bei gleichem absoluten Kostenpreise der ge-

llisteten Arbeit gewährt demnach die Maschinenbohrarbeit den grossen Vortheil, dass die Kraft intelligenter

Arbeiter entbehrlich und für andere Zwecke disponibel gemacht wird. Auf die Saarbrücker Resultate wird

liier nicht näher eingegangen, da die Anwendung der coroprimirten Luft bei dem dortigen Steinkohlenbergbau

Im» Gegenstand einer besonderen Abhandlung bildet, welche in dem ersten Hefte des folgende* Jahrganges

dieser Zeitschrift abgedruckt werden wird.

In Westfalen hat sich auffallender Weise bisher nur wenig thätiges Interesse für die Einführung

dieser wichtigen Arbeitsmaschine gezeigt. Auf der Zeche Kandanghauer sind Versuche mit einer nach dem
Swhs'schen System construirten Maschine im October 1865 begonnen, Resultate derselben jedoch bis jetzt

nicht bekannt geworden.

Sonstige Arbeitsmasohinen.

Zur Erleichterung der Kosten der schwierigen und ausgedehnten Schrämarbeit bei dem Mansfelder

Kiipferschieferbergbau hat man Versuche mit einer Schrämmaschine gemacht, welche nach dem Princip der

i'arret'schen Maschine mit schneidender Bewegung des Arbeitszeuges construirt war und durch oine 30 Lchtr.

hohe Wassersäule getrieben wurde. Der Meissel bestand aus einer an der Kolbenstange befestigten Guss-

stahlschneide von } Zoll Höhe. Der Schräm erhielt bei vollem Hube der Maschine eine Tiefe von 12 Zoll;

bei jedem Kolbenwechsel rückte die Maschine um f Zoll vor. Die Resultate waren ungünstig. Besonders

machte sich der Uebelstand geltend, dass der Schrammeissel, welcher bei seinem Vorgange den | Zoll

starken Schramstreifen mit Leichtigkeit wegnahm, bei seinem Rückgange derartig in den losgelösten Schram-

bergen aufgehalten und festgeklemmt wurde, dass die Maschine häufig in Unordnung, selbst ganz in Stillstand

versetzt und der Meissel abstumpfte und unbrauchbar wurde. Die Maschine konnte daher nur auf kurze

Zeit in Gang erhalten werden und es gelang nicht, mit derselben einen gleichmassigen Schräm herzustellen.

Abhandl. XVI. 41
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Sprengmittel.

Hinsichtlich der Versuche zur Einführung' neuer Sprengmittel hat in den letzten Jahren eine araer-

ordentliche Regsamkeit geherrscht. Eine ganze Reihe neuer Sprengmittel ist auf den Markt gebracht worden,

deren Wirkungsweise und ökonomischer Werth die Grubenbetreiber mit sehr viel Ausdauer studirt habe«,

und es scheint, als ob einige der Sprengkörper dem Pulver seine alte, bisher unerschüttert gebliebene

Alleinherrschaft wenigstens für gewisse Arbeiten dauernd streitig machen werden.

1. Lithofracteur von Krebs & Co. in Deutz. Die Anwendung dieses bereits in dem XI. Bande

dieser Zeitschrift, Abth. A, S. 252 erwähnten Sprengmittels hat sich auf den Sandsteinbruchsbetrieb iti

Nievelstein bei Aachen beschrankt. Die bei dem unterirdischen Bergwerksbetriebe angestellten Versuche

haben nirgendwo zu einer dauernden Anwendung geführt.

2. Küp'sches Pulver. Von den Fabrikanten Hugo Küp & Co. zu Mülheim a. d. Ruhr sind drei

verschiedene Sorten einer Sprengmasse fabricirt worden, deren erste von weisglich gelber Farbe 11 Sgr., die

zweite von grauschwarzer Farbe 4 Sgr., die dritte von derselben Farbe 3 Sgr. 9 Pf. pro Zollpfund kostete

Die erste Sorte hat sich des hohen Preises wegen keinen Eingang verschafft, obgleich dieselbe nach Angabe

d?r Fabrikanten auf gleiches Gewicht das 2{ fache Volum des gewöhnlichen Sprengpulvers besitzen soll, bei

der Entzündung nur wenig den Arbeiter belästigenden Dampf entwickelt und Feuchtigkeit ertragt. Di«

dritte Sorte ist der bei der Verbrennung sich entwickelnden übelriechenden Gase wegen unter Tage nici;

verwendbar. Die zweite Sorte dagegen, welche unter dem Namen .Alcaloxyd'' in den Handel gekommen

ist, hat an zahlreichen Punkten eine eingehende Prüfung erfahren. Das Pulver ist nicht gekörnt, sondern

ein pulverförmiges Gemenge (vcrmuthlich von Salpeter, Schwefel und Kohle). Es ist schwerer entzündlich

und brennt langsamer, als gewöhnliches Sprengpnlver, weshalb es .nicht explodirendes Sprengpulver'' genannt

wird. Es entzündet sich nur bei Berührung mit der offenen Flamme, nicht durch Stoss oder Schlag, westalt

es ganz ungefährlich für Aufbewahrung und Verbrauch ist und zum Transport auf den Eisenbahnen zugelassen

wird. Das spec. Gewicht ist geringer in dem Verhältniss, dass, wenn 1 Pfd. gewöhnliches Sprengpnhvr

30 Zoll Patronenlange gibt, 1 Pfd. Alcaloxyd 38 bis 40 Zoll liefert.

Die Pulverform erschwert den Arbeitern die Anfertigung der Patronen, da es sich nicht im Pulver-

bautcl transportiren lüsst, worin es zusammenballt, sondern in Gofässen mit festen Wänden transportirt oni

mit der Haud locker in die Patrone gefüllt werden muss. In Westfalen ist das Alcaloxyd auf den fisca-

liscben Steinkohlengruben bei Ibbenbüren und auf einer grossen Anzahl der bedeutendsten Zechen der Reviere

Frohnhausen, Mülheim und Kettwig angewendet worden. Es hat sich ergeben, dass die Explosionswirkung

eine weniger plötzliche, als bei gewöhnlichem Sprengpulver, und deshalb das Alcaloxyd zur Kohlengewinnung

besonders geeignet befunden wurde, so dass der Stückkohlcnfall gegen 15 pCt. höher gewesen sein soll.

Heim Sprengen im Gestein wurden die gelösten Stücke nicht weggeschleudert, sondern waren durch Keilbaue

oder Fümrael herein zu holen. Der Wirkungsgrad soll mindestens der gleiche gewesen sein, wie bei ge-

wöhnlichem Sprengpulver. Nach dem Wegthun der Schüsse stellte sich ein erheblich geringerer Dampf ein,

als bei Sprengpulver. Die Resultate der vielfältigen Versuche waren demnach durchaus zufriedenstellend, so

dass alle Ursache vorgelegen hätte, den Verbrauch fortzusetzen. Dies ist indessen, angeblich wegen der Ab-

neigung der Bergleute gegen die Neuerung, nicht geschehen.

Weniger günstig waren die Resultate bei umfangreichen Versuchen auf den Saarbrücker Staatswesen.

In den meisten Füllen trat zu gleicher Leistung ein erheblich höherer Verbrauch ein, als bei Sprengpulver.

Auf Sulzbach -Altenwald wurden in einem Querschlage von gewöhnlichem Pulver 10 Pfd. pro Lachter, von

Alcaloxyd 14,1 Pfd., also 41 pCt. mehr verbraucht. In zwei Abbaustrecken derselben Grube betrug der

Verbrauch pro 100 Ctr. Kohlen an Sprengpulver 1,5 und 1,8 Pfd., an Alcaloxyd 1,8 und 2 Pfd., also 30 und

20 pCt. mehr. Auf Königsgrube betrug der Unterschied zu Gunsten des alten Pulvers 13 pCt Nur auf

Grube Heinitz ergab sich bei der Arbeit in Kohle, Schiefer und Sandstein dieselbe Wirkung, wie bei ge-

wöhnlichem Pulver. Die Ungleichmässigkeit der Ergebnisse mag zum Theil ihren Grund darin haben, da.«*
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Jas Alcaloxyd ziemlich hygroskopisch ist und deshalb in verschiedenem Znstande verbraucht worden sein

»ird. Andererseits mag aber auch die Behandlungsweise nicht glcichmässig sorgfltig gewesen sein. Hin-

icbtlich des Dampfes ist ein etwa mit dem Pulver gleiches Verhalten beobachtet worden.

Der Nachtheil der hygroskopischen Eigenschaft des Alcaloxyds ist auch bei den Versuchen auf den

« »berschlesischen Graben, sowohl beim Steinkohlen» als beim Bleierzbergbau, beobachtet, im Uebrigen jedoch

anerkannt worden, dass das Material in festem und nicht zerklüftetem Gestein von sehr guter Wirkung ist,

vihrend in kurzklüftigem Gestein und in von Schlechten zertheilten Kohlenflözen die durch die langsame

Verbrennung gebildeten Gase sich in den Klüften zerschlagen.

Bei dem Steinsalzbei gbau zu Stassfurt hat die Kraft des Alcaloxyds nicht ausgereicht, so doss die

^drwindc in den meisten Fällen durch die Kraft des Arbeiters nicht herein zu gewinnen waren. Hinsichtlich

.'.(** Rückstandes auf den Salzwänden verhielt es sich wie gewöhnliches Sprengpulver.

Bessere Resultate, als das ungekörnte Küp'sche Pulver ergab bei dem Stassfurter Steinsalzbergbau

in durch Schäfer & Budenberg in Magdeburg eingeführtes Pulver von Ehrenberg in Düsseldorf, welches

wtn ähnlicher Zusammensetzung, wie das Küp'sche, jedoch gekörnt ist.

3. Schul tze'sches Pulver. Dieses von dem Hauptmann E. Schultze in Potsdam erfundene

^rengmittel, ein gelbliches, ungekörntes Pulver, welches durch die Behandlung von Holzmehl weicher Hölzer

it concentrirter Salpetersäure erzeugt werden soll, ist gleichfalls an einer grossen Anzahl von Betriebs-

;
.inkten versucht worden. Hinsichtlich des Wirkungsgrades haben sich ungleiche Resultate ergeben. Bei

Lm Wansfeld'schen Kiipferschieferbergbau z. B. hat sich ein die Wirkung des Sprengpulvers weit überstei-

'„'rndtr EfTet-t gezeigt. Zur Gewinnung von 1 Cubiklachter desselben Gesteines waren erforderlich: 61 Pfd.

-'> Lth. Sprengpulver zum Preise von 8 Thlr. 28 Sgr. und 21 Pfd. 28
J

Lth. des Schultze'schen Pulvers zu

T Thlr. 20 J Sgr., so dass sich zu Gunsten des letzteren ein Gewinn von 1 Thlr. 7A Sgr. ergab. Ganz
> jtfregengesetzte Resultate sind bei den Versuchen in dem Stassfurter Steinsalzbergbau und bei dem Rüders-

i rfer Kalksteinbruchbctrieb erlangt worden. In Stassfurt waren bei Anwendung von gleichen Volummengen
vtie von Sprengpulver, was annähernd \ bis \ des Gewichts des letzteren entspricht, die Leistungen sehr

iingleichmässig und ungenügend. Die Wirkung wurde erst bei erheblieh stärkerem Verbrauche ausreichend,

ruusste aber dann bei dem Preise von 36 Thlr. pro Centner ab Potsdam zu theuer erkauft werden. Ge-

nauere Vergleichsresultate erlangte man in Rüdersdorf. In zwei ganz gleichartigen Ortsbetrieben wurden

m einem Verbrauch von 23 Pfd. gewöhnlichen und 14 Pfd. Schultzo'schen Pulvers bez. in 53J Schichten

uit 2190 Bohrlocbszollen 3} Lchtr. und in 51J Schichten mit 2537 Zollen 2g Lchtr. aufgefahren; dabei

Eliten sich die Arbeitskosten incl. Pulververbrauch auf 10 Thlr. 7] Sgr. bez. 14 Thlr. 10 Sgr. pro Lachter

uud bei Preisen von 19 Thlr. für den Centner gewöhnlichen und 34<j Thlr. pro Centner Schultze'schen

i'ulvers die Pulverkosten auf 1 Thlr. 4 Sgr. 1U Pf. für erateres und 1 Thlr. 25 Sgr. 5,r» Pf. für letzteres

;>ro Lachter. Auch in anderen Revieren waren die Resultate bezüglich der Leistung nicht überall derartig,

'Iiis* auf die dauernde Einführung des neuen Sprengmittels in dieser Beziehung Werth zu legen gewesen

äre. Bei allen Versuchen im unterirdischen Betriebe stellte sieh dagegen ein sehr wesentlicher Fehler des

^chultze'schen Pulvers heraus, derjenige nämlich, dass die Verbrennungsgase desselben überaus belästigend,

Brustbeklemmungen und Uebelkeit erregend sind. Die Einführung dieses Pulvers ist hauptsächlich aus

lieseni Grunde auch an solchen Punkten nicht gelungen, wo das ökonomische Resultat ein günstiges war.

4. Haloxylin. 1

) Dasselbe ist zuerst durch die Gebrüder Fehleisen zu Cilli in Steyermark in den

Handel gebracht worden. Es ist ein dem Sprengpulver ähnlich gekörntes Material von schwanbrauner Farbe,

durch Schlag und Stoss nicht zu entzünden, mit röthlicher Flamme im Freien unter Zurücklassung eine«

iMben porösen Körpers verbrennend. Seine Entzündung geht langsam vor sich, weshalb es fester besetzt

«erden muss, als Schiesspulver, und die Anwendung von Zündschnur für den Erfolg, des dichteren Abschlusses

•l Vergl. Oetterreichisc&e Zeitschrift No. 21 «nd 41 des Jahrgang» 1866.
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der Zündröhre wegen, von Wichtigkeit ist. Nach Angabe der Erfinder soll es aus Cellulose und einem

sauerstoffreichen Salze bestehen ; nach einer Untersuchung in Przibram hat sich ergeben : Bei der Auslaognng

bleibt eine unvollkommen verkohlte, für sich noch mit Flamme brennende Kohle übrig; im Auszüge findet

sich salpetersaures Kali, etwas Üyankalium und Kaliuraeisencyanür. Das Verhältnis* der Kohle zum Salpeter

ist 22 : 78. Schwefel ist also nicht vorhanden, was bezüglich des Dampfes vortheilhaft ist; der L'eberKho»

an Sauerstoff im Salpeter verbrennt die leicht verbrennlicben » yanverbindungen rasch zu unschädlichen

Oasen. Das Sprengmittel hat die gute Eigenschaft, durch im Bohrloch gerissene Funken nicht zur Explosion

gebracht zu werden, wie ein Versuch beim Bohren in festem Quarzit bei Anwesenheit von Haloxylin im

Bohrloch erwiesen bat.

Umfangreiche Versuche über die Wirkung dieses Sprengmittels aus der Fabrik von Schuhe,

Fröhlich & Co. zu Porschendorf bei Dresden sind auf dem Staatsbergwerk Friedrichsgrube bei Tarnowiu

angestellt worden, welche das ungünstige Resultat ergaben, dass von 2679 Schüssen nur 1632 ebenso kriftig

wie bei gewöhnlichem Pulver wirkten, 1047 Schüsse aber, oder circa 40 pCt, nicht die nöthige Kraft

äusserten. Das angewendete Haloxylin war sehr hygroskopisch, was als wesentlicher Erklärungsgrund dies«

Misserfolges betrachtet worden ist.

Mit einem aus der Fabrik von Cramer & Buchholz zu Könsal bei Elberfeld bezogenen Haloiylin

sind im Jahre 1867 Versuche auf der Königsgrube in Oberschlesien gemacht worden, bei welchen Spreng-

pulver aus der Fabrik von Oüttler bei Reichensteiu in Vergleich gestellt wurde. Das spezifische Gewicht

des Haloxylins verhielt sich zu dem des Pulvers wie 4:5: der Preis des ersteren war loco Königsgrube

16 Tblr., der des letztereu 12^ Thlr.; die Preise beider Sprengmittel ergeben also für gleiche Volumin»

ungefähr gleicheu Werth. Die Vergleichsversuche fanden iu einem bis dahin mit Güttler'schem Pulver

betriebenen Querschlage in ziemlich festem, wenig diirchklüftetem Schieferthon statt. Während von den

Fabrikanten angegeben war, dass der Wirkungsgrad im Vergleich zum Pulver wie 2:1 bis 3 : 2 sei, unter

Berücksichtigung der Gewichtsverhältnisse also die Haloxylin -Patronen nur \ bis jj der Länge der Pulver-

patronen zu erhalten brauchten, ergab sich, dass die Leistung nur bei fast gleichen Volummengen die gleich«

sei. Wie bei den langsam wirkenden Sprengmittelu überhaupt, stellte sich auch bei diesem die Erfahrung

heraus, dass eine klüftige Beschaffenheit des vorgegebenen Gesteins den Erfolg wesentlich beeinträchtig.

Während die Fabrikanten die Anwenduug von Zündschnur vorschreiben, wurde hier aus dem Grunde, da*

das Besetzen mit dünner Nadel, Ladestock und Fäustel ein gerade für dieses Sprengmittel wichtiges recht

festes Verschliessen der Bohrröhre gestattet, während die Zündschnur dabei leicht beschädigt wird. <ii*

erstere Art des Besetzens bei Zündung mit Halm vorgezogen, und zwar mit gutem Erfolge. Die Verbreo-

nungsgase zeigten »ich ganz unschädlich. Auch zeichnete sich das Cramer & Huchholz'sche Haloxylin im

Vergleich zu demjenigen aus der Porschendorfer Fabrik dadurch aus, dass es entschieden weniger hygro-

skopisch war. Eine mehrere Tage dauernde Aufbewahrung an einem feuchten Ort in der Grube vermindert«

die Entzündlichkeit und Energi«; des Sprengmittels nicht. Was das ökonomische Resultat betrifft, so waren

bei Güttler'schem Pulver in 389 Hauerschiebten 7\ Lchtr. mit 178 Pfd. Pulver, also in 5:*,7 Schichten otit

24,5 Pfd. Pulver 1 Lchtr. geleistet worden. Bei dem Haloxylin ergab sich bei 2g Lchtr. in 139 Hallerschichten

mit 47 Pfd. Haloxylin aufgefahrener Länge ein Verbrauch von 17.:» Pfd. des Sprengmittels bei 52.9 Hauer-

schichten auf 1 Lchtr. Ortsbetrieb. Da dem Preise nach 17.9 Pfd. Haloxylin 22,9 Pfd. Pulver entsprechen

und die Zahl der Hauerschichten bei beiden Betriebsweisen fast genau gleich blieb, so hat dieser Verweb

nur eine sehr geringe Differenz zu Gunsten des Haloxylins ergeben. Aehnliche vergleichsweise Ke*nltatr

hatte die Anwendung des Sprengmittels in festem, nicht zerklüftetem Kohl der Oberbank des Sattelflötze*

im Felde des Harnisch -Schachte*, während sich bei dem Verbrauch in dem zerklüfteten Kohl des Heintzmano-

Flötzes im Bahnschachtfelde eine entschieden ungünstige Wirkung desselben herausstellte.

In Stassftirt angestellte Versuche waren von ungünstigein ökonomischen Erfolge, so dass man dort

auf die im Uebrigen wegen der geringen Rauchentwickelung und Färbung der Salzwände sehr erwünschte

Einführung des Haloxylins verzichtet hat. Dieselben Wahrnehmungen sind in dem Steinsalzbergwerke zu

Erfurt gemacht worden.
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Wenn nach den angegebenen Resultaten das Haloxylin für geschlossene Gesteine oder Kohlen hin-

sichtlich des Kostonpunktes bei den gegenwärtigen Preisverhältnissen dem Pulver, wenigstens den zu

Königsgrube angestellten Versuchen zufolge, etwa gleichsteht, so spricht zu Gunsten des Haloxylins dessen

üngefthriiehkeit.

5. Neumeyer'sches Pulver. Das von dem Steinbruchsbesitzer Neumeyer in Taucha bei Leipzig

erfundene Pulver besitzt in seinen Eigenschaften Aebnlichkeit mit dem Haloxylin. Es ist ein ungekörntes

«chirärzlich graues Pulver, welches durch Druck, Schlag und Reibung nicht entzündet wird und, nachdem es

durch längeres Einwirken der Flamme entzündet ist, im freien Räume ohne Explosion unter Zurücklassung

eines massigen grünlich grauen Rückstandes verflammt. Selbst in grösserer Menge in geräumigem Gefäss

mit verengter Oeffnung durch Zündschnur angezündet, brennt es mit Flamme heraus.') Das spec. Gewicht

des Neumeyer'schen Pulvers ist etwas geringer, als das des gewöhnlichen Sprengpulvers, nach in Stassfurt

angestellten Ermittelungen im Verbältniss von 31 : 37. Es soll nach einer Notiz in No. 28 der .Deutschen

Industriezeitung* pro 1866 aus 75 Tb. Salpeter, 18| Th. Kohle und 6J Tb. Schwefelblumen zusammengesetzt

sein, wonach das Mischungsverhältniss annähernd 2 Aeq. KONO*4 1 Aeq. S + 8 Aeq. C, der Zersetzungs-

vorgang folgender sein würde: 2 (KO NO s 4 S + 8 C) - KS 4- KO CO 1 4 2 CO* + 5 CO + 2 N; während für

gewöhnliches Schiesspulver mit 74,8 Salpeter, 11,9 Schwefel und 13,3 Kohle die Mischung und der Zer-

setzungsVorgang ist:

2 (KO NO» 4 S + SC) = 2 KS + 6 CO» t N.

Das Neumeyersche Pulver wäre demnach kein .Kohlensäure- Pulver*, wie das Schiesspulver, sondern ein

, Kohlenoiyd - Pulver*.

Bei Versuchen mit dem Sprengmittel auf der Königsgrube in Oberschlesien sind durch dasselbe in

festem Gebirge auf gleiche Gewichtsmengen gleiche Wirkungen erzielt worden, wie durch gewöhnliches

Sprengpulver. Mit Rücksicht auf das geringere spec. Gewicht des Neumeyer'schen Pulvers ist ein« mit

demselben gefüllte Patrone grösser, als eine gleich schwere Pulverpatrone, und da nicht dieselben Volumina,

sondern dieselben Gewichte beider Pulversorten zur Lösung einer gleichen Vorgabe erforderlich sind, so wird

zur Lostrennung gleicher Gesteiiismengen bei dem Neumeyer'schen Pulver mehr Bohrlochsarbeit erforderlich

sein, als bei dem gewöhnlichen Pulver. In Uebereinstimmung hiermit betrug bei dem Betriebe einer Abbau-

strecke im Gerhard- Plötz der Königsgrube der Aufwaud an Neumeyer'sehein Pulver pro 100 Ctr. gewonnener

Kohlen 7 Sgr., derjenige an gewöhnlichem Pulver nur 6 Sgr. Ausserdem war bei ersterein auf 100 Ctr-

Kohlengewinnung im Durchschnitt 1 Loch mehr zu bohren, als bei letzterem Pulver. Zur Zeit des Versuchs

betrug der Preis des gewöhnlichen Pulvers 12
J

Thlr., der des Neumeyer'schen 13^ Thlr. pro 100 Pfd. loco

Königshütte. Versuche bei dem Steinsalzbergbau zu Stassfurt haben den Werth des Neumeyer'schen Pulvers

als demjenigen des gewöhnlichen Pulvers annähernd gleich ergeben; ebenso die Probeverwetidungcn in dem
Erfurter Steinsalzbergwerk. Die in Rüdersdorf ausgeführten Versuche dagegen sind sowohl hinsichtlich der

Leistung, als in ökonomischer Beziehung zu Ungunsten des neuen Pulvers ausgefallen. Zum Vergleichs-

betriebe waren dort zwei Schramorte in derselben Steinlage und möglichst gleich beschaffen gewählt; das

in Rüdersdorf gebräuchliche sehr gute Sprengpulver kostet 10 Thlr. pro Ctr., das Neumeyersche 13J Tblr.

Im Rüdersdorf; das Gewichtsverhältniss gleicher Volnmmengcn ergab sich wie 16 : 10,.v Nach 60 verfah-

renen Schichten wurden beide Oerter abgenommen und die Leistungen ermittelt. Bei dem Neumeyer'schen

Pulver waren 2,76 Lchtr. Strecke mit 54 Qu.-Fuss Querschnitt aufgefahren, dabei 004.4 Cubik-Fuss Gesteins-

masse gewonnen und 42 Pfd. 6,5 Lth. Pulver verbraucht, auf 1 Cubik-Fuss also 1,27 Lth. Im Ganzen

waren 255 Bohrlöcher mit zusammen !>840 Zoll Tiefe gebohrt und mit 1038 Zoll Pulver besetzt. Zur

Zündung waren 12 Ringe Zündschnur zu 3 Sgr. und 27 Fuss Länge pro Stück verbraucht, Bei dem ge-

wöhnlichen Pulver waren 3,6 Lchtr. Strecke mit 54 Qu.- Fuss Querschnitt aufgefahren, dabei 1288 Cbkf.

Gestein gewonnen und 45 Pfd. 27 Lth. Pulver verbraucht, abo auf 1 Cbkf. 1,07 Lth. Im Ganzen waren

») Vergl. Mittheilungttn des Bergüupectora Wohlkbrth iin XL Bande der Zeifcchr. des deutschen Ingeuieurvcreios S. 273 ff.
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227 Bohrlöcher mit zusammen 3633 Zoll Tiefe gebohrt und mit 1750 Zoll Pulver besetzt worden. Nach

diesen Resultaten stellt sich ein Verbrauch von 100 Pfd. des alten Pulvers in der Wirkung 120 Pfd. da

Neumeyer'schen gleich und es ergibt sich, unter Hinzurechnung des Zündschnurverbrauchs (für ca. 34 Ringe

ä 3 Sgr.), ein Mehraufwand von 18 Sgr. für letzteres Pulver. Das Resultat wird noch ungünstiger, wenn

berücksichtigt wird, dass die Einführung des Neumeyer'schen Pulvers beim Schramstreckenbetriebe euw

Gedingeerhöhuug zur Folge haben müsste, welche im umgekehrten Verhältniss der in gleicher Zeit aufge-

fahrenen Streckenlänge, also in demjenigen von 3,5:2,76 zu stehen hätte, wenn die verdienten Lohne die-

selben bleiben sollten.

Versuche in anderen Revieren Westfalens und der Rheinprovinz sind noch im Gange und haben

noch keine genügenden Resultate ergeben. Allgemein hat sich indessen herausgestellt, dass das Neumeyer'sche

Pulver überhaupt nur in geschlossenem Gesteine wirksam, in zerklüftetem ebenso wirkungslos ist, wie Haloxylin

und Küp'sches Pulver; dass es zwar hinsichtlich der Eigenschaften des entwickelten Dampfe« nicht lastiger

selbst wohl etwas weniger lästig ist, als das gewöhnliche Pulver, dass die Rückstände massig sind, dass «
aber in nicht geringem Maasse hygroskopisch und dadurch in seiner Wirksamkeit nicht beständig ist.

6. Nitroglycerin. Unter den neuen Sprengmitteln nimmt das Nitroglycerin das grösste Iuteresse

in Anspruch, sowohl seiner ausserordentlichen Wirksamkeit, als seiner sonstigen eigentümlichen und aus-

gezeichneten Eigenschaften wegen.

Neu ist dieser Körper nicht. Bereits 1850 ist er durch den italienischen Chemiker Sobrero in dem

Laboratorium von Pelouze in Paris entdeckt worden. Seitdem hat man ihn vielfach zu wissenschaftlichen

und officintllen Zwecken benutzt, kannte auch seine Eigenschaft, durch plötzlichen Druck zu heftiger Explosion

gebracht zu werden. Jedoch erst im Jahre 1804 gelang es dem Ingenieur A. Nobel, diese Eigenschaft zum

Zweck des Sprengens nutzbar zu machen, indem er den zur Explosion uöthigen Schlag durch Entzündung einer

kleinen, über der Nitroglycerin-Ladung angebrachten Pulverladung hervorbrachte. Die unermüdliche Tbätigkeit

des Ingenieurs Nobel ist seitdem darauf gerichtet gewesen, diesem wichtigen Sprengmittel bei den verschiedensten

Arbeiten an sehr zahlreichen Punkten Eingang zu verschaffen. Ueberall ist die fast widerstandslose Kraft

des Körpers, welche diejenige aller bis dahin bekannten Sprengmittel weit übersteigt, anerkannt worden. Seine

Anwendung würde eine allgemeine werden, wenn nicht die grosse Gefährlichkeit des Körpers ihr entgegen-

stände. Sobrero stellte das Nitroglycerin durch Mischung concentrirter Salpetersäure mit Glycerin, Oelsas*,

dem bei der Verseifung der Fette übrig bleibenden Zersetzungsproducte, dar. Der Vorgang bei der Zer-

setzung des Glycerin* durch die Salpetersäure wird durch folgende Formel erläutert:

C 6 H, 0„ + 3 NO, - C, H s (N0
4 ) t 0 6

<- 3 HO,

d. h. aus dem Glycerin wird ein Theil des Wasserstoffs auf Kosten des Sauerstoffs der Salpetersäure zn

Wasser oxydirt und die dabei aus der Salpetersäure entstehende Untersalpctersäure an Stelle des aus dem

Glycerin ausgeschiedenen Wasserstoffs in die Verbindung aufgenommen. Die Formel für das Nitroglycerin

wird danach also angenommen als:

C.H^NO^O,.
Ueber die fabrikmässige Erzeugung des Nitroglycerins findet sich in deu Comptes rendus der fran-

zösischen Akademie der Wissenschaften vom 23. Juli 1806, No. 4, eine Notiz von E. Kopp (vorgelegt von

Daubree). In den Steinbrüchen der Herren Schmitt und Dietrich im Zornthale in den Vogesen war ein sehr

günstiger Erfolg bei der Anwendung des Nitroglycerins erlangt worden, so dass der Verbrauch grösserer

Mengen desselben beschlossen wurde. Die grosse Gefährlichkeit des Transports des Sprengmittels führte zn

dem Entschlüsse, dasselbe an Ort und Stelle des Verbrauchs selbst anzufertigen. Nach verschiedenen Ver-

suchen in dem Laboratorium des Herrn Kopp blieb man bei folgendem Verfahren, als dem zweckmässigen

stehen, welches in einer Holzhütte im Steinbruch ausgeführt wird. In einem hohen, runden Gcfäss aus

Sandstein, welches zur Kühlung in kaltes Wasser gestellt ist, mischt man rauchende Salpetersäure von

49 bis 50 Grad Beaumä mit dem doppelten ihres Gewichts an Schwefelsäure von möglichst hohem Concen-

trationsgrade. (Die Säuren wurden zu diesem Zweck in Dieuze besonders hergestellt) Zugleich wird Glycerin,
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wie es im Handel vorkommt, welches aber kalk- und bleifrei sein muss, in einem Kessel bis auf 30 bis

31 Grad Beaume" eingedampft. Nach vollständiger Erkaltung muss das Glycerin von synipartiger Consistenz

sein. Der Arbeiter giesst alsdann 3300 Grammes des gut gekühlten Gemische» von Schwefelsäure und

Salpetersäure in einen Glasballon (man kann auch ein Sandstein- oder ein Porzellangefäss anwenden) und

lässt dazu 500 Grammes Glycerin langsam und unter beständigem Umrühren zumessen. Es kommt wesentlich

darauf an, jede merkliche Erwärmung des Gemisches zu vermeiden, welche eine stürmische Oxydation des

Glycerins unter Bildung von Oxalsäure zur Folge haben würde. Das Gefäss, in welchem die Umwandlung

des Glycerins in Nitroglycerin erfolgt, muss deshalb äusserlich fortwährend durch kaltes Wasser gekühlt

werden. Nachdem die Mischung sehr sorgfältig und innig bewirkt ist, überlässt man das Gemisch während

5 bis 10 Minuten sich selbst und giesst es alsdann in das 5- bis 6 fache seines Volumens kaltes Wasser,

welchem man vorher eine kreisende Bewegung gegeben hat. Das Nitroglycerin begibt sich sehr bald in

Gestalt eines schweren Oelea an den Boden und wird demnächst durch Decantiren in einem mehr hohen

als weiten Gefäss gesammelt. In diesem wäscht man es mit etwas Waaser nochmals aus und giesst es

dann, zum Gebrauche fertig, in Flaschen zur Aufbewahrung.

Das Nitroglycerin ist eine gelbliche, Ölartige Flüssigkeit. Ihr speeifisebes Gewicht betragt 1,6, ist

also erheblich höher, als das des Wassers. Dieses hohe Gewicht und die Eigenschaft, im Wasser unlösüch

xi] sein, abo bei Berührung mit Wasser von diesem geschieden zu bleiben, gestattet nicht nur die Ver-

wendung des Nitroglycerins bei wasserreichen Arbeiten, sondern sogar die Besetzung der mit demselben

geladenen Bohrlöcher mit Wasser und die Benutzung zu Sprengungen unter Wasser. In Aether, Weingeist

und Holzgeist ist das Nitroglycerin löslich. Bei einer Temperatur von etwa + 6° C. gefriert es zu einem

Haufwtrk nadeiförmiger Krystalle. Auf einer Blechtafel allmälig erhitzt, verdampft es unter Zersetzung

mit Entwickelung salpetriger Säure. Bei plötzlicher Erhitzung, wobei es rasch zum Sieden gebracht wird,

zersetzt es sich unter heftiger Explosion. Wird ein zündender Körper, ein Schwefelholz oder Fidibus, mit

dem Nitroglycerin in Berührung gebracht, so wird es iu Brand gesteckt und verbrennt mit lebhafter

Flamme, so lange es nicht eine Temperatur von 180° erreicht hat, bis zu welcher erhitzt, es explodirt.

Wird ein Sprengöl enthaltendes Gefäss aber gleichzeitig mit der Entzündung von aussen erhitzt, bis es jene

Temperatur erlangt hat, oder wird das Gefäss nur bis zu 180 0 ohne Entzündung erhitzt, so findet Explosion

statt. Ein schwacher elektrischer Funken erzeugt keine Explosion; ein kräftiger kann dieselbe hervorrufen,

rermuthlich dadurch, dass er die von ihm durchströmte Partie bis zur Explosionstemperatur erhitzt.

Durch plötzlichen Druck und Schlag wird das Nitroglycerin zur Explosion gebracht. Es unter-

scheidet sich jedoch von anderen explosiven Körpern dadurch, dass, wenn es in flüssigem Zustande offen

ausgebreitet wird, die Explosion des von dem Schlage getroffenen Theilchens sich nicht auf die nebenliegenden

Tneile fortpflanzt. Ist es dagegen eingeschlossen, so dass der durch die Explosion des vom Schlage ge-

troffenen Tbeiles ausgeübte Druck auf die ganze Masse wirkt, so tritt die gleichzeitige Explosion ein. Er-

starrtes Nitroglycerin verhält sich dagegen so, dass auch bei einem offen liegenden Stück die durch den

Schlag auf einen Theil desselben hervorgebrachte Explosion sich auf die ganze Masse fortpflanzt

Dass ein allmälig steigender Druck selbst bei bedeutender Höhe keine Explosion bewirkt, scheint

aus der Thataache hervorzugehen, dass in einer fest geschlossenen Nitroglycerin -Flasche bei einer freiwilligen

Zersetzung entwickelte Dämpfe eine hinreichende Spannung erlangt haben, um die Flasche zu zersprengen

und die Glassplitter nebst dem Inhalt der Flasche umherzuschleudern, ohne dass eine Explosion statt-

gefunden hätte.

Das Nitroglycerin ist einer freiwilligen Zersetzung unterworfen, welche nicht nur in Folge unsorg-

fältiger Zubereitung, sondern stets einzutreten scheint, wenn es längere Zeit aufbewahrt wird. Die Zer-

setzung scheint unter Entweichen von Stickoxydgas und Kohlensäure stattzufinden, während Oxalsäure, Waaser

und Ammoniak zurückbleiben. Es zeigt sich bei ihr eine Entwickelung brauner Dämpfe, welche das Abstossen

des Flascbenverschlusses und ein Uebcrschäumen der Flüssigkeit zur Folge bat. Die gelbliche Farbe des

Nitroglycerins geht dabei in eine grüne über und am Boden der Flasche scheidet sich die Oxalsäure als
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weisse krystallisirte Substanz ab. Die zurückbleibende Flüssigkeit ist nicht mehr explosiv. £9 scheint, das

hauptsächlich die Einwirkung des Sonnenlichtes diese Zersetzung rasch hervorruft.

Das Nitroglycerin ist ein starkes Gift. Sehr kleine Mengen, welche in den Magen gelangen, be-

wirken heftigen Andrang des Blutes nach dem Kopfe, Kopfschmerz, Schwindel und Mattigkeit. Es mm
jedoch ins Blut übergehen, um diese Wirkungen auszuüben, was dadurch erleichtert wird, dass das Oel die

Haut sehr leicht durchdringt. Die Erscheinung, das» die mit demselben umgehenden Arbeiter immer m
jenen Beschwerden betroffen werden, erklärt sich wohl mehr durch unvorsichtiges Berühren des Nitroglycerins,

als durch die angenommene Verstäubung desselben bei der Explosion der Sprengladungen und die Scbid-

lichkeit der Explosionsgase.

Die grosse Gefährlichkeit des Transports dieses Sprengmittels, welche in seiner Eigenschaft der

Explosibilitat durch den Druck beruht, hat die Verbreitung desselben wesentlich erschwert In neuerer Zeit

hat Herr Nobel dasselbe deshalb in einem Zustande geliefert, in welchem es diese Eigenschaft nicht mehr

besitzt. Er hat es näinlich mit etwa 10 pCt. Methylalcohol versetzt, in welchem es sehr leicht löslich ist

Schon ein Zusatz von 5 pCt. soll genügen, um das „inethylisirte' Nitroglycerin unexplodirbar zu machen

Durch den Zusatz des 2- bis 3 fachen Volums Wasser, welches man mit dem Oele schüttelt, wird du

Nitroglycerin unverändert ausgeschieden. Die Trennung geschieht am besten in sog. Abscheidungsflaschea

bei welchen das am Bodon sich sammelnde Nitroglycerin vermittelst eines Hahnes abgezogen werden kann.

Die Trennung des Methyläthers von dem Nitroglycerin rindet indessen auch freiwillig statt, wenn

das Gemisch in nicht ganz fest verschlossenem Gefässe aufbewahrt wird; schon dadurch, dass der Methyl-

äther verdunstet Es hat sich aber auch herausgestellt, dass, wenn man ein mit methylisirtem Sprengöl gefülltes

Gefäss längere Zeit ruhig stehen lässt, eine theilweise Abscheidung des Methyläthers in der Weise statt-

findet, dass die obersten Schichten der Flüssigkeit einen .sehr bedeutenden Gehalt an Methyläther haben,

während die untersten ziemlich frei davon sind und fast reines Sprengöl enthalten. Es ist wiederholt ge-

lungen, Patronen, welche aus der unteren Hälfte einer methylisirtes Sprengöl enthaltenden Flasche gefall:

waren, durch die gewöhnliche Zündung mittelst Zündschnur und Kupferhütchen zur Explosion zu bringen

Eine vollkommene Sicherheit bietet daher das Methylisiren nicht

Besonders als gefahrlich zu berücksichtigen ist die Eigenschaft des Sprengöls, dass es schon bei

geringer Kälte, wie oben erwähnt ist in dun festen Zustand übergeht und erst bei 1

1

9 C. wieder aufthant.

Während, wie angeführt wurde, flüssiges Sprengöl in der Fläche ausgebreitet nur an der Stelle explodirt,

wo der Schlag es trifft, pflanzt sich der Schlag auf erstarrtes Sprengöl auf die ganze Masse fort Unter

keinen Umständen darf deshalb der erstarrte Körper durch irgend welches Werkzeug zerthcilt werden, son-

dern das ihn enthaltende Gefäss ist in heissera Wasser zu erwärmen, bis das Sprengöl vollständig wieder

flüssig geworden ist. Das Aufthauen durch Umgeben des Sprengölgefässes mit heisser Asche ist höchst

gefährlich, weil dabei die Temperatur leicht bis zu dem Explosionspunkte steigt.

Die Verwendung des Nitroglycerins bei der Sprengarbeit erfordert bei den angegebenen Eigen-

schaften desselben zunächst die Ausübung eines die Explosion herbeiführenden Schlages innerhalb des Bohr-

loches. In der ersten Zeit wurde dieser Schlag durch eine besondere kleine Pulverladung bewirkt, welche

über dorn Sprengöl angebracht und in gewöhnlicher Weise durch Zündschnur entzündet wurde. Neuerdings

wendet man zu diesem Behufe besonders kräftig zubereitete Zündhütchen an, welche auf die Zündschnur

geschoben, an derselben befestigt und in das Sprengöl eingesenkt werden und durch ihre Explosion diejenige

des letzteren herbeiführen.

Da das Sprengöl, wenn es uncingeschlossen ins Bohrloch gebracht wird, sich in die Gesteinsspalten

verlaufen und bei dem Abbohren benachbarter Bohrlöcher durch den Schlag des Meisseis zur Explosion ge-

bracht werden kann, so muss es in Patronen aus Papier, Gummi, Blech oder Glas eingebracht werden.

Bei der ausserordentlich raschen Wirkung des Sprengöls genügt ein sehr lockerer Besatz, der aus

Wasser, Sand oder sonstigem weichem Material hergestellt werden kann. Es wird sogar vielfach ohne

allen Besatz verwendet. Bei über sich gerichteten Bohrlöchern darf der Besatz nur angedrückt, nicht ge-

stampft werden.
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Was die Wirkung des Nitroglycerins betrifft, so ist diese derjenigen des Sprengpulverj bei

weitem überlegen. In einer Broschüre von Nobel über dasselbe ist folgende theoretische Ermittelung

»Bei Pulver werden, der Theorie nach, nicht mehr als 50 pCt. vergast, indem ein Volum davon,

abzüglich der durch die Hitze erzeugten Expansion, in 260 Volumina kaltes Gas verwandelt wird (Regnault).

In der Praxis ist aber die Verbrennung niemals so rollständig und 200 Vol. kaltes Gas sind deshalb aller

Wahrscheinlichkeit nach mehr als das wirkliche Durchschnittsresultat. Von 100 Gewichtstheilen Sprengöl

werden bei der Verbrennung gebildet: circa 20 Theile Wasser, ca. 58 Kohlensäure, ca. 3,5 Sauerstoff, ca.

18,5 Stickstoff. Da das spec Gewicht des Sprengöls 1,6 ist, so erzeugt 1 Volumen Sprengöl bei der Ver-

brennung 554 Vol. Wasserdampf, 469 Vol. Kohlensäure, 39 Vol. Sauerstoff und 236 Vol. Stickstoff, zusammen

1298 oder nahezu 1300 Volumina.

,Es ist schwierig, bei einem explodirenden Körper den dabei entwickelten Hitzegrad zu bestimmen.

Der Theorie nach muss aber das Sprengöl zufolge seiner vollständigen Verbrennung eine intensivere Hitze

entwickeln, als das Pulver. In der Praxis ist solches durch das intensivere Licht, welches ein kleiner Zusatz

von Nitroglycerin zum Pulver in der Flamme des letzteren hervorbringt, erwiesen. Demnach kann wohl mit

Sicherheit angenommen werden, dass die durch die Verbrennung des Nitroglycerins erzeugte Hitze eine

doppelt so starke als die des Pulvers ist. Wenn nun 1 Vol. Pulver 200 Vol. kalte Gase, 4 mal ausgedehnt,

800 Vol. ergeben, so erzeugen 1300 Vol. kalte Gase des Sprengöls, 8 mal ausgedehnt, 10400 Vol. und es

hat demnach das Nitroglycerin im Verhältnis* zum Pulver die circa dreizehnfache Kraft dem Volum nachi

oder die circa achtfache dem Gewichte nach, wenn das spec. Gewicht des Pulvers zu l,o angenommen wird.

,In der Praxis übersteigt die Wirkung des Nitroglycerins die vorstehend angegebenen Zahlen um
ein Bedeutendes, welches der Schnelligkeit der Explosion des Nitroglycerins zuzuschreiben ist. Dieses Moment

ist aber, wegen mangelnder Gesetze dafür, hier nicht in Borechnuug gezogen worden. Wie momentan die

Explosion vor sich geht, erkennt man daran, dass eine fast vollständige Wirkung auftritt, wenn ein Bohr-

loch nur mit Wasser, selbst ohne jeden Besatz weggetban wird.'

Diese üeberlegenheit des Nitroglycerins dem Pulver gegenüber hat sich in den meisten Fällen unter

den sehr verschiedenartigen Verhältnissen, unter welchen es versuchsweise angewendet worden ist, vollkommon

bewährt. Namentlich bei Abteufung von Schächten, bei Querschlagsbetrieben, überhaupt zum Einbruch-

schiessen und ganz besonders bei nassen Arbeiten im Bergbau ist das Sprengöl mit grossem Vortheile zu

verwenden. Die grosse Energie des Sprengmittels, das rasche und leichte Besetzen der Bohrlöcher und die

Unveränderlichkeit im Wasser sind grosse Vorzüge dem Sprengpulver gegenüber.

Diesen stehen aber allerdings erhebliche Nachtheile gegenüber ; vor Allem die grosse Gefährlichkeit,

demnächst der hohe Preis des Nitroglycerins, welcher sich zu demjenigen des Sprengpulvers etwa wie 8 : 1 stellt,

also annähernd wie das von Nobel berechnete Effectverhältniss; endlich die giftigen Einwirkungen des Nitro,

glycerins auf die mit demselben beschäftigten Arbeiter. Man scltrieb diese anfänglich den Explosionsgasen

tu, während man sich spater mehr und mehr überzeugte, dass die Berührung mit dem flüssigen Oele auch

diese üblen Einwirkungen zur Folge hat.

Diese Nachtheile des Nitroglycerins sind von dem thätigen Erfinder oder doch Verbreiter desselben,

Nobel, gewürdigt worden und haben denselben veranlasst, sein Sprengöl in einer diese erwähnten Mängel

nicht mehr an sich tragenden Form auf den Markt zu bringen.

7. Dynamit. Nobel führte nämlich im Anfang des Jahres 1867 das sogen. Dynamit ein, einen

festen Körper von sehr bedeutender Explosionskraft, geringerer Gefährlichkeit und viel niedrigerem Preise.

Das Dynamit ist ein gelblichgraues Pulver, etwas schmierig beim Zerreiben zwischen den Fingern

anzufühlen. Sein spec. Gewicht ist dem des Pulvers annähernd gleich; eine Patrone von 1 Zoll Durch-

messer wiegt etwa } Loth pro Zoll der Länge.

Sowohl im lockeren Zustande, als in Patronen gefüllt, in welchem Zustande Nobel es liefert, ver-

brennt es mit röthlicher, lebhafter Flamme ohne Explosion unter Zurücklassung eines weissen Bückstandes.

enthalten:

Abhandl. XVI.
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Derselbe besteht aus amorpher Kieselerde. Dem Vernehmen nach ist es Infusorienerde ans dem Lager von

Oberohe in Hannover, welche den festen Bestandteil des Dynamits abgibt und in demselben mit Nitro-

glycerin in dem Verhältniss getrankt ist, dass der Körper aus 75 pCt. desselbeu mit 25 pCt. Infusorienerde

zusammensetzt ist.

Nach den bisherigen Erfahrungen kann das Dynamit nur durch einen äusserst kraftigen Stoss zur

Explosion gebracht werden, welcher am besten durch die von Nobel zu diesem Zwecke gelieferten Zünd-

hütchen oder kleine Patronen von sehr lebhaftem, salpeterreicbem Pulver bewirkt wird. Sonstige Zündungen,

speciell auch elektrische Zünder bringen es wohl zur Verbrennung, nicht aber zur Explosion, wenn sie nicht

mit einem Hüteben oder einer Patrone verbunden sind. Es sind Falle constatirt, in welchen mit Kupfer-

hütchen und elektrischer Zündung versehene Patronen in Folge mangelhafter Verbindung zwischen letzterer

und dem Hütchen so entzündet worden sind, dass nicht sogleich das Hütchen, sondern zuerst der Dynamit-

inhalt entzündet wurde und lebhaft auszubrennen begann. Durch die dabei entwickelte Hitze wurde das

Hütchen entzündet und dessen Explosion hatte alsdann diejenige des Kestes der Patrone zur Folge.

Bei einer Temperatur von weniger als 10° Celsius wird das Dynamit hart und verliert dann seine

Explosionsfähigkeit. Durch die Detonation der Zündhütchen sind durch Kälte starr gewordene Patronen

wohl zum Ausbrennen, jedoch in der Begel nicht zum Explodiren gebracht worden. Will man auf sicheren

Erfolg der Zündung rechnen, so muss sich mindestens der oberste, mit dem Hütchen versehene Theil der

Patrone weich anfühlen. Die ursprüngliche Explosionsfähigkeit wird aber dem Dynamit durch Erwärmen

vollständig zurückgegeben, welches auf einer eisernen Platte über Feuer ohne Gefahr stattfinden kann, wenn

die Patronen nur Dynamit enthalten und noch nicht mit Zündhütchen oder Pulverpatronen verbunden sind.

Die Explosionsgase des Dynamits sind ganz unschädlich und wenig belästigend. Vor Arbeitspunkteo

mit schwachen Wettern wird das Dynamit dem gewöhnlichen Sprengpulver von den Bergleuten selbst wohl

vorgezogen. Bei der unvollkommenen Verbrennung mit Flamme dagegen entwickeln sich sehr unangenehme,
' stechende Dampfe mit viel salpetriger Säure.

lieber eine etwaige freiwillige Verändernag des Dynamits durch Zersetzung des in ihm enthaltenen

Nitroglycerins liegen bis jetzt keine Erfahrungen vor.

Bei einer im Vergleich zu dem flüssigen Sprengöl bei weitem geringeren Gefährlichkeit des Dynamits

besitzt dasselbe als Sprengmittel alle Vorzüge des ersteren. Wenn auch nicht völlig so kräftig, wie das

Nitroglycerin, ist es doch sehr viel energischer als Sprengpulver. Im Wasser hat es dasselbe Verhalten wie

Sprengöl; es kann bei nassen Arbeiten mit Wasser besetzt werden und bei trockenen genügt ein loser Besatz

mit Sand oder weichem Letten. Die Explosion ist eine so äusserst rasche, dass eine ohne jede Bedeckung

auf die stärkst« Bohle gelegte Dynamitpatrone die Bohle bei ihrer Explosion vollständig durchschlägt. So-

genannte Pfeifen, stehen gebliebene Beste der Bohrlochsröhre, können mit einer kleinen Dynamitpatrone noch

vorteilhaft weggethan werden.

Bei der Zurichtung der Patrone mit Zündschnur und Kupferhütchen ist darauf zu achten, dass das

letztere nur so weit in die Sprengfüllung eingelassen wird, dass die Zündschnur mit dieser nicht in Berüh-

rung kommt und die Patrone dann recht fest mit der Zündschnur verbunden wird. Dies ist nöthig, um zn

verhindern, dass bei etwaigem Durchbrennen der Zündschnur das Dynamit ohno Explosion des Hütchens

entzündet wird. In diesem Falle würde die Patrone ohne Explosion ausbrennen.

Nach Erfahrungen in der Königsgrube in Schlesien verhalten sich die Sprengresultate bei Anwen-

dung von Dyuamit zu denjenigen bei Nitroglycerin annähernd wie 2 : 8, Dies ist auch ungefähr das Preis-

verhältniss. Loco Königsgrube wurde Dynamit zu 22£ Sgr., Nitroglycerin zu 37J Sgr. gekauft, so dass

gleiche Leistungen annähernd gloich viel kosteten.

Für Sprengarbeiten im Gestein, sei es in festem oder in stark zerklüftetem, ist das Dynamit dem-

nach dem Nitroglycerin ökonomisch ungefähr gleichzustellen. Vorzugsweise in Schachtabteufen und Orts-

betrieben ist es vortheilbaft anwendbar, vor Allem in nassen Arbeiten. Zur Kohlengewinnung steht es

dagegen ebenso wie das Sprengöl des zu hohen Preises wegen gegen das gewöhnliche Sprengpulver zurück

und ist nur bei nassen Abbaupunkten vortheilhafter.
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Hinsichtlich der thataächlichen Verstichsresultate mögen folgende Angaben hier eine Stelle finden;

junächst von der Königsgrube in Schlesien, wo sowohl das Sprengöl als das Dynamit ausgedehnten Vergleichs-

versuchen gegen gewöhnliches Sprengpulver unterworfen worden sind.

Der Tiefbauschacht von Krug wurde in den Dimensionen von 20£ und 14J Fuss unter sehr be-

deutenden Wasserzuflüssen im Monat März 1868 im Sandstein und festen Schieferthon bei ausschliesslicher

Verwendung von Nitroglycerin lf Lchtr. abgeteuft. Dabei wurden 317 Hauerschichten verfahren und

37 Pfd. Sprengöl im Betrage von 46 Thlr. 1 Sgr. 4 Pf., ausserdem Zündschnur und Kupferhütchen im

Werthe von 23 Thlr. 3 Sgr. 8 Pf. verbraucht Im darauf folgenden Monat April wurden in demselben

Gestein bei Anwendung von Dynamit lf Lchtr. abgeteuft, hierbei 342 Hauerschichten verfahren und 50 Pfd.

Dynamit im Werthe von 37 Thlr. 15 Sgr., sowie Zündschnur und Kupferhütchen im Betrage von 28 Thlr.

26 Sgr. 8 Pf. verbraucht. In einer früheren Periode, im December 1865, war beim Gebrauch von gewöhn-

lichem schwarzen Schiesspulver der Schacht ebenfalls im festen Gestein 1| Lchtr. vertieft worden; dabei

wurden 407 Hauerscbichten verfahren und 182 Pfd. Pulver im Betrage von 22 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf., sowie

Zündschnur für 1 Thlr. 14 Sgr. aufgewandt. Mithin kostete 1 Lchtr. Schachtabteufen (die Hauerschicht

durchschnittlich zu 1 Thlr. verrechnet):

a. bei Anwendung von Nitroglycerin:

an Arbeitslöhnen . 195 Thlr. — Sgr.

- Sprengmaterial . 42 - 17 -

zusammen " 23'7~ThlrT 1 7 Sgr.

b. bei Verwendung von Dynamit:

an Arbeitslöhnen . 195 Thlr. 15 Sgr.

- Sprengmaterial . 37 - 28 -

zusammen . 233 Thlr ITrSgT.

c. bei Gebrauch von gewöhnlichem Schiesspulver:

an Arbeitslöhnen . 232 Thlr. 18 Sgr.

- Sprengmatcrial . 13 - 25 -

zusammen . 246 Thlr" 13 Sgr.

Die mittelst Nitroglycerin sowie mittelst Dynamit erreichten ökonomischen Resultate sind demnach

annähernd gleich. Bei Verwendung von Pulver ist der Werth des verbrauchten Materials zwar ein erheblich

geringerer, diese Differenz wird aber mehr als aufgewogen durch die bei der Verwendung der ersteren beiden

Sprengmittel erzielte bedeutend höhere Arbeitsleistung. Zu bemerken ist hierbei noch, dass das Abteufen

im Jahre 1865, wie auch aus dem geringen Verbrauch an Zündschnur ersichtlich ist, unter erheblich ge-

ringeren Waaserzuflüssen stattfand als im Jahre 1868.

Ein Abteufen des von Krugschachtes unter den Anfang 1868 bestehenden Verhältnissen bei alleiniger

Verwendung von Scbiesspulver würde die Vorzüge des Nitroglycerins und des Dynamits in ein noch besseres

Licht gestellt haben.

Im Gerhard -Flötz wurden beim Aufhieb des dritten nördlichen Bremsschachtes im Felde des Erbreich-

Schachtes II im März und April 1868 17J Lchtr. in 279 Hauerschichten aufgefahren, dabei 17 Pfd. Nitro-

glycerin im Werthe von 21 Thlr. 4 Sgr. 8 Pf. , sowie Zündmaterialien für 6 Thlr. 1 Sgr. 8 Pf. verbraucht

Derselbe Bremsscbacbt wurde im Mai 1868 um 16} Lchtr. in 208 Hauerschichten erlängt, und dabei

26 Pfd. Dynamit zu dem Preise von 19 Thlr. 15 Sgr., sowie Zündschnur und Kupferhütchen im Werthe

von 2 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf. verbraucht. Scbiesspulver ist bei diesem Bremsschacht -Betriebe nicht zur Ver-

wendung gekommen.

Es kostete mithin 1 Lchtr. Bremsschacht aufzufahren (die Hauerschicht zu 22 Sgr. 6 Pf. gerechnet)

:

42»
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a. bei Anwendung von Nitroglycerin:

an Arbeitslöhnen . 12 Thlr. — Sgr. — Pf.

- Sprengmaterial 1- 16 - 8 -

zusammen . 13 Tblr. 16 Sgr. 8 Pf.

b. bei Gebrauch von Dynamit:

an Arbeitslöhnen . . 9 Thlr. 13 Sgr. 6 Pf.

- Sprengmatcrial 1 - 10 - 9 -

zusammen . 10 Thlr. 24 Sgr. 3 Pf.

Beim Fortbetrieb der nördlichen 0rundstrecke in demselben Flötz wurden im Januar und April 1868

23| Lchtr. in 362 Hauerschichten aufgefahren und 23 Pfd. Sprengöl im Werthe von 28 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf.

sowie Zündmaterialien für 8 Thlr. 22 Sgr. verbraucht. In den Monaten Mai und Juni desselben Jahre«

wurde dieses Ort 25 \ Lchtr. weiter ins Feld getrieben; dabei wurden 397 Hauerscbichten verfahren und

38| Pfd. Dynamit im Werthe von 36 Thlr. 11 Sgr. 3 Pf, sowie Zündschnur und Kupferhätchen für

11 Thlr. 18 Sgr. 4 Pf. verbraucht. Im Januar 1866 wurde die Grundstrecke unter Anwendung von ge-

wöhnlichem Schiesspulver in 147 Hauerschiebten um 7| Lchtr. erlangt; hierbei wurden 62 Pfd. Pulver zu

dem Preise von 7 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. und Zündschnur im Werthe von 1 Thlr. 25 Sgr. 4 Pf. verbraucht.

Demnach betrugen die Kosten von 1 Lchtr. Grundstrecke:

a. bei Verwendung von Nitroglycerin:

an Arbeitelöhnen . 11 Thlr. 18 Sgr. 9 Pf.

- Sprengmaterial . 1 - 17 - 11 -

13 Thlr. 6 Sgr. 8 Pf!

b. bei Gebrauch von Dynamit:

an Arbeitelöhnen . . 11 Tblr. 25 Sgr. 6 Pf.

- Sprengmaterial . 1 - 27 - 3 -

zusammen . 13 Thlr. 22 Sgr. 9 Pf.

c. bei Anwendung von gewöhnlichem Schiesspulver:

an Arbeitslöhnen . 14 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.

- Sprengmaterial . 1 - 6 - 6 -

zusammen . 15 Thlr7i4 Sgr7— Pf.

Es war mithin bei dem Grundstreckenbetriebe ebenso wie beim Schachtabteufen unter Verwendung

von Nitroglycerin und Dynamit der Werth der verbrauchten Sprcngmaterialien zwar ein höherer, hingegen

die mit denselben Arbeitskräften erzielte Leistung eine erheblich grössere, als unter Anwendung von ge-

wöhnlichem Schiesspulver.

Dass das mit Dynamit erzielte Kesultat gegenüber dem mit Nitroglycerin erreichten ein günstigeres

beim Bremsschachtbetriebe, ein ungünstigeres beim Grundstreckenbetriebe war, rauss als auf localen Ver-

hältnissen beruhend angesehen werden.

Auch in anderen Werken des schlesischcn Bezirkes, sowie im sächsischen Bezirke sind Versuch«

mit der Anwendung des Dynamits in Angriff genommen , jedoch noch keine entscheidenden Resultate erlaiurt

worden. Im sächsischen Bezirke steht das Nitroglycerin dagegen bei dem Betriebe der Einbruchsarbeit«!

bei Schachtabteufen und Ortsbetrieben in dem Kupferschieferbergbau in laufender Verwendung.

Im westfälischen Bezirk ist das Nitroglycerin sehr vielseitig und im Allgemeinen mit recht gün-

stigem Erfolge versucht worden, bat jedoch seiner Gefährlichkeit und seines hohen Preises wegen sich nicht

Digitized by Google
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behauptet. Nor auf den Galmeigrnben des Märkisch - westfälischen Vereins bei Iserlohn hat das Sprengöl

das Pulver fast verdrängt und sind mit demselben Resultate nicht nur hei nassen Arbeiten , sondern fast

noch mehr bei stark klüftigem und drusigem Gestein und Erz erzielt worden, an welche bei dem Sprengen

mit Pulver nicht zu denken war. Die Bohrlocher werden 18 bis 30 Zoll tief genommen und mit 3 bis 5,

höchstens 6 Loth Oel gefüllt. Als Zunder diente früher eine aus doppelter Leinewand angefertigte, äusserlich

mit Harz überzogene runde Schnur, deren Seele mit gestossenem Sprengpulver gefüllt ist. Solche Zünd-

schnüre werden in Ringen von circa 22 Fuss Länge zum Preise von 8^ Sgr. pro Stück gekauft. Die Zünd-

schnur wurde mit einer kleinen Pulverpatrone verbunden, welche in einem Holzpflock nach Art des Nobel'-

schen sog. Patentzünders steckte. Das Sprengöl wird in Patronen von geleimtem starkom Papier in das

Bohrloch eingebracht. Neuerdings soll die Zündung mittelst mit Kupferhütchen versehener Zündschnur be-

wirkt werden.

Die Entmethylisirung des Sprengöls wird in 12 Zoll weiten eubischen Blechkasten vorgenommen,

welche am Boden behufs Ablassung des Oels mit einem Hahne versehen sind. Man hat die Wahrnehmung
gemacht, dass es auf eine sorgfältige Ausführung der Entmethylisirung für die Wirksamkeit des Sprengöl»

wesentlich ankommt, und dass zur Erreichung einer vollkommenen Wirkungsfähigkeit ein mehrstündiges

Digeriren mit lauwarmem Wasser nothwendig ist.

Mit dem Dynamit sind auch hier Versuche angestellt worden, welche jedoch abweichend von den

zahlreichen Erfahrungen an anderen Punkten ungünstig ausgefallen sind. Man will beobachtet haben, dass

die Eiplosionsgase sich in dem zerklüfteten Kalkstein und in den drusigen, aus Oalmei, Blende und Kalk

bestehenden Erzmitteln häufig vollständig zerschlagen haben. Auch ein stärkerer Nitroglycerinzusatz in

dem Dynamit, bis zu 85 pCt, ergab in ökonomischer Beziehung nicht die bei dem reinen Nitroglycerin

erreichten günstigen Resultate, so dass man fast ausschliesslich auf letzteres zurückgekommen ist. Auch
auf den Zechen Carolus magnus und Neu -Essen sind die Resultate der Versuche mit Dynamit vorwiegend

ungünstig ausgefallen. Dieselben sind im Abteufen des neuen Schachtes im Mergel, bei dem Querschlags-

betriebe des alten Schachtes im Schiefer und Sandstein und in den Kohlenflötzen angestellt worden. Bei

den Gesteinsarbeiten ist den Löchern nicht mehr vorgegeben worden, als bei gewöhnlicher Pul Verladung, und

haben sie die NobcFsche Ladung — die Versuche fanden in Gegenwart von A. Nobel statt — erhalten.

Die Löcher haben wenig gebracht und theilweise ausgepfiffen. In den Flötzen ist die Wirkung des Dynamits
für den Stückkohlcnfall günstig gewesen, da durch die plötzliche Explosion die Kohle nicht stark zerrissen

ist. Der letzteren Beobachtung steht indessen die entgegengesetzte aus anderen Revieren entgegen, wo die

Kohle durch die allzukräftige Wirkung des Sprengmittels in nachtheiliger Weise zertrümmert worden ist.

Speciell ist dies in den Saarbrückener Steinkohlengruben beobachtet worden, wo man sonst im All-

gemeinen recht günstige Erfahrungen über die Wirkungsweise des Dynamits gemacht hat und dasselbe bei

aassen Arbeiten und Einbmchsbetrieben mehr und mehr in Anwendung bringt. Man nimmt hier eine 3 bis

4 mal stärkere Wirkung als bei dem Sprengpulver an, während allerdings der Preis von 20 Sgr. etwa der

ö fache des Pulverpreises ist, so dass mit Rücksicht hierauf das Dynamit bisher nur zu den oben angegebenen

Zwecken verwendet wird.

Im Revier Commern sind die Versuche zur Anwendung des Dynamits bei den Sprengungen in den

weichen bleierzhaltigen Sandsteinen ebenso ungünstig ausgefallen, wie diejenigen zur Einführung des reinen

Im Allgemeinen sind die Nachrichten über die Einführung des Dyamits noch wenig umfassend, da

diese erst im Anfange des Jahres 1867 begonnen hat. Von besonderem Interesse ist es, und für die weitere

Verbreitung dieses neuen, höchst wichtigen Sprengmittels viel versprechend, dass Unglücksfälle bei Anwen-
dung desselben bis jetzt nur in äusserst wenigen Fällen bekannt geworden sind. Ein solcher hat sich bei

der Schachtanlage zu Püttlingen bei Saarbrücken ereignet. Bei diesem Unglücksfalle ist der Hergang nach

der amtlichen Untersuchung folgender gewesen.

Die Dynamitpatronen für die Sprengarbeit beim Schachtabteufen wurden in einer Bretterkaue schuss-

fertig gemacht, d. h. behufs der elektrischen Zündung mit Zündern, Zündhütchen und Leitungsdrähten

Nitroglycerins.
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vorsehen. Sie blieben auf einem Holzgestell in einer Entfernung von 4 bis 5 Fuss von einem mtrm
Ofen liegen, durch welchen die zur Verhütung des Starrwerdens des Dynamits nöthige Temperatur unter-

halten wurde, bis zu dem Augenblicke, in welchem sie zum Verbrauch im Schacht durch besonderes Signal

requirirt und durch den Anschläger eingelassen wurden. In die Kaue wurde nur der Tagesbedarf gebracht.

Die über Tage an den Patronen befestigten ganz dünnen Leitungsdrahte mussten eine Lange von 3 be

6 Fuss, je nach der Tiefe der Bohrlöcher haben.

Am Tage der Explosion befanden sieb in der Kaue 15 Pfd. Dynamit in Packen und ausserdem

noch 17 unverpackte Patronen, zusammen etwa 1J bis 2 Pfd., welche zum Tbeil von den Hauern bereit»

schussfertig gemacht waren. Die losen Patronen lagen auf dem Holzgestell, die verpackten unter demselben

auf dem Boden. Die Explosion dieses geringen Vorraths an Dynamit erfolgte, ohne dass Jemand in der

Kaue anwesend war. Sie richtete eine verhältuissiuässig grosse Verwüstung an, machte die Kaue vollständig

verschwinden, deren Theile bis auf Entfernungen von mehreren hundert Fussen fortgeschleudert und deren

Balken und Bretter bis zu den kleinsten Splittern zerrissen waren. An der Stelle, wo der DynamitvorraUi

gelegen hatte, war in dem Boden ein trichterförmiges Loch von 2 Fuss Durchmesser und 1^ Fuss Tiefe

geschlagen. Das 15 Fuss entfernte Schach tgebäude hatte bedeutende Beschädigungen erlitten. Die nächst«

Wohngebäude sind von dem Schachte etwa 200 Ruthen entfernt. An diesen waren gleichfalls noch ziemlich

viele Scheiben zertrümmert. Der mit der Einforderung der Dynamitpatronen beauftragte Anschläger wurde

durch die Explosion erschlagen, indem er mit dem Kopfe auf die Kante der Vertiefung für die Kollbübae

an der Schachthängebank niedergeschleudert wurde.

Der amtliche Bericht sagt: „In dem Kaume des Laboratoriums (der Kaue) war zur Zeit der Ex-

plosion Niemand, aber etwa 5 Minuten vorher war noch der Anschläger darin gewesen und hatte 2 schu*-

fertig gemachte Patronen genommen.

„Zu jener Zeit muss alles in bester Ordnung gewesen sein, da sonst der sehr vorsichtige und zu-

verlässige Anschläger entsprechende Schritte gethan haben würde. Insbesondere ist durchaus nicht anzu-

nehmen, dass das Feuer im Ofen so stark gewesen wäre, dass dadurch direct eine Explosion des in hinreichend

grosser Entfernung vou dem Ofen befindlichen Dynamits hätte veranlasst werden können. Eiue durch Zer-

setzung veranlasste Selbstentzündung anzunehmen, dafür hat man nach allen bisherigen Erfahrungen gu

keinen Grund und es widerspricht dieser Annahme in hohem Maasse die wiederholt gemachte Beobachtung,

dass der Dynamit nur schwer zum Explodiren zu bringen ist, und dass er angezündet sogar in grossen*

Menge ruhig verbrennt, ohne zu explodiren. Einen Fingerzeig für die Erklärung scheint aber die Beobach-

tung zu geben, dass eine schussfertig gemachte Patrone noch explodirt, wenn dieselbe zuerst mit Flamme

zu brennen angefangen hat, sobald durch die Erhitzung das darin enthaltene Zündhütchen zur Explosion kommt

„Es ist denkbar, dass der verunglückte Anschläger durch irgend einen unglücklichen Zufall die Ver-

anlassung zu der Entzündung einer der schussfertig gemachten Patronen gegeben bat, die dann zunächst

selbst explodirte und hierdurch die Explosion des ganzen Dynamitvorraths veranlasste. Obgleich es nicht

mit Sicherheit zu ermitteln sein wird, wie eine solche Entzündung veranlasst worden sein mag, so ist ge«is

die Möglichkeit uicht in Abrede zu stelleu , ja es konnte dieselbe nach der Sachlage sogar sehr leicht er-

folgen. Der Anschläger nahm 2 Patronen aus einer grösseren Anzahl schussfertig gemachter Patronen heraus

Gar leicht konnte es hierbei passiren, dass an den langen Drähten, die an den zurückbleibenden Patronen

befestigt waren, noch eine nachgeschleift wurde. Von dem Holzgestell bis zur Thür hatte der Anschläger

den Ofen zu passiren uud gar zu leicht konnte die nachgeschleifte oder heruntergezerrte Patrone in dessen

unmittelbarster Nähe liegen bleiben, ohne dass der Anschläger dies bemerkte. Hiermit war denn die Be-

dingung zur Entzündung dieser Patrone gegeben , zumal da dieselbe oben mit Pech verklebt war. Die an

und für sich gefahrlose Entzündung konnte eine Explosion herbeiführen , weil die Patrone ein Zündhütchen

enthielt, und diese musstu eine weitere Explosion des ganzen Vorratbs zur unmittelbaren Folge haben.

„Namentlich auch die Kürze der Zeit (5 Minuten), welche seit der Entfernung des Anschlägers erst

verflossen war, scheint sehr für diese Erklärung zu sprechen.

„Der Unglücksfall gab nicht Veranlassung, die Anwendung des Dynamits für die Folge einzustellen.
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Im aber das Möglichste gegen die Wiederkehr solcher Fälle zu thun, wurde Folgendes angeordnet. Das

neu zu errichtende Laboratorium soll gleichfalls nur ganz leicht aus Brettern zusammengesetzt und in einer

Kntfernung von etwa 100 Fuss vom Schachte an einem hochliegenden Punkte errichtet werden. Dasselbe

wird nicht durch einen Ofen, sondern durch Dampf geheizt. Die schussfertig gemachten Patronen

werden darin getrennt von den übrigen und zwar so nahe an der Thüre aufbewahrt, dass man dieselben

tod hier aus direct nehmen kann. Ohne Zweifel wird es bei Durchführung dieser Maassregeln gelingen, die

Wiederkehr eines ähnlichen Unglücks zu verhüten.*

Dieser Unglücksfall ist nach obigem Hergänge nicht geeignet, von der Anwendung des Dynamits

als eines besonders gefährlichen Körpers abzuschrecken.

Von den Bergbehörden sind besondere Polizeivorschriften über die Behandlung des Nitroglycerins

und des Dynamits nicht erlassen, jedoch Anweisungen veröffentlicht worden, durch welche die Bergbau-

irtibenden mit den Eigenschaften dieser Körper und den zu beobachtenden Vorsichtsmaassregeln bei Be-

nutzung derselben bekannt gemacht werden.

Die von dem Königlichen Oberbergamte zu Bonn erlassene Anweisung hat folgenden Inhalt:

iber die Aufbewahrung und Anwendung det Nobel'echen SprengöU (Nitroglycerin) und der Sprengöl

enthaltenden Sprengmaterialien (Dynamit) und dergleichen. ,

Eigenschaften des Sprengöls und des Dynamits.

Das Sprengöl (Nitroglycerin), das Dynamit und andere, aus Sprengöl etwa dargestellte Spreng-

materialien sind im Allgemeinen mit noch grösserer Vorsicht wie das Schiesspulver zu behandeln. Namentlich

maus man sich hüten, dieselben starken Erschütterungen durch Stossen oder Schlagen auszusetzen oder sich

denselben mit offenem Lichte zu nähern. Das Sprengöl ist sehr giftig und wirkt nicht nur innerlich, son-

dern auch schon durch blosse Berührung mit der Haut schädlich. Die üblen Folgen der unvollkommenen

Verbrenmmgsproducte des Sprengöls sind durch lebhaften Wetterzug zu beseitigen.

Aufbewahrung.

Die Aufbewahrung der genannten Sprengmaterialien geschieht, wo nicht vielleicht verlassene Stölln

•der Tagesstrecken zu Gebote stehen, welche namentlich in dem Falle geeignet erscheinen, wenn dieselben

mit den übrigen Grubenbauen nicht in Verbindung stehen, am besten über Tage, und zwar unter Beobach-

tung der für die Aufbewahrung von Schiesspulver und überhaupt von leicht explodirbaren Stoffen als zweck-

mässig erkannten Sicherheitsraaassrcgeln. Sollten gut verschlossene, feuerfeste Käume fehlen, so werden

Packftaschen mit Nitroglycerin am besten unter Wasser aufbewahrt. Dieselben sind unter allen Umständen

.^aufzustellen, dass die Oeffnung nach oben gekehrt ist, und dass sie weder selbst fallen, noch durch

ierabfallende Gegenstände beschädigt werden können.

Verschluss der Gefässe.

Zum Verschlusse der Gefässe für die Aufbewahrung des Sprengöls sind Korkstöpsel, oder noch bosser

blecherne Kapseln, welche inwendig mit Fett oder Oel bestrichen sind und den Hals der Flaschen über-

decken, nicht aber Glasstöpsel anzuwenden. Es empfiehlt sich, die Stöpsel in den Hals nur lose einzusetzen.

Heim Oeffnen der Flasche sind die Stöpsel vorsichtig und unter Vermeidung jeder Erschütterung herauszuheben.

Das Dynamit wird am besten in gut schließenden Blechkasten aufbewahrt.

Ueberfüllen.

Das Ueberfüllen des Sprengöls aus einem Gefässe in das andere muss behutsam erfolgen. Man
bedient sich hierzu eines Trichters, eines durchbohrten, mit Ausgussrohr versehenen Korkstopfens, eines
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Hebers oder eines Krahns am Boden der zu leerenden Flasche. Jedes Vorbeigiesson und Ueberlanfn der

Flüssigkeit ist hierbei zu vermeiden. Hat ein solches dennoch stattgefunden, so ist das vergossene SpreogH

mit einem Lappen, Schwamm, Werg etc. sorgfältig und vorsichtig aufzuwischen und letztere Gegenittode

sind demnächst zu vergraben oder besser noch unter Anwendung entsprechender Vorsichtsmaassregeln unter

freiem Himmel zu verbrennen.

Beim Ueberfüllen von Dynamit und ähnlichen Sprengmaterialien ist ebenfalls mit grosser Yonaekt

zu verfahren, um ein Verschütten dieser Stoffe zu verhüten.

Sprengöl und Dynamit im gefrorenen Zustande.

Um gefrorenes Sprengöl oder gefrorenes Dynamit aufzuthanen. werden die diese Körper enthaltenden

Gefässe, nachdem der Verschluss gelockert worden, in lauwarmes Wasser getaucht und hierin so lange stehen

gelassen, bis »ämmtliches Sprengöl in den flüssigen Zustand übergegangen, beziehungsweise das Dynamit

aufgetbaut ist. Es ist mit der grössten Gefahr verbunden, Sprengöl aus einer Flasche zu giessen, in welcher

sich dasselbe theilweise noch in gefrorenen Stücken befindet.

Methylisirtcs Sprengöl.

Die Verwandlung des methylisirten (inciplosivcn) Sprengöls in explosives geschieht durch Behand-

lung mit Wasser; das 2- bis 3 fache Volumen Wasser reicht hin, um fast alles Sprengöl am Boden d*

Gefässcs unverändert abzuscheiden. Mau bedient sich hierzu einer sog. Abscheidungsflasche , wie sie von

pp. Nobel geliefert wird, oder einer Flasche, welche unten mit einem hölzernen Äbflusskrahnen versehen ist

Es ist zweckmässig, nicht mehr Sprengöl als den Bedarf für eine Schicht umzuwandeln. Die grosse Leicht-

entzündlichkeit des Holzgeistes und seiner Dämpfe verbietet die Vornahme dieser Manipulation bei offenem Lichte

Gefässe zur Vertheilung der Sprengmatorialien an die Arbeiter.

Die Flaschen, in welchen das Sprengöl den Arbeitern übergeben wird, bestehen am besten atu

Blech. Glasflaschen sind mit einer schützenden Umhüllung zu umgeben, in welcher an diametral gegen-

überliegenden Seiten ein längs laufender Schlitz ausgespart sein kaun. Behufs des bequemen Transport*

werden die Flaschen mit einem den Boden umfassenden Tragriemen versehen.

Dynamit ist in Holzkasten mit Deckel oder Schieberversehlhss an die Arbeiter abzugeben.

Patronen.

Das Sprengöl und das Dynamit dürfen nur in dichten Patronen in die Bohrlöcher gebracht, keines-

falls in die letzteren hineingegossen, beziehungsweise hineingeschüttet werden. Die Patronen werden aa?

Glas, Blech, Gummi, Guttupercha angefertigt. Will man Papier benutzen, so empfiehlt sieb für diesen

Zweck das Actendeckelpapier; Patronen aus Schreibpapier erhalten so viele mit Leim oder Kleister aber

einander geklebte Lagen, dass sie mit den Fingern nicht leicht zusammengedrückt werden können.

Den Durchmesser der Patronen macht man etwa { Zoll kleiner als den des tiefsten Tbeiles d*

Bohrloches. Bevor die Patronen gefüllt werden, hat man sich durch Hineinblasen von ihrer Dichtigkeit iu

überzeugen. Namentlich beim Füllen der Patronen mit Sprengöl ist vorsichtig zu verfahren und etwa über-

gegossenes Sprengöl sorgfältig aufzuwischen.

Einbringen der Patronen in das Bohrloch.

Die gefüllte Patrone wird mittelst hölzerner Ladestöcke langsam und ohne Gewalt zu gebrauchet;,

in das Bohrloch hineingeschoben.

Besatz.

Als Besatzmaterial ist nur Wasser, lose aufgeschütteter Sand oder weicher Letten zu verwenden.
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Bei letzterem wird der Besatz mit einem hölzernen Stampfer sanft angedrückt, jedes Feststampfen

ab«r vermieden.

Entzündebi der Schüsse.

Zum Entzünden der Schüsse werden, falls nicht die sehr empfehlenswerthe elektrische Zündung vor-

gezogen wird, Sicherheitszünder mit am unteren Ende aufgesteckten Zündhütchen oder kleine, mit Jagdpulver

gefüllte Patronen von Holz oder geleimtem Papier verwendet und mittelst einer Zündschnur oder eines

Zündhalmes in Brand gesetzt. Das Zündhütchen oder die Patrone ist an die Zündschnur mit einem Stoffe

zu kleben, zu dessen Erweichung kein Feuer erforderlich ist, z. B. Wachs, Pech. Je tiefer das Zündhütchen

in da» Sprengel hineinreicht, desto vollständiger ist die Verbrennung. Das obere Ende der Zündschnur

wird im Bohrloche passend mittelst eines Lettenpfropfens festgehalten.

Versagen der Schüsse.

Hat ein Schuss ver-agt oder eine laugsame, durch leises Zischen und Kochen sich kundgebende

Verbrennung des Sprengmaterialea stattgefunden, so müssen die Arbeiter sich mindestens eine viertel

Stunde lang nach dem Anzünden des Schusses von dem Orte fern halten. Ist der Schuss nicht losgegangen

oder eine Pfeife stehen geblieben, so ist das nächste Bohrloch, falls Sprengöl augewendet wurde, namentlich

bei rissigem oder klüftigem Gestein nicht unter 8 Zoll Entfernung von dem alten Bohrloche anzusetzen, auf

keinen Fall auf einen Schnitt, welcher nach dem alten Bohrloche führt.

Besteht der Besatz blos aus Wasser oder aus weichem Letten, so ist es, falls das Stehenlassen des

Tersagten Schusses mit Gefahr verbunden erscheint, zulässig, den Besatz mit einem Krätzer langsam und

vorsichtig bis über die Hälfte herauszunehmen und alsdann das Bohrloch mit einer zweiten, kleineren Pa-

trone zu laden und abzuthun. Das Tieferbohren stehen gebliebener Pfeifen von Sprengöl- oder Dynamit-

Uobrlöcheni ist niemals zulässig: dieselben sind vielmehr sorgfältig zu untersuchen, ob nicht unzersetztes

Sprengöl oder Dynamit darin zurückgeblieben ist, in welchem Falle für die vorsichtige Entfernung dieser

Körper Sorge getragen werden muss.

Vertheilung an die Arbeiter.

Hinsichtlich der Vertheilung der an den einzelnen Arbeitspunkten erforderlichen Quantitäten wird

es sich empfehlen, das Sprengöl oder das Dynamit den Arbeitern beim Beginne der Schicht in wohlver-

wahrten Gelassen oder in zugekorkten Patronen zu verabfolgen. Die einer Kameradschaft übergebene Menge
darf den voraussichtlichen Bedarf einer Schicht, jedenfalls aber zwei Pfund nicht überschreiten.

Aufbewahrung vor den Arbeitspunkten.

Die Aufbewahrung der Patronen, Flaschen oder Kasten während der Arbeit geschiebt am besten in

einem verschlossenen, unverrückbaren Holzkasten, der in einer Entfernung von nicht unter 15 Lacbter vom
Arbeitspunkte so angebracht ist, dass der Inhalt bei einer Erschütterung des Kastens nicht umfallen kann.

Patronenkasten.

Für den Patronenkasteu ist folgende Einrichtung sehr geeignet: Derselhe ist ü bis 8 Zoll lang,

5 h'u 6 Zoll breit und ü Zoll hoch, und hat auf dein Boden einen 2 Zoll hohen Blccheinsatz , in welchem

ein zweiter, durchlöcherter, mit halbzoll hohen Füssen versehener Blechboden befindlich ist, auf welchem die

Patronen auf einer elastischeu, weichen Unterlage stehen. Oben in dein Kasten ist ein durchlöchertes

Brettchen angebracht, so dass in jedes Loch eine Patrone passt. Der vcrschliessbare Deckel trägt oinen

Handgriff. Aeusserlich wird der Kasten mit dem Worte: »Sprengöl" beziehungsweise , Dynamit*, einem

Todtenkopfe und drei Kreuzen in leicht wahrnehmbarer Weise bezeichnet.

ALhandl. XVI. 43
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Einhängen der Gefässe.

Wenn die Sprengöl oder Dynamit enthaltenden Gefässe auf der Forderschale oder in einem Förder-

ge fasse ein- oder ausgehangen werden, so müssen dieselben in einem mit Sagespänen, Stroh, Heu etc. ge-

füllten, wo möglich mit einer elastischen Bodenfütterung versehenen und oben durch einen Deckel verschlossenen

Holzkasten verpackt sein, welcher ebenfalls mit den eben erwähnten Aufschriften und Zeichen versehen ist.

Wird SprengOl oder Dynamit gefördert, sa muss der Maschinenwärter hiervon in Kenntniss gesetzt werden;

dieser hat anf ein langsames Einhängen, besonders auf ein sanftes Aufsetzen der Förderschale auf die Schacht-

sohle zu achten. Sehr zweckmässig ist es, den Kasten auf eine federnde Unterlage zu stellen.

Vernichtung geleerter Gefässe.

Flaschen und sonstige mit Sprengöl behaftete Gegenstände, welche unschädlich gemacht werden

sollen, können in einem offenen Feuer verbrannt oder in die Erde, etwa 2 bis 3 Fuss tief, vergraben werden.

Zersetztes Sprengöl.

Zersetztes Sprengöl, welches an der grünen Farbe und Entwickelung von rothbraunen Dämpfen

kenntlich ist, darf zum Sprengen nicht benutzt, auch nicht weiter aufbewahrt werden, sondern ist un-

schädlich zu machen, indem man es in eine tiefe Grube auslaufen lässt und mit Erde bedeckt, oder unter

Anwendung entsprechender Vorsichtsmaassregeln unter freiem Himmel in offenem Feuer nach und nach in

kleinen Portionen verbrennt.

üeber den Transport des Sprengöls hat die Königliche Regierung zu Potsdam die nachfolgend«

Polizeiverordnung erlassen:

Polizei-Verordnung,

den Verkehr mit Sprengöl betreffend.

Die unterzeichnete Königl. Regierung verordnet hierdurch auf Grund des § 1 1 des Gesetzes über die

Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 in Betreff des Verkehrs mit Sprengöl (Nitroglycerin) unter Aufhebung

der denselben Gegenstand betreffenden Amtsblatts-Verordnungen vom 20. Februar 1866— Amtsblatt Seite 82

— 11. Jörn 1866 — Amtsblatt Seite 225 - 4. Juni 1867 — Amtsblatt Seite 195 — und 6. September

1868 — Amtsblatt Seite 312 — für den Umfang des diesseitigen Verwaltungsbezirks was folgt:

§ L
Die in dieser Verordnung in Betreff des Sprengöls gegebenen Vorschriften gelten, wo nichts Anderes

bestimmt worden, in gleicher Weise auch für methylisirtes Nitroglycerin und Dynamit.

§ 2.

Die Bereitung von Sprengöl darf nur in solchen Betriebsstätten erfolgen, für welche dazu die nach

§ 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1861 erforderliche, ausdrückliche, polizeiliche Genehmigung ortheilt ist. Die

Bcfugniss dazu ist in keiner anderen gewerblichen Concession enthalten. Die Fabrikanten von Sprengöl suid

verpflichtet, der Ortspolizeibehörde auf deren Verlangen diejenigen Bücher vorzulegen, aus denen sich der

Handelsverkehr mit Sprengöl resp. die Versendung desselben ersehen lässt.

§ 3.

Die Aufbewahrung von Vorräthen des genannten Stoffes ist ausserhalb der Fabrikationsstätte nur an

solchen Orten gestattet, wo derselbe Behufs eines gewerblichen Betriebes zur unmittelbaren Verwendung

gelangen soll, und auch hier nur nach vorgängiger ortapolizeilieher Genehmigung, bei deren Ertheilung über
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die Beschaffenheit der Niederlagestitte und die sonstigen Bedingungen, unter denen die Aufbewahrung zu

gestatten, das Erforderliche vorzuschreiben ist Der Transport dos jedesmaligen Bedarfs von der Nieder-

lagestfttte zur Verbrauchsatelle darf nur durch Tragen bewirkt werden. Insbesondere ist das Halten von

Vorrathen zum Handel ausserhalb der Fabrikationsstätte gänzlich verboten.

§

Die Versendung und der Transport des Sprengöls auf Eisenbahnen, Posten und Dampfschiffen ist

»erboten. Auf anderen Landfuhrwerken und Schiffen darf der Transport nur stattfinden, wenn dieselben

nicht zugleich zur Personenbeförderung dienen.

8 5.

Das Sprengöl muss beim Transport in Gelassen aus Blech oder aus starkem Glase mit höchstens

\ Ctr. Inhalt verpackt sein; der Verschluss der Gefasse ist durch Korkstöpsel zu bewirken, welche bei me-

tbjlisirtem Nitroglycerin mit einer Blasenumhüllung zu versehen sind. Die Gefässe müssen mit einer korbartigen

Hülle, welche eine Einlage von Stroh oder Kieseiguhr enthalt, umgeben und mittelst Stroh, Heu u. dgl. in

Holzigsten fest verpackt Bein. Sägespäbne, Werg, Zeugstücke oder Papierabfälle dürfen bei der Umhüllung

und Verpackung der Gefasse nicht angewandt werden. Die Holzkisten, deren Deckel nur lose befestigt

werden darf, müssen mit der Aufschrift: .Sprengöl, Vorsicht* versehen sein. Das Gewicht einer solchen

Kiste darf im Ganzen nicht mehr als 40 Pfd. betragen. Das Verpacken und Verladen ist unter Vermei-

dung starker Erschütterungen vorzunehmen und darf dabei kein offenes Feuer gehalten, noch Taback ge-

raucht werden.

8 6.

Der Führer eines jeden Sprengöltransportes ist verpflichtet, den Ortspolizeibebörden , deren Bezirke

passirt werden sollen, von der bevorstehenden Ankunft desselben unter Angabe des einzuschlagenden Weges

zeitige Meldung zu machen und hat alsdann den im Interesse der öffentlichen Sicherheit ausser den nach-

stehenden Vorschriften von ihnen etwa nöthig erachteten besonderen Weisungen Folge zu leisten.

§ 7.

Behufs des Transports mittelst Landfuhrwerks müssen die das Sprengöl enthaltenden Holzkisten

auf dem Wagen unten und oben mit einer dicken Strohdecke umgeben und so fest verpackt sein, dass ein

Scheuern nicht stattfinden kann. Der Wagen muss an der Vorderseite in einer schon von weitem erkenn-

baren Weise mit einer schwarzen Tafel versehen sein, welche in weisser deutlicher Schrift die Worte:

»Sprengöl, Vorsicht* trägt. Es ist unstatthaft, Sprengöl mit andern Gütern auf denselben Wagen zusammen
zu verladen.

8 8.

Im Uebrigen ist beim Landtransport Folgendes zu beachten:

a) Wagen, welche Sprengöl geladen haben, dürfen nur im Schritt fahren. Wahrend der Zeit

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang muss die Fahrt ganz eingestellt werden. Anderes

Fuhrwerk und Reiter dürfen dieselben nicht anders als im Schritt passiren.

b) Die Begleiter eines solchen Wagens haben sich des Tabackrauchens und jedes Gebrauchs von

Feuer wahrend der Fahrt zu enthalten.

c) Die Wagen müssen, wenn sie anhalten, vom nächsten bewohnten Gebäude mindestens 1000 Schritt

entfernt bleiben. Ist ein langer Aufenthalt, insbesondere zum Nachtquartier erforderlich,

so darf die Aufstellung der Wagen nur an einer von der Ortspolizeibehörde auf desfallsiges

Ansuchen dazu anzuweisenden Stelle erfolgen. Ein solcher Platz muss mindestens 1000 Schritt

von dem nächsten bewohnten Gebäude entfernt sein.

48
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d) Sind zusammenhängend gebaute Ortschaften zu berühren, so bat der Wagen in einer Ent-

fernung von mindestens 1000 Schritt vor denselben zu halten, bis von der Ortspolizeibehönk

über den einzuschlagenden Weg und sonstige Vorsichtsmaassregeln Bestimmung eingeholt iit.

Die Durchfahrt durch einen solchen Ort selbst darf nur ausnahmsweise gestattet werden, *>eu

ein Umfahren desselben nach den Loealverhältuisseu nicht thunlich ist.

§ 9.

Soll der Transport des Sprengöls auf Schiffen erfolgen, so nm«s der Einladepiatz mindeste

1000 Schritte von bewohnten Gebäuden entfernt sein. Die Sprengölkisten sind mit einer Unterlage von

Stroh lest zu verstauen, dürfen jedoch nicht in mehreren Lagen über einander geschichtet werden. Sitri

auf dem Schifte zugleich andere Güter befindlich, ho niuss das Sprengöl in einem besonders abgesperrt«!

Räume verladen sein. Das Schill muss mit einer schon von weitem bemerkbaren, stets ausgespannt zu

haltenden schwumn Flagge verseilen sein, welche in weisser deutlicher Schrift mit den Buchstaben

bezeichnet ist.

8 10.

Im Uebrigcn isi beim Transport von Sprengöl auf Schiften Folgende;» zu beachten:

a) Auf dem Schitle darf kein Feuer gemacht, auch nicht Taback geraucht weiden.

b) Andere Schifte, insbesondere Dampfschilfe, welche an einem mit Sprengöl beladenen Schifft

vorbeifahren, müssen dasselbe, wenn dies nicht durch die Umstände unmöglich gemacht wild

unter dem Winde passiren.

c) Sind zusammenhängend gebaute Ortschaften zu berühren, so ist wie bei Landtransporten n

verfahren. Die Durchfahrt ist von der Polizeiliehörde nur zu gestatten, nachdem die Passat:-

von anderen Schiften frei gemacht und Anordnung getroffen ist. dass Brücken etc. ohne jeuVn

Aufenthalt passirt werden können. In grösseren Städten und bei beengten Wasserstraßen ist

die Polizeibehörde befugt, die Durchfahrt ganz zu untersagen.

d) In Beziehung auf die beim Anlegen einzuhaltende Entfernung von Gebäuden, sowie auf dir

Tageszeit, wo die Weiterbeförderung stattfinden darf, kommen die für Landlübiwerk gegebene

Vorschriften auch bei Schiften zur Anwendung.

§ Ii-

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften, ins. .fern >ie nicht nach § :)4*> Xo. 3 und 4

des Strafgesetzbuchs einer höhen, n Strafe unterliegen, werden mit einer Geldstrafe bis zu 10 Thlr. -xit-r

einer Gefangnissstrafe bis zu 14 Tagen geahndet.

Potsdam, den 0. Deeember 18fi8.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

8. Dual in. In der allerjüngsten Zeit wird von dem früheren Dirigenten der Xobel'schen Spreng*!-

fabrik, Lieutenant C. Dittmar, ein neuer Sprengkörper angefertigt, welchem der Erfinder obigen Xanici:

gibt. Es soll eine Mischung eines auch an und für sich als Sprengmittel dienenden oder wenigstens Im

der Explosion lebhaft mitwirkenden Körpers mit Nitroglycerin sein, so dass nicht wie bei dem Dynamit ein

neutraler Körper anwesend, sondern ein den Effect steigerndes Verdichtuugsmittel des Nitroglycerins an-

gewendet ist.

Mit dem Körper sind, so viel bekannt; (geworden . bis jetzt nur artilleristische Sprcngversudv

namentlich mit Torpedos im Kieler Hafen, ausgeführt worden, wahrend Versuche beim Bergbau noch ni»h;

bekannt geworden sind.
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Zünder.

An verschiedenen Punkten ist neben den gewöhnlichen Bickford'schen Sicherheitszündern die sog.

geruchlose Zündschnur des österreichischen Genie -Hauptmannes Rziha angewendet worden, welche bekanntlich

nur etwa y
1

,, Zoll dick, mit feinem Draht umsponnen und so biegsam ist, dass sie sich zum Knäuel zu-

sammenwickeln und so wohl etwas leichter transportiren lasst als die Singe der Bickford'schen Schnur. Der

Erfolg der Versuche war ein verschiedener. Während z. B. die Bziha'scbe Schnur in Stassfurt brauchbar

befunden und nur eines zu hohen Preises wegen, welcher denjenigen der Bickford'schen Schnur um die Hälfte

überstieg, nicht eingeführt wurde, zeigte sich bei dem Gebrauch in den fiscalischen Gruben in Schlesien

nicht selten ein Versagen derselben. Auch wird hervorgehoben, dass diese Zündschnur fast ohne Feuer-

ersebeinung und Geräusch brennt, so dass die Arbeiter den Verlauf des Abbrenuens schwer verfolgen können.

Verbreitung hat diese Zündschnur nicht gefunden.

Die elektrische Zündung der Sprengladungen ist in der neuesten Zeit mit Erfolg an mehreren

Punkten eingeführt worden, nachdem ältere Versuche zur Einführung derselben unter Anwendung der Zünd-

Elektrisirmaschine des Mechanikers Bornhardt in Braunschweig nicht wohl gelungen waren. Die neuerdings

verwendete elektrische Zündung ist von dem Ingenieur F. Abegg zu Bistritz bei Klattau in Böhmen zu-

sammengesetzt. Die Elektrisirmaschine besteht in einer Kautschukwalze mit Pelzreibzeng und einem nach

des Verfertigers Angabe 12 Qu. -Fuss grossen Gumraitaft-Condcnsator. Sie ist in einen leicht transpor-

tablen Kasten luftdicht eingeschlossen, an welchem 2 Ringe zur Anhängung der Leitungsdrähte von weichem

Eisendrabt hervortreten. Die Zünder sind theils zur Pulver-, thoils zur Nitroglycerin - Sprengung vorgerichtet

und mit Drahtenden von etwa 3 bis 6 Fuss Länge zu verbinden, mittelst deren sie an die Hauptleitung

angeschaltet werden können. Die Drähte der letzteren werden auf Isolirrollen von hartem, in Oel getränktem

Holze aufgehängt.

Die Zündmaschine ist bei den fiscalischen Steinkohlenbergwerken bei Saarbrücken versucht und

dauernd eingeführt worden. Die Resultate der angestellten Versuche waren folgende.

Bei kurzen Zuleitungsdrähten im Zimmer erfolgte die Zündung nach 5 bis 10 Umdrehungen der

Walzenkurbel.

Bei kurzen, über den Boden gelegten Verbindungsdräbten im Freien trat sie nach 10 bis 15 Um-
drehungen ein.

Bei Drähten von über 20 Fuss Länge auf ziemlich trockenem Boden fand keine Explosion mehr statt.

Wurden die Drähte auf Holzklötzchen gelegt, so erfolgte die Explosion selbst bei Längeu über

150 Fuss schon bei 5 bis 10 Umdrehungen. Als bei vorstehender Isolirung und Länge der Drähte der

Zünder mit einem Päckchen Pulver in eine kleine Vertiefung gebracht und diese mit ziemlich trockener

Kokslösche zugefüllt wurde, blieb die Maschine ohne Wirkung.

Nachdem hierauf auch eine Isolirung der kurzen Zünderdrähte durch Umwickelung derselben mit

Papier bewerkstelligt worden war, erfolgte die Zündung bereits bei 8 Umdrehungen.

Aus diesen Versuchen ging hervor, dass eine Explosion des Zünders, bez. ein Ueberspringen des

elektrischen Funkens nur dann erfolgt, wenn die Zuleitungsdrähte vollständig isolirt sind.

In Folge dessen wurden zu den Versuchen in der Grube Zünderdrähte verwendet, welche mit Schnur

umwickelt und in Colophonium getränkt waren. Die Drähte wurden also isolirt durch den Besatz bis in

die Patrone geführt. Dabei erfolgte die Entzündung dreier verbundener Schüsse gleichzeitig schon nach

8 Umdrehungen.

Bei fortgesetztem Gebrauch Ist es jedoch gelungen, die Zündvorrichtung ohne Schwierigkeit und

Elektrische Zündung.



334 Versuche und Verbeaseningen bei dem Bergwerksbetrieb« in Preussen.

mit Sicherheit betriebsmassig zu benutzen und namentlich auch mit eigens verfertigten kräftigeren Explo-

sionszündern bei der Sprengung mit Nitroglycerin und Dynamit zu verwenden, wobei sich die Pulverzünder,

welche Abegg für die gewöhnliche Pulversprengung liefert, als nicht kraftig genug erwiesen hatten. Ins-

besondere stellte sich heraus, dass der Wasserbesatz bei Dynamitsprengung die Leitungswirksamkeit der

Drahte nicht stört.

Die Einführung dieser Zündung ist von grossem Nutzen, da dieselbe jedes unzeitige Losgehen der

Schüsse vermeidet und insbesondere bei der Sprengarbeit beim Schachtabteufen für die Sicherheit der Arbeiter

die wesentlichsten Dienste thut. Auch die Möglichkeit, eine Anzahl von Schüssen gleichzeitig mit Zuver-

lässigkeit wegzuthun, ist sehr schätzenswert!). Ausserdem stellt sich die Zündung im Vergleich zu derjenigen

mit Zündschnur schon bei trockenen Arbeiten und noch mehr bei nassen merklich billiger.
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und Bericht über die daselbst vorhandenen bergbaulichen Vorkommnisse und Hülfemittel der In-
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Berg- und Hüttenmännische Zeitung, Bd. XXVII. 8.1, 9, 53, 61, 69, 97. Geognoetisch- bergmännische

Skizzen über die Erzlagerstätten Tyrols von A. R Schmidt — Fortsetzung von S. 417. 1867.

IV. Bergbaue im ünterinnthale. — <S. 3, 21, 62, 88. Notizen über verschiedene Mineralvorkommen

aus den Verhandlungen des bergmännischen Vereins zu Freiberg.

The quarterly Journal of Science, January 1868. S. 14. E. Hüll, lieber Versuche, die Temperatur der

Erdkruste zu ermitteln, mit Rücksicht auf die Beobachtungen, die man bei artesischen Brunnen zu

Grenelle, Neusalzwerk, Genf, Mendorff bei Luxemburg u. A., sowie in Grubenschächten gemacht

hat Von Letzteren werden besonders erwähnt: Tresavean Mine in Com wall, Monkwear-
month bei Sunderland, Rose-bridgc Colliery bei Wigan, Astley-Pit bei Dukenfield

in Cheshire. Das Mittel sämmtlicher Versuche ergab 1
0 Temperaturzunahme für 83,2*. — April

1868. S. 167. Dr. Zaddach, Abhandlung über don Bernstein, seinen Ursprung und seine Ge-

schichte, beleuchtet durch die Geologie des Samlandes (m. Abb.). Mit einer vollständigen Angabe

der gesammten Literatur über den Bernstein.

Practical Mechanics Journal 1867-68. III. Serie. Vol. 3. S. 345 (Mechanics Magazine, S. 11). Binney,

Mittheilungen über das Alter der Hämatit-Ablagerungen von Furness.

b. Beschreibung von Lagergtitten.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 6. L. Kleinschmidt, Mittheilungen über die Kohlen am Missouri-

flusse. — S. 40. Derselbe, Mittheilungen über Bodenauswitterungen am Milkriver in Missouri,

welche zum Theil aus schwefelsaurer Magnesia, an anderen Stellen dagegen aus kohlen-

saurem Natron und Kochsalz bestehen. — S. 55. Mittheilungen über die neuentdeckten

Zinnerzlagerstätten in Missouri, nach dem American Journal of Mining IV. No. 5, bearbeitet

von E. F. Dürre. — S. 59. Ausführliche Mittheilungen über die Kupferregion des Lake
superior und ihre Vorgeschichte, nach dem Scientific American, S. 338. XVII. 1867 bearbeitet von

E. F. D. — S. 68. Zusammenstellung des Vorkommens der verschiedenen Brennmaterialien

Litaratar. XVI. 1. Lief. 1
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in den einzelnen Gebirgsformationen, von Morris (nach Delesse & de Lapparent, revue de Geologw

1866. IV. 49). — S. 116. J. L. Kleinschmidt, Bergmännisch -geognostische Mittheilungen über

die Lagerstätten vom Men tan a- Territorium. — S. 130. Die Mineralien Missouri's in den Ter.

Staaten (nach dem Mining Journal 1868. S. 136 v. D.).

Annale» de» Mine» 1866. S. 1. Geologwehe Notizen über das Plateau von Thostes und seine Eisen-

gruben von A. Evrard.

Scientific American 1868. S. 9. Notizen über die Eiscncrzablagerungen in Nordamerika. — S.W.
Notiz über die Mineralien und Gebirgsarten der kohlenführenden Formation im Sta»t«

Mississippi.

The quaterly Journal of Science, January 1868. Robert Hunt, Bericht über die Eisenerze von Groß-

britannien; gibt im Lauf der Abhandlung unter Bezug auf geognostische Durchschnitte inter-

essante Details über die Magneteisensteine von Rosedale in Yorkshire, die Hämatitlager m
Whitahaven und Ulverstone, die Brauneisensteine zu Llantrissant in S. Wales, die Spath-

eisensteine zu Weardale und die Clevelanderze, grüne Oolithe der Liasformation. In zahl-

reichen Discussionen über die vermuthliche Altersfolge ist versucht, mannigfache Beziehungen zwi-

schen den einzelnen Lagern aufzufinden.

Oetterreichüche Zeitschrift 1868. S. 7. Notiz über einen neuen Steinkohlenaufschluss zu Grillen-

berg bei Pottenstein, Niederösterreich. — <S. 42. Plaminek, Beschreibung der geognostiseben und

der Gangverhältnisse der Vigra- und Ciogangrube in Merionethshire in N. Wales, England.

— S. 95. Notiz über einen Bleiglanzfund bei Baierdorf unweit Neumarkt, Steyermark.

(Verhandl. der geol. Reichsanstalt, 16. 1867.) — S. 107. Auszug aus einem Vortrage Huyssen's

in der naturforschenden Gesellschaft zu Halle über das Steinsalzvorkommen und die Bohrung

zu Sperenberg, und über das Vorkommen des Sylvins in Stassfurt.

American Journal of Science and Art», Silliman Dana, Vol. XLV (II. Serie). S. 38 (Berg- und

Hüttenmännische Zeitung 1868. S. 44). L. J. Igelström, Bemerkungen über das Vorkommen eines

dicken Lagers von bituminösen Gneiss und Glimmerschiefer zu Nullaberg im Kirchspiel Ost-

mark der Provinz Wermland in Schweden. Nach Ekman's Analysen enthalten die untersucht«

Proben 5,44—10,67 pCt. organischer Materie und bis 14,30 pCt. kohlens. Kalk. Die durch Waschen

isolirte kohlehaltige Substanz enthält 88,74 pCt. C -f 5,46 pCt. H + 0,67 pCt N + 5, 13 pCt 0 und

hinterlässt beim Verbrennen erdige Rückstände in geringer Menge. 1 Gramm derselben gab

258—318 Ccmt. Gas beim Glühen, worunter ca. 2,7 Volumprocente verschiedene HC. — S. 92.

Notiz über ein besonderes Gold- und Silbervorkommen in den Foathills der Sierra Nevada,

besonders aber zu Whiskyhill in Placer County und zu Guailhill in Calaveras County, Califomien

von B. Silliman. (Auszug aus den proeeedings der California Academy, April 15. 1867.) Nach-

weis der edlen Metalle in einer Lagerstätte von Eisen- und Kupferocher, welche durch Oxydation

von Schwefelverbindungen dieser Metalle entstanden ist und wegen ihrer lebhaften Farben den

Namen Calico rock trägt. Die innerhalb dieses Lagers auftretenden Rinnsale zeigten stets einen

aussergewöhnlichen Reichthum an Waschgold, ohne das» man eine Ahnung von dem Metallgehalt

des Calico rock» selbst hatte, welcher nach Silliman's Proben den durchschnittlichen Gold- und

Silborgchalt der übrigen californischen Lagerstätten weit übertrifft. Die Proben ergaben in der

Tonne von 2000 Pfd. ausgewählter Stücke 35,14 Dollars Gold, 15,08 Dollars Silber, wahrend Bich

die Gehalte in den durch Aufbereitungsprocesse im Grossen sorgfältig verarbeiteten Erzen auf

29,18 Dollars Gold, 5,91 Dollars Silber bezifferten. — <S. 101. Auszug aus eiuer Notiz von Dr.

Hayden in einem Brief an J. D. Dana über die Kohlenlager der Rocky Mountains, speciell in

den Territorien von Dakota und Colorado, meist Braunkohlen. Mittheilung einer Analyse von

Braunkohlen aus den Marshall Mines bei South ßoulder Creek, wo 11 Braunkohlenflötze (von 5 bis

13 Fuss Dicke) eine Ge*ammtmächtigkeit von 30—50 Fuss fester Braunkohle geben. — <S. 198. Be-

merkungen über die Braunkohlenlager des Westens Amerikas; von F. V. Hayden.
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ifechanics Magaaine 1868, S. 167. Notiz aber die Entdeckung von Hämatiterzen in Schottland, welche

gangförmig im Trappgestein in Weat-Garleton vorkommen.

Mining- Journal, S. 66. Ueber die Erzlagerstatten von Ost-Nevada (Austin) und die darauf umgehenden

Bergbaue. — 5. 66. Ueber das Vorkommen von Steinkohlen in Ostindien und deren Abbau-

würdigkeit. Es werden gleichzeitig Rathscbläge in Betreff der zur besseren Verwerthung nothwen-

digen Waschemaschinen und anderen Hülfsapparate, für jene Gegenden passend, ertheilt. — S. 77.

Notizen über dasGoldvorkomraen in Neu -Seeland. — S. 136. Zuschrift aus Fairhaven in

Connect., Ver. Staaten, betreffend die Minerallagerstätten von Missouri. Besonders hervor-

gehoben werden Ausdehnung und Werth der Blei-, Eisen- und Kohlenlagerstatten. — S. 171. Notiz

über die difreh Mauch entdeckten Mineralfunde in Süd -Afrika. — S. 179. Ueber das Vorkommen

von Kohlen in Indien, nach einem Aufsatze von A. Sopwith.

Berggeist 1868, S. 42. Notiz über Goldlager am Amur. — S. 81. Notiz über ein nickelhaltiges

Magneteisen von Pregatten in Tyrol. — S. 134. Notizen über ein neues Kupfererzvor-
kommen bei Hameln im Gebiete des Keupersandsteins.

Berggeist 1868, S. 31. S. Bukowsky, Vortrag über den Kupfererzbergbau Birgstein bei St. Johann im

Salzburgschen (k. k. geoL Reichsanstalt). — S. 49. Roha, Notizen über das Steyerdorfer Kohlen-

werk. — S. 81. Notizen über die Braunkohlenwerke bei Voitaberg und Köflach. — S. 101. Ueber

die Kohlenwerke bei Gruscbewka am Don und ihren Betrieb. — S. 108. Nachrichten über die

New Mansfield Copper- Mining Co. zu Seesen und ihren jetzigen Zustand.

'Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 22. Vergleich der englischen und amerikanischen Kohlen-
bergbausysteme, dargelegt an den zwei tiefsten Schächten der beiden Länder (dem Astley -Tief-

bauschacht zu Dukinfield bei Manchester und dem Wadesvilleschacht der consol. Mamrauthrlötz-

Kohlengewerkschaft bei Pottsville in Pennsylvanien) (nach dem Mining- Journal 1807. S. 802 be-

arbeitet von E. F. D.).

Mining -Journal 1868, S. 19. E. Spargo, Die Mineralschätze und anderen Hülfsmitttel von Curruan

Estate in der Grafschaft Mayo, nordwestliches Irland. — S. 109. Notizen über den Bergbau zu

Forest of Dean (Einmiss des Wassers in Gruben von dem Flusse Wye aus).

Annale« des Mine» 1866, 4. Lief., S. 60. F. Blanchard, Geschichte und Beschreibung des Bergbaues auf

silberhaltigen Bleiglanz zu Bottino.

American Journal of Science and Arte, S. Si. Bemerkungen über das Quecksilber-Bergwerk Santa
Barbara in Peru. Auszug aus einem Berichte von E. Hawley über Reichthum, Betrieb und

Rentabilität der Werke für die New-Almadeu Co. in Californien. — S. 9 finden sich ähnliche Daten

von demselben Verfasser über Situation, Betrieb und Oeconomie der Queckailbergruben von Almaden

in Spanien, wonach sich (nach Einführung der nothwendigsten Reformen) die Selbstkosten des Queck-

silbers auf nur £ der Höhe derjenigen der californischen Werke belaufen.

Berggeist 1868, S. 103. Auszug aus v. Helmersen's Berichte über Central - Russlands Steinkohlen,

ihre Bedeutung und Gewinnung. — S. 124. Notizen über die Goldgewinnung in Australien,

nach einer Correspondenz aus Melbourne. — S. 131. Notizen über den sächsischen Bergbau nach

dein »Jahrbuch für den Berg- und Hüttenmann zu Freiberg, seine Lage und Rentabilität.

Mining -Journal, Bd. 38, S. 19. Ueber die Gold-, Salz- und Schwefelgrubcn in Canada; Mitthei-

lungen aus verschiedenen Quellen von Alex. Somervüle. — S. 31. Die Mineralhülfsquellen von

Natal. •-• S. 90. Mittheilungen über bergbauliche Reicbthümer in der Türkei. — 110. Ueber

neue Bergbauunternehmen in Neu -Schottland. Notizen von Hamilton.

2. Beschreibung einzelner Gruben.

3. Mittheilungen über grössere Bergbaudistricte.
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Annale* des Minei, 4. Lief, pro 1866, S. 121. Mittbeilungen über die Exploitation des Petroleums in

den Karpathen. — 2. Lief, pro 1867, S. 249. Notiz von Lorieux über das BrennstolrVorkommeii

im Departement der Loire infeneure. — S. 443. L. Denis de Lagarde, Notiz über die Bergiaa-

der Provinz Cordova. Besonders werden die Aussichten hervorgehoben, welche das Kohlen- und

Erzbccken von Espiel und Bebnez darbietet, und sowohl Analysen als Proben einzelner Producta

angeführt. — S. 495. Notiz über die Hülfaquellen an Brennstoffen des Königreichs Gross-

britannien. Es wird hauptsächlich die Befürchtung notabler englischer Ingenieure discutirt, welch«

die Erschöpfung der in Abbau begriffenen Kohlenfelder als nahe bevorstehend bezeichnen. (Nach

einem Bericht des Capii Pigeard, attachirt bei der französischen Gesandtschaft in London) -
S. 500. Notiz über Bronnstoffe in der Residentschaft Benooulen in Sumatra. Auffindung der

Steinkohlen daselbst 1856—1860. Bohrungen ergaben 3 Flötzgruppen von ll.ii— 12,ao M.

Starke, ziemlich flach liegend, so dass sich eine Kohlenmasse von ca. 200,000000 Qu.-M. heraufr-

rechnet, welche noch unabgebaut ist, da 1. die Einwohner keine Lust zum Bergbau besitzen, 2. all«

Wege bis jetzt fehlen. (Auszug aus einor Consulardepesche von Batavis,

)

Methanics Magazine 1868, S. 145. Kurze Darstellung des Schwefelgrubenbetriebes |in Sicilien, so-

wie der Raffination des Bohschwefels von EUis. Mit Angaben über Verwaltungskosten, Besoldungs-

und Lohnverhaltnisse.

Berg- und Hüttenmännüche Zeitung 1868. S. 14 und 24. J. G. Klemm, Mittheilungen über den Bergbau

in der Sierra Almagrera in Spanien (Fortsetzung von S. 425. 1867). — S. 59. Mittheilungen über

die Kupfer region des Lake superior und ihre Vorgeschichte. (Nach dem Scientific American

S. 338 des XVII. Bandes von E. F. D.) — S. 77. Reck, Beitrüge zur Kenntniss des bolivia-

nischen Bergbaues. — <S. 127. Weitere Mittheilungen aus Montana von J. L. Deinschmidt,

enthaltend Notizen über Probiren der Golderze, Pochen und Amalgamiren, Pochwerke mit directer

Dampfwirkung auf jeden einzelnen Stempel, in Barren geschmolzenes Waschgold, hydraulischen

Abbau.

Revue universelle den Mines etc. par de Cuyper. Revue de Cexponition de 1867. 3ieme Numtro. S. 473

A. Borat, Ucber die Gange und Bergbaue des Harzes.

Bulletin de la »ociHi cCencouragement. Novbr. 1867. (Verspätet.) S. 724. Notizen über einige chine-

sische Gruben.
.

Scientific American 1868. S. 194. Notiz über den jetzigen Zustand des Goldbergbaues in Caüfomien.

Oesterreichitche ZeiUchriß 1868, S. 120 (Berggeist, S. 27). Auszug aus einem Bericht über den neuen

Aufschwung der australischen Goldgewinnung.

II. Bergbaukunde.

1. Allgemeine Mittheilungen.

Berggeiet, S. 119. v. Dücker, Bergmannische Notizen von der Reise zur Pariser Weltausstellung. Be-

sprochen werden: Gefahren der Absperrung von Bergleuten in der Grube, schlagende Wetter.

Sicherheitslampen, wettergefährliche Gruben bei Charleroi.

Mining -Journal 1867. Königl. Bergschule zu London. Warington Smyth's Vorlesungen (nach den Auf-

zeichnungen eines besonderen Berichterstatters). S. 4. Vorlesung XV. Unglücksfalle bei Bohruniren

Vorlesung XVI. Eintheilung der verschiedenen Felsarten und Charakteristik des ArbeitOTerährens

der Häuer. Vorlesung XVU. Hülfsuüttel der Häuerarbeiten, Schrämmaschinen, Anwendung des

Schiesspulvera und anderer eiplosiver Substanzen. — S. 39. Vorlesung XVIU. Betrachtung über

das Ansetzen und die Richtung der Sprengbohrlöcher; Bohrmaschinen von Braun, Bergstroem,

Döring, Hanpt u. s. w. Vorlesung XIX. Laden und Besetzen der Sprenglöcher. Grosse der

Ladung. Feuersetzen u. a. Methoden. — Rückseite des Index pro 1867, Vol. XXXVII ohne Seiten-

zahl. Vorlesung XX. Lohns- und Gedingeverhaltnisse beim Abbau. Vorlesung XXI. Steinbruchs-

Digitized by Google



Literatur. 5

betrieb. Unterschied desselben vom Bergbau. Vorlesung XXII. Grubenbeleuchtung. — 1868,

S. 89. Vorlesung XXIII u. XXIV. Fahrung und Fahrkünste. XXV. Anlage von Strecken, Förder-

strecken, Wetterstrecken u. s. f. XXVI. Form der Streckenquerschnitte. Ausbau der Strecken.

S. 129. XXVII. Zimmerung. XXVIII. Auswechseln derselben bei raschem Faulen des Holzes und

Offenhalten der Strecken. XXIX. Scbachtraauerung. XXX. Grubenausbau bei weichendem Grund.

— S. 137. XXXI. Zimmerung für Schächte. XXXII. Schachtzimmerung complicirter Natur. Schacht-

mauerung. XXXIII u. XXXIV. Schachtsenkmauerung und eiserner Schachtausbau. — <S. 165.

XXXTV (Forts.). Senkmauerung für andere Zwecke. XXXV, XXXVI u. XXXVII. Ausrichtung

der Lagerstatte selbst und Abbau. Allgemeine Principien und Beispiele. XXXVIII. Abbaumethoden,

mit gekreuzten Strecken und Qu.-Pfeilern. Ursprung der Methode. — Ä. 170. XXXIX. Abbau-

systeme bei den geschichteten Gesteinen. Pillar- und Stallsysteme. XL u. XLI. Longwallsystem.

S. 201. XLII. Ausbau der Förderstrecken. XLIII. Förderung in Schachten und Wasserhaltung.

XLIV. Förderungsmaterial, Seile u. s. f. XLV. Detail der Fördermaschinen. XLVT. Detail der

allgemeinen Disposition bei Förderungen. — S. 237. XLVII u. XLVIIT. Wasserhaltuug im All-

gemeinen. XLIX. Ueber die Führung der Pumpengestänge. L. Ueber Ventilation. — 8. 257.

LI, LH, LIII, LIV, LV. Ueber Ventilation und Sicherheitsapparate. LVI, LVII, LVIII, LIX, LX.

Aufbereitung (Schluss). — S. 135. Bemerkungen eines Praktikers in Betreff der von Warington

Smyth in seinen Vorlesungen gegebenen und von Kellow in seinen Briefen über die Gewinnung der

Schiefer mitgetheilten Einzelheiten und Thataachen des Betriebes und der Oeconomie. — 8. 68,

84, 110, 201, 239, 282. Bemerkungen über die Fortschritte des Bergbaues, als Wissenschaft und

als Quelle allgemeinen Wohlstandes betrachtet; in zerstreuten Aufsätzen ohne Nummer und in un-

regelmässigen Zeitabständen veröffentlicht — S.54u. ff. Geschichte des Bergbaues von Th. Spargo

in Greshamhouse (Fortsetzung aus 1867).

2. Aufsuchen der Lagerstätten, Schürfen und Bohren.

Polgtechnieche* Centraiblatt, 8. 139. Der amerikanische Röhrenbrunnen, neues Abteufungssystem, um
in kuzer Zeit Wasser zu heben.

Amale* de» Mine«, 2. Lief. 1867, S. 273. Notiz von Ville über Tiefbohrungen und Schürfvereucbe in

der Provinz Algier 1864—66.

Mtchanict Magazine, Bd. 88, 1868, S. 216 (Mining -Journal 38, 1868, S. 243). Abbildung und Beschrei-

bung eines röhrenförmigen Bohrapparates, um Quellen zu bohren und zu fassen. Der Apparat,

von Norton erfunden, ist bekannt unter dem Namen des amerikanischen Röhrenbrunnens und von

so einfacher Construction, dass er bei der abyssinischen Espedition vielfach zur Beschaffung des

nöthigen Trinkwassers angewendet wurde.

3. Häuerarbeiten.

a. ßezäht» und Maschinen.

a. Bohren.

Berg- und Uüttenmännitche Zeitung 1868, 8. 132. Notiz über die Gesteinsbobrmaschine von

Donking.

Oeiterreichieche Zeitschrift 1868, 8. 75 (Berggeist S. 113). Mittheilungen von Tunner über die Bergstroem-

sche Bohrmaschine (m. Abb.).

Polytechnische* Centralblatt 1868, S. 155 (nach dem Practical Mechanics Journal 1867, S. 266). Ueber

den Gesteinsbohrer von Lisbet & Jacqnet, dessen Vortheil hauptsächlich in einer Zeitersparnis9

beim Ansetzen des Bohrers, nicht in der Geschwindigkeit und Arbeitskraft besteht. Die ange-

stellten Versuche ergaben mit je 2 Manu zu Auzin 67 MM. Leistung pro Minute in mässig hartem

kiesigem Gestein, zu Scraiug 17 MM. Leistung pro Minute in mittelhartem Saudstein.
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The practieal Mechanics Journal 1867—68, S. 362. Zeichnung und Beschreibung der Bronton'schefl

Schacht- und Streckenbohrmaschine, welche mit 2 rotirenden Scheiben a 6 Stahhchneiden

arbeitet, wobei aber auch die ganze Maschine rotirt und sich gleichzeitig auf einer in der Achse

des anzulegenden Schachtes oder Tunnels liegenden Schraube vorwärts bewegt.

fl. Schrämen.

Mechanics Magazine 1868, S. 147. Zeichnung der Dampfdruckpumpen von Carrett & Marshall, welche

nicht allein zum Wasserheben, sondern auch zum Betrieb von Schrämmaschinen verwendbar sind.

y. Andere Cieiäbslücke.

Oesterreichüche Zeitschrift 1868, S. 41. 6. Faller, Ueber alte Schlägel- und Eisenarbeiten. — S. 112

(Berg- und Hüttenmännische Zeitung XXVII. S. G7). Notiz über Häuerleistungen und Lohn-

verdienst. {(Mit Bezugnahme auf den S. 110 abgedruckten Betriebsbericht der Wolffsegg-

Traunthaler Werke.)

k». Sprengarbeit.

ß. Nitroglycerin.

Berggeist, S. 1 (Dingler's Journal Bd. 187. S. 269). Anweisung über Aufbewahrung und Anwendung des

Nobel'schen Sprengöls (Nitroglycerin) (redigirt von dem Königl. Oberbergamt zu Dortmund). —
S. 59 (Dingler's Journal, Bd. 187. S. 358). Notizen über das Dynamit Nobel's und seine Ver-

wendung.

Mining -Journal, S. 19. Mittheilungen von Webb & Co. in Oaernarvon über die beim Gebrauch des

Nitroglycerins nothwendigen Vorsichtsmaassregeln und Beantwortung verschiedener Angriffe aof

die Zweckmässigkeit desselben.

Scientific American 1868, S. 73, 118. Bemerkungen über das Nitroglycerin, seinen Gebrauch und die

Gefahren desselben.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1868, S. 105. Dr. K. List, Ueber das Nitroglycerin, seine

Eigenschaften und seine Anwendung (Schluss).

The quarterly Journal of Science, April 1868, S. 149. J.Mayer. Ueber das Nitroglycerin und seine

Ansprüche auf den Namen eines neuen industriellen Hülfsmittels.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1H68, S. 85. Bericht über eine Explosion von Nitroglycerin auf

der Königsgrube in Oberschicsien.

Oesterreichüche Zeitschrift 1868, S. 30 (nach der Berg- und Hüttenmännischen Zeitung 1867, No. 48).

Ausführliche Arbeit von Neimke über den Kampf zwischen Pulver und Sprengöl.

y. Andere Pulversnrrogate.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 132 (nach dem American Journal of Mining 1867, S. 129

von E. F. D.). Notiz über Sprengversuche mit Schiessbaumwolle und Vergleiche der Resultate

derselben mit denen des gewöhnlichen Schie^pulvers.

6. Zünder und Znndtnaachinen.

Dingler's polyt. Journal, Bd. 187, S. 204 (Armengaud, Genie industriel 1867. S. 207). Ueber Rudberg'8

Methoden zum Entzünden der zum Laden der Sprenglöcher angewendeten explosiven Substanzen und

Verfahren zur Fabrikation des Nitroglycerins.

Mechaniet Magazine 1868, S. 88 (Dingler's Journal Bd. 187. 1808. 1. S. 471). Zeichnung und Beschreibung

des Siemens'schen dynamoelektrischen Apparates zum Entladen von Sprengpatronen, der

sowohl durch Magnetismus allein als durch Anwendung eines einzigen galvanischen Paares in

Thätigkeit gesetzt und sowohl nach einander als nach erfolgter Accumulation entladen werden kann.
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Polyttchnitchet Centralblatt 1868. S. 144 (nach les Mondes T. 15. S. 275. Oct. 1867). Ueber einen neuen

aus Phosphorkupfer und chlorsaurem Kali und etwas Holzkohle bestehenden Zündsatz für elektrische

Zünder.

4. Ausrichtung und Abbau.

Annale» de» Mine*, XI. S. 1. Mittheilungen von Chandron über das Schachtabteufen mittelst des Kind &
Chandron'schen Bohrapparates; sowie Notizen über die Schachtanlage der Grube l'höpital (Depart.

Moselle). — S. 185. Ueber das Schachtbohren mit voller Scheibe nach dem Verfahren von

Kind & Chandron. Vervollständigende Notiz über die 1862—1867 ausgeführten Arbeiten; von

J. Chandron.

Berggeüt, S. 12, 17, 28. Nachrichten vom Einsturz des Ottoschachtes des NiederwOrschnitz-Kirchberger

Steinkohlen - Actienvereins.

5. Ausbau.

b. Ausbauarbeiten.

Pofytechnückes Centralblatt 1868, S. 94 (nach dem Scientific American). Der grosse Wassertunnel
unter dem Michigan See.

Scientific American 1868, S. 18 u. ff. Kurzer Vergleich der verschiedenen Tunnelbau-Systeme für

submarine Anlagen. — S. 50. Ueber Tuunels, unterseeische und audere.

Meckanics Magazine 1868, S. 34. Auszug aus dem Bericht von Beardsley über die Fortschritte des

Hoosac-Tunnels der Erie- Kanalbahn in Nordamerika. Totallänge 25,031825 Fuss, vollendet

7,098000 Fuss, auszuführen 17,933825 Fuss, welche man in 7 Jahren zu beendigen hofft. —
S. 204. Notiz über den Zustand der Arbeiten am Mont-Cenis-Tunnel, die von einer neuen

Compagnie unter Sommeillier & Grattoni mit der Verpflichtung übernommen worden sind, den

Tunnel bis Ende 1871 zu vollenden.
*

6. Förderung,

a. Allgemeine Mitteilungen.

Zeittchrift de» Verein» deuttcher Ingenieure 1868, S. 39. Abbildung und Beschreibung des patentirten

E. Beuther'schen Achslagerkastens für Eisenbahnfahrzeuge.

Polytechnische* Centralblatt 1868, S. 240. Abbildung und Beschreibung der Lombard'schen Gr üben

-

Wagenräder, ausgezeichnet durch je 4 zwischen 2 Radspeichen angebrachte Reservoire zum
Schmieren.

Oetterreichische Zeittchrift 1868, S. 5. Windakiewicz, Versuche zur Ermittelung eines zweckmässigen

Fördergedinges, mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse in Schemnitz.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 37. J. L. Kleinsehmidt, Ausführlichere Mittheilungen über

die Transportmittel auf dem Mississippi und seinen Nebenflüssen.

b. F5rdermaachinen.

Civil- Ingenieur 1868, S. 49. Arzberger, Ueber die Berechnung der Hauptdimensioneu der bei der Schacht-

förderung angewandten Bobinen.

c. Sonstige Fürdervorriebtungou.

Ctvil -Ingenieur 1868, S. 47. Eleritj, Ueber eine vollkommene Senkrechtführung.
Practical Mechanic» Journal, S. 314. Mittheilung über Harper's verbesserten Sicherheitskorb für die

gewöhnliche Drahtseilförderung. Mit Abbildungen der ganzeu Forderschaale, sowie auch der Klam-

mern zum Fangen.
d. F. isenbahne o.

Btrggeut 1868, S. 34. Notiz über die Mont-Cenis-Bahn und die Nachtheile des Betriebes mit Mittel-
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schieDen und Horizontahrädern, wodurch ein ungleiches Abnutzen der Laufflächen an den ver-

Bchiedenen Rädern entsteht.

Practical Mechanies Journal 1867—1868, S. 326. Darstellung des Legrand'schen Systems eiserner

Schwellen für Bergwerks- und Kohlenbahnen. Die Schwellen bestehen aus 3schenkligem Winkel-

eisen, U- Eisen, und werden bei gelber Glühhitze in der gehörigen Entfernung zu Uanunerartigen

Schleifen zusammengebogen, welche die Schienen und die zu deren Befestigung notwendigen Keile

aufnehmen.
7. Fahrung.

Zeitschrift des oberschlesitchen Berg- und Hüttenmännischen Vereins, 6. Jahrgang , S. 90. A. Scheller,

Besprechung der Frage, von welcher Schachtteufe ab es zweckmässig sein dürfte, eine Fahrung
mittelst Maschinenkräfte, an die Stelle des Fahrens auf der Fahrt treten zu lassen und

welcher von beiden Methoden der Beförderung der Mannschaften, mittelst der Kunst oder mittelst

des Fahrens am Seil, für Oberschlesien der Vorzug zu geben sein dürfte.

8. Wetterführung und Beleuchtung,

a. Wissenschaftliche Grundlagen der Ventilation.

Practical Mechanies Journal, S. 318. Bericht über die" augestellten Untersuchungen, betreffend die Be-

schaffenheit der Luft in der unterirdischen Eisenbahn zu London; mit besonderer Beziehung

auf den Kohlensäuregehalt, der mit dem andrer Orte verglichen wird.

Annales du Conservatoire 1867, S. 567. Tresca, Auszug aus dem Protokoll über die Ventilations-

versuche, welche mit comprimirter Luft im kaiserl. Conservatorium angestellt worden sind.

Mechanies Magazine 1868, S. 195. Ueber die Ventilation von öffentlichen Gebäuden, unterirdischen

Eisenbahnen und anderen der Luftreinigung bedürftigen Räumen.

b. Orubenventilation und Ventilatoren.

Mechanies Magazine 1868, S. 29. Bericht über Verhandlungen, welcbo in dem Ingenieurverein von Süd-

Wales in Betreff der Grubenventilation stattgefunden haben, und welche hauptsächlich die

Resultate der Guibal'schen Ventilatoren auf 2 Kohlengruben des Bezirks mittheilen und disen-

tiren. — S. 108. Abbildung und Beschreibung einer Luftdruckpumpe, welche durch Zahnseg-

mente^ine Wellenbewegung in der Art auf die Kolbenstange übertragt, dass die Kolbengeschwindig-

keit am Anfange des Ganges bingsamer ist als am Ende desselben, wodurch dann die angewendete

Kraft dem Widerstand proportional gemacht wird und eine Ersparniss an Kraft resp. an Brennstoff

eintritt, die mit der Pressung der comprimirten Luft wächst.

Mining- Journal, Supplement, S. 17. Auszug aus einem Sitzungsbericht der South Wales Institute of

Engineers. Besprechung der Vorzüge und Nachtbeile einzelner Ventilatoren, nachdem von Batee

eine Reihe von Versuchsresultatcn mit Guibal'schen und Struve'schen Ventilatoren mitgetheilt worden

waren. Wilkinson knüpft daran die Mittheilung eben solcher Resultat« aus anderen Bezirken. Die

Versammlung entscheidet sich für keinen der beiden Ventilatoren und constatirt, dass die besseren

Resultate einzelner Versuche dem Zusammentreffen von Nebenumstflnden zugeschrieben werden müsse.

Scientißc American, S. 74. Mittheilungen über den Ventilator von S. P. Ruggle3.

c. Unglücksfalle in Folge schlechter Wetterführung.

Berggeist, S. 20, 23, 90, 117. Bericht über den Unglücksfall durch schlagende Wetter zu Neu -Iserlohn

bei Langendreer. — S. 39. Bericht über eine Gasexplosion in einem Petroleumschacbte zu

Wietrzno bei Dukla in Galizien. — S. 100. Notiz über einen durch schlagende Wetter her-

beigeführten Unglücksfall auf der Grube des Zwickau -Brückenborger Steinkohlenbau -Vereins.

Mining -Journal, Supplement, S. 18. Mittheilungen von J. Richardson über die Ferndale-Eiplosion

und die Pflichten der Districts - Inspectoren ; mit Bezug auf den Bericht des Select Committee et«.
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dessen mangelhafte Discussion im Hause der Gemeinen beklagt wird. — S. 18. Mittheilungen aus

dem Beriebt des Select Oommittee of Mine» des Hauses der Gemeinen 1867. Kritik der betreffenden

Aeusserungen über die ausserordentliche Thätigkeit der Districts-Inspectoreu, wobei Beweise des

Gegentheilä angeführt werden, z. B. dass die Oaksgnibe in 14 Jahren ein einzges Mal und zwar

10 Jahre vor der Katastrophe des Jahres 1860 inspicirt worden sei. — S. 18 u. 19. G. J. Günther,

Heber die Verhinderung von Gasexplosionen in Kohlengruben. Fortsetzung der S. 887 des vor.

Jahrgangs begonnenen Mitteilung. Besprechung aller Erscheinungen, welche bei dem Gebrauch

der Davy'schen Lampe eiutreteu können. — S. 31. Ueber «las Verhüten von Unglücksfällen in

Kohlengruben. Zusammenstellung der hauptsächlichsten Aeusserungen der Districts-Inspectoren in

Betreff der Unglücksfälle* und der daboi obwaltenden Umstände. — S. 76. Zuschrift über die Ver-

hütung von Unglücksfällen. — S. !)<>. Blakemore, Discussion der in einem Schachte möglichen

Unglücksfälle und Verhütung derselben; Betrachtung der diesem Streben sich entgegenstellenden

socialen, moralischen und bürgerlichen Schwierigkeiten.

Mtchanie« Magazine 1868, S. Uli. Bemerkungen über die Verhütung von Explosionen in Kohlengruben,

welche am ehesten durch eine rationelle Ventilation, wie durch einen Abbau, der jene möglich macht,

bewirkt werden kann.

Lt Genie indvstriet, 1868. S. 67. Mittheilungen von Verpilleux d. Aelteren über die Mittel, die verderb-

lichen Folgen der schlagenden Wetter in den Gruben zu vermeiden. Hierbei wird die Anlage einer

doppelten Wetterthür vorgeschlagen, welche im gewöhnlichen Zustand durch starke Federn offen

gehalten, nach dem Eintritt einer Explosion aber zugedrückt wird, ehe sich die Wirkung derselben

nach einem benachbarten Theil der Grube ausbreiten kann. Diese Wetterthür wirkt nach jeder

Richtung in Folge ihrer Construction und es kann eine beliebige Anzahl derselben eingeschaltet

werden.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 124 (nach dem Mining -Journal XXXVII, S. 781 von

E. F. Dürre). Zusammenstellung der Unfälle in den englischen Kohlengruben 1865—1866.

A»Hales des Mines, XI. S. 493. Notiz über die Unglücksfälle in Staffordshire im Jahre 1866, enthaltend

eine interessante chronologische Uebersicht der seit 1658 vorgekommenen Unglücksfalle, wonach bei

ca. 65 Katastrophen 2465 Menschen ums Leben gekommen sind.

d. Sicherheitslampen und andere Beleuchtungsapparate.

Onterreichüche Zeitschrift 1868, S. 33. Mittheilung des k. k. Ackerbauministeriums, betreffend die besten

Sicherheitslampen für den Steinkohlenbergbau, die Vorsiehtsmaassregeln gegen Explosionen

schlagender Wetter im Allgemeinen. — 5. 78. Zeichnung und Beschreibung einer (patentirten)

Sicherheitslampe von Renland in Dortmund mit Glascylinder, Drahtnetz und Blakglocke.

Meekunics Magazine, S. 93. Zeichnung der Morison'scben Sicherheitslampen mit doppeltem Glas-

cylinder uud 2 maligem Abschluss der eintretenden Luft durch Drahtnetze, welche obeu und unten

den ringförmigen Zwischenraum beider Gläser absperren, durch den von oben her die Luft eintritt.

Der Kamin, von Blech und in der Mitte zusammengezogen, ist mit Drahtnetz umgeben und auch

durch solches abgesperrt.

Mining -Journal 1868, S. 109. Vorschläge in Betreff der Vervollkommnung der Sicherheitslampen durch

angelöthete, deutlich lesbare kurzgofasste Verhaltungsmaassregeln , da der Verdacht vorliegt, dass

viele Bergleute die Art der Wirkung der Lampe nicht begreifen.

e. Indicatoren und Wetteranzeiger.

Mining -Journal 1868, S. 283. Ueber die Ermittelung schlechter Wetter in den Kohlengruben, nach

einem Vortrag von Dr. Paley von Ripon & Halifax. Es werden besonders die AnseU'schen Appa-

rate, Indicatoren sowohl als Aneroidbarometer, besprochen.
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f. Grubenbrinde.

Oetterreichisch* Zeitschrift 1868. S. 48. Notiz über den Grubenbrand in Bras, nach einer Mittheilung des

Ackerbauministeriuros.

9. Wasserhaltung.

a. Allgemeine »issensehaftliehe Mittheilungen.

Zeitschrift de* Verein» deutscher Ingenieure 1868 . S. I. C. Fink, üeber Theorie und Conatruction der

(Zentrifugal pumpen.
Polytechnisches Centralblatt 1868 , S. 28 (Mech. Mag. Oct 1867. S. 233). W, Waller, üeber die Kwteu

der Wasserhebung bei dem Bergbau und bei WasserVersorgungsanstalten.

h. Wasseran lagen.

Berg, und Hüttenmännisch* Zeitung 1868, S. 132 (nach Bd. XIV. S. 343 dieser Zeitschrift). Notiz über

die hydraulische Pumpen vorrichttin g im v. d. Heydt-Schacht der Steinkohlengrube Glücks-

burg zu Ibbenbüren.

c. Wasserhaltungsmasi-hinen.

Zeitschrift de» Verein* deutscher Ingenieure 1868, S. 17. W. Nauen, Abbildung und Beschreibung der

Woolfsehen Wasserhaltungsiuaschinen des Altenbergs bei Aachen.

10. Aufbereitung.

a. Allgemeine Mittbeilungen.

Polytechnische* Centralblatt 1868, S. 158. Skizze und Beschreibung eines Apparate* zum Reiben. Mahleu

oder Pulveriiiiren, patentirt für F. Hoffmann in Berlin (nach dem Practical Mechanics Journal

1867, S. 157).

Oesterreichische Zeitschrift 1868, S. 87. Notiz über die versuchsweise einjährige Verwendung einer Stein-

brechmaschine beim Staatsstrassenbau in Sachsen.

Bulletin de la soeiite de tindustrie mineraU, ./««*., Fhr., Mar» 1867, S. 401. Notizen über die in

Paris ausgestellten Apparate mechanischer Aufbereitung von J. Pournier.

b. Erzaufbereitung.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 10. Seherks, Leber einen Concentrationsversach mit coutinuirlkhai

Herden, gegenüber den gewöhnlichen Stossherden.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 86. H. Stähler, Darstellung der ferneren Resultate der Hnndt'-

schen Stromsetzmaschine im Vergleich zur hydraulischen Setzmaschine auf Heinrichssegeu«

Aufbereitung.

c. Kohlenaufbereitung.

Berg- und Hüttenmännisch* Zeitung, S. 119 (nach dem Practical Mechanics Journal 1867, desgl. Polytefb.

Centralblatt, August 1867). Mittheilungen über die Birkbeck'schen Steinkohlenwaschcn.

Dinglers polyt. Journal, Bd. 187, S. 209 (Würtembergisches Gewerbeblatt 1867, No. 52). Ueber eine ein-

fache Auslauge- und Setzvorrichtung zur Gewinnung der Koksrückstände aus Steinkolüenasehe

III. Markscheiden und .Markscheiderinstrumente.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 92. Notiz über ein geschwärztes Zeichenpapier zur wohl-

feilen Herstellung dauerhafter Risszeichnungen für Maschinenbureaua und technische Lehranstalten,

geliefert von Spiellisten in Berlin.

Mining-Journal, S. 76. üeber einen Hängecorapass für unterirdische Messungen.
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IV. Bergrecht und Bergverwaltung.

1 . Bergrecht.

Zeitschrift für Hergrecht , 9. Jahrgang, S. 1. Berggesetz för das Pürstenthum Serbien. — S. 55.

Dr. Brassert, Erläuternde Bemerkungen zu der Bergpolizeiverordnung des Oberbergamts zu Bonn vom

8. November 1867. — <S. 94. Bemerkungen über die bergrechtlichen Verhältnisse in den Herzog-

tümern Schleswig-Holstein und im Herzogthum Lauen bürg. — S. 96. Mende, Ueber den

Zweck der Bestätigung des Statuts einer Gewerkschaft durch das Oberbergarat, Die Bestätigung

eines Statuts ist nur zu versagen, wenn dasselbe Bestimmungen enthält, die nach den allgemeinen

Gesetze» für unerlaubte oder verbotene anzusehen, oder welche mit den zur Wahrung des öffent-

lichen Interesses erlassenen gesetzlichen Vorschriften unvereinbar *ind. — S. HU. Dr. H. Achenbach,

Ueber die Verbindlichkeit der Bergwerksbetreiber zur Entschädigung der beim Bergbau ver-

unglückten Bergleute oder der Allgehörigen derselben. Bei BeseMdigtmg oder Tödtung der

Bergleute durch eingetretene Unglücksfalle besteht eine Haftbarkeit des Bergwerksbetreibers für den

Zufall nach PreitssBchem Hechte nicht; bei vorliegendem Vorsatze oder Versehen dagegen ist die

Haftbarkeit nach den Vorschriften des Civilrechts zu lteurtheilen. lu Folge dessen werden die für

diesen Fall im Gebiete des Code civil. des AI lg. Landrechts und des gemeinen Hechts znr Anwen-

dung kommenden Bestimmungen eingehend crörtet. — S. 125. Mosler, Beitrag zur Klarstellung

der aus den g§ 55—57 des Allg. Berggesetzes abzuleitenden Rechtsansprüche. Der Verf. erörtert

die Frage, ob dem Bergwerksbesitzer auch das Eigenthum an Nebenproducten, die bei der

Verhüttung von Erzen gewonnen werden, zusteht. — S. 136. Oppenhoff, Krfordernisse zur Gültig-

keit einer Muthung. Beweislast bei Processen über streitige Muthungen. Den hauptsächlichsten

Gegenstand der Erörterung bildet die Frage, ob im Falle, dass die Bergbehörde zu Gunsten des

altern von zwei coneurrirenden Muthern entschieden hat, der zurückgewiesene jüngere Muther aber

unter der Behauptung klagbar wird, dass das betreffende Mineral znr Zeit der Einlegung der ältern

Muthung uoch nicht entdeckt gewesen sei, dem Kläger oder dem Beklagten der Beweis aufzuer-

legen sei.

Btrggtitt, S. 11. Hörnecke, Betrachtung der Stein- und Braunkohlen im Sinne des allgemeinen Berg-

gesetzes. — S. 125 und 130. Die Berggesetzgebuug im Fürstenthum Schwarzburg- Rudolstadt

und im Herzogthum Sachsen -Meiningen.

2. Verwaltung und Bergpolizei.

tiergt/eüt , S. 30. Ueber die Trauslocirung von Arbeitern aus den ostpreussisehen Districten nach Ober-

schlesien. — £>'. 45. Auszug aus einer Denkschrift, betreffend die Staats- Berg- und Hüttenwerke

am Oberharz, als Erläuterung zu dem Etat der Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung pro 1808 für

die Mitglieder des Preussischen Landtags gedruckt.

lUmny- Journal, S. 47. Ueber die gehörige Ausbildung der Arbeiter und Ingenieure als Hauptmittel gegen

die häutigen Unglücksfälle aller Art. Es wird besonders auf die continentalen , namentlich die

deutschen Verhältnisse verwiesen. — S. 53. Zuschrift von Lord Einnaird über die Pflicht der

Grubeneigonthümer, von den Warnungen der Districts-Inspectoreu stets Kenntnis» zu nehmen

und ihre Bergleute möglichst von Allein zu unterrichten. — S. 76. Mittheilungen, betreffend den

Unglücksfonds der englischen Kohlengruben.

Ot>terreichi*che Zeitschrift, S. 1. Ein Schreiben des Freiherrn von Bellst an die Hedaction, in welchem die

Uebernahme der Leitung des österreichischen Bergwesens besprochen wird. — S. 49. H. Kaliwoda,

Ueber Beschaffung von Lebensmitteln für Bergarbeiter. — S. 89. Mittheilungen über einen

bergmännischen Consumverein, bezugnehmend auf die Statuten des Kitzbicheier Vereins in

Tyrol. — S. 113. Der Privatbergbau und die Staatsaufsicht (nach einem Aufsatz der Cotta'-

schen deutschen Viertejjahrsschrift).

Digitized by Google



12 Literatur.

Bulletin de la soeiiti de Cinduetrie minirale, S. 4.x/. M. J. Levy, Bericht über die in Paris ausgestellten

Arbeiter Wohnungen; mit zahlreichen Abbildungen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 29. Dr. H. Credner, Mittheilungen über Bergwerksspeculation

und den Beruf der Bergwerksburoaus in Nordamerika. — <S. 57. Berieht einer englischen

Commission über die Mittel, um der grossen Sterblichkeit der Bergleute in den engl. Erzberg-

werken Einhalt zu thun. (Nach dem Mining and Melting Mag. VI. S. 275 von Br.)

3. Statistik.

a. Hergworksproductinn bestimmter Dintricte und Länder.

Berggeist, S. 2. Zusammenstellung der Kohlenproduction Nordamerikas pro 1864, 1865, 1866. — S ß.

Notizen über den früheren Betrieb der uordamerikanischen Kohlengruben. — S. 31. Notizen über

die Betriebs- und Productionsverhältnisse der Steinkohlenwerke des Plauenschcn Grundes nach dem

Bericht des Köuigl. Kohlenwerksinspectors Küttig. — 5. 34. Auszug aus der vom Centralburcau

des Zollvereins veröffentlichten Zusammenstellung über den Bergbau, Hüttenbetrieb und das Salinen-

wesen der sämmtlichen Zollvereinsstaaten im Jahre 1865. — S. 85. Statistische Zusammenstellung

der Ergebnisse des Kohlenbergbaues des Halleschen Oberbergamtsbezirks. IV. Quartal 1867. —
S. III. Productionsübersicht der unter der Verwaltung resp. Oberaufsicht des Oberbergamtes za

Breslau Htehenden Berg-, Hütten- und Salincnwcrke pro 1866. — S, 113 Mittheilungen über

die Kohlenproduction des Oberbergamtsbezirks Halle pro 1867. — S. 130 und 133. Auszug ans

dem Handelskammcrbericbt von Stolberg über Steinkohlen- und Eisensteinbergbau, sowie Eisen-

produetion.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 125. Dr. Credner, Mittheilungen über die Eisenerzproduetion der

»Oberen Halbinsel von Michigan'1

.

Öesterreichüch* Zeitschrift, S. 10Ü. Besprechung der nach dem Muster der preussischen Karte heraus-

gegebenen Uebersichtskarte des Vorkommens fossiler Brennstoffe in Oesterreich, deren

Production und Circulation. — S. IHK Auszug aus einem Bericht über den Betrieb der Wolffsegg-

Traunthaler Kohlenwerks- und Eisenbahngesellschaft.

<

b. Handel*- und Ycrkehrsverhältnisse von Bergwerksproducten.

Berggeiit, S. 10. üeber die Ausfuhr der westfälischen Kohle, mit besonderer Beziehung auf die Bedeu-

tung der Nordseehäfen als Exportstationen ; nach dem Bericht der Bremenseben Handelskammer

S. 83. Ueber deutsche Steinkohle und deutsches Salz als Exportartikel.

Mining -Journal, S. 111. Th. Spargo, Ueber die commerziellen Geschäfte und die bergbaulichen Interessen.

B. Hüttenbetrieb.

1. Allgemeine wissenschaftliche Mittheilungen.

1. Eigenschaften der Metalle.

Berggeist, S. 29 (nach der Berg- und Hüttenmännischen Zeitung). Ueber die Ursache der Explosion«!

beim Eingiessen von flüssigen Metallen in Wasser. Beispiele für Eisen und Blei werden angeführt

und eine Anwendung auf die bei Kesselexplosionen eintretenden Umstände versucht.

Comptes rendus, S. 33 (Polytechn. Centraiblatt, S. 476). H. St. Ciaire Devüle & Troost, Notizen über den

Ausfall der Versuche mit einem von Morin zur Verfügung gestellten Stubenofen und Mittheilung

der präcisen Resultate in tabellarischer Form, woraus hervorgeht, dass die Verbrennungsproducte

der Kohlen rothglühende Gusseisenwände zu durchdringen im Stande sind. — S. 82. Moriiit

Bemerkungen über die Wirkungen stark geheizter gusseiserner Stubenöfen auf die dieselben um-

spielende Luft mit Bezugnahme auf frühere und neue Versuche H. St. Ciaire Deville's & Troost'*

über die Durchdringbarkeit der Metalle durch Gase. — S. 414. Bemerkung von Jullien über
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die Entweichung des Kohlenoxydgases durch Stubenöfen und die betreffenden Eigenschaften ver-

schiedener Gusaeisenaorten.

2. Andere allgemeine Mitteilungen.

Berggeist, S. 59. Archäologische Bemerkungen zur Geschichte des Eisens, wonach die Aegypter bereits

4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung den Gebrauch des Eisens gekannt, wenn auch nur aus Meteor-

stein dargestellt Nach Lepsius enthält der Name eines Königs der ersten Dynastie bereits die

„Eisen bedeutende" Silbe ba, die in Verbindung mit nepe, „des Himmels", als muthmaassliche

Bezeichnung des Meteoreisens vorkommt.

Annales des Mines, 4. Lief, pro 1866, S. 104. Mittheilungen von Bonssingault über die zersetzenden

Einflüsse einer hohen Temperatur auf einige schwefelsaure Salze.

Mechanics Magazine, S. 204. Notiz nach der New -York Tribüne über die Prüfung der Whelpley 4 Storer'-

schen Methode, Kohlenklein zu benutzen, seitens eines Ingenieurcomites der nordamerikanischen

Kriegsmarine. Aus 48 stündigen Versuchen mit Würfelkohlen im Kostfeuer und mit Staub-
kohlenströmen ergab sich ein vorteilhafteres Resultat im letzteren Fall. Vorschläge für eng-

lische Verhältnisse, da Englands Industrie statistisch bei 100 Millionen Tons verkäuflicher Förderung

30 Millionen Tons verlorenen Staub in den Gruben nachweist.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 14. Referat über di? Staubstrommethode in der neueren

Metallurgie, nach einem Aufsatz von Dr. Wedding in den Verhandlungen des Vereins zur Beförde-

rung des Gewerbfleisses in Preussen 1867, S. 143. — <S. 131 (nach dem American Journal of

Mining 31. Aug. 1867, S. 137 von E. F. Dürre), üeber Dozier's neues Verfahren, Erze zu

reduciren.

Polytechnische« Centraiblatt, S. 391. Fortmann, üeber den Vorgang beim Rösten der Schwefelkiese.

n. Beschreibung von Hüttenwerken.

1. Eisenhütteu.

Berggeist, S. 93. Notizen über den Betrieb der Main-Weser-Hütte bei Lollar unter der Leitung des Hrn.

G. Buderus. — Notizen über die westfälische Eisenindustrie. — <S. 104. Notizen über die

Stahlwaarenfabrikation zu Solingen (nach dem Staatsanzeiger). ~ S. 133. Einige Daten

über das französische Eisenhüttenwesen.

Revue universelle de« Mine« etc. par de Cuyper , Revue de l'exposition de 1867. 3ieme Numero. S. 261

und 265. Bericht über die Eisenindustrie 1867 von S. Jordan. 1. Roheisenfabrikation. —
1. Kapitel: Frankreich, nach Gruppen abgetheilt.

Scientific American, S. 154. Notizen über die ältesten englischen Eisenhüttenwerke.

bingler« polyt. Journal, S. 262. Notiz über die Philadelphia Stahlhüttenwerke von Baldwin, Banes & Co.

bei Frankford Creek, 5 M. von Philadelphia Pa.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 15. Plappart, Das Eisenwerk Store*. Skizze des ümfanges und der dort

umgehenden Betriebe.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 50. üeber die .Robeisenindustrie Nordenglands. (Nach Mitthei-

lungen von Schlink in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingen. XI. 10 u. 13.)

III. Materialien des Hüttenbetriebes.

1. Brennstoffe,

a. Theorie der Verbrennung.

Annale» de« Mines, S. 381. ReaaL Angabe verschiedener Formern, die sich auf die Anzeigen des Bonrdon-

schen Metallthermometers beziehen.
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b. Hol* und Torf.

Aferhanic* Maijozuu, S. 72 Notiz über i-in von Hodgson angegebenes einfaches Verfahren, den sehr Dassen

i r isrh»M» T»»rf zu Kuchen zu pressen und dadurch allgemein verwendbar zu machen. Hiernach

geben 8 Aker .Sumpfland ca. r.OOO tous - 1U0000 Ctr. getrockneten Torf ä ca. 3 sb. 11$ p. pro

ton (bpi einer Wochenproduetion von 400 tons) excl. der eigentlichen Verwaltungskosten. Die ge-

rammten Selbstkosten übersteigen nicht 5 sh. 10 p. bis (5 sh. pro ton, der Kaufpreis beträgt da-

gegen 0 sb. pro ton an Ort und Stelle und 11$ sh. in Dublin. S. 82. Andere Notiz Aber

densel ben < i egenstand.

Mining Journal. S. X'J. Bemerkungen über das Vorkommen des Torfs in den Niederlanden, seine Rolle

und Verwendung.

Compttx remlu*. S. 231 (Armengaud, Genie industriel. Bd. 35, S. 127). Auszug aus einer Denkschrift von

Gillot über die jetzt übliche Verkohlungsmethode des Holzes und ihren Einftuss auf die ein-

zelnen l'rocesse der Metallurgie des Eisens. Die hervorgehobenen Punkte gruppiren sich unter:

1. Darstellung des Brennstoffes, 2. Verwendung desselben; die Schlussfolgerungen sind, dass 1. 90 pCt.

des verwendeten Brennstoffes verloren werden, wodurch ein Brennstoffverbrauch von 779,,:» Kilo

pni 100 Kilo Stahl und Stabeisen entsteht: 2. die vorgeschlagenen Verkohlungsprocesse keinen

Verlust. nl< den der Strahlung der Apparate und der Wärme aller nicht verwerthbarer Destillate

verursji-heu und dann nur l.VO Kilo Brennstoff pro 100 Kilo Producte nothwendig sind.

.1. ^ ti t ii k " Ii 1 v t-. mi.l K.iks

Dingler* ./<»/««/. Bd. iJ>7, S. .'k>J (s. a. Poly technisches Uentralblatt 1808, S. 217). Notiz \<m

Prüsmann ül»er den Einfluß de^ Luftzuges auf den Heizeffect verschiedener Steinkohlensorten.

Mtchanu* \/<»jo:ntn. S. CS. Hinweis auf die Oberen Kohl enfel der von Portnatal und deren Wichtig-

keit für England, sobald man danin denkt, die Qualität der Kohlen zu verbessern, wie es in

Frankreich. Preussen und Belgien vermittelst der Wäschen und Aufbereitung, somie mittelst der

Briquetteslabrikation längst gi-scheuen ht.

Miuiny- Journal (Kiickseite des Index pro 1867). Künstliche Brennstoffe und ihre Herstellung aw

Abfällen von Brannkohlen, Torf u. a. m. Berechnung der Herstellungskosten und Diseussion der

KejiUhilitätsfragc. — it. 76' (1868). Mittheilungen über künstliche Brennstoffe. — £. 136. Notizen

über die Kohlenlagerstätten in Missouri mit Angabe einzelner Zahlen über Stärke, Obernien--

der Becken n. A. m.

he genie in<iu«trid. N. 7.5. Ueber die Bestimmung des Theergehal tos und des Gehaltes an Destillatiou*-

rückständen in den zur Briquettfabrikation verwerthbaren Kleinkohleu auf nassem Wege. Im Auszug

mitgeteilt nach einer Brochiire. verl'asst von Guerard-Deslauriers.

Berg- und llättt<tiiioiini»che Zeitung, i>. ti. Kleinschmidt, Ueber die Kohlen am Missouri. — 6'. 131,

(nae.h American Journal ol Mining, 30. Nov. 1867 von E. F. D.). G. Hinrichs, Bemerkungen ober

die Zusammensetzung and die Werthbestimmung der Kohlen überhaupt und der des Staates .Iowa

im Besonderen.

Bulletin dt In lorü'tr d'encouragement, ü. 27. Dr. Fleck, lieber die fossilen Brennstoffe und ihr?

charakteristischen Unterscheidungsmerkmale. Auszug aus dem Werke über die Steinkohlen etc.

c Petroleum.

Berggeitt, S. .74. Ueber Naphtavorkommen im südlichen Kussland, mit Bezug auf die Quellen am

Kudako nach einem Aufsatz von Stalkowsky im russischen Bergjournal. — S. 46'. Notiz über das

Petroleumgcscliäft in Galizien; Beleuchtung der eigentümlichen Localverbältnisse und der Trans-

portumstände, welche eine Concurrcnz des galizischen Petroleums mit dem amerikanischen selbst in

Wien unmöglich machen. — 4». 120, Ueber die Mineralöl -Industrie, Petroleumzoll, Braunkohlen-

gas u. s w. Im Auszug aus dem Jahresbericht der Handelskammer von Halle pro 1866.
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Mechonic* Mar/mint, S. H. Zeichnung und Beschreibung eines Apparate*», um Mineralöle zur Dampf-

erzeugung zu verwenden. (Patent von Thomas Orow. West Harn). — S. 14. Dr. Anderson. Uobor

die Zusammensetzung und den Gasgehalt des Petroleum« von Trinidad. Mittheilung von Ana-

lysen u. a. w. — S. 37. Zuschrift von Wise & Co. in Betreft' der Brauchbarkeit des Field'schen

Kessels für Petrolenmboizungen.

h'un*t- v»d (ieu-erheblatt für da» Könipreich limjern. S. 167. Dr. M. Zangerle. I.VUer die Anwendung

des Petroleums als Brennstoff.

Campte* rendu», S. 442. H. St. Ciaire Deville. Ausführliche Abhandlung über die ph \ >i kalisehen

Eigenschaften und den Heizeffect des Petroleums und der Mineralöle. Betrifft besonders die

Bestimmung der Verluste, welche die Oele bei verschiedenen genau abgemessenen Temperaturen

erleiden, die ehemische Zusammensetzung, das spezifische Gewicht bei beliebig gewählten Tempera-

turen, den Delatationscoefficienten u s. w. Es sind von 12 verschiedenen OelsorLen die vorstehenden

Verhältnisse ermittelt und zusammengestellt. — S. 453 «./. knüpfen sich daran Bemerkungen von

Dumas, Elle de Beaumont, Baiard & Legnier, P. Tbinard und Fizean.

Mining-Journal. S. 283. Notiz über die Anwendung flüssigen Brennstoffes nach ejm'iii Vortrag von

Dr. Paul vor der Society of Arte.

Annale* des Mine*, 2. Lief, pro 1867. S. 187. Zusammenstellung verschiedener »Jutacliten. Berichte und

Vorschriften über die Aufbewahrung des Petroleums und der Schieferöle.

iU*ierreichi*chc Zeitschrift, S. 86. Notiz über die Verwendung von Petroleum zur DampIkcs-eitVuerung

nach dem Boston Commercial Bulletin.

hnctieal Mechanic* Journal, Vol. 3. Skizze der Vorrichtungen von Barif & Kidd. Petroleum als Heiz-

material zu verwenden. Diese Vorrichtungen basiren auf der Mitwirkung de.* überhitzten Dampfes

sowohl bei der Injeetion als auch bei dem Ausblasen des Petroleums als brennbares Uas und be-

stehen wesentlich in einer geheizten Verdampfungsretorte und einem passeuden Brennersystcm.

IHngler's polyt. Journal, Bd. 187. S. 211. Dr. M. Zangerle, lieber die Anwendung des Petroleums zur

Daropfkesselfenerung mit besonderer Berücksichtigung des Foote'schen Apparates (American Journal

of Mining. August 1867). — ,S\ 271. Dankwerth. Ueber die Wirkung de, Petroleums i4uf ,lie in

den Raffinerien desselben beschäftigten Arbeiter.

f. Imn'.

Oetterreichüche Zeitschrift. «S. 73. C. Wagner, l'eber die Benutzung der Destillat i.uisgase zu metal-

lurgischen Processen im Grossen, nach Art der l.öthrolirflamme wirkend.

Annale* den Mine*, XI. ti. 498. Notiz über die Verwendung der Schieferöle zur liastabrikation. durch

Mischung dieser Oele mit gepulverter Steinkohle jeder Beschaffenheit. Mackenzie. der Inhaber des

betreffenden Patents, erhielt ein doppelt so grosses Gasquantnm. als aus gewöhnlichen Kohlen, d. h.

DSOOO Cbkf. pro ton. Auszug aus einem Konsiliarbericht von Glasgow.

2. Erze.

i tetterretrhitche Zeitschrift, S. 20, 2U. A. Frey'n. Ueber die Eisensteine der Aglaiuhüttc zu Obetznitz

und Theresienhütte zu Althütten (bei Dohrziseh,. Mit Analysen und Angabe des geogtiostÜK'hen

Vorkommens. S. 106. J. WoBf, Mittheilnug der Resultate einer chemische« l'utersuchung

mehrerer Eisenerze aus dem Erzberg bei Hüttenberg in Kärnthen. (Im Auszug aus den Monats-

berichten der k. k. Akademie der Wissenschaften. Oct. 1NiV7.)

Mininp -Journal, S. 76. Mittheilungen über den Eisenstein von Northamptonshire. seine Qualität. Ver-

breitung und die daraus darstellbaren Producta — S. 136. Notizen über die Ausdehnung der

Eisenerzberge im Staate Missouri. Sepherd Mountain, *W>0 Fuss hoch. besteht aus Magnet- und

Spatheisenstein. Pilot Kuob. 1118 Fuss über dem Spiegel des Mississippi, enthält in seiner oberen

Spitze von ca. 141 Fuss 14 Millionen tons Erz. Iron Mouutiir:. mit Kit« Höbe und 500 Acrea
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Basis, enthält ca. 2130 Millionen tons Erz, so dass jeder Fuss unter der Oberfläche ca. 3 Million»

tons Erz geben müsste. Diesen Erz ist ein Spatheisenstein von ca. 56 pCt. Eisen.

The quarterly Journal of Science, Junutiry 1868. Robert Hont, Bericht über die Eisenerze von Groß-

britannien mit Angabe der Lagerstätten und Lagerungsverhältnisse. Es wurden pro 1866 mehr als

10 Millionen Tonnen Erze in 613 Hohöfen zu 4£ Mill. Tonnen Roheisen verschmolzen und darunter

15 pCt. Hämatit mit 65,13 |-Ct., 2 pCt. Magneteisenstein mit 56,io pCt., 13 pCt. brauner Hämatit

mit 41,40 pCt., 26 pCt. Oolithischer Hämatit mit 35,eo pCt., 2 pCt Spatheisensteine mit 40,yö pCt.,

42 pCt. Blackband und Thoneisensteine mit 37,ok pCt., resp. 30,68 pCt. Eisengehalt, woraus sich

ein Durchschnittsgebalt von 47,30 pCt. Eisen berechnet

Bulletin de la »ociete de Cinduetrie min., S. 427 (Fortsetzung aus dem vorigen Jahre). Notiz über die in

Paris ausgestellten Erze.

Berggeist, S. 118. Notiz über eine künstliche Bildung von Bloiglanz.

Comptee rendu«, S. 568—Ö73. Notizen von Daubree über neue Funde von Metcoreisen.

3. Andere Materialien.

b. Schlacken, Glasuren uud Gläser.

Mining -Journal, S. 233. Notiz über eine Glasur, welche Richard zu St. Criatoph bei Mailand fabricirt

und von welcher Proben in Paris ausgestellt waren. Sie bezieht sich nur auf porcellanene Waaren,

gibt indess vielleicht Veranlassung zu Versuchen auf Gusseisen. Die Glasur besteht aus l,ooo Soda,

0,8oo Borsäure. 0,i2.ri Kaolin, 0,>öo kohlensaurer Kalk, 0,250 Gyps, 0,750 Feldspath, 0,280 Quart,

O,if)0 Flussspath, geschmolzen und gemahlen unter Zusatz von Braunstein, gemischt mit HO Kaolin

und 52 Feldspath auf 460 des vorstehenden Glassflusses.

IV. Vorrichtungen und Geräthe.

1. Oefen.

a. Materialien »um Ofenbau.

Berggeist, S. 6. Notiz über eine neue von Knöchel & Gross in Nürnberg erbaute Steinschneide-

maschine, welche mit Schneideblättern von Bandeisen arbeitet.

Scientißc American, S. 33. Zeichnung und Beschreibung von Crofoot's Ziegelpressmaschine. —
S. 161. Abbildung und Beschreibung der Shepard'schen Ziegelmaschine mit rotirendem Tisch

und festem Stempel.

The quarterly Journal of Science, April 1868, S. 160. lieber Ransome's Patentsteine.

Kumt- und Gewerbeblatt für Bayern, S. 153. R. Klette, Ueber die Kalkziegelfabrikation und die

hierzu erforderlichen Pressen.

Bolytechnieches Centrulblatt , S. 452 (nach dem Journal für Gasbeleuchtung). 0. Wagner, Notiz über die

Anfertigung von Kalkziegeln aus Koks- oder Steinkohlenasche.

b. Construction von Oefen.

Berggeiit, S. 117. Notiz über den patentirten Luftzugregulator für Steinkohlenfeuerung von Dr. Warth

in Wilhelmshall bei Rottweil.

Armengaud, Genie industriel, S. 169. Raymondiere , Skizze und Beschreibung einer rauchverzehren-

den Feuerung mit beweglichem Rost und freier Circulation zwischen den Roststäben.

Bractical Mechanics Journal 1867/68, S. 339. Skizzen der Chamberlaln'schen Feuerung mit verzöger-

tem Zuge mit Ziegclröhrcn oder regenerirenden Ziegelwänden, welche in den Abzugskanal des

Feuers eingelegt werden.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 45. Unter dem Gesammttitel : Berg- und Hüttenmännisches am

Schweden von B. Turley (Fortsetzung von S. 434 v. J.). Mittheilungen über die neueren Resul-
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täte des LundiD'scben Scbweissofens. — S. 101. Mittheilung von B. 6. Bredberg über Di-
mensionen und Effect der Schachtöfen, mit besonderer Bezugnahme auf das Suluscbraelzen beim

Kupfer (übersetzt von B. Turley).

Kutut- und Getcerbeblatt für Bayern, Bd. 54, S. 184 (auch Polytechn. Centralblatt 1868, S. 471 be-

schrieben und abgebildet; ferner Armengaud, Genie industriel 35, 1868). J. Elwert, Ueber die

Peirot'schen Glasschmelzöfen und deren Verwendung in der Bijouterie- und Klein -Bronce-

Stientißc American, S. 97. Zeichnung und Beschreibung des Kinkele'schen Ofens mit rotirendem Herd,

für verschiedene Zwecke.

Lk&rreichürl« Zeitachrift, S. 27 (Berggeist XIII, 8. 52). Vortrag von Tunner über die neueren Resultate

des Lundin'schen Ofens zu Munkfors.

2. Maschinen.

a. Kräfte, Krafter» euger, Kessel etc.

Ikngler» polyt. Journal, Bd. 187, S. 431. Notiz über die Zerstörunng eines Dampfkessels durch den

Fettgehalt des Speisewassere.

Mtchanics Magazine, S. 52. Auszug aus dem letzten Sitzungsbericht der Manchester Kesselassocia-

tion, Berichterstattung über Zahl und Veranlassung eingetretener Kesaelexplosionen.

Praetieal Mecltanics Journal, S. 1. Auszug aus zwei Berichten von Kessel-Versicherungsgesellschaften und

Besprechung der Tendenzen und des Nutzens solcher Compagnieen.

b. Maschinen.

Berggeitt, S. 46. Notiz über die hydraulische Hebemaschine von Armstrong und die Anwendung

der Accumulatoren, z. B. zum Betrieb hydraulischer Pressen.

Bulletin de la soeiite de Cind. minir., S. 415. J. Garnier, Notizen über die in Paris ausgestellten Ma-
schinen des Berg- und Hüttenwesens.

ÜuterreichUche Zeitschrift, S. 1. A. von Frank, Ueber die Anwendung des überhitzten Dampfes zum
Betrieb der Dampfmaschinen.

tkientißc American, S. 69. Verbesserung an Circularsägen durch das Perforiren des Sägeblattes.

Btrg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 121. Abbildung und Beschreibung des Zappinger'schen Wasser-
rades (nach dem Polytechn. Journ. 185, S. 4).

l'olytechntiches Ventralblatt, S. 39 (Mech. Mag. 1867, S. 235). Ueber die Dampfbohrmaschine von

A. B. Brown, Vauxhall Ironworks in London, Wandsworth road (m. Abb.). Für schwere Guss-

stücke, die sich schwer transportiren lassen. — S. 150 (nach Bd. XV d. Zeitschr.). Dr. Wedding,

Notizen über den pneumatischen Hammer von Lindahl & Buner zu Gelle in Schweden (mit

Abbildungen).

Mtckanic» Magazine, S. 50. Ueber eine Verticalmaschine von Qreenwood, um Gewehrläufe und andere

leichte Gegenstände auszubohren. — S. 165. Skizze des 10 Ctr. schweren Balancier - Feder-
bammers von Shaw & Justice, N.-Y., bei welchem der Bär durch einen Balancier und mehrere

Zugstangen aufgezogen und ebenso fallen gelassen wird, wobei die Rückschläge durch eine den

Aufhängepnnkt des Hammers bildende halbkreisförmige Feder abgeschwächt und aufgenommen werden.

Daher der englische Name dead stroke power hammer.

IhngUr» polyt. Journal, S. 1. Q. Delab&r, Die Gasmaschinen auf der allgemeinen Industrieausstellung

zu Paris 1867 (m. Abb.). Vergleiche der verschiedenen Maschinensysteme. — S. 13. Derselbe,

Ueber Tresca's Versuche mit Hugon's Gasmaschine. (Nach den Annales du Conservatoire vom

1. Juli 1866.) —
- 8. 192. Notizen über die kleineren Verticalhämmer von Lindahl & Runer

zu Gelle, Shaw & Justice, welche zu Paris ausgestellt waren ; nach einer Mittheilung von Bühlmann

in den Mittheiluugen des Gewerbe -Vereins für Hannover 1867, S. 237. — S. 301. Abbildung uud

LiUrotur. XVI. 1. Lief. 3
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Beschreibung des Roots'schen Ventilators, welcher zwei rotirende 8 förmige Kolben enthält, die

in der Art der Botationsfeuerspritzen die Luft aufsaugen, comprimiren und weiter drücken. Als

Vortheile werden hervorgehoben, dass die Rootsschen Ventilatoren 1. einen höheren Druck geben

als gewöhnliche Ventilatoren, 2. weniger Betriebskraft erfordern, 3. weniger Umtriebegeschwindig-

keit bei gleichem Druck verlangen.

Practical Meehanics Journal, S. 336. Abbildung einer neuen Gebläsemaschine von Klrk mit hohler

Blasekolbcnstange, durch welche die Luft in den Cvlinder tritt, während die Böden des letzteren

lediglich zum Ausblasen der comprimirten Luft dienen. Bei 15 Pfd. Druck per Qu.-Zoll vermag

eine solche Maschine 120 Touren in der Minute zu machen.

auf Puddelroheisen und Spiegeleisen und über den dabei erforderlichen Kalkzuschlag. — S. 59.

Uebcr Crawshay's Metbode der Verarbeitung titanhaltiger Eisenerze. (Berg- u. Hüttenmännische

Zeit n. d. Mcch. Mag. von E. F. D.)

Practical Mechanic* Journal, S. 327. Ausführliche Abhandlung über das Westcum berlän der Roheisen

unter Mittheilung mannigfacher Erz-, Schlacken- und Roheisenanalysen , wobei auch der Phipson'-

schen Arbeiten in Betreff des graphitisch ausgeschiedenen Siliciums gedacht wird. Von V. D

(Vincent Day).

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 4, 88 (Berggeist XIII, S. 52 und 57, Oesterrrichische Zeitschrift.

Bd. XVI, S. 27). Mittheilungen über Lürmann's Hohofeo mit gesculosser Brust und immerwähren-

dem Schlackenabfluss. — S. 36. Notiz über die Verarbeitung titanhaltigerEisencrze im Hohofen

nach dem Verfahren von Crawshay & Thomas. (Nach dem Mecb. Mag. mitgetheilt von E. F. 1).)

— S. 41. Mittheilungen über die Theorie des Eisenhohofenprocesscs und den Gang der Hohöfen

(im Auszug aus der Revne universelle 1867. XI. 4 livr. S. 89). — S. 89. Mouline, lieber da

Einflus» des Verhältnisses der Zuschläge auf die Producte der Hohöfen (n. d. Annales des Mine«,

2 livr. 1867. S. 335 v. E F. D.) — S. 113. A. Kerpely, Abbildung und Beschreibung einer Hobofen-

einrichtung für Braunkohle, Steinkohle, Torf, gedarrtes Holz. — <S. 133, Ml. Ledebur, Mitthei-

lungen über den Rastwinkel und die Gichtweite der Hohöfen.

Mechanict Magazine, S. 127. Zeichnung und Beschreibung des Winderhitzungsapparates auf den

Thornaby-Eisenwerken zu Stockton am Tees ; constr. von Whitwell und auf dem Princip beruhend, dass

ein in einem eisernen Genauso eingeschlossener Apparat aus feuerfesten Steinen durch die mit heisser

Luft gemischten Hohofengase stark erhitzt wird und nach Erlangen der hoben Temperatur auf die

Luft des Gebläses wirkt und derselben dio ganze Wärme abgibt. Die Reinigung des Apparates

geschieht alle 2 Monate und ist selbst bei Rotbgluth und deshalb in 4£ Stunden ausführbar.

Annale* du Mines, XI. 8. 89. üeber Theorie und Betrieb der Eisenhohöfen nach Wilhelm Croesley von

L. Thon.

Oesterreichüche Zeitschrift, S. 40. L. Maderspach. Notiz über einen bereits 1866 in Gang gekommenen

Hohofenbetrieb mit geschlossener Brust, zu Berzete nach den Angaben A. Schlosser's ein-

gerichtet. — S. 112. Notiz über eine ungewöhnlich ausgedehnte Hohofencampagne auf der LöUing.

Die Dauer derselben betrug 34 Monate und 3 Tage.

Mining-Journal, S. 168. Abbildung und Beschreibung der Tbornaby'schen Winderhitzungsapparate.

Zeitschrift de» Vereine deutscher Ingenieure, S. 31 (Oesterreichische Zeitschrift, Bd. XVI, S. 61). Ueber

die Verwerthung der Hohofenschlacken zu baulichen und anderen Zwecken.

Polytechnische» Centralblatt, S. 140 (Polyt. Journal aus den Annales du Genie civil, August 1867). Not*

über Crawshay's Verwerthung von Eisenschlacken.
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b. Uiaaserci.

«r. Giesnereibetrieb.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 11, 39, 74, 135. E. F. Dürre, Aphorismen Aber Gissereibetrieb.

§ 13 bis § 29. Besprechung der englischen Anschauungen über Formsande und andere Mate-

rialien der Formerei.

Practkul Alechanice Journal, S. 292. Ueber verschiedene Punkte der Praxis des Eisengusswesens. Betrifft

amerikanische Kanonengiesserei (m. Abbild.) und Beschreibung eines Flammofens zu 320 Ctr. .

Einsatz, Zeichnung der eingeformten 15 Zoll Oolurabiaden. — Ü. 324—313. Ueber Modell-
anfertigung, Schvvindmaan.se, Hölzergewicht« u. s. w.

ZeiUchri/t den Vereine deutscher Ingenieure, S. 146. Notizen über den Gu» eines Geschützrohres nach

dem Rodman'schen Verfahren.

/». Emailliren und Verzieren de» GtuseUeru.

Oetterreichüche Zeitschrift, S. 77. Mittheilungen von Trümer über das Verkupfern von Eisenwaren in

der Oudry'schen Fabrik in Paris, angewendet auf Gascandelaber, Fontainen u. s. f. — S. 119. Ueber

das Anstreichen des Eisens.

Mining- Journal, S. 17(J. Notiz über das Ueberziehen von Eisen mittelst Aluminium und die Verwen-

dung solcher Platten zu Dächern, Cisternenfuttern etc. Erwähnt wird die Le Chatolier'sche galvano-

plastische Metbode, die für Kupfer patentirt ist, sich aber für Eisen leicht abändern lässt; dann die

Methode von Bolley, welcher Eisen mit einer Emaille von Feldspath, Quarz, Thon, Bleiweiss und

Alaunerde überzieht, wodurch sich auf dem Eisen metallisches Aluminium auflegt, welches

durch eine glasige Emaildecke überzogen ist.

Polytechnische« Ventralblatt, S. 36ö. Dr. Varrentrapp, Mittheilung über die galvanische Fällung von

Eisen in cohärenter Form. — S. 422. Toberer, Mittheilungen über galvanische Versilberung
von Haken und Oesen aus Eisenblech.

y. Kigenschiiften des

Dingler * potgt. Journal, Ü. »17. Notizen von Kohn über die einfachsten Mittel, Eisen zu zerschlagen.

ifedutnie* Magazine, S. 199. Zeichnung und Beschreibung verschiedener Vorrichtungen, um Eisenbruch-

proben anzustellen und um die Wandstärke von Bohren und gusseisernen Hohlgeiassen zu messen.

Nach einem Vortrag von John Page. — S. 23t. Auszug aus einem Vortrag von Walker über das

Schwinden des Gusseisens, mit Angabe eigner Versuche.

Practical Mechanics Journal, S. 9. Besprechung der KingVchen Vorrichtungen, um Stäbe zu prüfen

und Wandstärken von Kohren sicher zu messen.

Polytechniecke* Venfulblatt. S. HO (Dingler's polyt. Journal, Bd. 187, S. 460). L. Reinhardt, Beschrei-

bung der Köhren -Probirvorrichtung im k. k. Gusswerk bei Mariazell (Kittinger's Erfah-

rungen etc. 1866. S. 18).

Scientific American, S. 58. Notizen über Calyert's Versuche, verdünnte Säuron längere Zeit auf Guaeeiaen

einwirken zu lassen. Eisen von der Zusammensetzung 95,413 pCt. Fe, 2,'juo pOt. C, 0,790 pCt. N,

0,478 pCt. Si, 0,i32 pCt. P und 0,i7«j pt'L S ergab nach mehr als zweijähriger Digestion mit Essig-

säure einen Rückstand von der Zusammensetzung 79,««jü pCt. Fe, 11,070 pCt. C, 2,mo pCt N,

6,070 pCt. Si, 0,oö9 pOt. P und 0,096 pCt. S. Das specinsche Gewicht sank dabei von 7,g58

auf 2,751.

c. Schmiedeeiaenerzeugung.

American Journal of Science, S. 247. P. B. Chase, Notiz über den speeifischen Magnetismus des

Eisens und seinen Zusammenhang mit der speeifischen Wärme und dem speeifischen Gewichte.

(Bezugnahme auf eine Arbeit von Dr. Menzzer, Poggendorfs Annalen, Nov. 1865.)

3-
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fl.
Puddelöfen und Vorrichtungen ztim Puddeln.

Berggeist, S. 73 (nach der Revue universelle, 1 livr. 1867). Notiz über den Zug im Puddelofen.

Mechanic« Magazine, S. 73. Notiz und Abbildung eines rotirenden Puddelofens von Alleyne, mit

gekühltem Boden und verticaler Drehachse.

Scientific American, S. 121. Ucber das mechanische Puddeln. Zusammenstellung der hauptsächlichsten

Methoden und Patente, von dem 1836 emanirten Schafhäutl'schen Patente an.

y. Puddelbetrieb.

Dingler» polgt. Journal, S. 230, 233 (Polytech. Centraiblatt 1868, S. 461 u. 464, Berggeist, Bd. XIII,

S. 72, 75). Ueber den Richardson'schen Process von V. Day (im Auszug aus dem Practical Mech

Journal 1867, S. 187, 229, 271).

Practical Mechanic» Journal, S. 330. Neuere Mittheilung über den Richardson'schen Windpuddel-
process und Abbildung der dazu notwendigen Gcräthe. — S. 336. Abbildung und Beschreibung

der Gebläsemaschine, welche auf der Parkheadforge zur Ausführung des Richardson'schen Pro-

cesses verwendet wird. — S. 371. Auszug aus einem Vortrag von St. John Vinc. Day über ein-

zelne Punkte der Fabrikation von Schmiedeeisen mit speeieller Rücksicht auf den Richardson'schen

Process. Enthält werthvolle historische Daten für die geschichtliche Entwicklung des Puddel-

processes und die ersten Versuche mit dem Richardson'schen Verfahren. Mit 9 Tabellen über ana-

lytische Resultate aller Art. — 1868/69. S. 8. Notiz von V. D. über den guten Fortgang, welchen

der Richardson'sche Process auch mit dem Cleveland -Roheisen nimmt.

Mining -Journal, S. 215. Neuere Notizen über den Richardson'schen Process.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 12. Mittheilungen über den Richardson'schen Process (nach d.

Pract Mech. Journ. S. 137—138 bearbeitet von E. F. D ). - S. 34. Weitere Mittheilungen über

dasselbe Verfahren (nach dem Mining- Journal und dem Pract. Mech. Journal, S. 229 bearbeitet

von E. F. D). - S. 32, 46, 81. E. Urbin, Praktische Anleitung zum Puddeln von Eisen

und Stahl.

Mechanic* Magazine, S. 86. Notizen über das von Hargreaves dargestellte geschmeidige Eisen, welches er

durch Abstechen des Roheisens in körniges oder gepulvertes Eisenerz und durch sorgfältiges Ver-

meiden jeden Sandes mit weniger Abbrand im Puddelofen darstellen will. Auch wird der Silicium-

gehalt vermindert

OesterreichUche Zeitschrift, S. 81. C. A. Frey, Mittheilungen über die Verwendung der bei den Eisen-

raffinirprocessen abfallenden Schlacken.

Polytechnische« Centralblatti, S. 260. Notiz über die Darstellung von geschmolzenem, reinem, weichem

Eisen.

d. Walzwerke und ihre Producte.

«. Maschinelle Vorrichtungen und Werksanlagen.

Berggeist, S. 59. Das Walzwerk von Lanth in Birmingham (nach Dingler's Journal).

Practical Mechanic« Journal, S. 300. Abbildung und Beschreibung eines in Paris ausgestellt gewesenen

Dampfhammers mit permanentem Unterdampf und mit Btarkera Oberdampf von Farcot & als.

S. 302 u. 303. Neue Eisenbiegemaschine für Rails und andere Sorten, erfunden von Roge,

ausgestellt von Millet & Roge. — S. 363. Zeichnung und Beschreibung eines bei Petin, ßaudet

& Co. in Rive de Gier arbeitenden üniversalwalzwerkesfür Kreuzeisen oder für Säulen von kreux-

ßrmigem Querschnitt — 1868/69. S. 3. Zeichnung und Beschreibung einer hydraulischen

Presse, um Panzerplatten zu pressen und zum Schiffsbau in den passenden Krümmungen zu biegen.

Diese Presse ist von A. More & Sons für Robert Napier & Sons in Govan construirt.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, S. 154. Auszug aus einem Vortrag von R. Daelen jnn. über

das Walzen mit Zwillingsmaschiuen ohne Schwungrad.

Scientific American, S. 17. Zeichnung einer aufrechtstehenden Walzenzugmaschine von Babcock 4
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Wilcox. 1200 Pferde stark, 80 Pfd. Druck, 75 Touren pro Minute. — S. 164. Abbildung und

Beschreibung verschiedener Dampfhämmer nach dem patentirteu System von Beinent & Dougherty.

Polytechnische* Centralblatt, S. 41 (Mechanics Magazine, Sept. 1867, S. 182). Will. Gray, Walzwerk für

gerippte Stäbe auf den St. Philipps-Eisenwerken zu York. Besteht im Princip aus Walzen mit

aufziehbaren Stahlringen, deren Peripherie entsprechend gerippt ist. — S. 107. W. Gerscha, über

Blechfabrikation, mit der Zeichnung eines Wärmeofens (nach Rittinger's Erfahrungen im berg-

und hüttenmännischen Bau- und Aufbereitungswesen 1866, S. 14). — S. W. Abbildung und

Beschreibung des Walzwerks für Kreuzeisen von Petin, Gaudet & Co. in Kive de Gier. (Nach

dem Engineering, Febr. 1868, S. 118.)

Mtchanics Magazine, S. 13. Zeichnung eines selbstwirkonden , 1 ton schweren Dampfhammers, von

Vanderelst & Co. in Paris ausgestellt (:t<>0 Pfd. Sterl. kostend). Zeichnet sieh durch Anordnung

eines Gegenkolbens über dem Hammerkolben aus, welcher beim Aufgang durch jenen, der stete

Oberdampf besitzt, am Aufschlagen gegen den Cylinderdeckel gehindert wird. — S. 276. Zeich-

nung und Beschreibung eines 2 ton schweren Dampfhammers von Thwaites & Carbutt.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. .13. Unter der dem Gesammttitel: Von der Pariser Ausstellung

(nach v. liittiuger's Erfahrungen) wird als No. 2 Schmerber's Stempelhammer, als N'o. 3 Wagner's

Universalwalzwerk, als No. 4 Ramsbottoni's Horizontal - Dampfhammer abgebildet und

beschrieben.

Outerreichische Zeitschrift, S. M. Bemerkung von Tunner über das von Helson erfundene, von Lan ver-

bessert« Universalwalzwerk mit 2 Walzen, welche zusammen ein geschlossenes, in Höhe und

Breite veränderliches Flachcaliber enthalten.

Hinmg- Journal, S. 170. Notiz über don Verbrauch des Neuseeländer Titaneisensandes bei der Stab-

eisenerzeugung, indem man den Herd der SchweissöTen 2—3 Zoll stark daraus anfertigt. Die Schweiss-

schlacken, welche unter Mitwirkung des Titaneisensandes sich bilden, werden an der Fuchsbrücke

oder unter der Einsatzthür in einem Sumpfe gesammelt und schliesslich abgestochen. Dadurch

entstehen werthvolle, sehr eisenreiche und ziemlich reine Producte, die man ganz gut zu weiteren

Arbeiten, Ofenfütterungen etc. verbrauchen kann.

ß. Walzwerksproducte und deren Verfeinerung.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 75 (Berggeist XIII, S. 104). Notizen von Tnnner über die Darstellung von

Girders (Balken- oder Doppel- T -eisen).

Ginie industriel, S. 36. Cailletet, Ueber ein Verfahren, Feineisen aus besonders ausgesuchtem Alteisen

darzustellen; bezieht sich auf das Aussuchen des unter dem Alteisen sich vorfindenden Holzkohlen-

schmiedeeisens.

Magazine, S. 162. Zeichnung des in Hoerde ausgeführten Rochnssen'schen eisernen Bahn-
oberbaues (permanent way), wie er auf einer 12 engl. Meilen langen Strecke der Braunschweiger

Linie (Berlin-Cdln) eingelegt ist. — S. 202. Auszug aus einem Vortrag von Ch. Hutton -Gregory

über die Fabrikation und die Kosten einzelner Eisenbahnschienenarten aus Eisen, Stahl etc.

Von besonderem Interesse sind die tabellarischen Zusammenstellungen über die Verzinsungssummen von

Eiseubahustrecken, je nach dem Material, das zu der Schienenfabrikation genommen wurde. —
S. 241. Ueber die Manufactur eiserner Taue zu Guerigny.

Mining- Journal, S. 11. Discussion der Frage, ob die Eisenbahnschienen aus Eisen oder aus Stahl

gefertigt werden müssen. Bezieht sich zum Theil auf einen Bericht über Canadische Schienen, die

sich zu weich erwiesen hatten; andererseits wird aber hervorgehoben, das» der Consum von Stahl-

schienen gegen solche aus Eisen noch immer zurücktritt.

iHngler's polyt. Journal, S. 83. Ueber die Anfertigung einer lSzölligeu Panzerplatte zu Sheffield.
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«. Stahlerzeugung.

«. Eigenschaften de« Suhl» und Erzeugung desselben überhaupt.

Polytechnisches Centraiblatt, S. 204. Notiz über ein neues Verfahren der Stahlfabrikation von Heaton

(Langley Mills bei Nottingham) (Polyt. Journal, Bd. 186, S. 489, auch mitgetheilt Berggeist, 41).

OetterreickUche Zeitschrift, S. 87. Notiz über ein neues Verfahren zur Stahlfabrikation von Heaton. —
S. 27 (Berggeist XIII, S. 57). Tunner, Bericht über die Stahlerzcugungsmethode aus Roh-

eisen und Erzen im Flammofen uach Martin. Mittheilung einiger Betriebsdata aus Frankreich, wo-

nach sich die Selbstkosten auf 12 fres. per Otr. — 50 Kilogr. stellen. Mit der Einführung des

Verfahrens ist zu Kapfenberg in Steyermark bereits begonnen und auch an anderen Orten die not-

wendige Einleitung getroffen. — S. 02. Ueber den Martin'schen und Berard'schen Process zur

Fabrikation von Bessemerstahl von V. Day. — S. 94. Bemerkungen über den Richardson'schen

Process von V^ Day (Dingler's Journal).

Dingler's polyt. Journal, S. 226 (Pract. Mech. Jouru. 1867, S. 235). Ueber das Martin'sche und Berard'.

sehe Verfahren zur Fabrikation von Bessemerstahl, von V. Day.

Genie industriel, S. 71. Auszug aus einem Bericht von Mathieu über den Gang des Martin'schen Ver-

fahrens auf deu Verdiö'schen Etablissements. (Danach bearbeitet Berg- und Hüttenmännische Zei-

tung 1868, S. 120 von E. F. D.).

Mining- Journal, S. 142. Mittheilungen über die Fragen der Stablfabrikation mit Bezugnahme auf

verschiedene (englische) Patente. — S. 231. Vortrag von Hargreaves über einen nach seiner

Methode dargestellten Werkzeugstahl aus Cleveland- Roheisen, worin besonders auf die Wertl»-

zunahme des sonst wenig gesuchten Cleveland -Roheisens durch die Entphospborung desselben bei

der Stablbereitung aufmerksam gemacht wird, welche wegen der erzeugten verkäuflichen phosphor-

säurehaltigen Schlacke als eine ganz rentable Operation für sich angegeben werden kann.

Mechanics Magazine, S. 11. Auszug aus einem Vortrag von J. Hargreaves über die Fabrikation des Stahls

aus Roheisen vermittelst der Anwendung salpetersaurer und anderer oxydirender Salze,

welche in passendem Zustande, mit Eisenoxyd und Mangansuperoxyd zusammengeknetet, der Ein-

wirkung des flüssigen Roheisens in einer Giesspfanne oder einem Puddelofen auagesetzt werden.

S. 30. Beschreibung und Abbildung des Apparates von J. Hargreaves zur Darstellung von Stab-

eisen und Stahl mittelst oxydirender Substanzen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 99. Ueber die Fabrikation von Stahl und Gusseisen durch

Anwendung salpetersaurer Salze oder anderer oxydirender Substanzen, von Hargreaves. (Im Auszug

aus dem Mech. Magazine 1868, S. 11 von E. F. D.) - S. 107. 0. A. Angström, Ueber die

Biegungsstärke des Eisens und Stahls während rotirender Bewegung.

Scientific American, S. 89. Mitteilungen über Wolfram und Wolframstahl, die Arbeiten von Riehe,

Luyncs, Bernoulli benutzend. — S. 209. Ueber Eisen- und Chromverbindung und die Darstellung

wie die Vorzüge des Chromstahls.

Annale* des Mine», XII. S. 207. Notizen von L. Gruner über den Stahl und seine Fabrikation, in welche«

unter Benutzung der Arbeiten von Percy, Boman, Tunner u. A. die Bessemerstahlerzeugung in

ihrem auf der Pariser Ausstellung 1867 repräsentirten zeitigen Zustande dargestellt wird.

Berggeist, S. 5. Bericht von Pfeiffer (in der Decembersitzung der k. k. geol. Reichsanstalt zu Wien) über

das Bessemern zu Neuberg in Steyermark (F. f.).

Dinglers polyt. Journal, Bd. 187, S. 326. Ueber einen verbesserten Bessemerapparat von Sharp & Wsbb.

— S. 390. Ausführliche Abhandlung von LieUeg über die Anwendung der Spectralanalyse

für den Ressemerprocess.

Annales de* Mines 1866, S. 100. Notizen über wolframhaltigen Bessemerstahl nach Leguon.

Zeitschrift des Obenchlenschen Berg- und Huttenmännischen Vereins, No. 3, S. 87. A. Jnttner. Bwpre-
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cbung der für Oberschlesien nothwendigen Details des Bessemerprocesses unter Hervorhebung der

Vortheile desselben und Mittheilung von Erz- und Eisenunterauebungen in Betreff des Phoapborgehaltes

nach den im Betriebalaboratorium zu Königsbütte erhaltenen Resultaten, nebst Plan und Kosten-

anschlag einer Bessemerhätte zu 2 Convertern.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 9. Ueber den Bessemerprocess und dessen Anwendbarkeit in Tyrol. —
S. 5.9 (Berggeist, S. 00). Auszug aus einem Vortrag von Kupelwleser über die Anwendung des

Spectralapparates beim Bessemern, worin vorzugsweise die Fragen besprochen werden: 1. Hat
die Anwendung des Spectralapparates zum Leiten des Bessemerprocesses eine wissenschaftliche Be-

gründung? 2. Welchen Werth hat die Anwendung des Spectralapparates bei der Chargenleitung

für die Praxis? Die erste Frage wird ausführlich besprochen und schliesslich mit Rücksicht auf

die Theorie bejaht, indem das Eintreten und Verschwinden der für das Kohlenoxyd charakteristischen

Linien mit dem Verlauf bestimmter Stadien des Processen in Beziehung gebracht wird. Der prak-

tische Werth des Spectralapparates für die Chargenleitung ist durch das event. Eintreten starken

Banchens begrenzt, indem alsdann das Obseniren erschwert wird. Bei starkem Bauch verschwinden

die Kohlenoxydlinien schon vor der Vollendung der Entkohlung, werden auch manches Mal wieder

sichtbar. Die Analyse des Bauchs, die Kupelwieser veranlasste, ergab: 34.86 Kiesels., 48,2:) Mangan-

oxydul, 16,29 Eisenoxydul. — S. 96. Ueber die Kaffinirmethoden beim Bessemern mit Bezug

auf die Arbeiten Baker's, Crawshay's , Parry's und Wedding's.

Muhanics Magazine, S. 88. Zeichnung einer 2theiligen Form zu Bessemer-Ingots, welche auf den Werken

der Barrow-Hematite-Stahl-Compaguie gute Resultate in Betreff der Haltbarkeit etc. gegeben haben.

Tf\€ tjuarterly Journal of Science, January 1868, S. 10. W. Fairbairn, Bemerkungen über die mecha-
nischen Eigenschaften von Eisen und Stahl, mit besonderer Berücksichtigung der Pro-

duete des Bessemerprocesses. Es sind 3 kleine Tabellen beigegeben, welche die Resultat« der Versuche

mit Zug, Druck und Brechen summarisch zusammenstellen und dabei die sämmtlichen englischen

Bessemerwerke mit ihren Producten berücksichtigen.

Gim industriell S. 39. Ueber Legnen's Verfahren, Wolfram stahl im Bessemerapparat darzustellen.

(Wurde bereits in den Comptes rendus des Jahres 1867 mitgetheilt.) — S. 41. Ueber einige neue

Apparate Bessemer's zum Frischen des Boheisens, mit einer Abbildung eines oscillatorischen

Frischofens.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 40 (nach der Oesterr. Zeitschrift 1867, No. 48). Auszug aus den

Mittheilungen Lielleg's über das Spectrum der Bessemerflanime. — S. 64. Ausführliche Dar-

legung der Watt'schen Untersuchungen über das Spectrum der Bessemerflamme, durch Zeichnungen

erläutert. (Nach dem London -Edinburgh -Dublin Philosophical Magazine, bearbeitet von E. F.D.).

S. 92. Notiz über einen verlHssserten Bessemerapparat, erbaut von Sharp & Webb auf den Bolton-

Eisenwerken von E. F. Dürre (Mcch. Mag. 1867, S. 408). — S. 121. Mittheilungen von B. Pfeiffer

über das Bessemern in Neuberg (aus den Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1867,

17. S. 380).
f. Stablbearbeitung.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 71. Resch, Ueber Eisen- und Stahlraffinirarbeiten bei der

Hammermanipulation mit Steinkoblenverwendung.

Mining -Journal, S. 178. Ueber Eisen- und Stahlschienen. Vergleich ihrer Eigenschaften nach einem

Vortlage von Sandberg vor der Instit of Civil Engineers.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, S. 93. Nöthen und Mittbeilungen über GnssstahlkesseL
Mechania Magazine, S. 274. Abbildung und Beschreibung des Martin & Dyson'scben Schneidewalz-

werkes, um Bessemowtahlschienenenden passend in flache Quadrat- oder Randstäbe der Länge

nach zu zerschneiden.

Heutinger von Waldegg 's Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1868, S. 45. Ueber die Ver-

werthung der ausgenutzten Gussstahltyres der Linien der österreichischen StaatseisenbahngeseU-
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scbaft. — S. 75, 76. Mittheilungen über Puddelstahlschienen und englische St

— S. 115. Bedenken gegen Bessemerstahlschienen in England.

The practieul Mechanics Journal 1867/68, S. 356. Notizen über einen auagezeichneten Werkzeugstahl

von J. P. Smith in Glasgow; der Stahl kann auch in der Art und Weise des Hartgusses verwendet

werden, indem man Gegenstände von partieller Harte und weichem Kern daraus herstellt.

Comptes rendu*, S. 489. Auszug aus einer Mittheilung von Galy-Casalat über einen billigeren Weg zur

Darstellung gussstählerner Kanonen, als sie sich gewöhnlich bei der Armirung von Panzerschiffen

herstellen lassen. Das Verfahren besteht darin, nach dem Guss die obere Oeffnung der Form zu

schliessen und vermittelst eines im Deckel eingeschraubten Hahnrohres ein beliebiges Quantum Pulver,

aus Kohle und Salpeter bestehend, auf die Gussfläche fallen zu hissen. Die Vehemenz der Gase von

5 gr. Pulver (4 Th. Salpeter, 1 Th. Kohle) übt denselben Druck aus, wie ein verlorner Kopf von

14 M&res Höhe. Das Hahnrohr ist natürlich verschlossen, trägt aber einen Sicherheitsdeekel, der

zuerst losgesprengt wird.

Bulletin de la tociete d'encouragement , S. 54. Notizen über die Verwendung des Bessemerstahles bei

Gegenständen zum Hausbedarf. — S. 55. Notizen über das Härten von Sägeblättern und

Federn.

OetterreichUche Zeitschrift, S. 95. Notizen über Heugabeln von Stahl, sowie über 15 zöllige Panzer-

platten (Engineering IV, S. 134). — 95. Notizen über Bessemerschienen. — 5. 116. üeber

die Fabrikation der Locomotiv-Feuerröhreu und der Bessemerty res. (Nach der Zeitschrift

d. österr. Ing.- u. Archit. -Vereins.)

Scientific American, S. 153. Notiz über die Leistungen der stählernen und eisernen Dampfkessel

nach den Versuchen von Funke & Elbers in Hagen.

2. Kupferhütten,

b. Darstellung auf nassem Wege.

Mining -Journal^ S. 238. Ueber die Behandlung armer Kupfererze nach dem Henderson'schen Verfahren.

Patentreclamation von Longmaid und Anderen.

o. Raffiniren und Garmachen.

Berggeist, & 1, 19, 27. C. Aubel, Ueber das Garmachen des Schwarzkupfers im kleinen Herde auf der

Gar- und Saigerhüttc bei Hettstädt. (F. f.)

d. Kupferlegirungen.

Dingler» polyt. Journal. Bd. 187. S. 48. B&laamo, Verfahren zur Herstellung von gemusterter, vertiefter

und erhabener Arbeit auf galvanoplastischem Wege, ohne Anwendung eines Schutzfirnisses.

(Comptes rendus, T. LXV, Oct. 1867, S. 613.) — S. 432. Notiz über eine dem Golde ähnliche

Legirung.

Genie induetriel, S. 46. Ueber die verschiedenen Färbungen, welche man messingenen Gegenständen

geben kann.

Polytechnisches Ventralblatt, S. 49. H. Bouilhet, Ueber die galvanoplastische Darstellung9 von Basten,

Statuen etc., sowie über mehrfarbige Vergoldung und über Gold- und Silberincrustationen. Aus-

zugsweise aus einem Bericht über die in Paris ausgestellt gewesenen galvanoplastischen Gegenstände

der Fabrik vou Cristofle & Co. (Bulletin de la soeiöte" d'encouragement, Juni 1867, durch Polytech.

Journal). — S. 50. Ueber die Bronce färben von Prof. Dr. B, Wagner in Würzburg. Enthält

interessante Angaben über gewöhnliche mechanische und chemisch dargestellte Broncen, sowie

über die neueren Broncesurrogate, z. B. Tb. Schuchardt's Wolframhroncen , Chrombronce (Cr, Cl,),

das Jodblei und die aus organischen Verbindungen bestehenden Broncen. (Aus dem Kunst- und Ge-

werbeblatt für Bayern, August- und September -Heft)
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4. Silbergewinnung.

a. Darstellung aus Erzen.

Polytechnische* Cmtrulblatt , S. .{10. Mittheilungen von E. Souliä (Iber Fuller's Verfahren zum Zugutc-

machen der Gold- und Silbererze mit Anwendung von Blei (nach Dingler).

Urning -Journal, Rückseite <len Inder pro 1867 (n. dem .Scientific American). Ueber das Silberschmelzen

im Coloradod istriete, mit Bezugnahme auf den Gerstenhöfer'sehen Ofen tind seine Einfuhrung anstatt

des Flammröstofens.

I>. Entsillioruus »Ii * Werkblei-.

Berggeist. S. 12. Verfahren zum Entsilbern von Blei mit Hülfe der El ek tricität. (Bereits im Auszuge

nach Dingler im Jahre 1867 mitgetheilt.)

Genie industriel, S. 22, lieber Placb's Verjähren, Blei durch Zink zu entsilbern. Resume" der Grundsätze

des Verfahrens ohne nähere Angaben.

{'(Herreichüche Zeitschrift, S. 4. reber die Entsilberung des Werkbleis durch Zink (nach der Berg- und

Hüttenmännischen Zeitung).

c Entsilberunjr von Ku jiierhüttenprodii<Men.

Berggeist, S. 41. Notiz filier die Entsilberung von Schwar/knpfer (nach der Berg- und Hüttenmännischen

Zeitung).

Berit- uud Hüttenmännische Zeitung, S. 19. Notiz über eine neuere Modifikation bei dem Entsilbern des

Schwarzkupfers.

Dinqler's polj/t. Journal, Bd. JS7, S. 433. Notiz über ein Verfahren zur Rntsilbenmg von Schwarzkupfer.

derierreichische Zeitschrift, S. 52. C. Anbei, Beschreibung der Ziervogel'sehen Wasserlaugerei auf

GottcsMohnungshütte zu Hettstädt in der Grafschaft Mansfeld (n. d. Berggeist).

d. Verarbeitung von Silber und Gold (Versilbern und Vergolden).

Dist/ler* polyt. Journal, S. 203. Notiz über die galvanische Versilberung von Haken und Oesen

aus Eisendraht von F. Toberer in Nürnberg.

Annale* des Mine*, 4. Lief, pro 1S66, S. IUI. Mittheilungen über die neue gefahrlose Vergoldung und

Versilberung diurch Amalgamation nach Dufresne.

Polytechnische* Centraiblatt 1868, S. 173. Ueber ein neues und billiges Verfahren, Glas zu versilbern,

von J. v. Liebig. (Amialen der Chemie und Pharmaeie, *>. Supplementsband, S. 257).
*

5. Gewinnung von Gold, Quecksilber und Platinmetallen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 33. Unter dem Gesammttitel : Von der Pariser Ausstellung

(nach v. Rit tinger 's Erfahrungen) wird als No. 1 ein Queck silberofcn zu Valalta im Venetia-

nbchen abgebildet und beschrieben.

Mechunics Magazine, S. 145. Darstellung eines Verfahrens, legirtes uud sprödes Gold in geschmolzenem

Zustande von Silber und anderen metallischen Beimengungen zu befreien. Patent von Hiller, Pro-

birer in Sidney, N. S. Wales. Chlor oder mit Luft gemischtes salzsaures Gas wird mittelst eines

Kohrs aus feuerfestem Thon auf das in einem verschlossenen Tiegel geschmolzene Gold geleitet.

Hierzu sind Thontiegel besser zu gebrauchen als Graphittiegel; besonders brauchbar erweisen sich

die Creusets de Paris von Payen zu 100, 250 und ".00 Unzen Inhalt.

0. Zinkhütten ^Cadmium, Indium).

a. Roh zink.

Iterg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 7 (Berggeist. S. 1 18). Skizze des belgischen Doppelzinkofens

(Schüttofen) nach dem Dähne'schen Patent. — S. 66. Abbildung und Beschreibung der neuen

Lümtor. XVI. 1. Lief. 4
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Zinköfen von Dähne in Swansea. 1. Beductionsröbrenofen mit Honigscheibenbrust. 2. Flammof«

zur Zinkgewinnung.

Annale» de» Mine», 4. Lief. 1866, S. 103. Notizen über das Indium.

9. Darstellung von Antimon und Arsen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 49. Kleiiischmidt, Ueber die Verwendung des auf der Stefans-

hütte in Ober-Ungarn erzeugten Ronantimons.

10. Darstellung anderer selten vorkommender Metalle.

Polytechnisches Centralblatt , S. 315. Notizen über die fabrikmassige Gewinnung des Magnesiums und

Natriums.
VI. Frobirkunat und docimastische Analysen.

c. Kupfer und Ziiik.

Zeitschrift fiir Chemie von Iieil«/ ein 1867, S. 718 (Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 60; Berggeist

S. 73). Ueber eine ncuo Kupfer probe von Würtz, durch Erhitzen mit saurem schwefelsaurem

Kali und Salpeter, Zusatz von Schwefelsäure, Erkalten, Ausziehen mit Wasser und Fällen des me-

tallischen Kupfers durch untorphosphorigsaure Magnesia.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 93. Notizen über die Untersuchung der Kupfererze auf ihr*

Verunreinigungen von J. L. Kleinschmidt in Montana, mit besonderer Beziehung auf die Bestimmung

des Kobalts und Nickels, sowie des Kupfervcrlustes beim Spleissen.

Annales des Alines, 4. Lief, pro 1H66, S. 116. Analysen von Zinkerzen, im Laboratorium zu Lüttkk

unter der Leitung von Kupferschläger ausgeführt.

Zeitschrift für Chemie von Beilstein, Bd. 11 (neue Folge 4. Bd.). Dr. Werth, Mittheilungen über dir

Nitroprussid -Verbindungen. Nach Analysen und Bestimmungen wird die Formel des Nitro-

prussid- Natriums so festgestellt, dass darin $ des Eisens als Oxydul, £ als Oxyd enthalten sind.

Sie lautet: [(CN)
tt
Fe, O a ]»

J

L(NO) 5 Fe s
0,]Na|1

|

(1. Kobalt, Nickel, Wolfram und Uran.

Fresenius, Zeitschrift für analytische Chemie 1868, S. 47. Cl. Winkler, Ueber die volumetrische Bestim-

mung des Kobalts bei Gegenwart von Arsen. Ein Zusatz einiger Tropfen chlorürfreien Eisen-

Chlorids bindet alle Arsensäure, indem bei dem Zufügen des Quecksilberoxyds arsensaures Kisenoijd

niederfallt.

c. Eison.

Scientißc American, S. 20 (Polytechn. Centralblatt, S. 209). Ueber Saxby's Prüfung der Qualität d«

Eisens durch Anwendung des Magnetismus, mit besonderer Rücksicht auf Continuitätsfehler, ver-

borgene Schweissstelleu u. dgl. m.

Annales des Mine», XI. S. 399. Notiz über die Bestimmung des Schwefels im Eisen und den Erzen, nach

dem Eggertz'schen Verfahren.

Dingtet» pohjt. Journal, Bd. 187, S. 43. F. A. Paget, über Saxby's Methode, Stabeisen auf Unterbrechung

»einer Continuität durch Magnetismus zu prüfen. (Auszug a. d. Engineer 1867, S. 463.) — S. 4ü*>

(Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 48). Verbessertes Verfahren zur directen Titrirung

des Eisens mittelst untersch wefligsauren Natrons; von Dr. A. C. OudemanB jun. in Pelft.

(Beide nach Fresenius, Zeitschr. 1867, S. 129.)

Meckanics Magazine, S. 45. Ueber J. P. Cooke's Verfahren, Eiscnoxydul in schwerlöslichen Silicaten zu

bestimmen. Aufschliessen mittelst SO 3 (von 1,5 sp. G.) und etwas Flusssäure in einem Platintiegel

und Digeriien auf dem Wasserbad unter einer Kohlensäureatmosphäre. Verdünnen und Titriren

mit Chamäleon.

Digitized by Google



Literatur. 27

Journal für praktische Chemie 1868, S. 107. 0. Städeler, Bemerkungen über die Darstellung des über-

mangansauren Kalis.

Fractical Mechanics Journal, S. 12. Besprechung des von Behrens in Tarbes erfundenen, in Paris aus-

gestellt gewesenen Durometers, eines Instruments, um die Härte der Metalle zu prüfen.

g. Andere technische Proben-

Berggeist, S. 123. Dr. Muck, Ueber eine vergleichende Werthsbestimmung der Dachschiefer durch die

chemische Analyse.

Fresenius, Zeitschrift für analytische Chemie 1868, S. 29. Em. Schöne, Mitteilungen über einen neuen

mit Druckmesser versehenen Schlammapparat zu Bodenanalysen u. s. w. — S. 72. R. Fresenius,

Ueber die Prüfung der Dachschiefer auf den Grad ihrer Verwitterbarkeit. — 5. 96. Pr. Schulze,

Zur maassanalytischen Bestimmung der Schwefelsaure durch Chlorbarrumlösung ist es von

Vortheil, die Klärung der Flüssigkeit mittelst Thonzusatzes und Hausenblasenlösung zu befördern.

— S. 97. Mittheilung über Phipson's Methode, Jod und Brom nebeneinander zu erkennen (nach

. den Comptes rendus, Vol. 65, S. 176).

2. Gegenstände der Laboratoriumstechnik.

Fresenius, Zeitschrift für analytische Chemie 1868, S. 84. Gibbs, Ueber die Anwendung von Glas und

Sand zu Filtern bei quantitativen Analysen. — S. 84. Eine neue Modification der Bürette von

G. C. Wittstein.

SMiman $ Danas American Journal of Science and Arts 1867 , S. 347. J. P. Cooke, Angabe eines

Apparates, um schweraufschliessbarc Silicate mittelst eines Gemenges von Schwefelsäure und Fluss-

säure zur Bestimmung von Eisenoxydul im Kohlensäurestrom zu lösen.

Polytechnische» Centralblatt 1868, S. 248. Abbildung und Beschreibung der Tiegelkluft von Villard.

3. Allgemeine Mittheilungen über Analysen.

Dingler's polyt. Journal, S. 50. Dr. B. Wagner, Ueber die Löslichkeit einiger Erd- und Metallcarbo-

nate in CO» haltigem Wasser.

Mechanics Magazine, S. 44. Ueber Zettnow's qualitativ - analytische Methode, ohne die Anwendung von

Schwefelwasserstoff und Schwefelammon, wodurch die Ausführung von Analysen in bewohnten Bäumen

eher möglich wird. Nacb einander werden als allgemeinere Trennungsmittel angewendet Salzsäure

— Pb, Ag, Hg, Schwefelsäure - (Pb) Sr, Ba, Ca, (theilw.) (die Flüssigkeit wird getheilt). 1. Theil.

Barytwasser, dessen Ueberschuss durch kohleus. Ammoniak gefällt wird. Im Rückstand findet man

Ka und Na. 2. Theil zur Zinkuntersuchung bei Seite gestellt. 3. Theil mit überschüssiger

Schwefelsäure und Zink in eine Gasentbindungsh"
,
gethan und auf As und Sb untersucht, welche

mit dem Wasserstoff sich verbinden, während Sb (zum Theil), Hg, Cu, Cd, ßi durch das Zink

niedergeschlagen und demnächst in einer salpetersauren Lösung ermittelt werden. Die Flüssigkeit

selbst wird auf Eisen, Chromoxyd, Thonerde geprüft, indem man mit Rhodankalinm , Ammon und

kohlens. Baryt arbeitet; in dem Filtrat bleiben Mg, Ni, Co, welche einzeln auf Iwkannte Weise

ermittelt werden.

Comptes rendu* 1868, S. 702. Debray, Untersuchungen über die Verbindungen der Molybdänsäure und

Phosphorsäure, mit Bezugnahme auf die bei der Bestimmung der letzteren vorkommenden gelben

Niederschläge.

VII. Verwaltung und Statistik des Hüttenwesens.

Üerggtist, S. 29. Bericht über das englische Kupfergeschäft im Jahre 1867, d. d. Liverpool, 15. Jan.

1868. — S. öö, 79, 129. Besprechung der Vortheile des Eisenbahnprojects Gera- Eichicht für die

Hüttenindustrie des Thüringer Waldes. - S. 89. Aussichten für die Eisenindustrie in Ober-

4*
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franken. — <S. 1-J4. Notizen über die Lage des lothringischen Eisenniark t es nach Bericht

aus Nancy.

Annale* des Mine«, XI. »S. Ö02. Notiz ül>er die Industrie im Becken von Charleroi von J. dAngeliz. Ausnig

aus eiuein Consularbericht an den kaiserlichen Minister der auswärtigen Angelegenheiten; nimmt

Bezug auf eine Brochuro von Jochamps, Ober- Bergingenieur von Hennegau über die Bergbau-

iiulu.strü' dieser Provinz.

Mining -Journal , <S. 10. Der schottische Rohoisenhnndcl im Jahre 1867 nach den Ermittelungen

der Eisenliändler- Association zu Glasgow mit den Ergebnissen von 1800 verglichen. Zusammen-

gestellt sind: Production im Ganzen, Verbrauch bei Giessereien, Verbrauch bei Walzwerken, Export

nach auswärt« (per Schill'), Euport nach auderen Orten der englischen Küste, Export durch &.

Eisenbahnen, Bestfinde in verschiedenen namhaft gemachten Magazinen. — S. 77. MittheiluBgen

über die Lage und Ausdehnung des Eisongeschäfts von I'iiinsole, Schilderung der Hauptwerke. —
S. 206, 2Iii. Bemerkungen über Reformen in der technischen Erziehung mit besonderer Beziehung

auf Berg- und Hüttenindustrie.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 104. Notiz über die Kupferproduction zu Fahlun von 1633

bis 1701 (aus Bredbcrg Mctallurgiska Antecknigar durch B. Turley).

Oesterrachüche Zeitschrift, S. ö7. Allgemeine Besprechung der zeitigen Lage der Eisen bahn - Tarif-

frage in Oesterreich. — S. IO.'i. Veber die Aufhebung der Einfuhrzölle auf Roheisen. —

.S. ///. Besprechung der Petition des .Vereins für volkswirtschaftlichen Fortachritt* mu Aufhebuu?

des Einfulirzolles auf Roheisen.

I. Allgemeine Mitteilungen über Salineubetricb und Beschreibung von Werken.

Herggewt, S. 7,'i (Oesterreichischc Zeitschrift, S. 8.")). Notiz über den Fund von Kalisalzen bei Kalus-:;

in Galizien, welche meist aus Sylvin bestohen, also von Schwefelsflure und Magnesia frei sind.

Mining- Journal, S. 2*0. Ueber die Salzlager von Nevada.

()e»tcrreichi*clte Zeitschrift, S. 6ö. Auszug aus einem Vortrag des Ked. über das Vorkommen und die

Nutzbarmachung von Kalisalzen in den Salinendistrictcu von Galizien.

Annale« de« Mine«, 3. Lief, pro 1X67, S. -W7. Scipio Gras, Notiz über den Ursprung dos Salzgehalt*

im Erdboden der Camargue (Dep. des bouclies du Rhone) inid über die angewandten Mittel, dessen

schädliche Einwirkungen zu bekämpfen.

Dingler's polt/t. Journal, 8. 26ö. Notiz über die Entstehung mächtiger Salzlager mit Berücksichtigiing

der Verhältnisse des Caspisces.

Scientific American, S. l'jx, Notiz über die Salzquellen von Onmidaga, N.-Y.

Polytechnische« Ceutralblatt, »S. 262 v. f. Notizen über Bromsalze und Bromfabrikatinn.

Zeitschrift de« l'ereim deutlicher Ingenieure. S. l
r
»l. Auszug aus einem Vortrag de.s Prof. Dr. R. Weber

über die Kali Industrie in Stassfurt.

Oeaterreichixche Zeitschrift. S. .7. Zur Verwährung des Haseljjebirge». Statistisch- te<.-hinsehe Notizen

über das Verhältnis des Wasscrquantimis. der Haselgebirgsmassen und des zu lösenden Salzes in

3 Tabelleu zusammengestellt. — »S. 2->. Veiter Werksverwasserung und künstliches Ansiaugen

(mit besonderer Beziehung auf den Sinkwerksbetrieb von v. Sehwind). — .97. A. Aigner, l>t*r

den Trockenabbau des Haselgebirges und dessen Verwilderung.

C. Salinenwr'si'ii.

II. Salinenbetrieb.

1. Soolerzeugung. Anreiehening und AuflM-wahrung.
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2. Meßinstrumente.

Dint/ler* polyi. Journal, S. 32. C. F. Claas, Heber einen Apparat zum Heben von Soole (Mcchauics

Magazine, Oct. 1867, S. 251).

Polytechnische* Ceniralblatt , S. J8 (Gesterr. Zeitschrift 1867, S. 4;i). A. Aigner, Ueber den schwim-
menden Messtrog mit Heber.

Die Producta des Bergbaues und Hüttenwesens, Classe XL (der Pariser Industrie- Ausstellung von 1867).

Erster Theil: Der Bergbau. Bericht von Dr. Ferdinand von Hochstetter, Professor etc.

in Wieu.

Ks zweifelt heut zu Tage wohl Niemand an dem geringen AVerth, den für die richtige Würdigung

angestellter Gegenstände die von einer Jury zuerkannten Preise haben. Den redlichsten Willen und die

umfassendsten Kenntuisse aller Mitglieder eines derartigen Preisgerichts vorausgesetzt , wird das Unheil

immer beeinflußt werden durch die Art der Aufstellung, die Mühe, welche sich ein Aussteller nimmt, die

Vorrüge seiner Producta durch Schrift und Wort zu erläutern, und die Ehrlichkeit seiner Angaben. Der

Werth wird aber noch geringer, wenn durch die zur Beurtheilung zugemessene Zeit Flüchtigkeit, wenn

nationale Eitelkeit auf einer, politische Abneigung auf der anderen Seite oder gar Privatinteressen bei Ein-

zelnen mit in's Spiel kommen.

Ganz anders stehen kenntnissreiche Berichterstatter da, welche über den speciellen Zweig, mit dem

Äe ihr Beruf vollkommen vertraut gemacht hat, referiren. Sie können mit Müsse betrachten und sammeln,

finden an Fachleuten Unterstützung, welche eben so gern Aufschlüsse geben, als an falschen Angaben durch

die Kenutniss des Berichterstatters gehindert werden ; sie treten bei der Veröffentlichung ihres Berichtes mit

Kamen und literarischem Rufe für die Unparteilichkeit ihres Urtheils ein.

Daher hat ein ausführlicher und gründlicher Ausstelluiigsberieht — und als solcher kann der vorlie-

gende bezeichnet werden — einen hohen und bleibenden Werth, besonders aber, wenn er, wie dieser, Pro-

ducta behandelt, welche nicht, wie die meisten Fabrikate, durch äusseres Ausehen wenigstens einigen Auf-

schlug über ihre Beschaffenheit zulassen, von denen man in der That sogar zweifelhaft sein kann, ob sie

auf eine Industrie-Ausstellung überhaupt gehören, da sie - nach den eigenen Worten des Berichterstatters

— nur dann einen wirklichen Werth haben, wenn das Bild, welches sie geben, ein einheitlich systematisch

geordnetes, übersichtliches und möglichst vollständiges ist, und wenn dein Besucher der Ausstellung gleich-

zeitig in statistischen Nachweisen, in Karten, Specialcatalogcn u. s. w. die Daten an die Hand gegeben

werden, nach welchen er beurtheilen kann, in welchem Umlange und mit welchen Mitteln die natürlichen

Schätze eines Landes ausgebeutet und Ixmutzt werden. Eigenschaften, welche nur bei der preussischeu

«tut canadischen Ausstellung zutrafen.

Die Sehritt behandelt nach einer allgemeinen Einleitung und einer sehr lehrreichen Charakteristik

der ausgestellten Hergwerksproducte und Sammlungen, zunächst die fossilen Brennmaterialien, sodann die

Erze, welche zur .Metallgewinnung benutzt werden, die Erze, welche nicht zur Metallgewinnung benutzt

werden, und schliesslich die niehtmetallisclien Mineralsubstanzen (mit Ausnahme der Kohlen), namentlich

Graphit, Schwefel. Gesteine. Salz. Sie gibt nicht nur für Diejenigen, welche die Ausstellung selbst besucht

hüben, ein übersichtliches Bild von dem, was sie in jenem für die hervorragenden bergbautreibenden Läuder

viel zu engen Uirkel zunächst der Masch inengallerie gesehen haben, sondern ist zugleich eine natiniialöeo-

nomisch werthvolle Arbeit durch den Vergleich, welchen sie in Bezug auf den Stand des Bergbaues in den

verschiedenen Ländern gestattet. Sie kann deshalb mit Hecht allen sich für den Bergbau Interessirenden

empfolileu werden.

Bericht über die neuesten Fortschritte im Eisenhüttenwesen , gesammelt auf der allgemeinen Industrie-

Ausstellung zu Paris 1867 und einer in demselben Jahre unternommenen Heise durch Frankreich

und Preussen von Knut Styffe. Aus Jern Konteret'* Animier für 1*67 frei übersetzt und mit

eigenen Bemerkungen vermehrt von P. Tnnner.
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Diese Schrift schliesst sich ihrem Inhalte nach an dio vorige an, indem sie einen Theil der auf der

Ausstellung durch Produck und Modelle vertretenen Hüttenprocease, nämlich dio dem Eisenhüttenwesen sn-

gehörigen, behandelt. Der Verfasser hat sich nicht mit dem auf der Ausstellung Gesehenen und Gehörten

begnügt, sondern durch eigene Anschauung auf mehreren französischen und preussiseben Eisenwerken sich

ein sicheres Urtheil zu bilden gesucht. Der Bericht, welcher in Jörn Kontoret's Annaler für 1867 erschienen

war, gewinnt durch die von dem Uebersetzer zugofügten Bemerkungen noch an Interesse. Beziehen sieb

dem Zweck der Arbeit gemäss auch die meisten der aus den beobachteten Thatsachen gewogenen Schlüte

auf die schwedische und bezüglich der Tunner'schen Anmerkungen auf die steyerische Eisenindustrie, also

auf einen auf die Verwendung von Holzkohlen gegründeten Betrieb, so ist nichts desto weniger der Bericht

auch für unsere, wesentlich auf Steinkohlen basirte Eisenindustrie von grossem Interesse.

Die Arbeit ist in sechs Abschnitte getheilt, von denen der erste und zweite, Brennmaterialien und

Eisenerze umfassend, sowie auch der dritte, Koheisen (Hohofenbetrieb) behandelnd, nicht eben viel Neues

bietet, während sich der sechste, der Scblussbetrachtungen enthalt, lediglich auf Schwedens Eisenindustrie

bezieht. Von grossem allgemeinem Interesse sind dagegen die beiden Abschnitte IV und V, in denen über

Schmiedeeisen und Stahl und Fabrikate berichtet wird. Namentlich verdienen die Angaben über die ver-

schiedenen Stahlerzeugungsmethoden , das Bessemern, das Gussstahlschinclzen in Tiegeln unter Anwendung

der Gasfeuerung und die Martin'sche Methode des Stahlschmelzens im Flammofon um so mehr Beachtung,

als dieselben von grösster Wichtigkeit für Preussen sind. Ist voraussichtlich der Bessemerprocess für alle

unsere Werke, welche ihr Robeisen an Ort und Stelle selbst erzeugen, der geeignetste, so kann leicht der

Martin'sche Process eine ausgedehnte Anwendung finden, wo sich grosse Eisenindustrien, namentlich Ma-

schinenbau, entwickeln, welche lediglich auf den Ankauf fremdor Rohproducte angewiesen sind, wie «lies

z. B. für Berlin gilt.

Die Probirknnde des Eisens und der Brennmaterialien. Zum Gebrauche für praktische Hüttenmänner, sowie

zum Selbstunterricht mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Hüttentechnik der Gegenwart, be-

arbeitet von Carl Balling, Assistenten etc. zu Pribram.

Der Titel des vorliegenden Werkes verspricht die Lösung einer stets dankenswerthen Aufgabe,

nämlich die eingehende Behandlung eines speziellen Theils aus einem grossen, bereits vielfach bearbeiteten

Gebiete, und noch dazu eines Theils, welcher wegen seiner Wichtigkeit für die Technik in neuerer Zeit so-

gar z. B. auf der Berliuer Bergakademie zu einem getrennten Lehrgegenstande erhoben worden ist. leider

kann nicht behauptet werden, dass der Inhalt dem Titel entspreche. Zuerst gibt der erste Theil des Werkes

keine Eisenprobirkuude, sondern nur eine Eisen er z probirknnde; man erwartet nach dem Titel mindestens

die für die Praxis wichtigen Eggertz'schen Proben zur Bestimmung von Kohlenstoff im Eisen zu finden.

Sodann soll das Werk zum Gebrauche für praktische Hüttenmänncr bestimmt sein, d. b. für Leute,

bei welchen man nur allgemeine Kenntnisse der Chemie voraussetzen darf. Das Eisenerzprobiren lernen

aber diese schwerlich aus dem Buche, denn es fehlt gerade das in dieser Beziehung Wichtigste, die An-

leitung zur Vermeidimg abnormaler Krsclieinungen. Um nur oinige Beispiele anzuführen, vermisst man

(S. 20) die Erscheinungen, welche ein zu schnelles Einfließen von Chamäleon in die Probeflüssigkeit hervor-

ruft; woran, wird ferner der Praktiker fragen, liegt es, wenn die Probe allmälig aus gelber in röthlich-

gelbe, dann zwiebelrothe Farbe übergeht, ohne dass sich ein entscheidender Punkt für den Schlnss der

Oxydation des Eisens äugelten lässt? Was thue ich, wenu durch Versehen zu viel der Titerflüssigkeit in

die Probe gerathen war? Was mache ich mit überschüssigem Zink, wenn — was dem Anfänger so oft

geschiebt — bei der Keduction so viel angewendet war, dass die Zeit einer vollkommenen Lösung nicht

abgewartet werden kann? Vergeblich sucht man die Antworten. Andere Dinge fehlen ganz: die Geisler '-

sehen und ähnliche viel benutzte Büretten sind gar nicht erwähnt, vom Einflüsse des Kohlenstoffs (z. B. des

Blackbands) auf die Chatuäleonprobe ist gar nichts, von den Nachtheilen der Reduction mittelst Zinnohlorürs

gegen die durch Zink in der Hand des Anfängers eben so wenig gesagt. Noch schlimmer ist der Praktiker

beim Erlernen der trocknen Probe daran. Es sind zwar einige Beispiele für Beschickungen von Eisenerzen

Digitized by Google



Literatur. 31

angeführt, aber nach welchem Principe diese ausgeführt werden, über das zweckmässige Verhältnis» von

Thonerde und Kalk gegen; Kieselsäure n. dgl. m. erfahrt man nichts.

Mögen diese Bügen den Verfasser nicht abschrecken, sondern ihn anregen, das nützliche Ziel 1weiter,

eifriger, eingehender zu verfolgen, und vor Allem ihn überzeugen, dass eine solche Arbeit keine leichte ist,

sich nicht auf Auszüge aus umfangreichen Werken beschränken, sondern weit mehr noch als allgemeine

Lehrbücher sich auf eigene Versuche, eigene Beobachtungen stützen rauss.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. Bd. XL

Im Anschluss an die im 14. Bande unserer Zeitschrift (S. 10 und 22) enthaltene Besprechung des

10. Bande« der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure folgt hier eine Angabe der im 11. Bande dieser

Zeitschrift behandelten Gegenstände, welche für den Berg- und Hüttenmann von besonderem Interesse sind.

Unter den Sitzungsverhandlungen ist zunächst der in der neunten Hauptversammlung des Vereins vom

Vorsitzenden gehaltene Vortrag hervorzuheben, welcher im ersten Theile den Zweck und die Wirksamkeit des

Verein», im zweiten die Entwickelung der deutschen Industrie, von der Gründung des deutschen Reiches

beginnend, behandelt, den bedeutenden Aufschwung der deutschen Gewerbthätigkeit in den letzten Jahrzehnten

hervorhebt und durch statistische Zahlen belegt. Aus den Verhandlungen der Zweigvereiuc ist ein Vortrag

von Hänel über die Auwendung der Expansion bei Hoehdruckdampfmaschinen zu erwähnen, welchem zufolge

die vielfach verbreitete Ansicht, dass die Pampfkraft um so mehr ausgenutzt werde, je weiter man die Expan-
,

sion treibe, falsch ist; der theoretisch auszurechnende Nutzen werde in der Praxis durch verschiedene Um-
stände, namentlich die Abkühlung des Dampfes modifkirt. In einem Vortrage über den Giffard'schcn

Injecteur wird dessen Wirkung mit derjenigen einer Dampfspeisepumpe verglichen und als Endresultat

hervorgehoben, dass letztere mit der gleichen Dampfmenge die 7 fache Leistung entwickele. Von besonderem

Interesse sind ferner mehrere Vorträge über Gegenstände des Eiseuhüttenwesens . namentlich über Dampf-

hammerfundamente , über eine Doppelrostfeaerung auf der Hörder Hütte, bei welcher vom vorderen Roste

in Folge geringen Luftzutritts ein Theil der sich entwickelnden Gase unverbrannt über den zweiten Rost

gelangt, wo die Verbrennung bei stärkerem Luftzutritt erfolgt; über einen Apparat zur Erhitzung des Windes

unter Benutzung der Wärme der glühenden Schlacken, sowie über die Anwendung von Zwillingsmaschinen

beim Walzwerksbetriebe, durch welche die Kraftabsorption des Schwungrades, sowie die häufigen Brüche an

Walzen, Kuppeln und Spindeln, welche das Schwungrad herbeiführt, vermieden werden ; ausserdem ermöglicht

die Zwillingsmaschine das Vor- und Rückwärtswalzen in einfachster Weise durch Umsteuern der Maschine.

Vielfache Verhandlungen betreffen die Ursachen von Dampfkcssclexplosionen , indem sie an vorgekommene

derartige Unglücksfälle und den bei denselben festgestellten Thatbestand anknüpfen; ferner verdienen viele

MittheUungeu über angestellte Sprengversuche mit Nitroglycerin hervorgehoben zu werden. Auch national-

öconomische und legislatorische Fragen haben vielfach als Gegenstand der Erörterung gedient, so namentlich

die Einführung des Metermaasses , eine zweckmässige Aenderung der Patentgesetzgebung, die Einführung

einer allgemeinen Draht- und Blechlehre, die Bildung von Vereinen zur Ueberwachung und Controle der

Dampfkessel, sowie die Organisation von Vorbereitungsanstalten zum Besuche polytechnischer Schulen.

Unter den Abhandlungen, welche berg - technische Gegenstände betreffen, ist die über den Mont-

Cenis- Tunnel von E. Landsberg hervorzuheben, in welcher Notizen über das Fortschreiten des Unternehmens

seit dessen Beginn gegeben werden, worauf eine genaue Beschreibung der in Anwendung stehenden Maschinen,

namentlich der Luftcomprcssionsmaschinen , sowie sonstige Mittheilungen über die Art des Betriebes folgen.

In eiuer Abhandlung von K. List über das Nitroglycerin sind die in verschiedenen Zeitschriften der neuern

Zeit zerstreuten Mittheilungen über dieses Spreugmaterial systematisch geordnet und in gedrängter Kürze

wiedergegeben. Der erste Theil behandelt die chemische Zusammensetzung, die Darstellung und die Eigen-

schafton des Nitroglycerins, der zweite die Wirkung desselben beim Gesteinssprengen ; die Resultate aller

bekannt gewordenen, an verschiedenen Orten angestellten Versuche sind zusammengestellt und nach Gesteins-

arten geordnet und auf Grund derselben werden am Schlüsse Bemerkungen über die zweckmässigste Anwendung

und die Vortheile des Nitroglycerins gemacht. Unter die Abhandlungen ist feruer aufgenommen die Be-
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Schreibung der Steinkohlenreviere der Uiugegnd von Aachen von v. JJecüen, ein Abdruck des betreffenden

Theiles aus dem bekannten Werke von Gcinitz, Fleck und Hartig. Ein Aufsatz über die Entstehuug der

Steinkohlen enthält ein Keferat über Jen zwischen Lasard und Mohr geführten Streit über den bezeichneten

Gegenstand. Ein Vortrag von Hundt über die Herg- und Hüttenindustrie des Siegerlandes gibt eine Ueber-

sicht über die hauptsächlichsten Gangzüge, sowie über die Eisen- und Metallhütten des Siegener Landes

nebst statistischen Zahlen über die Bergwerks- und Hüttenproduction desselben. Eine durch Zeichnung er-

läutert« Beschreibung der in der Maschinenfabrik von Sievers & Co. gebauten uud Iwreits vielfach in

Gebrauch gekommenen Vorrichtungen zur Gewinnung von Koks aus Steinkohlenasche ist in einem Aufsatz*

von Ludewig enthalten. Die Aschen werden zunächst nach Korngrösse separirt. worauf die Trennung der

eingeschlossenen Koks im Setzkasten erfolgt; aus gewöhnlichen Aschen sollen auf diese WeUe »56 pCt. Kok*

mit circa (i Pf. Selbstkosten pro Centner ausgewaschen werden. Die Abhandlung über die Gesteinsbohr-

maschine von Döring Jfe Sachs liefert eine Beschreibung der Bohrmaschine, des Donng'schen Bohrgestells,

der Luftcompressionsmaschine, sowie der Luftzuführung, wie sie auf dem Altenberge in Anwendung stehen,

ferner eine Uebersicbt über die erzielten Resultate und eine Vergleichung mit der Handbohrarbeit, gegen

welche sich bedeutende pecuniäre Vortheile herausstellen.

Auf dem Gebieto der Hüttentechnik ist ein Aufsatz von Trainer über Zinkindustrie zu nennen, in

welchem die beiden hauptsächlichsten Processe der Darstellung des Zinks aus Erzen, das schlesischo und das

belgische Verfahren, mit einander verglichen werden. In der Abhandlung von H. Schlink über die Roh-

eisenindustrie Nordenglands werden Keiscnotizcn über die neue an der Nordküste von Yorkshire entstandene,

auf die Ausbeutung sehr bedeutender Thoneisensteinlager gerichtete Eisenindustrie mitgetheilt und die dort

errichteten Hüttenanlagen beschlieben. Die von Peters mitgetheilten Untersuchungen über Draht- und

Blechlehren bilden eine Ergänzung zu dem früher erschienenen, denselben Gegenstand behandelnden und in

Bd. XIV Abth. C. S. 23 dieser Zeitschrift besprochenen Abhandlung von Thomee. Der Verfasser beschreibt

zunächst die verschiedenen zum Messen der Drahtstärken dienenden Klinken, nnter welchen die von E. Sehrödtw

in Düsseldorf als die beste bezeichnet wird. Alsdann werden die in den verschiedenen Ländern und in den

verschiedenen Fabriken zur Anwendung kommenden Lehren, d. h. die Aufeinanderfolge der Drahttiuinmern

aufgezählt und die Stärke der einzelnen Nummern nach verschiedenen Messungen, sowie die Verdünnungs-

factoren der Lehren in tabellarischer Uebersicbt augegeben. Da keine der vorhandenen Lehren eine ratio-

nelle ist, die Verschiedenheit der Lehren in den verschiedenen Ländern und innerhalb dieser sogar in diu

verschiedenen Fabriken aber für die Fabrikation, sowie für den Handel viele Schwierigkeiten herbeiführt,

werden die an eine Normallehre, welche durch Gesetz oder Convention in der ganzen civilisirton Welt ein-

zuführen ist, zu stellenden Anforderungen ausführlich erörtert und auf eirund dieser- Erörterung eine solche ent-

worfen. Zum Schlug* werden die gegenwärtig in Anwendung stehenden Lehren mit der projectirten Normal-

ere verglichen und praktische Vorschläge zur Einführung der letztem in die Fabriken und den Handel

gemacht.

Gegenstände des Maschinenwesens, sowie der damit in Zusammenhang stehenden Gebiete der Mechanik

und der Lehre von den Dämpfen behandelt eine grössere Anzahl von Aufsätzen. In der Arbeit von Kaper

über das Dreikurbelsystem wird eine neue Art der Ueliertragung der Kraft von einer Welle auf eine ander«1

in Vorschlag gebracht. Da wo hierzu Riemscheiben und Zahnräder sich nicht anwenden lassen, bedient man

sich gekuppelter Krummzapfeu, durch welche beide Enden der Weilen derart verbunden sind, dass die Kurbeln

des einen Endes mit denen des andern Endes rechte Winkel bilden. Da hierbei die Herstellung von Kurbeln

von ganz gleicher Länge und die genaue Stellung derselben in einen rechten Winkel Schwierigkeiten ver-

ursacht, eine geringe Unstimmigkeit in dieser Hinsicht aber Torsion auf die Welle und nachtheiligen Seiten-

druck auf die Lager ausübt . so schlägt der Verfasser zur Umgehung dieser Schwierigkeiten , sowie zur Kr-

möglichung der Anwendung von Kurbelkuppelung da, wo nur an dem einen Ende der Wellen Kurbeln

angebracht werden können, vor, eine dritte, zu den beiden andern parallele Welle so anzubringen, das* ihre

Achse die dritte Ecke eines gleichseitigen Dreiecks bildet, in dessen anderen Ecken die zu kuppelnden

Wellen liegen. Der Aufsatz von Ernst über eine Frictionspresse mit Biemenbetrieb enthält eine Besch«»-
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bung der Vorrichtung, durch welche eine in der Fabrik von Brock & Otterstadde in Ahlen aufgestellte und

früher durch Menschenkraft betriebene Presse zur Fabrikation von Weissblechwaaren für Maschinenbetrieb

eingerichtet ist; dabei wird die Bewegung auf das Schwungrad der Presse, dessen Auasenseite zur Vermeh-

rung der Reibung mit einem Holzkranze umgeben ist, durch Frictionsscheiben , welche durch Federn gegen

•las Schwungrad angepresst werden, übertragen. Eine andere Abhandlung gibt eine Beschreibung von Schön'«

Umsteuerung für Fördermaschinen, bei welcher zur Erleichterung des Umsteuerns durch den Maschinisten

statt der gleitenden Reibung des Couüssensteins in der Coulisse Zapfenreibung eingeführt ist. In der Ab-
handlung von Eckerth über die Theorie, Construction und Anordnung des Porter'schen Regulators werden

ans der im Anfang entwickelten Gleichgewichtsgleichung Gleichungen abgeleitet für die Grenzen des Gleich-

gewichts, sowie für die Empfindlichkeit des Regulators, die Bestimmungsgleichungen, welche bei Anordnung
eines Regulators zu erfüllen sind, sowie Gleichungen für die verschiedenen Stellungen des Regulators bei

Veränderung der Geschwindigkeit der Maschine. Auf Grund der Berechnungen werden am Schlüsse prak-

tische Regeln für die Anordnung von Regulatoren gegeben. Eine Abhandlung von Wolf über transportable

Dampfinaschinen gibt eine üebersicht über die in neuerer Zeit ausgeführten Constructionen von Locomobilen.

Zunächst werden mehrere Arten von stehenden Kesseln, die der Raumersparniss halber mehrfach und na-

mentlich von englischen Constructeuren in Anwendung gebracht sind, beschrieben, worauf die an horizontalen

Locomobilen angebrachten Verbesserungen, die namentlich auf Ersparung von Brennmaterial gerichtet sind,

erörtert werden.

Ein Aufsatz über Dampfkesselexplosionen von Hipp ist an eine auf einem RheindampfschifTe vor-

,
gekommene Keaselexplosion angeknüpft. Der Verfasser glaubt, dass die Explosionen zum grösston Theile

durch Bildung vou Knallgas entstehen, eine Ansicht, welche in einem Zusätze der Redaction widerlegt wird.

Das von Rosenkranz beschriebene Instrument zur Messung des Ungleichförmigkeitsgrades von Dampf-
maschinen und Transmissionen von Hartig besteht aus einer auf zwei Lagerböcken verlagerten Welle, auf

welche die Bewegung von der Welle, deren Gleichförmigkeit der Bewegung untersucht werden soll, durch

Schnurrüder übertragen wird. Auf der Welle sitzt ein Schwungrad lose und 2 conische Rädchen, das eine

ebenfalls lose, das andere fest; die Rädchen stehen mit gleich grossen, im Schwungrad gelagerten conischen

Bädchen in Eingriff. An dem losen Rädchen ist eine Spiralfeder so befestigt, dass sie sich in der Längs-
richtung der Welle verschieben, nicht aber mit der Welle herumdrehen kann. Während nuu bei der

Drehung der Welle das fest auf derselben sitzende Rädchen das Schwungrad mitzunehmen sich bestrebt,

setzt die Feder diesem Bestreben einen Widerstand entgegen und es erfolgt nur eine pendelartige Bewegung
der letzteren, welche um so grösser ist, je grösser die Ungleicbmässigkeit der zu untersuchenden Maschine
ist und welche durch den Zeicbenapparat uotirt wird.

Die Theorie der überhitzten Wasserdämpfe ist in einer Abhandlung von Dr. Zeuner behandelt.

Wenn trotz der Vortheile, welche die Anwendung des überhitzten Wasserdampfes beim Darapfmaschinen-

betriebe hinsichtlich des Brennmaterialverbrauchs bietet, die Ueberhitzung der Wassordäinpfe noch keine

allgemeine Anwendung gefunden hat, so ist der Grund theils darin zu suchen, dass der Grad der Erhöhung
des Nutzens überhitzter Dämpfe gegenüber gesättigten noch nicht festgestellt ist, theils darin, dass die

Resultate der in dieser Beziehung angestellten Versuche sich ausserordentlich widersprechen. Zur Lösung
der Zweifel entwickelt der Verfasser eine neue Zustandsgieichung, die für die überhitzten Wasserdämpfe alle

die Fragen zu lösen gestattet, welche für jetzt nur für die beiden Grenzzustände, den Condensationspunkt

und den Zustand der höchsten Ueberhitzung gelöst werden konnten. Diese Gleichung wird alsdann zur

Lösung mehrerer praktischer Fragen angewendet. In einer Abhandlung von Schmidt wird die Zeuncr'sche

Zustandsgleicbung bekämpft und eine andere aufgestellt Die Redaction hält jedoch in einem gemachten
Zusätze die Begründung der Zeuner'schen Formel für rationeller und liefert eine neue Ableitung derselben.

Eine Abhandlung von Kolster enthält Berechnungen und Versuche über das Ausströmen von Luft und Dampf
aus Gefässmündungen; die Arbeit von Grebenau über die Humphreys-Abbot'sche Theorie der parabolischen

Bewegung des Wassers behandelt die auf Grund der am Mississippi ausgeführten hydrometrischen Messungen
geschaffene neue Theorie der Bewegung des Wassers.

Literatur. XVI. 1. Lief. 5
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Der dritte Theil der Zeitschrift enthält unter der Ueberschrift „Vermischtes* ausser den Bespre-

chungen der neuesten literarischen Erzeugnisse zahlreiche Mittheilungen aus anderen technischen Zeitschriften

sowie die verschiedensten Notizen über Versuche und neue Einrichtungen auf dem Gebiete der Technik.

Ein näheres Eingeben auf die ebenso zahlreichen, wie mannigfaltigen Mittheilungen würde zu weit führen;

hervorgehoben sei hier nur ein grösserer Auszug aus einer in den Mittheilungen des Gewerl>evereins für das

Königreich Hannover enthaltenen Abhandlang von Karmarsch über Drahtlehren, Notizen über die Anwendung

von Maschinen beim Puddelbetriebe. über die Darstellung schmiedbaren Gusseisens, Versuche über die Ver-

dampfung in eisernen und gussstählernen Kesseln, Mittheilungen über das Neumoyer'sche Pulver und über

die Anwendung von AsphaltröhreD bei Wasserleitungen.

Lehrbuch der anorganischen Chemie nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft auf rein experimen-

teller Grundlage. Für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht, methodisch bearbeitet von

Dr. Rudolf Arendt, Lehrer der Chemie an der öffentlichen Handelslehranstalt zu Leipzig und

Redactcur des chemischen Centraiblattes. Leipzig, Leopold Voss. 1868.

In dem vorliegenden Buche ist, sowohl bei der Anordnung als der Auswahl des Stoffes, hauptsäch-

lich die Einwirkung der wichtigeren Kiemente und Verbindungen auf einander berücksichtigt. Die Gesetze

der Chemie und die darauf gegründeten Theorien sind nicht in einer Einleitung kurz entwickelt, sondern

werden in den einzelnen, nach der Einfachheit der Reactionen geordneten Abschnitten des Buches aus einer

Reihe von Experimenten abgeleitet zu deren Ausführung meistens zweckmässige Apparate angegeben und in

zahlreichen Holzschnitten dargestellt sind. Die gewählte Eiutheilung bringt es mit sich, dass die Verbin-

dungen der einzelnen Elemente, besonders der Metalle, an zerstreuten Stellen im Buche abgehandelt und

beschrieben sind, so dass in dieser Beziehung ein Nachschlagen erschwert ist. Die chemische Technologie

ist sehr wenig berücksichtigt; so ist z. B. der Bereitung des Porzellans nur ein Satz gewidmet. Im Ganzen

macht das Buch durch die correcte Sprache und die sehr saubere Ausstattung einen angenehmen Eindruck.
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Uebersicht des Inhalts der technischen Zeitschriften

vom 2. Quarta! 186*.

A. Berjrwerksbetrieb.

I. Allgemeine Mittheilungen über Grubenbetrieb.

1. Geognostische Mittheiltmgen.

a. Allgemeino Hftnurkuugen.

Polytechnische* Centnilblatt, S. 597 (Journal für prakt. Chemie 102, S. 459). Dr. 0. NSlber, Ueber die

Entstehung der Salpeter- und Boraxlager in Peru.

Mining -Journal, S. 443. Notizen über die Beziehungen, welche der Graf von Dudley, einer der bedeu-

tendsten Koblenwerksbesitzer (u. A. Eigenthümer des gröbsten Thcils von dem 10-Yardflötz von

Ost-Worcestershire und Süd-Staffordshire), zu den Geologen seiner Nachbarschaft unterhält und

welche er durch ein auf seine Kosten errichtetes geologisches Museum in Dudley bethätigt. In

diesem Museum soll sieh eine der schönsten Sammlungen obersilurischer Fossilien befinden, die in

England existirt. — S. 451 findet sich der Bericht über eine in Dudley abgehaltene Vereinsver-

sammlung und daran sich knüpfende Exemtionen nach einem Kohlenschachte, wo ein Trappdurch-

bruch aufgeschlossen ist. — S. 449. Mittheilung von J. Randall über die Bildung der kohlen-

führenden Schicht in Sropshire und Charakteristik der hauptsächlichsten Krscheinungen bei der

stelleuweisen Entblössung und Aufdeckung der Schichtenfolgen. — & 542. Notizen über die

Durchforschung eines Theils des Territoriums am Huronsee.

Ikendorf* Annale» 134, S. 64. Th. Petersen, Ueber die Mineralien der barytischen Erzgänge von

Wittichen in Baden.

Bulletin de la «ociete de l'induttrie mimrnle 1H67 . IV. S. 695. A. de Lapparent. Bericht über die

geologische Ausstellung zu Paris IStw mit Beziehung auf die ausgestellten geolog. Karten

verschiedener Länder.

Annale« des Mine«, X/II, 6. Serie, S. 1. Danbree, Ueber synthetische Experimente, welche sich auf Me-
teorsteine beziehen.

Btrpgeitt. S. 137. Der geognostische Boden des norddeutschen Bundesgebietes und seine Montan-Industrie.

— S. 165. Mittheilungen von Mohr über Vorkommnisse auf den Phosphoritlagerstattcn in Nassau.

— S. 233. Notiz über eine sehr interessante Wasser- und Gaseruption auf der Zeche Neu-

iserlohn.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 164. Notizen über das Vorkommen eines silberhaltigen

K upferwismutherzes zu Sierre (Siders) im Canton Wallis.

• b. Beschreibung von Lagerstätten.

Btrggeiit, S. 193. Auszug aus einem Vortrage von F. Foetterle (in der Februar -Sitzung der k. k. geol.

Reichsanstalt) über die Lagerungsverhältnisse der Steinkohlenflötze in der Ostrauer Mulde.

—
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S. 207. Notizen über ein Steinkohlenvorkommen im nördlichen Norwegen, welches Teilet

Dahl auf der zu den Lofodeu- Inseln gehörigen Insel Andö entdeckt hat. — ~S. 224. Auffindung

des Goldes auf secundarer Lagerstitte im äussersten Norden Norwegens in Geröllsebichten der

Flussthäler, meist von Quarz, rothem Granit und Graphitlinsen begleitet.

Mining- Journal 1868, S. 349. Ausführliche Notizen über die Kohlenlagerstätten zu Sropshire mit

Angaben von Profilhöhen einzelner Schichtenfolgen und leitenden organischen Resten. — S. 3M.

Notizen über die Eisenerzlagers tätte von Frampton Cottrel bei Bristol und ihren Abbau sowie

über die künftige Anlage von Hüttenwerken daselbst — S. 483. Notizen über den neuerding» bei

Denaby vollständig bekaunt gewordenen Terraindurchschnitt und die Schichtenfolge der erschlossenen

Kohlenlagerstätte in der Nachbarschaft von Meiborough bei Bambouong. — S. 511. Skm*
und Durchschnitt des Schieferbruches zu Glaurafon in Wales.

Dingler* polyt. Journal, Bd. 189, S. 175. Notizen über eine Graphitlagerstätte in Californien, der

Eureca Blackleadminc.

Oetterreichische Zeitschrift, S. 150. Das Zinnerzvorkommen zu Graupen und Ober-Graupen und die

Art und Weise des Bergbaues daselbst in alter und neuer Zeit. Auszugsweise mitgetheilt aus Dr

Hallwich's Geschichte der Bergstadt Graupen.

American Journal of Science (Silliman $ Dana) XLV, 1868, S. '126. F. V. Hayden. Bemerkungen

über ein verwerthbares Kohlenlager in Nebraska. - S.331. C. A. White, Ueber den Charakter

der Unterschiede zwischen den Lagerstätten der Jowa-Kohlenflötze und den älteren Gesteinen. —
£. 378. B. Silliman, Ueber da» Vorkommen des Mastod on in den tiefer liegenden goldführenden

Schichten Californiens.

Scientific American, S. 346. Notizen über ein Gold vorkommen in New -Braunschweig am Shicktehaut

einem Arm des Johnrivers, thoils in Form von Wa-schgold. tbeils als goldführender Quarz.

Comple* rendu* LXVI, S. 903. Auszüge aus Mittheilungen von Gruner über seine Studien der Kohlen-

becken im Dep. de la Crcuze.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 239 (nach dem Quarterly - Journal of Science von E. F. Dürre).

Ausführliche Mittheilungen über Lagerungsverhältnisse und Charakter der englischen Eisenerze

— -S. 245. A. Ossent, Ueber die Erzlagerstätten im Anniviersthal und den Hüttenbetrieb

zu Sidcrs (Canton Wallis).

2. Beschreibung einzelner Gruben.

Berggeut, S. 186. Notizen über den Betrieb der Eisensteingruben am Gierzenberg bei Soctenieh und

die Auffindung eines Sphärosideritlagers von U80 Lchtr. streichender, 120 Lchtr. fallender Ausdeh-

nung und 4 Lchtr. Mächtigkeit. — S. 201. Mitteilungen über den Dachschieferbergbau iu

der Tiefbauanlage Kreuzberg bei Caub und seine Wiederaufnahme. — S. 231. Dr. Burkart, Die

Ergebnisse des auf dem Comstockgange im Staate Nevada geführten Bergwerksbetriebes. — S. 25*-

Notizen über Schwefelvorkommen in Gruben am rotben Meere bei Djemsub bei Suez.

Bulletin de la nocicte" de Vindu*trie miner. 1868 (July—Sept.) , S. 177 (im Auszug aus der Revue uni-

verselle). A. Caillaux, Notiz über die Eisengruben zu Thostes und Beauregard.

Polytechnisches Centralhlatt , S. 545. Notiz über die Bernsteinbaggerei im kurischen Haff bei

Schiv iirzorth.

Scientific American 1868, S. 321 (Mechanics Magaz., S. 409). Notizen über die Graphitgruben und

Graphitstifte mit besonderer Berücksichtigung der Faber sehen und Alibert'schen Arbeiten.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 220. Mittheilungen über den Quecksilberbergbau New-Almaden in

Californien.

3. Mittheilungen über grössere BergbauJistricte.

Dinglers polyt. Journal 189, S. 85. C. N. EUis, Notizen über die Schwefellagerstätten in Sieilien

und deren Ausbeutung.
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Tke quarterly Journal of Science, July 1868, S. 314. J. A. Phillipps, Ausführliche Darstellung des

Goldvorkommens und seiner Exploitation in Californien.

Bulletin de la tociüi d'encouragement 1868, S. 177. Mitteilungen von Marion über die Verkeilung des

Gold- und Silbervorkommens in den Ver. Staaten.

Annale» de« Mine* 1868, S. 67. Notizen von Daubröe über die Entdeckung und Inbetriebsetzung neuer

Lagerstätten von phosphorsaurem Kalk.

Mining- Journal, S. 386. Notizen über die Mineralhülfsquellen von La Plata mit Bezugnahme auf die

kriegerischen Zeitereignisse. — S. 462. Allgemeine Bemerkungen über Kohlenbergbau-Unter-
nehmungen in der Türkei mit Kücksicht auf die seit dem Krimkriege gemachten Aufschlüsse durch

englische Ingenieure. — ,S. 544. Notizen über die Mineralsehätze Italiens und seine natürlichen

Hülfsquellen ; ferner über Consuin, Ein- und Ausfuhr aller hier einschlagender Gegenstände.

Berggeist, S. 149. Notizen über Mineralien in der Türkei nach einer Mittheilung von Banr.

II. Bergbaukunde.

1. Allgemeine Mittheilungen.

Berg- und Hüttennu'innwche Zeitung, S. 141. Mittheiluug über das Museum für Bergbau und Hütten-
wesen in Berlin. — S. 162 u. 173. Fortsetzung der Verhandlungen des bergmännischen Vereins

zu Freiberg.

Mming- Journal, S. 318. Bemerkungen von Ennor über die Smyth'srhen Vorlesungen über Bergbaukunde

und Aufstellung einer Reihe Fragen, welche eine Vermittelung zwischen der schulmässigen Theorie

und der praktischen Erfahrung bezwecken. — S. 449. Mittheilungen von M. B. Gardner über

Maschinen- und Kesselanlagen, Wetterführung und Schächte, Arbeiterverhältnisse etc. auf den Nord-

Staffordshire - Kohlenfeldern

.

Rervt universelle, 12. annee, S. 72. L. Simonin, Ausführlicher vergleichender Bericht über die unter-

irdischen Producte, welche sich auf der Pariser Ausstellung befanden.

(faterreichische Zeitschrift 1868. S. 153. Notizen von F. Poäepny über eine Bergmaschine aus dem zweiten

Jahrhundert und einige gleichzeitig gefundene Gegenstünde; mit Beziehung auf die antiquarischen

Funde (Wachstafeln, Steigebaum, Kadstubenreste) in den alten Schlägel- und Eisenbauen zu Veres-

patak in Siebenbürgen.

2. Aufsuchen der Lagerstatten, Schürfen uud Bohren.

Mining-Journal 1868, S. 306. Notiz über Kohleubohrungeu auf den Besitzungen von Mr. Waterton zu

V\ alton bei Wakefield, welche in ihrem Betrieb von den gewöhnlichen Bohrarbeiten abweichen und

keinen Gruss, sondern cylindrische Stücke des durchbohrten Gesteins liefern. — S. 505. Notizen

über fruchtlose Versuche, welche behufs Erbohrung vou Kohlen inSropshire angestellt worden sind.

3. Häuerarbeiten.

a. liezähe und Maschinen.

a. bohren.

Österreichische Zeitschrift 1868, S. 213. Notizen über die Verwendung des Bessemerstahls zu Bohrgczähen

nach einer brieflichen Mittheilung von Herrn Jaritz.

Bulletin de la soriete' de l'industrie minerale Bd. XII, S. 615. Mallard, Theoretische Studien über die Ma-

schinen mit comprimirter Luft, mit besonderer Beziehung auf die Stein bohrmasch inen des

Mont-Ceuis- Tunnels u. a. 0. — Bd. XII. S. 721 «. Bd. XIII. S. 63. Studien von E. Laval

und Jules Garnier über die Bohr-, Schräm- und andere Grubenmaschinen zum Bearbeiten der

Gesteine; im Anschlüsse daran Bemerkungen über die Verwendung des Nitroglycerins. Mit Abbil-

dungen der Bohrmaschinen von Trouillet und Bergström auf Tafel XXIV, von Haupt auf Tafel

XXV und XXVI, von Döring auf Tafel XXVII.

6»
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Scientific American XVIII, S. 386. Zeichnung und Beschreibung einer von Southard & Hobson entworfenen

Bohrmaschine, um in Steine gleichzeitig eine ganze Reihe Löcher zu bohren. Das Princip ut

das der Stempelpochwerke, die Bohrer sind indess ebenso wie die Daumen der Betriebswelle ver-

stellbar. — XIX, S. 9. Notiz über die beim Durchtreiben des Hoosac- Tunnels angewandten ma-

schinellen Bohrapparate, welche von J. W. Powle in Boston (Mass.) geliefert werden. Ihre

t'onstructiou ist einfach, direet wirkend, mit aelbstthätiger Wendung des Bohrers. Der Betrieb

kanu sowohl mit Dampf, als auch mit comprimirter Luft stattfinden.

Mechanics Magazine, S. 393. Abbildung und Beschreibung des John Milroy'scben Bohrapparates
f

welcher beim Bau einer Brücke über den Clyde bei Glasgow angewendet worden ist.

ß. Schrämen.

Polytechnisches Centralblatt, S. 561 (nach dem Pract. Mech. Joum. 1867/68, S. 363). Abbildung und Be-

schreibung der Tun n elfraishna.se Inno von J. D. Brunton.

h. S preugarbeit.

o. Sprcngarheit überhaupt und Scliiesspulvw.

Mining -Journal 38, S. 326. Ueber Gale's nicht explosives Pulver und dessen Herstellung. — 5. W,
6. Rickard. Mittheilungen und Notizen über die Sprengarbeit in den Gruben. Vor Allem wird auf

das richtige Ansetzen der Bohrlöcher, ihre Richtung und das Verhältnis» derselben zu den Schieb-

tungs- und Klüftutigsflächen des Gesteins eingegangen.

ß. Nitroglycerin.

Berggeist, S. 2tf. Ueber das Nobel'sche Sprengpulver Dynamit. Mittheilungen von A. Nobel & Co. über

englische Versuchsresultate, Aeusserungen der dortigen Presse und Abwehr verschiedener

Angriffe gegen Brauchbarkeit und Zulässigkeit eines so gefährlichen Sprcngmittels.

I'ractical Mechanics Journal 1868, S. 106. Darstelluug einer Reihe von Experimenten über das Dynamit

A. Nobel'«, welche in Glasgow vor einer wissenschaftlichen Versammlung angestellt wurden.

Mining - Journal, S. 519. Bericht über einen Versuch mit Dynamit, den A. Nobel zu Merstham bei Redhill.

Surrcy, in Gegenwart zahlreicher Techniker ausführen Hess.

MeclMnics Magazine, Vol. 89, S. 2. Notizen über die neuerdings vorgekommene Nitroglycerineiplo-

sion zu Quenast in Belgien, über die vergleichsweise Ungefäbrlichkeit der Prentjce'schen Schieß-

baumwolle und deren andere Vorzüge.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 185. Ueber Aufbewahrung und Anwendung des Nobel'schen SprcngOb

(Nitroglycerin). Sehr kurze Zusammenstellung bereits bekannter Thatsachen.

>'. Andere Pulversurrogate.

Dingler'* polyt. Journal, Bd. 189, -S. 78. Ueber den Transport von Schi es s bäum wolle auf Eisenbahneo-

Oesterreickische Zeitschrift, S. 1. Notiz über Sprengversucbe mit Schietsbaumwolle und Vergleiche der

Resultate derselben mit denen bei Anwendung des gewöhnlichen Schiesspulvers (n. d. Berg- tml

nattenm. Zeit, von E. F. D.).

5. Ausbau,

a. M al rrial ji'ii.

Bulletin de la societe <fencovragement 1868, S. 193. Auszug aus dem Bericht des Herrn Payen über die

von Hugon angegebenen Methoden und Apparate, um Hölzer zu conserviren und Gebirgsarteii

zu zersetzen.

b, Ausbauarbeiten.

Polytechnisch** Centralblatt 1868, S. 803. Notizen über die Triger'sehe Fundamentirungsmethode mittels

comprimirter Luft.
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6. Förderung,

a. Allgemeine Mittheilungcn.

Berggeitt, «S. 141. v. Dücker, Bergmännische Notizen von der Reise zur Pariser Weltausstellung. Fang-

vorrichtungen, Mineralogie.

b. Fördermaschinen.

Berg- und Ilüttenmihinwhe Zeitung. S. 207 (nach v. Rittinger's Ausstellungsberickt). Bremsvorrichtung

an der Fördermaschine von Oreuzot.

Annales de« Mine» 1868, $. 97. Allain & Stilniant, Notizen über den Stilmant'scben Bremsznum und

seine Anwendbarkeit.

c. Sonstige Fürdervorricktungeii, Fangvorrichtungen etc.

Zeitschrift de* Vereins deutlicher Ingenieure XII, S. 3ö3. Ausführliche Zusammenstellung aller älteren

und neueren Erfindungen und Verbesserungen, welche Fangvorrichtungen für Fördergelasse

betreffen (m. Abbild.).

Mechanic* Magazine Bd. 88, S. 293 (Dinglers polyt, Journal, Bd. 189. S. 30, Mining -Journal, S. 510).

Skizze und Beschreibung der Orraerod'sehen Sicherheitsklinke für Fördergestelle. Das Seil

läuft unterhalb der Fördertrommel durch eine eiserne Büchse, welche in dem oberen Auflagebalken

angebracht ist; die seherenartige Kliuke spreizt sich, sobald sie oben am der Büchse heraustritt,

auseinander, indem ihre unteren Enden durch die nach oben sich verengende Büchse zusammen-

geschoben werden. Dadurch klinken sich oben die Enden der Schere fest und gleichzeitig wird

das Förderseil ausgelöst. — Bd. 89, S. 13 (Mining-Journal 18*38, S. 544). Notiz über die mit Fang-

vorrichtung verseheuen S ich er h ei ts körbe von Bellhouse, nebst Abbildung des ganzen Korbes

und Detailskizze des mit Schneiden versehenen Fanghebels.

Mining-Journal, S. 308. Skizze und Beschreibung des Klng'schen A p p a r a t c s zum Auffangen der Förder-

gestelle beim Keissen der Taue oder Ketten. — S. 31)2. Leber die Einführung endloser Draht-
seile für den Betrieb der Kohlenförderungen und den Ausfall praktischer Versuche, welche Mr.

Platts auf der Wharueliffe Silkstone -Grube in 87 Yards Tiefe angestellt hat. — S. i>07. Skizze

und Beschreibung eines eigentümlichen Apparates, um den Fall schwerer Gegenstände, im Fall

des Beisseus einer Kette, an der dieselben aufgewunden werden, zu bindern.

8. Wetterführung und Beleuchtung,

a. Wissenschaftliche Grundlagen der Ventilation.

Scientific American. £>. 329. Notizen über die Kohlenwasserstoffe, ihre Entzündbarkeit und Esplo-

sibilität.

h. Grubeuventilatiüii und Venlilatoren.

Gesterreichitche Zeitschrift, S. 177 (Berggeist 18t>8, S. 223). Auszug aus dem Dworzak'scuen Bericht

über die Mittel gegen Grubenbrände und explodirende Gase, dessen Resultat ist, dass auf zwei

Wegen dem destruetiveu EiuÜuss der cxplodirenden Gase entgegengearbeitet werden kann, sowohl

durch Anwendung der Sicherheitslampe, als auch durch Zufülirung frischer Grubenwetter.

Mining -Journal, S. 313. Aufzug aus einem Vortrage von S. Brough über mechanische Ventilation

in der General -Versammlung des South Wales Inst, of engineers. — S. 418. Mitteilungen über

das doppelte und einlache Schachtsvstem mit besonderer Bezugnahme auf Nixons Ansichten.

Annale» des Mine« XII, S. 061. Notiz von Verpilleux für Grubenbesitzer, welche unter der Gefahr schla-

gender Wetter zu arbeiten gezwungen sind; mit einer Darstellung seiner eigenen Versuche zu

Egaraude bei Rive-de-Gier.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 142. CK A. Heinbach. Mitteilungen über Grubenveutilation und

Sicherheitslampen. — S. 147. Persönliche Notiz hierüber. — <S. 207 (nach v. Rittinger's Aus-

stellungsbericht). Ventilator von Evrard.
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c. Unglücksfälle in Folge schlechter Wetterführung.

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Verein» 1868. 4. S. 105. üeber einen in

Deutschland durch v. Bremer in Kiel eingeführten Rettungsapparat für Minen nach dem System

Rouquayrol Denayronze, basirt auf der mechanischen Zufuhr couiprimirter Luft zum Athmen ver-

mittelst eigner Compressionspumpen, Reservoire und Athmungsschläuche.

Mining -Journal, S. 469, 505. Ausführliche Zuschrift von Gardner über die Unfälle in Kohlengruben, und

Rathschläge, denselben abzuhelfen; mit einer statistischen Uebersicbt der in den 10 Jahren von

185G bis 1866 stattgefundenen Verluste an Menschenleben, sowie auch der Zahl an Unglücksfällen.

il. SicherheitKlampen und andere Beleuchtungsapparate.

Annale» des Mines XII , S. 567. Abbildung und Beschreibung der Sicherheitslatnpe von Morison nach

einem Brief an Delesse; mit einer Zusammenstellung der Versuche, welche mit dieser und anderen

SicherheiUlampen angestellt worden sind.

Bulletin de la »ociete d'encouragement AT, 274. Clerget, Bericht über die von Bonlaoger erfundene

Sicherheitslampe; mit Holzschnitt, welcher wesentlich einen 6 bis 9 MM. starken Glascylinder dar-

sellt, an den sich aussen ein Drahtcy linder, innen ein Drahtkcgel über der Flamme anschliesst

e. Indicatoren und Wetteran zeig er.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 173. Mittheilungen von Dr. P. Reis über den Wetterindicator von Annell.

9. Wasserhaltung.

Berggeist, S. 194. Notiz von Dine über Wasserhaltuug durch Dampfstrahlpumpen.

10. Aufbereitung.

a. Allgemeine Mittheilungen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 197 (Berggeist, S. 273). Ucber die neue grosse Aufbereitungs-

anstalt bei Clausthal nach Matrot'8 Zusammenstellung in den Annales des Mines.

Revue de l'erposition de 1867, de la revue universelle, 4u.5 livr. No. 3, S. 547. Bericht über die mechanische

Aufbereitung der Erze und Kohlen von Habets in Lüttich, umfassend: £. 517 1) Allgemeine Be-

trachtungen, alte und neue Schule, Arbeiten von Rittinger in Oesterreich und Huet & Geyler in

Frankreich. — S. 556. 2) Pochwerke: Walzwerke und Brechmaschine von Huet & Geyler. —

S. 559. Hyperbolisches Pochwerk von Delnest — S. 563. Neues» Pochwerk von RiJünger (Stau-

satz), Metallpochwerke von Kalk (Ems). — S. 567. Pochmühlen von Fleury und Jannot, Koblen-

pochwerke von Grand Combe. — S. 572. Desintegrator von Th. Carr. — S. 579. Centrifugal-

ma hlwerk von Dejardin, Centrifugalmahlwerk von Sclessin. — S. 583. :i) Graupenacheidung

nach der Grösse; Apparate von Huet & Geyler, Separations- und Clasaificationstrommeln; Gefäss-

clevatoren; Siebvorrichtungen. — S. 591. 4) Graupenscheidung nach der Schwere; Bewegung

des Kolbens in den Setzwerken, Anwendung der Differentialschützen (coulisses diff.). — S. 591

Continuirliche Graupensetzmaschinen von Huet & Geyler, Silberau bei Ems, Moresnet, Bleiberg a. A.

— S. 604. Setzpumpe zu Przibram, Setzräder. — S. 614. Centralatelier für Aufbereitung in

Clausthal; Ersatz der Stossherdarbcit durch die Setzarbeit, — S. 620. Das neue continuirliche

Harzer Setzwerke für feine Schliege. Anwendung des englischen Fundamentalprincips bei der deutscht*

Aufbereitung. — S. 630. Das sardinische Setzwerk und die sardinischen Erze überhaupt

Oesterreichische Zeitschrift, S. 210. Beiträge zur Aufbereitungskunde. 1. Ein Stausatzversuch von A. Scherl«

in Schemnitz.
b. Erzaufbereitung.

Berggeist, S. 211, 223. Notizen über die Handscheidung auf dem Stahlberge bei Müsen mit besonderer

Berücksichtigung der Erze der Schwabengrube und auf der Grube Heinrichsaegen. — S. 237. ü&
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Läutern und Separiren des Grubenklcins von der Schwabengrube in der Setzwasche No. II auf

dem Stahlberg bei Müsen. — -S. 248. Die Klaubarbeit ebendaselbst. — .S. 264. Notizen über

das Siebsetzen des Grubenkleins ebendaselbst.

Magazine, S. 410. Abbildung und Beschreibung des Carr'schen Desintegrators.

Mining -Journal 1868, S. 544. Allgemeinere Bemerkungen über Anreicherung und Concentration
bei der Aufbereitung. Hauptsächlich nach dem Werke von G. Küstel Ober die in Nevada und

Californien übliche Gold- und Silber- etc. erz-Aufbereitung.

c. Kohlenaufbereitung.

Berg- und HvHtnmännuche Zeitung, S. 173. Mittheilungen über die grosse Evrard'sche Kohlenwäsche

auf den Gruben von Chazotte, unter Zugrundelegung ausführlicher Zeichnungen, vorgetragen von

R. M. Bornemann.

IV. Bergrecht und Bergverwaltitng.

1. Bergrecht.

Zeitschrift für Bergrecht, 9. Jahrgang. Erkenntnisse der Gerichtshöfe: S. 145 u. 153. Erk. des Ober-

tribunals vom 30. Nov. 1866 und 12. April 1867, betr. den Beweis des Alters im Felde nach dem

Allg. Landrechte. — S. 157. Krk. vom 8. Febr. 18(37. Klagbarkeit rückstandiger Betriebsgelder

nach dem vor Einführung des Allg. B.-G. geltenden Rechte. — S. 160. Erk. vom 10. Juli 1866,

Bevollmächtigung gewerkschaftlicher Betriebsdirigenten betr. — S. 161. Erk. vom 4. Febr. 1867,

Gewerkschaftsrecht nach altem und neuem Kocht. — <S. 166. Erk. des Justizsenates zu Ehren-

breitenstein vom 20. Juli 1867, betr. die Prüfung der Vorladungen der Gewerkcn zu Kepräsontantcn-

wahlen Seitens des das Protokoll aufnehmenden Notars. — S. 169. Erk. des Obertribunals vom

20. Mai 1867 über die Dauer der Competenz eines Schiedsgerichts in llergwerksaugelcgenhciten.

— S. 115. Erk. vom 8. März 1867, Anfechtung eines Gewerkschaftsbeschlusses. — 5. 176. Erk.

des Appellatiousgerichtshofes zu Cöln vom 29. Juli 1867, Anfechtung von üewerkscbaftsbeschlüssen

im Rechtswege. — S. 178. Erk. des Landgerichts zu Coblenz vom 21. Juni 1867, die Befreiung

gewisser Klagen vom Sühneversuch nach französischein Rechte betr. — »S. 179. Erk. des Ober-

tribunals vom 13. Sept. 1867, Reservation eines Erbstollns für deu Staat, Gesprenge. — 5. 180,

Entscheidungen des Landgerichts zu Aachen vom 3. Juni 1867 und des Appellationsgerichtshofes zu

Cöln vom 15. Jan. 1868, die Anwendung des Art, 2210 des eode civil auf Bergwerke. — <S. 189. Erk.

des Appellationsgerichtshofes zu Cöln vom 29. Jan. 1867, Gerichtliche Expertise über Arbeitsfähig-

keit. — 5. 191. Mitteilungen aus der Praxis der Verwaltungsbehörden; Beiträge aus der An-

wendung des Allgera. Berggesetzes. — S. 244. Dr. Achenbach. Das französische Bergrecht, Fort-

setzung früherer Abhandlungen. Von der Bergpolizei; vom Aufhören des Bergbaurechts; von den

vor Erlass des Gesetzes vom 21. April 1810 entstandenen Bergbauberechtigungen. — S. 277.

Dr. Heine, Die Anlage von Hypothekenfolien für Stein- uud Braunkohlonwerke in den vormals kgL

Sächsischen Landestbeilen der Preussischen Provinz Sachsen.

litrggeitt, S. 185. Mittheilungen über den neuen Bairischen Berggesetzentwurf. — S. 202. Notizen

über die Bergwerksbesteuerung in Baiern und Kritik des noch gültigen Abgabengesetzes vom
1. Juli 1856.

Mining -Journal 1868, S. 474. üeber die gesetzliche Normirung des Bergwerkseigenthums in England

und die Beziehungen desselben zu den herrschenden Abbaumethoden.

2. Verwaltung und Bergpolizei.

Berggeist, S. 145. Notiz über die Unterstützung der Hinterbliebenen der auf Neu-Iserlohn verunglückten

Bergarbeiter — S. 152. Ueber Bergwerksabgaben im Herzogthum Meiningen.

Mining -Journal, S. 378. Ueber Vereine der Arbeiter der Kohlengruben. — S. 387. Ueber die techn.
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Erziehung der Ingenieure nach einem Vortrage von Lander vor einem Meeting der Liverpool«

polytechnischen Oesellschaft. Besonderes Gewicht wird auf das Erlangen einer soliden Elementar-

bildung gelegt und es wird ganz besonders auf das Verderbliche einer technisch vielseitigen Aus-

bildung hingewiesen, die ohne das notwendigste Fundament allgemeiner Kenntnisse angestrebt

worden ist. — i>. 442. Unter der Ucberscbrift : »Verhütung von Unglücksfällen in Kohlengruben'

werden Mitteilungen über die Lage der betreffenden Kragen in der laufenden Parlamentssession

gemacht. Obwohl das Einbringen einer besonderen Bill nicht in Aussicht steht, so ist doch im

Unterhause gelegentlich der Vorlage des Berichts vom Select committee of Mines eine Discasski

über die ganze Angelegenheit eröffnet worden, welche das Vorherrschen folgender Meinungen und

Ansichten ergab: 1. das bestehendo System der lnspcction wird nicht formell geändert; 2. die

Zahl der Inspectoren wird nach und uach vermehrt; 3. die Anwendung zweier Schächte bei jeder

Grube ist wünschenswerth und muss, event. nach Vollendung der Versuche und Einholung sämmt-

licher Gutachten, durch ein Oesetz als künftig erforderlich bezeichnet werden; 4. die Prüfung von

Orubenbeamteu ist dagegen unnütz und kann nur zu einer Vermehrung der Gefahren führen. Es

werden Auszüge aus den Reden der hauptsachlichsten Vertreter von Grubendistricten hervorgehoben,

von denen namentlich die Aeusserungeu von Bruce und Vivian äusserst bestimmt und energisch von

der Regierung in der nächsten Session die notwendigen legislatorischen Vorlagen forderten.

OesterreichUche Zeitschrift, S. 142. Lipoid, Ueber die Resultate der Einführung des unbeschränkten

Oedinges bei dem Bergbau zu Idria. Das Resultat war. das* der Arbeiter mehr leistete, da.**

ferner die Kosteu pro Klalt.r Ausschlag sich verminderten und der Arbeiter dadurch doch einen

grösseren Verdienst pro Schicht erzielte, als während des Bestandes eines beschränkten Oedinges.

3. Statistik.

,i. Bergwerksproduction bestimmter DUtricte uutl Länder.

Berggeist. 6'. 167. Statistische Notizen über die Bergölgewiunuug in Oesterreich und die Producüoa

von Edelmetallen in Nordamerika. — 6'. 211. Ueber die Kohlengewinnung des Könh:-

reichs Belgien, nach einer von dem Staatsanzeiger veröffentlichten Zusammenstellung Seitens di->

britischen Gesandtschaftssecretariats. Gefördert wurden 18(55 11.840703 To., 1 8< •«> 12.774(502 T>\

auf 174 Gruben mit 151.031574 Frcs. Werth. Ausserdem werden noch die Aussichten auf an-

dauernde Förderung und Nichhaltigkeit der Kohlenlager discutirt. Bis zu 1000 Metres Tiefe wird

die noch anstehende Kohlenmenge auf 4700 Millionen To. geschützt.

Revue unitewlle, l'ol. 23 u. 2i, S. 120. Statistische Ermittelungen über die Bergwerksindustrie Englan-U

pro lHtiti.

Polytechnische* Centrulhlatt, S. ;'>XH. Ueber die Production und Oonsnmtion von Steinkohlen in Europa:

nach einem Vortrage von Dr. von Boguslawsky in der Sitzung der polytechnischen Gesellschaft zn

Stettin am 81. Januar 18(58.

Berg- und llüttenmännm-he Zeitung, i>. 146. Vergleichung der Holzproduction und Production an Stein-

kohlen und Braunkohlen im Preussischen Staate. Nach einer Abhandlung des Oberbeighauptmanns

von Dechen in der Engel'schen Zeitschrift des kgl. Preussischen statistischen Büreaus 1807. S. 257.

— S. 23Ö. Mitteilung von J. Havrez über den Stand des engl. Steinkoülenbergbaues 18(50 (nach

der Revue uuiverselle im Auszug).

Ii. Handeln- und Vcrkclirsvorliäl tnis so vun itergwurksprodueten.

Berggeist. S. UHK Notizen über den Kohlenverkehr und Export aus dem Zwickauer Kohlenrevier. —
8. 238. Auszug aus dem Jahresberichte der Coblenzer Handelskammer, so weit derselbe

den Bergwerksbetrieb anbetrifft. — S. 2ö€. Notizen über den Kohlenhandel Berlins 1867 nach

dem Bericht der Aeltesten der dortigen Kaufmannschaft. Einfuhr: 3,514014 To., Ausfuhr: 78766 To..

Durchfuhr: 301773 To. Kohlen und Koks. — -S. 274, Auszug aus dem Handelskammerbericht zu
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Mülheim a. <1. Ruhr, besonders den Bergbau und das Kohlengesehäft innerhalb des Bezirkes

betreffend.

ZtiUchrift de* Obenchletüchen Berg- und HüttenmdnnUchen Verein* 1*6*. So. 4, S. 101. Mittheüungen

über die zuletzt festgestellte tagliche Maximal Versendung der im Bereich der oberschleai-

schen Eisenbahn belegenen Steinkohlengruben Ohcrschlesiens mitbist Kisenbahn. wonach sich die

Summe auf 523<>0 To. stellt.

B. llfittenbetrieb.

1. Allgemeine wissenschaftliche Mittheilungeii.

1. Eigenschaften der Metalle.

CoMpie* rendun Bd. 66, S. 846. Lontin, Ueber die Ursachen der schädlichen Wirkungen, die mau bei der

Heizung gusseiserner Stubenöfen beobachtet hat. — S. 847 (Dingler's polytechn. Journal Bd. 180,

S. 125). Cailletet. Ueber die Durchdringbarkeit des Eisens durch Wasserstoffgas und bei gewöhn-

licher Temperatur.

DiligUr'* i>"lyt. Journal, Jid. 18», S. I.W p. Notizen über die Durchdringbarkeit und Absorption der

Oase durch Metalle von Odling, Morin, Deville und Troost.

Mechank* Magazine, Vol. 89, S. I. Uel*r die Moleknlantustände des galvanisch niedergeschlagenen

Kupfers nach den Versuchen v<n Prof. Guthrie.

2. Andere allgemeine Mittbeilungen.

Berg- und HütteniuännUclie Zeitung, S. 176. Ueber die hauptsächlichsten Fortschritte im Eisenhütten-

weseu im gegenwärtigen Jahrhundert, von R. F. Stalsberg zu Kongsberg aus dem Schwedischen

von Ty.

Mining -Journal, S. 364. Leber zwei neue Metalllegirungen: 1) Union -metal 100 Thl. Fb. 1 bis

5 Tb. Sn, 1 bis 5 Tb. Sb, zum Schiffsbeschlag verwendbar; 2) Minargent 1000 Th. C«, 700 Th.

Ni. 50 Th. Wo und 10 Th. AI, zu verschiedenen Luxusobjecten.

MechamcH Magazine Bd. 88, S. 2'J8. Auszug aus einem neueren Vortrag über Metalllegirungen und ihren

Gebrauch von Prof. Matthiessen. Besprochen wird vorzüglich das Verhalten der Legirungen gegen-

über der Wärme und Elektricität, der Schwere, Härte. Cohäsion u. s. w.

Practica! Merhanie* Journal 1868; 1 86!), Vol. 4. S. 47. Eine Uebersicht des jetzigen Zustande- der sänmit-

lichen Zweige der metallurgischen Praxis in Großbritannien, mit Abbildungen von Hohofen. Mit-

getheilt von V. Day.

Journal für praktische Chemie 1868, Bd. Bi4, .S. 1*6. Mittheilungen von Georg Leuchs über den Salz-

und Jodgebalt des Gichtstaubs der Eisenhohöfen.

Bulletin de la »ociete d 'enconrayement 1868, S. 201. Auszug aus einem Bericht des Herrn Debray über

ein neues Verfahren von Helouis. vergoldete Fäden zu fabriciren; eiu platinirter Kupferdraht

wird zu derselben Feinheit ausgezogen, wie bisher die Silberladen, und zeigt sich unempfindlich

gegen die Eiuwirkung von Schwefelalkalien, welche auf Silberfaden stets Schwärzung hervorrufen.

Btrggtüt 1868, S. 2;'>9. Notizen von Dr. Muck über die Bildung von krystallisirtem Schwefelblei.

II. Beschreibung von Hüttenwerken.

1. Eisenhütten.

Zeitschrift da Verein« Jeutuher Ingenieure, 6. 339. Notizen über einen Besuch der Gruben- und Hütten-

anlagen zu Dombrowa im Königreich Polen.

Oenterreichitehe Zeitschrift. S. 187. Notizen über die Eisenindustrie des südlichen Böhmens ; besonders die

Werke: Adolfsthal in Budweis, Josefsthal bei Clilumec, St. Gabriela bei Beneschan, Franzensthal,
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Thereaienthal bei Neu-Bistritz, sowie über den dortigen Eisensteinbergbau und die Maschinemabri-

•

kation in Goldenkron (Peter Steffens).

Berggeist, S. 202. Notiz über die im Kreise Cosel O.-S. gelegenen Eisenhütten der Herrschaft Slawentrik

mit besonderer Berücksichtigung der Werke zu Medar und Blechhammer an der Clodnitz. — S. 228.

Notiz aus dem Geschäftsbericht der Verwaltung der Ilseder Hütte.

2. Andere Hütten.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 20ö. Notizen über den Blei- und Silberhüttenprocess zu Bottino

in Toscana.

Berggevit, S. 189. Notizen über den Betrieb der chemischen Fabriken (Mineralöl, Wasserglas, Knochen-

kohle etc.) im Bezirke der Handelskammer von Halle.

III. Materialien des Hütteubetriebes.

1. Brennstoffe,

a. Theorie der Verbreunuug.

Berggeist, S. 264. Ueber den Verbrauch und die Benutzung kleiner Kohlen, nach einem Vortrage d«

Dr. Whelpley in Boston; handelt vorzugsweise von der Verbrennung der Kleinkohlen im Wasser-

ofen der Staubstrommethode.

Comptes rendus, Bd. 66, S. 1047. Notizen von Scheurer-Kestner über die Verbrennung der Steinkohlen.

— S. 1220. Untersuchungen von Scheurer-Kestner und Meunier über die Verbrennung der Stein-

kohlen. Analysen der gasförmigen Verbronnungsproducte der verschiedenen Kohlensorten des Saar-

brückener Beckens.

Annale* de Chimie et de Physic, Bd. 13, S. 144 (Zeitschrift für analytische Chemie 1868, S. 236). Ueber

ein neues Thermometer zum Messen von hohen Temperaturgraden nach Berthelot.

Zeitschrift de» Verein» deutscher Ingenieure, S. 387. Ueber den Einfluss des Luftzuges auf den Heizeffert

der Steinkohlen, mit Bezug auf die Proben von PrÜsmann

b. Holz uud Torf.

Vompte* rendus Bd. 66, S. 231 (Dingler's Journal, Bd. 188). Neues Verfahren von Gillot zur Holzverkoblung

und zur Verwendung der erzeugten Holzkohle für eisenhüttenraännische Zwecke.

Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern 1868, S. 289. Beschreibung einer verbesserten Maschine zur Turf-

fabrikation (Pressen des Torfes) von Lachermayer & Figge, mit Abbilduug.

Afechanics Magazine Bd. 88, S. 290. Notizen über die Fabrikation von comprimirtem Torf in Irland nach

dem Hodgson'schen Verfahren.

c. Hraunkohlcn.

Mining -Journal 1868, S. 457. Bemerkungen über die Behandlung der leichteren Brennstoffe und

über die dazu verwendeten Apparate; ein Auszug aus einer abgekürzten Zusammenstellung sämmt-

licher patentirter Verfahren, die sich auf die Zubereitung und Verwendung von Brennmaterial be-

ziehen, die von der Office der Patent -CoinmLssarien zu London herausgegeben worden ist.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 108. Kleinschmidt, Ueber die Zngutemachung der Braunkohlen-

halden mit besonderer Bezugnahme auf frühere Arbeiten des Verfassers und seine persönlichen, zu

Heistern auf dem Westerwalde gemachten Erfahrungen.

d. .Steinkohlen und Kok»

Berggeist, S. 201 {Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 164). Fabrikation comprimirter Brennstoffe ru

Givors bei St. Etienne in Frankreich.
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Practical Mechanic* Journal 1868, S. 75. Ueber Theere und ihre Derivat«, ihre Darstellung beim Koks-

ofenbetrieb; mit zahlreichen Abbildungen palender Apparate.

Ottterreichüche ZeiUchrift, S. 121. Dr. Th. Brauer, Heber die Verkokung der wenig backenden Kohlen.

I. Einleitendes. II. a) das alte Appolt'sche System; b) dasselbe verbessert für wenig fette und

ziemlich gasreiche Kohlen; c) dasselbe verbessert für wenig fett« und wenig gasreiche Kohlen.

III. Schlussrecapitulation. — £. 170. Derselbe, Analysen der Steinkohlen und Koke aus dem
Plauenschen Grunde bei Freiberg und derjenigen von der Mi rösc haner Steinkohlengewerkschaft

und der St. Jacob-Koksanlage bei Przibram.

Mechanic« Magazine, S. 487. Notizen über Walisische Dampfkohlen. — S. 490. Ueber die Benutzung

der Kleinkohle in dem verbesserten Koksofen von Carves & Co.

Mining -Journal, S. 313. Mitteilungen von Basset (Cardiff) über Patent -Brennstoffe und Ausnutzung

kleiner Kohlen; Auszug aus einem Vortlage und der daran sich knüpfenden Discussion in der

General -Versammlung des South -Wales Instit. of Engineers. — 6'. 443. Notizen über die Ver-

werthung von Kleinkohlen bei der Darstellung von Koks zu metallurgischen Zwecken mit Beziehung

auf die von Carväs & Co. in St. Etienne construirten Ocfcn.

Polytechnische* CentralbUitt, S. 497. Hartig, Ueber die Heizversuche, welche Nieoll & Lynn in Wigan mit

den Steinkohlen von Lancashire und Oheshiref angestellt haben. — S. 654. Notizen von C. Kayser

über die Herstellung von Kohlenbriquettes.

f. Petroleum.

Berggeüt, S. 138. Mitteilungen des Dr. von Lasaull über ein Vorkommen des Bitumens in der Auvergne

(Depart. Puy de Dome. Frankreich). — S. 144. Notiz über das Galizische Petroleum und seine

Ausbeutung.

Mining-Journal, S. 327. Notizen über flüssige Brennstoffe und die Ausnutzung von Koblenthecr; mit

Bezugnahme auf das PhiUips'sche Verfahren. — S. 542. Ueber die Anwendung von Petroleum zur

Dampfkesselheizung, besonders für die Zwecke der Marine.

Dingler'« polgt. Journal, Bd. 188, S, 465. Bizard k Labarre, Apparate zur Lagerung des Petroleums

und anderer leicht entzündlicher Oele (m. Abb.). — Bd. 189. S. 42. Ueber die Verwerthung der

Brennmaterialien mit Einschlug* der Mineralöle, nach J. W. Macquorn Rankine. (Engineer und

Deutsche Industriezeitung 1868. No. 4 und 5.) — S. 50. H. Devllle, Ueber die physikalischen

Eigenschaften und die Heizkraft des Petroleums und der Mineralöle. — <S. 61 (Comptes rendus «6,

S. 442). Dr. R. Peltzer, Notizen über die Entflammbarkeit des Petroleums und des Schieferöles.

f. Gase.

Berggeist, S. 219. Notiz über eine in der Provinz Sachsen auf einigen Industrieanstalten eingeführte

Leuchtgasbereitung aus Braunkohlen und Braunkohlentheeren.

Mechanic» Magazine, S. 455. W. Odling, Bemerkungen über einige Wirkungen der Hitze einer Knall-

gasflamme.

2. Erze.

Bulletin de la socUti de Cindmtrie min. 1868 (July—Sept.), S. 5. Ausführlicher Bericht von Ed. Orateau

über die Eisenerze auf der allgemeinen Ausstelluug zu Paris 1867. — S. 119. Caillaux, Sta-

tistische und geologische Nachrichten und Nachweisungen in Betreff der in Paris 1867 hauptsächlich

vertreten gewesenen Erze.

"*
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IV. Vorrichtungen und Geräthe.

1. Oefen.

a. Materialien z u tu OfonUau.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 173. Mittbeilungen von Scheerer über neuere Anwendungen d«

Cem entcs zu verschiedenen technischen Zwecken. — »S. 247 (Comptea rendus 66, S. 839). H. Caron.

Ueber die Zubereitung der Magnesia, welche man als feuerfestes Material verwendet.

Dinglers polgt. Journal, Bd. 188, S. 30 (Polytecbn. Centraiblatt, S. 901). F. Michell, üeber Ringofen

und andere coutinuirliche Ziegelbrennfifen neuerer Construction. — Bd. 189, S. 110, 113, 116.

Auszüge aus Mittheilungen von H. Caron über Magnesiadarstellung und über Knallgas-

beleuchtung.

Comptee rendus Bd. 66, S. 860. Mittheilung von Caron über die Verwendung der Magnesia bei der Knall-

gasbeleuchtung. — S. 1040. Mitteilungen von Caron über die Zusammensetzung des Gasgemische

welches zur Knallgasbeleuchtung dient, und über ein neues die Magnesia ersetzendes Material.

Merhanics Magazine 1868, S. III Zeichnung und Beschreibung der S. Johnson'schen Ziegelmaschine
Scientific Atnerican, S. 369. Notiz über eine neue Ziegelmaschinc von Peter Hayden.

b. Construction von Oefon.

Dingler'« polgt. Journal, Bd. 188, S. 34. Dr. Meidinger, Ueber die Regulirung der Ofenhitze. — Bd. IH'J.

S. 39. Fortsetzung der pyrotechnischen Rundschau von C. Schiuz. Raucbverzehrender Apparat mit

einem zweiten beweglichen Roste von Raymondiere in Nantes (m. Abb.).

Bulletin de la soriete d'encourmjement XV, 8. 141. Mittheilungen von Debray über den Gasofen von

Ad. Perrot (m. Abb.).

Mechanic* Magazine, Bd. 88, S. 317. Zeichnung und Beschreibung einer Vorrichtung, um die Ueber-

hitze von Schwefes- und Puddelöfen, auch von anderen Flammöfen zur Gaserzeugung zu benutzen.

Hinter dem Fuchs des Ofens befindet sich eine verticale eiserne Retorte, die von oben beachkks

und unten entleert werden kann. Da in solchem Falle die Esso nicht wirkt, so muss eiu solcher

Ofen mit Gebläse betrieben werden, wie der Eck 'sehe Ofen, und kann in Folge dessen nur für oiv-

dirende Schmelzungen gebraucht worden.

Polytechnisches Centraiblatt 1868, S. 639. Elwert, Mittheilungen über die Perrot'schcn Gasschmelz-
öfen und deren Verwendung in der Bijouterie- und Kleinbroncewaarenfabrikation.

2. Maschinen.

a. Kräfte, Krafterzeuger, Kessel ete.

Berggeist, S. l.ü. Dritter Bericht über Verdampfungsresultate des im Puddlings- und Walzwerke zu

Schönthal bei Wetter a. d. Rhur aufgestellten Gussstahlkessels im Vergleich mit einem daselbst

unter gleichen Umständen wirkenden schmiedeeisernen Kessel von Peter Harkort & Sohn. (Vergl

Berggeist No. 38, 1865.) — »S. 233. von Dücker, Notizen aus Paris (Forts, a. No. 31). Technik.

Beschreibung und Abbildung des magnetischen Wasserstandszoigers für Dampfkessel von

LhetuiUier-Pinel.

Mining -Journal, S. 316. Skizze und Beschreibung des Jackson'schen Kessels mit Verticalröhren. um mittebt

Gashitzeu Dampf zu erzeugen.

b. Maschinen.

Mechanic* Magazine, S. 411 und 412. Abbildung und Beschreibung des mit zwei tylindern versehenen

Dampfhammers von Thwaites & Carbutt.

Revue de Fexpoiition de 1867. De la rerue universelle A'o. 3. S. 499—»21. Mittheilungen über die

Gasmaschinen vou Hugon, Otto und Lenolr. — S. ö21—644. Mittheilungen über die

Dampfmaschinen von Corliss & Ingliss. Unter dem Titel: Bewegungsmechanismen von Dwels-

hanvers-Dery.
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V. Hüttenbetrieb.

1. Eisenhütten,

a. Koheiseneneuguug.

Berggeist, S. lfö. Ueber die Anwendung sehr heissen Windes bei Hohöfen in Folge der Einführung

des von Crocbrane & Co. auf den Woodside iron works erbauten Winderhitzungsapparates.

Zeitschrift den Verein* Jeuhcher Ingenieure, S. 394. Mittheilungen über Winderhitzungsapparate

(nach dem Berggeist).

Pructictil Merhanics Journal I'868/69, S. öO. Abbildung und Beschreibung der 4 neuen Gebläse-
masehinen auf den Eisenwerken zu Creusot. Es betragen u. A. die Durchmesser der Blasecylinder

2,7:> M. , der Durchmesser der Dampfcy linder I.sm» M., die Hublänge 2,oo M., die Dampfpressung
."> bis 54, Atmosph., die Expansion des Dampfes \ Hub, die Zahl der Wechsel 15 pro Minute, der

Luftdruck im Cylinder 16 Centiin. Quecksilber, die Windmenge eines Hubes 11,8« C'ub.-M., die No-

roinalstärkc der Maschinen 175 Pferdekr.

Oetterrrirhüche Zeitschrift, S. 136. lieber die Selbstkosten des Roheisens auf den rheinisch - west-

fälischen Eisenwerken.

Rente umverteile, Vol. 23 u. 24, S. 164. Ueber die Verwendung des Kalkes zum Ausblasen der Hoh-

öfen (nach dem Berggeist, mit Bezug auf die auf der Heinrichshütte bei Hamm a. d. Sieg ange-

stellten Versuche).

lHufßer'rpohjt. Journal, fid. 188, S. 472 (Cumptes rendus, T. LXVI, S. 744. Berggeist, S. 264). H. Caron,

Ueber die Anwendung des Flussspathes zum Reinigen phosphorbaltiger Eisenerze. — S. 504. Notiz

über das Zugutemachen der Feineisenfeuer-, Puddel- und Schwewsofcnschlackcn, mit Bezug auf das

Verfahren von Frey in Store
-

.

ber,j- und Hüttenmännische Zeitung, S. ttl. A. Kerpely. Hohofenbetrieb mit erhitzter Gebläseluft. Neu
combinirter Lufterhitziingsapparat. — S. 180. Notiz über die Einführung von Lürmann's Hoh-
öfen mit geschlossener Brust und continuirlichem Schlackenabfluss in Nordamerika (nach einer

Notiz im Am. Journ. of Mining, Vol. 5, No. 1(5, April 1868).

I>. (üeaserei.

u. üiessereibetrieb.

Berg- und HütlenmünnUche Zeitung, S. 180 (Berggeist, S. 144). E. F. Dürre, Notizen über einen grossen

Chabottcnguss auf der Königin - Marienhütte bei Zwickau. — S. 2/>ö. Derselbe, Aphorismen über

Giessereibetrieb. Fortsetzung der Formmaterialien. Schluss der ersten Abtbeilung und lnhalts-

verzeichniss der seit 1865 erschienenen Artikel.

Practica! Mcchunic« Journal 1868, S. 72. Ueber einige Punkte der Eisengiessercipraxis. Formkasten
und ihre Anfertigung sowie Aufbewahrung. — S. 97. Schmiedbarer Guss; geschichtliche

und einleitende Bemerkungen.

Mechanic* Magazine I86t>, S. 423. Notizen über Geschichte und Bedeutung der kaiserlichen Kanonen-
giesserei zu Indret a. d. Loire.

Scientific American, Vol. 19, S. 1. Notiz über die Verwendung des chromhaltigen weissen Eisens

zum Guss von diebessicheren kugelförmigen Documentencassetten (m. Abbild.). — S. 3. Auszüge

aus einer längeren Mittheilung des Iron monger über die Gusswaarenfabrikation auf den Carron-

Eisen werken und über einige Feinheiten der Eisengiesserei, wie sich dieselben unter der Leitung

von Schott in Ilsenburg ausgebildet haben.

ß. Kmailliren und Verzieren des Gusseisen«.

bingler'» polyt. Journal, Bd. 188, 8.286 (Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses in

Preussen 1867, S. 216). Kunheim. Ueber die Eisen verkup ferung nach dem Weyl'schen Ver-
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fahren. — S. 339. Dr. Stölzel, Notizen über ein Verfahren, Gegenstände von Gusseisen, Stahl

oder Schmiedeeisen mit einer dünnen Kupferschicht zu überziehen. — S. 419. Notizen über einen

billigeu Wasserglasanstricb für gusseiserne und Blechöfen. — S. 4S2 (Scientific American

1868, S. 289, Berggeist, S. 260). Ueber ein neues Verfahren zum Verzinnen von Eisen- und

Kupferblech; von John D. Grüneberg und Samuel H. Gilbert zu Spring Mills in New -Jersey. —
Bd. 189, S. 64 (Bulletin de la soetöte d'encouragcm. XV, S. 129). Bericht von Barrai über da*

Masselotte'sche Verfahren zur Herstellung matter Vergoldung auf pyroelektriscbem Wege.

Mechanics Magazine, S 395. Notiz über eine eigentümliche , den Herren M. & C. Horeley patentirte

Methode, Gussformen mit einer Glaspulverschicht zu versehen, so dass sich auf der Oberfläche de*

gegossenen Gegenstandes ein verglaster Ueberzug bildet, welcher die Rolle eines Emails spielt. Man

überzieht die Form mit einer zusammengeriebenen Mischung von 2 Pfd. Graphit und 1 Gallon Gas-

theer und überstäubt rasch mit gemahlenem Fensterglas oder grünem Flaschenglas; auch Hobofen-

schlacke lässt sich dazu verwenden.

y. Kigenftchaften des Gusseisous.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 209 (Verhandlungen des Bergmännischen Vereins zu Freiberg).

Mittheilungen von Erhard über das Schwimmen von festem auf flüssigem Gusseisen.

c. StabeUenerzeuguug.

f. Puddelüfen und Vorrichtunsen zum Puddeln

Mining -Journal, S 472. Auszug aus einem Vortrag von Jones über verschiedene Puddelofensysteme. Er-

wähnt werden u. a, die Constructionen von Siemens, Menelaus, Wilson, Newport u. A.

Mechanic» Magazine, S. 338. Notizen ülicr den Betrieb des Wilson'scben Puddelofens im Auszug nach

einem Vortrage von Whitwell.
y. Puddelbetrieb.

Berggeist, S. 246 (Mechanics Magazine, S. 388; Practical Mechanics» Journal, S. 330; Dingler's polytechn.

Journal, Bd. 188, S. 41; Polytechn. Centralblatt, S. 899). Auszug aus einem Vortrage von St

John Vincent Day über gewisse Punkte in der Darstellung von Schmiedeeisen, mit besonderer Be-

ziehung auf den Rlchardson'schen Process.

Dinglere polytechn. Journal, Bd 188, S 117 (Practical Mechanic« Journal 1868, S. 336). Abbildung und

Beschreibung von Kirk's Gebläse, welches auf der Parkhcad- Frischhütte für den Richardson'schen

Process angewandt wird; von V. Day. — 6'. 479 (Scientific American 1868, S. 245). Ueber ein

verbessertes Verfahren zur Erzeugung von reinem Stabeisen und Stahl. Anwendung von Kohlen-

säuregas beim Bessemerfrischen von John F. Bennet zu Pittsburg in Pennsylvanien.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 139. Allgemeine Bemerkungen über den Richardson'schen Process od«

das Windpuddeln, nach englischen und deutschen Mittheilungen. - S. 164. BaUing, Ueber ein

Mittel, den Metallverlust bei der Stabeisenfabrikation zu vermindern : mit Beziehung auf Hargrave's

Verfahren, das Roheisen in Eisensteinpulver abzustechen. — S. 193. Derselbe, Ueber eine Ver-

besserung des gewöhnlich üblichen Verfahrens beim Verfrischen des Robeisens in Herden.

d. Walzwerke und ihre Producte.

«. Maschinelle Vorrichtungen und Werksanlagen.

Dinglers polyt. Journal, Bd. 188, S. 114 (Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1868, S. 154).

R. Daelen, Ueber das Walzen mit Zwillingsmaschinen ohne Schwungrad. — S. 270 (nach dem

Engineering, S. 225). Mittheilungen über die Anfertigung gesehweisster conischer Eisenblech-

rohre von W. Galloway und G. Plant in Manchester (m. Abb.). — S. 272. Notizen über ein

Walzwerke für Stäbe mit kreuzförmigem Querschnitt, patentirt für Petin, Gaudet & Co. in Kive

de Gier. — Bd. 189, S. 31. Hoyer, Abbildung und Beschreibung von Auberfs Handbleehscbe«.

— S. 33. Abbildung und Beschreibung der Blochlehre von J. R. Brown 4; Sharpe in Providern*'.
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Polytechnisches Centraiblatt, S. 620. üeber verschiedene Drahtl ehren und im Besonderen die von Pete«
empfohlene Universal- oder Normallehre von K. Kannarsch.

Practical Mechanics Journal 1868, S. 83. Zeichnung und Beschreibung eines Walzwerks, um Feilen-

stäbc vollkommen fertig zu walzen: Gray'sches Patent.

8. Wnlzwerluproduetc und deren Verfeinerung.

Dingler's polyt. Journal, lld. 188, S. 73 (Oesterreichische Zeitschrift, S. 10). Mittheilung von Tunner

über die Herstellung von Girders (Gitterstäbe).

Mechanics Magazine 1868, S. 473. Die Anfertigung von Stahlschienen durch den Heaton'schen Process

auf den Langley Mill- Stahl- und Eisenwerken.

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, «S. 153. Auszug aus dem officiellen österreichischen Aus-

stellungsbericht über die Fortschritte der Schieuenfabrikation, wie sie sich durch die Producte

der Pariser Ausstellung ergeben haben. Zusammenstellung verschiedener Werke aus allen Ländern

mit den auf der Ausstellung angegebenen Kaufpreisen ihrer Waaren.

Zeitschrift de* Vereins deutscher Ingenieure, S. 225. Baumeister, Kleine Mitteilungen von der Pariser

Industrieausstellung von 18ö7. besonders über grosse Eisenstücke, Gussstahl etc. — S.391.

üeber die Prüfung von Blech-, Winkel- und T-Eisen, nach den Annales du gerne civil.

ct. Kigonitchaften des Stahls und Erzeugung demselben überhaupt

Armengaud, Genie indu»triel, T. 3.% S. 289. Auszug aus der Arbeit von Gruner über den Stahl und seine

Darstellung, welche in den Annales des Mines erschienen ist.

Bulletin de la »ociitc tTencouragement Bd. 15, 1868, S. 209. üeber die Hartin'sche Stahldarstellungsweise

und die Metbode von Eggertz, den Kohlenstoff in den diversen Stahlsorten zu bestimmen.

Polytechnische» < entralblatt, S. 532. Notizen über das Martin & Berard'sche Verfahren zur Fabrikation

von Bessemerstahl; von Vincent Day (nach dem Practical Mechanics Journal, Novbr. 1867 durch

Polyt. Journal).

Berggeist, S. 185 (Armengaud, Genie industriel; Dingler's polyt. Journal, Bd. 188, S. 46). H. Matbieu,

üeber E. Martin's Verfahren zur Gussstahlfabrikation.

Dinglers polyt. Journal, Bd. 188, S. 192 (Mechanics Magazine, S. 186). Hargreaves' Verfahren zur Ver-

werthung der Stahlschlacken und Stahlcindcrs.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 154 (nach dem Mechanics Magazine 88, S. 30). Notiz über den

neuen Stahlofen von Hargreaves & Robinson.

Mechanics Magazine Bd. 88. S. 291 (Mining - Journal 38, S. 327). Bericht über das Hargreaves'sche Ver-

fahren und den neuesten Erfolg seiner Anwendung, nämlich die Stahlerzeugung aus Cleveland -

Roheisen, welches fast 1 pCt. P. enthält und deshalb sehr niedrig im Preise steht.

Zeitschrift dei Verein* deutscher Ingenieure, S. 375. Längere Mittheilungen von R. Ziebarth über Elasti-

cität, Dehnbarkeit und absolute Festigkeit des Eisens und Stahls, bearbeitet nach einem Aufsatze

von Knut Styffe im Jern kontorete Annaler 1866, H. 1 bis 3.

Annale* des Mines 1868, S. 103. Bestimmung des Elasticitätscoefficienten einiger Reihen von

Stahlstäben, welche in verschiedenem Grade gehärtet worden sind, durch Biegung.

Practical Mechanic* Journal 1868. S. 65. Bemerkungen über die Zukunft des Stahls, seine Verwendung

und Darstellung.

ß. Bcaseraerprocess.

Berggeist, S. 24:) (Dingler's polyt. Journal, Bd. 188. S. 45 und Mechanics Magazine, S. 89). üeber eine

neue Giessform für Bessemerstahl von Waddington & Longbottom in Barrow in Fnrness. —
S. 248. üeber einen verbesserten Bessemerapparat von Sharp k Webb in Bolton Iron Works. —
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8. 2-
r
>6. Bekanntmacnung und Preisansschreibung Seitens des Vereins für die österreichisch« Eisen-

industrie, betreffend die Anwendung des erhitzten Windes beim Bessemern. - 8. 277. D>r

Bessonierprocess zu Königshütte in Oberschlesien und zu Witkowitz in Mähren (nach «fem

Engincer und Dingler's polyt. Journal, Bd. 188, S. 17f>).

Mining- Journal. 8. -J8ff. Auszug aus eiuem Vortrage von A. Bowater vor der Liverpooler polytechnischen

Gesellschaft über die Ausführung des Bessemerproeesses auf den Mersey- Stahlwerken, wo U.A. du

Material im Cupolofen geschmolzen wird (5 tons in 1J bis 1^ St. bei 1 Pfd. Windpressung pr>

Qu.-Zoll) und mau eine Hauptrücksicht auf die Güte des Koks nimmt.

Armengaud, (»-nie induntritf, Bd. .76\ 8. l<i. Skizze und Beschreibung eines Stiöhlor'schen Gebläses.

Bulletin de la societv d'encouragement Bd. lö, 8. 18,'S. lieber die Ausdehnung der Verwendung von Bessomw-

metall, mit Bezug auf Versuche, welche von der Directum der X. W. Eisenbahngesellschaft in

England angestellt und von Kamshottem in Crewe geleitet worden sind.

OetterreiehtMche Zeitschrift, 8. Vit. Der Bessomerprocess nach den Ergebnissen der Pariser Ausstellung

vom Jahre 18G7. Im Auszug aus dem Berichte von Knut Styffe bearbeitet von Tnnner, mit An-

merkungen des Letzteren. — S. 101. Ueber Bessemer-Ty res (aus den Memoirs of the Americsu

bureau of Mines 1807) von Dr. Ad. Schmidt. — 8. 2" f. Mittheiluugen von Franz Knpelwie»r

über Bessemer's und Martins Verfahren und Vergleich derselben, nach welchem sich ergibt, da?*

der Martin'sehe Proeess folgende für Steyermark wichtige Vorzüge vor dem Bessemerproecss hat*:

1) Verwendbarkeit des weissen Boheisens und Krsparniss an Holzkohle. 2) Langsamerer Verlauf

des I'rocesscs und Möglichkeit, eine verlangte Hiirteiiuminer genau einhalten zu können. 3) Ge-

ringeres Anlagekapital und beliebige KrWeiterung des Betriebes. 4) Bessere Verwerthung all«

Abfallproducte des eigenen wie der anderen Hütteuprocesse. — 8. 22t). Brunner, Beobachtung«

über die Anwendung der Spektralanalyse für den Bessenierprocess , unter Berücksichtigung der

von Lielleg und Kupelwieser gemachten Erfahrungen. Die Anwendbarkeit des Spektroskops zur

Leitung des Processen wird bezweifelt.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, 8. 169. Mittheilungen über Bessemern und Gussstahlfabrikation v«i

Knnt Styffe nach dem Aufsatze über die neuesten Fortschritte der Eisenindustrie in den Jern kon-

teret* Anualer.

Zeitschrift des Oheritchlemchen Berg- und Hüttenmännischen Vereins 1868, No. 4, 8. 99. Mittbeilunflwi

von Jüttner über die Bessemerfrage in ObersehKien; bespricht die Kosten des Betriebes selb*;

unter Vergleich der für England und Oesterreich geltenden Betriebs- und Selbstkosten.

f. S t a Ii I Ix'artji-i tuu^.

Berg- und Hütten niänninche Zeitung. 8. 170. Notizen über Stahischmelztiegel nach dein American

Journal of Mining von D. — Ä. 2'1'i. E. Resch, Notizen über Manipulationen bei der Gussstahl-

darstellnng. Gussstahlöfen und Behandlung der Gussstahlkönige.

Comptes rendus Bd. 66, 8. 4'M) (Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 2öl. Oesterreichische Zeitschrift XVI.

S. 218, Dinglers polytechn. Journal, Bd. IHK. S. 420). Galy Cazalat, Ueber ein Mittel, um gnss-

stählerne Kanonen von grösserer Widerstandsfähigkeit und billiger herzustellen, als man sie bis

jetzt zur Ausrüstung der Panzerschiffe angekauft hat.

Mining -Journal 1868, 8. Ausführliche Mittheilungen über die Verbesserung von Eisen und Paddel -

stahl durch Legiren mit Wolfram: unter Bezugnahme auf die seit 1803 in England auftretenden

deutschen Wolframstahlsorten. — S. M4. Notiz über die stahlköptigen Schienen von Dodd.

l'racticul Mechunics Journal 1868, 8. 84. Zeichnung und Beschreibung der patentirton Gasgeneratoren,

zur Gussstahlfabrikation construirt von Alexander.

Dinglei's polyt. Journal, Bd. 188, 8. 47(J. Notizen über das HoUey'sche Verfahren. Stahlzaine zu giessen,

mit Abbildungen. Aus dem Engineering 1808, S. 450.
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2. Kupferhütten,

a. Rohkupfererzeugong.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 178. Mittbeilimgen von Ty über den Rachette-Ofen zu Pähl an

nach den Jern kontorets Annaler 1867.

b. Darstellung auf Dauern Wege.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 143. Auszug aus einem Vortrag des Berg- und Hüttenverwaltere

Pogatachnig über die Knpferextractionsmethode der gewerkschaftlichen Kupferhätte in Skofie 1

);

diese Methode wurde nach den Angaben und Ideen von R. Rhodins & Susewind zu Sterne bei

Linz a. Rh. und Stadtberge in Westfalen eingerichtet.

Mining -Journal, S. 370. Notizen über die Kupferextraction zu Virneberg a. Rhein.

d. Knpferlegirungeu.

DingUr't polyt. Journal, Bd. 188, S. 138. Die Bronze einer von Peter Vwcher gefertigten Statue ent-

hielt nach E. Reichardt 0,978 Fe, 0,151 Mn, 0,334 Ni, 16,609 Zn, 1,141 Pb, 0,318 Co, 80,069 Cu, zu-

sammen 99,«oo ohne Sn und Ag; spec. Gew. 8,47.

4. Silbergewinnung,

a. Darstellung aas Krien.

Berggeist, S. 160 (Oesterreichische Zeitschrift, S. 135). Notizen über Doziert neues Verfahren, Erze zu

reduciren mittelst eines Saigerverfahrens (nach der Berg- und Hüttenmännischen Zeitung).

b. Entsilberung «lea Werkbleis.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 163 (Berggeist, S. 175), Notizen über die Entsilberung des

Werkbleies durch Zink auf den Oberharzer Hütten (Br. Kerl).

c. Entsilberung von Kupferhütlenproducton.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 253. Versuche behufs Extraction von öold und Silber aus Schwarz-

Icupfer mittelst verdünnter Schwefelsäure. Nach dem ungarischen Montanblatt von A. Kerpely.

5. Gewinnung vou Gold.

Dingler's yolyl. Journal, Bd. 189, S. 251. Ueber ein Verfahren zum Feinen und Gcacbmeidiguiachen von

sprödem und durch andere Metalle verunreinigtem Golde; von J. B. Miller, Probirer zu Sydney in

N.-S.-Wales. Das Verfahren besteht im Wesentlichen im Einleiten eines trockenen Chlorstromes in

das Gold, wobei sich AgCl u. s. w. abscheidet (Mecnanies Magazine, S. 145).

10. Darstellung anderer selten vorkommender Metalle.

Aitchanics Magazine, Bd. 88, S. 309. Ueber eine nette Methode, Magnesium darzustellen. 1O0O Grummes
wasserfreies Chlormagiiesium - Kalium pulreristrt und mit 100 Gr. fein gepulvertem Flussspath

gemischt; dann mit 100 Gr. Natrium geichrnjlzen und dadurch das Doppelchlorür zersetzt.

Practical Mechanic* Journal 1S(i8, S. 105. Notizen über AI u m in i umbronze von V. D. Bezieht sich

besonders auf ältere französische Angaben über die Erfahrungen b<>i der Briefraarkenfabrikation.

Revue universelle, 12. annee, Vol. 23 und 24, S. 175. Ueber die Fabrikation und die Anwendungen des

Magnesiums.

') 3'/, st. von Idria.

XVI.
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VL Probirkunst and docimastische Analysen.

I. Proben.

e. Kupfer und Zink.

Zeitschrift für analytische Chemie 1868, S. 253. Zur quantitativen Bestimmung des Kupfer».

e. Eisen.

Dingler'$ polyt. Journal, Bd. 188, S. 119. V. Eggert*, Verfahren zur Bestimmung des Siliciums im

Bisen und Stahl (nach dem Engineering, Jan. 1868). — Bd. 189, S. 120 (Comptes rernte 1848,

S. 878), Bericht «her das Verfahren von Boussingault, den Kohlenstoff im Roheisen. Stabeigen

und Stahl ra bestimmen, sowie Aber die Analyse eines chromhaltigen Eisens.

f. BrennstofTproben.

Dingler» polyt. Journal, Bd. 189, S. 128. Notizen über das Probiren der Mineralkohlen vor dem Löthrohre.

g. Ander« technisch« Probon.

Comptes rendut, T. 66, S. 1043, Notiz von Schlösing über die Bestimmung der Phosphorsäure durch

Umwandlung des phosphorsauren Eisens in Phosphoreisen.

Mining -Journal, S. 316. Skizze eines eigentümlichen Apparates, um Schmieröle zu prüfen; patentirt

den Herren J. Bailey & Co. zu Albion Works, Salford, Manchester.

2. Gegenstände der Laboratoriumstechnik.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 154. Notiz über oine neue Capellenform von J. L. Kleinschmidt

Scientific Jmerioan, Bd. 18, S. 390. Notizen über Umfang und Geschäftsgang de« Hanptprobiramts n
New -York; mit besonderen Angaben in Betreff der Gold, und Silberacbeidung.

VII. Verwaltung und Statistik des Hüttenwesens.

Berggeist, S. 139. Ueber die Aussiebten für Eisenindustrie in der Provinz Hannover in Folge der bei

Salzgitter aufgefundenen Erzablagerung. — 6. 144. Ueber die Aussichten des Berg- und Hotten-

wesens auf dem baierischen Frankenwalde. — S. 166. Auszug aus dem Geschäftsberichte der

sächsisch -thüringischen Aktiengesellschaft für Braunkohlenverwerthung für 1867. — 5. 166. Aus-

zug aus dem Betriebsbericht der Mansfeldcr Kupferschieferbauenden Gewerkschaft für 1867. — S. 186.

Notiaea über die Lage der Werke dos Bonner Bergwerks- and HüttenVereins und dnn Betrieb der-

selben 1867. — S. 187 vnd 202. Auszug aus dem Geschäftsbericht der Schlesischen Aktien-

gesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb pro I8Ü7. Troducirt 1,496528 Ctr. Galmei auf

411^ Kl"e
» 1,205907 To. Kohlen auf 851 Kuxe, 147084 Ctr. Zink auf 3 Hütten, 196883 Ctr.

Blech auf 2 Walzwerken. — S. 206. Abdruck der Denkschrift des Oberschicsischen Berg- und

Hüttenmännischen Vereins, betreffend die Herabsetzung der Eisenzolle. — S. 215. Auszug an*

dem Bericht der Dillenburger Handelskammer pro 1867. — <S. 221. Vahlkamff in Ars sur

Mosellc theilt ein .Eingesandt* über die Concurrenz der französischen Eisenhütten an der oberen

Mosel mit den deutschen an der Saar mit. in welchem der Antrag von Stumm und Genossen, die

französischen Titres d'acuuit a caution (Drawback) betreffend, als utiiiölhig bezeichnet wird, da die

nordfranzösische Concurrenz nicht so gefährlich sei, als sie den Antragstellern erscheine. — S. 2dö.

Allgemeinere Notizen zur Beurtheilung einer Eisenindustrie im ThüringerwaM, mit Berücksichtigimg

der neueren und der projectirteu Verkehrswege.

Berg- und Hüttennuinnitehc Zeitung , S. 147. Notiz über den schottischen Koheisenhandel , nach einer

Mittheilung des Mining-Journals von E. F. D. — S. 160. Tabellarische Uebersicht der Produetion

des Zollvereins 1865.

Oeeterreichüche Zeitschrift, S. 141. Bemerkungen über das gegenseitige Verhältniss der Eisenindustrie im

Zollverein und in Oesterreich. — S. 145. Ueber die Bedeutung des Bergbau- und Hüttenbetriebej

uud des Maschinenbaues auf die Productiouskraft Uusslands und über die Mittel zur Hebung

dieser Industriezweige daselbst. Nach einer ebenso betitelten Schrift vom Gen. von Rachette in
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Petersburg. — S. 185. Mitcheilnng von von Hingeima über den neuen Zoll- und Handelsvertrag

von Oesterreich mit den deutschen Staaten. — S. 226. Notizen Aber den Roheisenabsate der Hoh-

ofen von Eisenerz nnd Hiflau, wonach «iah ergibt, daes a) wahrend 20 Jahren der Absatz von

Boheiaea an Private nie 383166 Otr. überschritten hat, also im gesteigerten Betrieb 40000» Ctr

nie übertreffen wird, b) die Abgabe an Private pro 1867, fast ebenso viel als die pro 1864, 1865,

1866 zusammen betragen hat; endlieh data c) der Durchschnitt des Verkauft an Private in

20 Jahren sich auf 288417 Ctr. berechnet.

Mtmng-Joumal, S. 378. Notizen Aber die Lohne im Eisenhandel mit besonderen Angaben ans Staffordsbire.

Pruetical Mtchanic« Journal 1868, 8. 100. Notizen Aber die Eisenindustrie des Cumberland-
Districtes mit besonderer Berücksichtigung der Anlagen von Barrow - in - furnew«

C. Salimmwesen.

I. Allgemeine Mittheilungen über Salinenbetrieb und Beschreibung von Werken.

Berggeitt, S. 169. Mittheilungen über das Steinsalzlager zu Sperenberg nach einem Vortrage von

Hnyasen. — S. 251. Hittheilungen über die Chlorkaliumablagerung zu Kalusz iu Galizien (nach

den Verhandlungen der k. k. Beichsanstalt).

Berg- und Hüttenmännitche Zeitung, S. 225 (Oesterreicbische Zeitschrift, S. 228). Das Kalisalzlager zu Kalusz

in Galizien. Historische und geologische Bemerkungen.

II. Salinenbetrieb.

1. Soolerzeugung, Anreicherung und Aufbewahrung.

üetttrreiehitche Zeitschrift, 8. 129. Fr. v. Schwind, Ueber Werksverwasaerong in zwei vertikalen

Absätzen. - S. 169. Derselbe, Betrachtungen über die BaumVeränderung durch Verwfaaerung.

III. Chemische Untersuchungen.

Btrggeüt, S. 27:). Ueber die Löslicbkeit des Kochsalzes bei verschiedenen Temperaturen gibt Dr. H. Warth
zu Wilhelmsball bei Hottweil interessante Versuchsresultate.

IV. Verwaltung und Statistik.

Meehanics Magazine, 8. 446. Notizen über die Salzproduction in Frankreich mit besonderer Beziehung auf

den Verbrauch von Salz und den Vertrieb desselben. Auch eine Analyse von französischem Stein-

salz, von Lyte angefertigt, wird mitgetheilt: NaCl »7,6790, Cyps 0,4012. CaCl 0,4688. MgCl, KaCl,

KaBr Spuren, unlöslicher Rückstand (Thon, Kiesel und Selenit), l,4<no (durch Rechnung gefunden).

Rapport« du Jury international, publies sous la dir;ction de M. Michel Chevalier. Subatances raine-

rales par A. Daubree. P<u*is 1867 (Paul Dupont).

Die reiche Sammlung von Ausstell uugsberichten über die Bergwerksproducte ist durch das vor-

liegende Werk wiederum vermehrt worden. Der sehr unifassend« (260 Seiten) Bericht gibt eine ziemlich

vollständige Uebersicht über das Vorkommen der nutzbaren Mineralien in allen auf der Ausstellung ver-

tanen Lindern, deren Werth durch die Kenntnis« des Verfassers von vielen Bergwerksbezirken durch eigeue

Anschauung erhöht wird. Statistische Angaben zeigen zugleich die Bedeutung, welchen die einzelnen ge-

schilderten District« und Miueralvorkommnisse für den allgemeinen Volkswohlstand und die Industrie haben.

Eh» eigentliche Kritik ist meist vermieden und da wo sie ausgeübt, nicht eben in den Kern der Sache ein-

dringend. Ho ist z. ß. dem Verfasser, der doch sowohl 1802 in London als 1807 in Paris Mitglied der

Jury war. der wichtige Unterschied entgangen, welchen die von dem preußischen Ministerium ausgestellten

Sammlungen von Bergwerksproducten auf beiden Ausstellungen zeigten, da die erstere nach wissenschaftlich

geognostischen , die zweite nach rein technischen Principien geordnet war. Beide hatten nur das gemein,

dass soviel wie möglich alle Bergwerksproducte Preus-ens darin vertreten waren.

8*
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De l'acier et de sa febrication par L. M. Graner. Professeur etc. Paris 1867 (Dnnorl).

Bei der stets wachsenden Bedeutung der Stahlindustrie ist ein Specialwerk, wie da« vorliegende,

welches vielerlei interessante Notizen über die Darstellung des Stahls nach den verschiedenen Methoden gibt,

immer willkommen. Der in der metallurgischen Welt wohlbekannte Verfasser behandelt nach einer allge-

meinen Einleitung die Fabrikation des Stahls, zuerst die Entkohlung des Roheisens im festen Zustande, so-

dann die Entkohlung des Roheisens im flüssigen Zustande durch Frischen und Paddeln, wobei das Froduct

im festen Zustande erhalten wird und dann mit grösserer Ausführlichkeit die Entkohlung des flussigen Roh-

eisens in der Weise, dass das Product im flüssigen Zustande hervorgeht. Bessemer's Process. Berard's.

Martins und andere Methoden werden kritischer Besprechung unterworfen. Das letzte Kapitel füllt die

Darstellung des Cenientstahls.

Grundriss der Salinenkunde von Bruno Kerl. Braunschweig bei C. A. Schwetechke & Sohn (Alb. Brak).

224 Octavseiten. Mit 56 Holzschnitten.

Der Verfasser bezeichnet die Aufgabe des Buches in der Vorrede dahin, dass es als Leitfaden bei

Vorlesungen über Salinenkunde zu dienen bestimmt sei und hat sich dieser Aufgabe entsprechend bemüht,

in verhaltnissmässig beschränktem Räume einen möglichst erschöpfenden Ueberblick über alle Gegenständ«

der Salinenkunde zu geben, hier und da selbst mit Excursionen in das Gebiet der allgemeinen chemischen

Technologie (Verarbeitung der Kali -Salze u. s. w.) und unter Beifügung einiger statistischer Nachrichten

über die wichtigeren Betriebsstätten.

Nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung wird das Vorkommeu des Chlornatriums als Steinsali,

Steppensalz, in Salz -Seen und in Soolmiellen geschildert und darauf zu den Eigenschaften desselben über-

gegangen (S. 1 bis 22). In dem Abschnitte . Darstellung des Kochsalzes * wird mit der bergmännischen

Gewinnung des Steinsalzes begonnen, dabei von einigen der wichtigsten Lagerstätten (Wieliczka, Wilhehns-

glück, Stassfurt) unter Beifügung von Skizzen in Holzschnitt Nachricht gegeben und besonders Stassfurt

nach den Schriften von Bischof und Reichard sehr speeiell behandelt. Als Anhang ist hier die Verarbeitung

des Caruallits und die Brom -Gewinnung in Stassfurt eingehend besprochen (S. 23 bis 40). Dann folgt

die Gewinnung aus Salzseen und Meerwasser (S. 47 bis 04) und demnächst die Gewinnung aus Salzsoolen

Die Besprechung der letzteren ist mit einigen allgemeinen Bemerkungen, besonders über Auflösung und

Umsiedung nach der Bischofsehen Arbeit in dem VI. Bande dieser Zeitschrift, eingeleitet und erörtert dann

die Gewinnung von Soolen aus Quellen, durch Auflosung von Steinsalz, durch Sinkwerksbetrieb (hier wird

das Vorkommen des Salzes im s<>g. Haselgebirge, mit Profilbildern in Holzschnitt, eingetlochten ) und aus

Soolbrunnen und Bohrlöchern (S. (35 bis 80). Demnächst folgen die Vorrichtungen zur Leitung, Aufbewah-

rung, Messung und Gehaltsbestimmung der Soolen und die Gradirung (S. 81 bis 107). Es schliesst sich

hieran die Versiedung, welche in 73 Seiten behandelt ist und zwar die Besprechung des Siedeprocesses im

Allgemeinen, der Siedevorrichtungen, der Manipulationen beim Salzsieden, des Salzdarrens, der Salzverluste,

der Leislungsfaliigkeii einer Salin«» und der Producta des Sietiebetriebes (S. 107 bis 184). Zum Schlnsi

i'.dgen Beispiele des Sulinenbelriehes (S. 184 bis 207). Mittheilungen über Anwendung des Kochsalzes, Prü-

fung desselben (S. 20S bis 218), endlich Nachträge „über Steinsalz*, über Susstiirthor Düngesalze und

Glaubersalz und über Soolengewinnung zu Box in der Schweiz.

Die in den letzten zwanzig Jahren, welche seit dem Erscheinen der vortrefflichen Salinenkunde von

Karsten verflossen sind, veröffentlichten Arbeiten über Salinenwesen sind überall mit sehr grossem Fleisse

zusammengetragen und es findet sich so namentlich in Bezug auf inzwischen erlangte Aufschlüsse über das

Vorkommen des Salzes und über den technischen Salinen!» trieb dem Karsten'schen Werke gegenüber manches

Neue. Ueberdies erleichtert eine sorgfältige Angabe der benutzten Quellen die nähere Prüfung sehr, so dass

da> Buch als eine nützliche und willkommene Erscheinung für dieses Gebiet der Technik zu schätzen ist.

Wünsehenswerth würde es sein, den Stoff, welcher in reichhaltiger Fülle nebeneinander gestellt ist,

etwis mehr in dem Sinne verarbeitet zu finden, dass das Gleichartige mehr zusammengezogen uud kritisch

gesichtet würde, wozu hoffentlich eine zweite Auflage recht bald Gelegenheit geben wird.
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Uebersicht des Inhalts der technischen Zeitschriften

Tom S. und 4. Quartal 1868.

A. Bergwerksbetrieb.

I. Allgemeine Mittheilungen über Grubenbetrieb.

1. Geognostische Mittheilungen,

a. Allgemein« Bemerkungen.

Berggeist 1868, S. 282. Auszug aus einem Vortrage des Dr. Kosmann aber das Vorkommen des Phos-

phorits in Nassau. — S. 377. Dr. H. Loretz, Ueber den nassauischen Phosphorit, sein Vorkommen,

seine Gewinnung und Verwerthung.

Scientific American 1868, S. 314. Mittheilungen über den Mineralreichthum von Neu -Mexico.

Ütsterreichüche Zeittchrift 1868, S. 313. Ein Beitrag zur Geologie des mittleren Böhmens (mit zwei

Profilen).

Cowpta rendue, Vol. 67, 8. 722. Ueber Gold- und Silberlegirungen, die in Kongsberg vorkommen;

Mittbeilungen von HiortdahL Diese goldhaltigen (26 bis 53 pCt) Silber kommen meist in Quarz-

gängen vor, die sich von den übrigen, das gewöhnliche Silborvorkommen führenden Kalkgängen

unterscheiden. Man hat wesentlich zwei Gruppen von Legirungen ermittelt: AuAg und Au 2 Ags .

Hng- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 301. J. L. Kleinschmidt, Zu den neueren Bildungen im

Mississippi- und Missouri -Thale. — 5. 317. Dr. E. F. Dürre, Ueber eine auf Siegener Braun-

eisenstein aufsitzende Glaskopfbildung, welche in Lepidokrokit übergegangen ist. Ein Beitrag zur

Bildung der Eisenerze überhaupt. — <S. 318. J. A. Phillips, Ueber das Gold und sein Vorkommen

in Californien. Nach Silliman's Journal von E. F. D. — S. 369. Dr. E. F. Dürre, Notiz über

einen Basaltdurchbruch und seine Wirkung an der vorderen Hunkuppe am Fusse des Blessgebirgea

bei Salzungen.

b. Beschreibung Ton Lagerstatten.

Berggeitt 1868, 8. 322 (nach dem Artizan). Notizen über die schottischen Steinkohlenlagerstfttten. —
8. 439. Auszug aus einem Vortrage von Bäumler über die Identification der westfilischen Stein-

kohlenflöze.

Mining -Journal 1868, S. 678. Schichtenfolge der Higb Park -Grube, Nottinghamshire, auf zwei verschie-

denen Schächten aufgenommen. — Da»elb»t. Schichtenfolge der dicken Kohle auf der Ramrodhall-

Grube, sowie der genereUen Section des centralen und südlichen Theiles der Südstaffordshire-Koblen-

felder, wie sie in Mr. Jukes geologischen Durchschnitten angegeben ist.

Ottterreichische Zeitschrift 1868, 8. 324. Notizen über ein Schwefulvorkommcn in Siebenbürgen.

BwlUtin de la »ocitti de Vindutlrie min. 1868 , 8. 529. Champeaox la Bonlaye, Bemerkungen über die

bei Buet ertheilte Concession auf bituminöse Schiefer.

AnnaUs de Chimit et de Phyeique, Vol. XV (4. Serie), S. 143. F. KuMmann, Notiz über das Vorkommen

und das Ausbringen des Schwefels in Sicilien.
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Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 269. A. Ossent, Ueber die Erzlagerstätten im Anniviero-

Thale und den Hüttenbetrieb zu Siders, Canton Wallis (Forts, aus dem Tor. Quartal). — S. 271.

A. R. Schmidt, Geognostisch-bergmännische Skizzen Ober die Erzlagerstätten Tyrols (Fortsetzung

ans vorigem Quartal).

2. Beschreibung einzelner Graben.

Berggeist 1868, S. 365. Dr. Burkart, Mitthoilungen über die Ergebnisse des auf dem Comstock- Gang?

im Staate Nevada geführten Bergwerksbetriebes, II.

Bulletin de la soeiiti de Vindustrie minirale 1868, S. 385. Lamy, Notiz über den Bergbau auf silber-

haltiges Kupfer und Blei zu Montchonay bei ArdiUats, Beaujeu (Rhöne), sowie über die mechanische

Aufbereitung der dortigen Erze, I. Theil.

Bulletin de la sociHe d'encouragement XV, S. 598. Hawley, Notiz über die Quecksilberbergwerke zo

Almaden in Spanien und zu Santa Barbara in Fern.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 277. A. Schmitt, Ueber den Dachschieferbergbau bei Caub

am Rhein, insbesondere auf der Domanialgrube Wilhelm -Erbstolln.

3. Mittheilungen über grössere Bergbandistricte.

Oesterreichische Zeitschrift 1868, S. 297. Livius Maderspach, Ueber Bergbauzuständo im Gomorer Comitat:

1. Eisensteinbergbau, 2. Kobaltnickelbergbau, 3. Kupfer-, Silber- und Quecksilberbergbau, 4. An-

timonbergbau.

Mining -Journal 1868, S. 781. Notizen über die Kohlengruben in Süd-Wales, Morfa Coli., Pyle Coli-,

Tondu Coli., Llynvi Valley Coli., Ty-With Coli., Cwmdu Coli., Oakwood Coli., Oginore Valley

Coli. u. a. m. Mit Angabe ihrer ungefähren Lagerungsverbältnisse, Maschinenanlagen und des

Umfangcs des Betriebes. — S. 782. Notizen über den Steinkohlenbergbau in Süd-Staffordshire.

The quarterly Journal of Science 1868, No. 20, S. 468. Green, Mittheiluugen über die Eisenkiesberg-

baue in Andalusien (m. Abb.).

II. Bergbaukunde.

1. Allgemeine Mittheilungen.

Berggeist 1868, S. 299. Fortsetzung der bergmännischen Notizen von der Reise zur Pariser Ausstellung

von F. F. von Dücker. Dampfkessel von Hediard & Joly zu Argentcuil. Wasserreinigungsapparat

von H. G. Wagner zu Courbevoie bei Paris. Dampfmaschinen von Carrett, Marsball & Co. in

Leeds. — S. 355. J. Heising, Mittheilungen über das Nachbrechen der Schichten des Steinkohlen-

gebirges mit Bezug auf einen Aufsatz v. Sparre's im Glückauf 1867, No. 21 bis 28.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 329. Dr. Bothe, Zusammenstellung neuerer Arbeiten über die ConstructioD

der Blitzableiter.

Uining -Journal, Vol. 38, S. 745. Darstellung der Vernachlässigung allgemeiner Regeln des Abbaues auf

der Bromford -Grube.

2. Aufsuchen der Lagerstätten, Schürfen und Bobren.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 365. Notiz über einen Freifallbohrer von Gaiski zu Corböl

(Seine et Oise) (Rittinger's Bericht).

Mining -Journal, Vol. 38, S. 768. Notizen über die Einrichtung der »abyssinischen* Röhrenbrunnen (tobe

welk) nach den Patenten von Norton und von Watson & Baker.

Mechanics Magazine, Vol. 89, S. 344. Mittheilungen und Notizen über die abyssinischen Röhrenbohrungen

und Quellenaufsuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Norton'schen Apparate.

Berggeist 1868, S. 293. Auszug aus einem Vortrage des Oberbergrathes Cramer in Halle über die Aus-

dehnung und den Erfolg von Bobrvcrsuchen am Gebirgshang des Vlaeming im Reg.-Be*. Potsdam.

Digitized by Google



Litoratur. 57

3. Hanerarbeiten.

a. Gezähe und Maschinen.

a. Bohren.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung 1868, S. 28$. Abbildung und Beschreibung der Steinbohrmaschine

von de la Roche Tolay & Perrot und der Luftpumpe für die Tigler'sche Steinbohrmaschine. —
S. 290. Abbildung und Beschreibung einer Luftpumpe zum Betrieb unterirdischer Luftmaschinen von

der Steinhohlengeseilschaft zu Sars Longchamps in Belgien. — S. 352 (Polyt Journ., Bd. 190, S. 280).

Zeichnung und Beschreibung der Tigler'schen Steinbohrraaschine in Ruhrort (nach von Rittinger's

Ausstellungsbericht). — S. 355. Zeichnung und Beschreibung des Bobrkratzers Ton ßaiski zu

Corbeil (nach demselben).

Mechanics Magazine, Vol. 89, S. 112. Notizen über die bei dem Hoosac-Tunnel angewandte Bohrmaschine

von Powle in Boston.

Amengaud, Ginie industriel, Bd. 36, S. 113. Zeichnung und Beschreibung einer Maschine, um Tunnel

zu bohren, nach der Brunton'schen Methode. — S. 229. Abbildung und Beschreibung der von

Penrice erfundenen Maschine, um Strecken zu bohren.

Z«ittchriß de» Verein* deuttcher Ingenieure XII, S. 471. Notizen über Gesteinsbohrmaschinen von

Sievers & Co.

Praetical Mechanics Journal, Vol. IV, 1868, S. 226. üeber den gegenwärtigen Zustand des Eisenbahn-

Tunnels durch den Mont-Cenis.

Scientific American 1868, S. 209. Mittbeilungen über eine Besichtigung des Hoosac-Tunnels und der in

demselben umgehenden Ausrichtungs- und Betriebsarbeiten. — S. 232. Notiz über eine neu con-

8truirte Steinbohrmaschine vou Reynolds in Rutland — Venn., im Princip dem Diamantbohrer von

Lwchot entsprechend. — S. 241. Skizze und Beschreibung der Bohrmaschinen und des Betriebes

im Mont-Cenis-Tunnel.

b. Sprengarbeit.

ß. Sprangarbeit überhaupt und Schiesspulver.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 382. Notiz über eine magnetoelektrische Zündmaschine von

Markus in Wien (v. Rittingcr's Ausstellungsbericht).

Mechanics Magazine, S. 242. Ueber den Entzündungspunkt explosiver Körper und die Bestimmung desselben.

Praetical Mech. Journal 1868 69, S. 171. Notizen und Vcrgleichungcn über die gewöhnlichen Schiess-

pulverarten und solche von abweichender Zusammensetzung.

p. Nitroglycerin.

Mtehanic» Magazine, S. 41. Bericht über die mit dem Dynamit in England angestellten speciellen Ver-

suche. — S. 246 (Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 124, Oesterreichische Zeitschrift, S. 273).

Mittheilungen von A. Nobel über sein „Dynamit* und dessen Verwendung unter Berufung auf die

neueren Erfahrungen in Wales.

y. Andere Pnlvergurrogate.

Mechanics Magazine, S. 101. Notizen über Reveley's weisses Schiesspulver, das aus 48 pCt. chlorsaurem

Kali, 29 pCt gelbem Blutlaugensalz und 23 pCt. feinstem Hutzucker bestehen soll.

Praetical Mechanics Journal 1868169, S. 129. Notizen über ein neues Schiesspulver von Designolles,

welches aus Carbolsäure dargestellt wird und die Formel be-sitet: C, a H a K . (N0,) 9 O a = nitro-

carbolsaures Kali. Die Zersetzung ergibt bei freier Explosion: N + NO a + 4 CO 2 + H Oj N + HO
+ (KOCO*) + C 9 , bei Eiplosion in geschlossenen Räumen:

3N+5CO* + 2H + 0 + (KOCO')+C,.
9»
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4. Ausrichtung und Abbau.

Bulletin de la societi de l'indttttrie minirale 1868, S. 435. J. B. Manaut, Bemerkung Aber die Ausrich-

tung des Schachtes zu Robiac der Koblenbaucompagnie zu Besseres, Gard-Dep.

Bulletin de la societi d'encouragement, S. 596 (Dingler's pol)!. Journal, Bd. 189, S. 456, Polytechnisches

Central blatt, S. 1172). Abbildung und Beschreibung eines Apparates zur Felsenzerkleinerung durch

Feuer, von Hugon.

5. Ausbau,

a. Materialien.

Bulletin de la societi de VIndustrie minerale 1868, S. 541. Dernoneourt, Ceber die Schraubenstempel für

Gangbergbau und steilen Abbau überhaupt

Scientific American, S. 213. Notizen über das patentirte Heinemann'sche Verfahren, Holz in Sodalfeung

zu tranken (auch alkalische und schwachsaure Losungen können genommen werden), bis die Lösung

sich nicht weiter färbt. Bei Bahnschwellen werden dann noch Imprägnationen mittelst bituminöser

resp. harziger Substanzen in einem Dampfkessel, der fest verschlossen ist, vorgenommen.

6. Förderung,

b. Fürdermaschinen.

Berggeist, S. 322. Notizen über eine eigentümliche Aufeiehvorrichtung in den India docks.

Dingler» polgt. Journal, Bd. 189, S. 451. Abbildung und Beschreibung eines von Leboeuf construirten

hydraulischen Aufzuges.

c. Sonstige Fürdervorrichtungen, Fangvorrichtungen etc.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 279. Abbildung und Beschreibung einer Kampe mit Selbstans-

lösung der Wagen. — 8. 401. Mittheilung von C, A. Richter in Freiberg über Schachtdeckd

von Eisendrabt.

Practical Mechanics Journal, S. 204. Beschreibung und Abbildung der von Herrick & Sons Phil, ausge-

führten Sicherheitskörbe und Arretirungen , welche wesentlich auf der Anwendung wagerecht aus-

einander bewegter Sperrhebel gegen eine gezahnte Stange in der Leitung beruhen.

Mining-Journal, S. 696. Zeichnung und Beschreibung der patentirten Luftpuffer für Fördergestelle. —
S. 701. Skizze und Beschreibung eines Apparates zur Verhütung der Unfälle an den Strecken-

mündungen in der Mittelhöhe eines Tiefbauschachtes (Mid-workings).

Bulletin de la societi de l'industrie minerale 1868, 8. 547. Bemerkungen über eine Fangvorrichtung mit

isolirten Klauen, nach dem System Taza-Villain zu Anzin gefertigt.

Zeitschrift de* herein« deutscher Ingenieure 1868, 8. 450. Ucber die Wirksamkeit der Fangvorrichtungen

bei erfolgten Seilbrücben.

7. Fahrung.

Mechanics Magazine, S. 211. Zeichnung und Beschreibung einer einfachen Fahrktuist, wie sie auf der

Devons great Consols Mine in Betrieb sich befindet.

8. Wetterführung und Beleuchtung,

a. 'Wissenschaftliche Grnndlagen der Ventilation.

Mining -Journal, 8. 782. Ueber die Gase, welche in den Kohlengruben vorkommen, und die Prinäpien

der Ventilation.

Comptee rendus 1868, 8. 441 (Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 339). Notiz über das Verfahren von

Delaurier, die Explosion schlagender Wetter zu verhindern. Anwendung einer durch SchwefelblumcD-

patronen unterbrochenen elektrischen Leitung.

Scientific American, S. 278. Notizen und Mittheilungen über Grubentemperaturen.
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b. Grubenventilation and Ventilatoren.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 289. Zeichnung und Beschreibung eines Ventilators von Root

su Connervflle in Nordamerika. — S. 364. Notiz über Wettertbüren zur Localisirung der Gas-

explosionen von Verpilleux zu St. Etienne (Rittinger's Ausstellungsbericht).

Mining'Journal, S. 801 und 803. Besprechungen der mechanischen Ventilation von Kohlengruben und

Abbauräumen.

Scientific American, Bd. 19, S. 229. Notizen über Gasexplosionen und Sicherheitslampen mit einer Skizze

der Davy'schen und Struve'schen Lampe, welche beide als die verhältnissmässig sichersten Apparate

der Art gekennzeichnet werden.

e. Unglücksfalle in Folge schlechter Wetterführung.

Mining- Journal, S. 848. Ueber die Explosion zu Hindlcy Green bei Wigan und ihre Tragweite.

iltchanics Magazine, Bd. 89, S. 362. Deber die Unfälle in den Eisensteingruben; bearbeitet nach den

Reports der Districte-Inspectoren Großbritanniens.

<l. Sicherhcitslampen und andere Boleuchtungsapparate.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 293. Hembach, Instruction über Handhabung der Sicherheit«-

lampen in Steinkohlengruben.

Mining -Journal, Bd. 38, S. 27. (Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, Bulletin de la soctete
-

d'encouragem.

1868, S. 274.) Bericht von Clerget über Boulanger's Sicherheitslampe für den Hausgebrauch und

für technische Zwecke (m. Abb.). — S. 29. Mittheilungen über eine neue unterseeische Lampe
von Leaute" & Denoyel. — S. 747. Notizen über eine neue Sicherbeitslampe von Key in Bristol.

Amengaud, Genie industriel, Bd. 36, S. 251. Abbildung und Beschreibung der Morison'schen Sicher-

heitslampen.

Berggeist, S. 367. Schönemann, Beschreibung und Abbildung einer Vorrichtung, um das Gas zur Beleuch-

tung der Füllörter an Schächten in die Grube zu bringen. — S. 439. Besprechung der Dubrulle-

schen Sicherheitslampe mit Beziehung auf ihre Anwendung auf Neu -Iserlohn bei Langendreer.

Polytechnische* Centralblatt, S. 1005. Notizen über die Sicherheitslampen von D. L. T. Morison, nach

den Annales des Mines, VI. Serie, 12. Bd. S. 567.

e. Indicatoren und Wetteranzeiger.

Mechanics Magazine, Bd. 89, S. 362. Darstellung einer Reihe von Experimenten über Aneroidbarometer.

9. Wasserhaltung.

a. Allgemeine wissenschaftliche Mittheilungen.

Berggeist, S. 453. Darstellung der neuesten Nachrichten über den Wasaereinbruch im Salzbergwerk zu

Wieliczka.

c. Wasserhaltungsraaschinen.

Polytechnisches Centralblatt, S. 960. Rühlmann, Abbildung und Beschreibung der Coque'schen Wasser-

säulenmaschine. — S. 1345. Schlink, Mittheilungen über Ehrhardt* direct und doppelt wirkende

Wasserhaltungsmaschinen.

Revue universelle, Bd. 23—24, Lief. 3 u. 4, 1868, S. 185. A. Bochkoltz, Ueber den Kraftregenerator,

welcher die Arbeitsverluste vermeidet, die durch das Spiel der selbstthätigen Klappenventile bei

Grubenpumpen entstehen.

(ksterreichische Zeitschrift, S. 234. Mittheilongen von J. Schmidthammer über Stulpdichtungen für hydrau-

lische Pressen, Pumpen und Wassersäulenmaschinen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 406. Notizen über eine Pumpe von Huet 4 Geyler in Paris.
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10. Aufbereitung,

a. Allgemeine Mittheilungeu.

Berggeist, S. 463. Mittheilungen von Tb, Hundt über die Sandsetzsiebe und ihre Vereinfachung mit Rück-

sicht auf die Verarbeitung von Kohlenklein (mit Zeichnungen).

Revue umverteile, Bd. 23 und 24, Lief. 3 u. 4, S. 214. Bemerkungen über die mechanische Aufbereitung

der Erze von Habet«.

b. Erzaufbereitung.

Berggeist, S. 281 und 357. Notiz über das Pochwerk und die Meblführung in der Setzwasche No. II auf

dem Stahlberge bei Müsen. — S. 337 und 349. Mittheilungen über das Läutern, Separiren and

Siebsetzen des Grubenkleins auf Heinrichssegen im Siegenschen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 414. Abbildung und Beschreibung der mechanischen Tromnwl-

siebe von A. Beyer in Paris.

III. Markscheiden und MarkscbeiderinBtrumente.

Revue universelle, Bd. 23 und 24, Lief. 3 und 4, S. 224. Notizen von A. Habeto über einige Qrubeo-

theodoUthe.

IV. Bergrecht und Bergverwaltung.

1. Bergrecht.

Zeitschrift für Bergrecht, Jahrg. 9, H. 3, S. 289 bis 300. Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen

Preussiacber Behörden. — S. 300. Dr. Brassert, Die neueste Berggesetzgebung im Fürstenthum

Schwarzburg- Rudolstadt. — S. 315. Derselbe, Die neueste Berggesetzgebung im Herzogthum

Sachsen -Meiningen. — S. 361. Die Berggesetze für das Königreich Sachsen vom 16. Juni 1868

und für das Herzogthum Gotha vom 16. August 1868. — S. 363. Wachler, Ueber das Verfahren

bei Ausfertigung der Verleihungsurkundcn im Falle des § 32 des Allgemeinen Berggesetzes. —
S. 378. Dr. Burkart, Ueber die Bergwerksgesetzgebung in den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika. — S. 410. Dr. Achenbach, Ueber die Verbindlichkeit der Bergwerksbetreiber zur Ent-

schädigung der beim Bergbau verunglückten Bergleute oder der Angehörigen derselben, insbesondere

nach englischem und schottischem Rechte. Anknüpfend an eine frühere Abhandlung über denselben

Gegenstand und an eine von Dr. Biedermann an den Reichstag eingereichte Petition, wird die

Haftbarkeit des Werksbesitzers Dritten gegenüber und gegenüber seinen Arbeitern bebandelt, woran

sich eine ausführliche Darstellung der desfallsigen Vorschriften des englischen und schottischen

Rechts, sowie die Mittheilung der Verhandlungen eines zur Prüfung der Berggesetzgebung und ein-

gegangener Beschwerden von Bergleuten niedergesetzten Parlamenteausschusses anschliesst —
S. 428. Dr. Brassert, Ueber die Einrichtung von Bergwerksrcpertorien in den Bergrevieren.

Berggeist, S. 409 und 457. Schröcker, Bemerkungen zn dem Entwürfe eines Gesetzes, betr. die Rechts-

verhältnisse des Kohlenbergbaues in denjenigen Landestheilen, in welchen das kurfürstl. sächsische

Mandat vom 19. August 1743 Gesetzeskraft hat. — S. 433. Notizen über die neue Gesetzgebung

über den Kohlenbergbau im Königreich Sachsen.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 377. W. Ritter v. Fritsch, Kritische Studien über einen Competenzcouflict

in einer bergrechtlichen Frage.

2. Verwaltung und Bergpolizei.

Berggeist, S. 285. Zusammenstellung der Gründe, welche für Erhaltung der Dillenburger Bergschule

sprechen. — S. 289. Besprechung der Steinkohlenfrage in Baiern, mit directem Bezug auf neuere

Aufschlüsse und deren Ausbeutung, unter gleichzeitiger Anbahnung des Pfennigtarifs und der Ein-

führung eines rationellen Berggesetzes.
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Mining-Journal, S. 869. Notizen Ober die Vertretung der Bergwerksinteresaen im neu zusammengetre-

tenen Parlament.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 249 (Berggeist, S. 289). Mittheilungen über den Verkauf des ärarischen

Besitzes an der österreichisch -steyermärkischen Inoerberger Hauptgewerkschaft. — S. 265. Weitere

Erläuterungen in Betreff derselben Frage von 0. H. — S. 281. Auszug aus der Kcde des Landes-

hauptmannes von Steyermark im steyermärkischen Landtage über die Eisenerzer Verkaufsfrage. —
S. 233. Mittheilungen über die Verfassung und Organisation der Bleiberger Bergwerks -Union. —
S. 349. Statuten des Vereins für die bergbaulichen Interessen im nordwestl. Böhmen zu Teplitz.

3. Statistik.

a. Bergwerksproduction bestimmter Districte und Linder.

Mining- Journal, Bd. 38, S. 746. Statistische Uebersicht der Kohlen- und Eisenwerke des Grafen Dadley

und Skizze des daselbst entwickelten Betriebes. — S. 747. Uebersicht der Bergbaue und Mine-

ralien Mexicos.

Ottterreichische Zeitschrift, S. 284. Zusammenstellungen und Mittheilungen über die Production des Silber-

bergbaues zu Przibram im Jahre 1866.

b. Handels- und Verkehrs Verhältnisse ton Bergwerksprodncten.

Berggeitt, S. 290. Auszug aus dem Bericht der Handelskammer zu Siegen mit besonderer Berücksichtigung

der Erzförderung. — S. 399. Notizen über den Kohlenverkehr der Königlichen Saarbrücker

Steinkohlengruben.

B. Hüttenbetrieb.

I. Allgemeine wissenschaftliche Mittheilungen.

1. Eigenschaften der Metalle.

IHnglert polyt. Journal, Bd. 190, S. 116. Bemerkungen von Dr. C. Stammer über die galvanische Fällung

des Eisens und die dabei störenden und fördernden UmsUnde.

Polytechnische* Centralbltitt , S. 1315 und 1316. Bnilhet, Mitteilungen über die galvanoplastischen Ab-
drücke aus Eisen von Feuquieres in Paris. Ueber die Erzeugung galvanischer Abdrücke aus Eisen

von Prof. H. Jacob! und E. Kleine in Petersburg.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 261. Kleinschmidt, Ueber die Nebenbestandtheile des Eisens und

ihr Verhalten zu demselben.

2. Andere allgemeine Mittheilungen.

Berggeist, S. 400. Kleinere Mittheilungen aus der Pariser Ausstellung (nach der Zeitschrift des Vereins

deutscher Ingenieure). — S. 411. Notiz über die Formel der Kieselsäure und die daraus abgelei-

teten Formeln der verschiedenen Schlackensilicate. — S. 415. Mittheilungen über verschiedene

Metalllothe (nach den Chemical News). — S. 423. Auszug aus einem Aufsatz von Reich über die

Wirkungen des Hüttenrauches und die dagegen ergriffenen Maassregeln (nach dem Freiberger

Jahrbuch.)

Cumptes rendus, Bd. 67, S. 663. F. Piaani, Notizen über die Analyse eines am 11. Juli 1868 bei Ornaus

gefallenen Meteorsteins.

Journal für praktische Chemie, Bd. 10 j, Ö. 1 bis 8. Mittheilungen über Meteoriten und ihre Zusammen-

setzung (u. A. Analyse des Meteoreisens von Pultusk).
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II. Beschreibung von Hüttenwerken.

1. Eisenhütten.

Mining -Journal, S. 841. Bemerkungen Ober Le Creusot, die schwarze Landschaft Burgunds.

Meehania Magazine, Bd. 89, S. 353. Notiz über die Pennsylvania Stahlwerke, die dritte Bessemeranlage

der Vereinigten Staaten.

2. Andere Hütten.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 403. A. B. Schmidt, üeber das Kupferwerk im Thale Ahm
in Tyrol.

Oeeterreichische ZeiUckrift, S. 306. Notizen über das k. k. Montanwerk Brixlegg in Tyrol.

III. Materialien des Hüttenbetriebes.

1. Brennstoffe,

a. Theorie der Verbrennung.

Camptet rendu», Bd. 67, S. 659 und 1002. Notiz von Scheorer, Kästner & Meunier über einige Unter-

suchungen über die Verbrennung von Steinkohlen. 2. T/heil, enthaltend calorimetriscbe Versuche;

Bestimmung der Verbrennungstemperatur der Steinkohle; Vergleich zwischen der elementaren Zu-

sammensetzung und der Heizkraft. — S. 736. Notizen von Prankland über die Verbrennung des

Wasserstoffs und des Kohlenoxyds im Sauerstoffe unter höherom Drucke.

Mining -Journal, S. 694. Auszug aus einem Vortrage von Bedlington über einen rauchverzehrenden Apparat

von A. Thierry & Co. in Paris, nebst Notizen aus den Versuchsprotocollen von Tresca & Silbermann.

Mechanics Magazine, Bd. 89, S. 106. Auszug aus dem Fletcher'scben Bericht, betreffend die Versuche

über Ersparniss an Brennstoff und RauchVerhütung, die von der Manchester Kessel -Association

ausgeführt worden sind.J

Journal für praktische Chemie, Bd. 105, S. 15. Notizen von Berthelot über verschiedene Kohlenwasser-

stoffe aus dem Steinkohlentheer.

b. llolz und Torf.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 369. Unter den Mittheilungen aus der am 28. October 1868 zu Klagenfurt

abgehaltenen Berg- und Hüttenmännischen Versammlung wird ein Antrag besprochen, welcher die

Aussetzung eines Preises von 1000 fl. für die Angabe der nützlichsten Verwerthung der Holzkohlen-

losche beabsichtigt.

Armengaud, Genie industriel, Bd. 36, S. 183 (Berggeist, S. 447). Abbildung und Beschreibung eines

Apparates von Dromart zur Verkohlung des Holzes bei der Waldköhlerei, der eine bewegliche Meiler-

hülle von Eisen bildet und an jeder Stelle aufgerichtet und abgebrochen werden kann.

c. Braunkohlen. '

Oeiterreichische Zeitschrift, S. 241. Balling, Mittheilungen über den Phosphorsäuregehalt fossiler Kohlen.

— S. 26*7. üeber das Pressen von Braunkohlen (nach der Zeitschrift dos Vereins deutscher In-

genieure XU, Heft 6).

d. Steinkublen und Koka

Mining -Journal, S. 871. Auszug aus dem Protocoll der mit den Steinkohlen von Süd-Lanrashire und

Cheshire ausgeführten Versuche in Betreff der Dampfbildungsfähigkeit. Mit zahlreichen Abbildungen

der Apparate.

e. Petroleum.

Comptee rendu», Bd. 67, S. 1041. Poucon, Notiz über die Lagerungsverhaltnisse von 5 Reihen gasförmiger

Kohlenwasserstoffe, welche aus den paläozoischen Gebirgen Nordamerikas stammen. — S. 1045.
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Notiz von F. Fouque über die chemische Natur der 5 Gasarten aus den Petroleumquellen Nord-

Amerikas (bezieht sich auf die Arbeiten Foucou's).

Scientific American, Bd. 19, S. 210. Notizen über den Ursprung des Petroleums nach den populären

Vorlesungen von Denton. — S. 242. Ueber die Entzündbarkeit von Petroleum und Schieferölen und

das Verhaltniss von speciüscher Schwere und Entzündungstemperatur.

Mining- Journal , S. 847. Ueber die Anwendung des flüssigen Brennstoffs für die Eisenindustrie mit be-

sonderer Beziehung zum Dorsett'schen Ofen.

Bulletin de la »ocüti d'encovragement, Bd. 15, S. 465. Bericht von Dnchesne über die neuen Petroleum-

reservoire, welche von Ckiandi construirt worden sind (mit einer grosseren Abbildung).

Mechanic« Magazine, Bd. 89, S. 69 und 301. Ueber die neueren Erfolge des Dorsett'schen Pctroleum-

ofens auf dem Schraubendampfer Retriever; die Petroleumheizung nach dem Dorsett'schen System

beruht wesentlich auf der Mischung von Wasser- und Petroleumdampf in einer Retorte und dem
Ausblasen derselben durch einen Rost, auf dem ein künstlicher Feuerherd von feuerfesten Steinen

aufgeführt ist, wie man auch bei der Anwendung von Hohofengasen zum Heizen steinerne Flammen-

mündungen gebraucht. — S. 241. Notizen über die Constructionen , welche zur Verbrennung von

flüssigem Brennstoff in neuerer Zeit erdacht und ausgeführt sind. — S. 261. Notizen über das

. Petroleum von Trinidad. — S. 265 u. 266. Skizzen und Beschreibung eines Petroleum -Magazins

mit Sicherheitsvorrichtungen aller Art von Bertram. — S. 330. Zeichnung und Beschreibung der
zur Mineralölraffinerie erbauten Einrichtungen zu Ardsley Works.

Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 80 (Berggeist, No. 73). Notizen über das Vorkommen von Petroleum

in Rumänien.

Amengaud, Ginie induHriel, Bd. 36, S. 168. Notizen über die physikalischen Eigenschaften und die

Heizkraft der Petroleumarten und Mineralöle nach einer Mittheilung von St. Ciaire Deville.

Ptattital Mechanic» Journal, Bd. 4 (3. Serie), S. 328. Einige Notizen über das Petroleum, seinen Ur-

sprung und Ableitungen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 352 (Dingler's polyt Journal, Bd. 189, S. 378). Notizen über

LedebefTs Verfahren zur Umwandlung von Verbrennungsproducten in brennbare Gase.

Mechanic» Magazine, Bd. 89, S. 365. Abbildung und Beschreibung verschiedener Methoden, um Gas-

retorten in Ofenanlagen einzuordnen.

Oetterreichische Zeitschrift, S. 324. Notizen über Gasheizung (nach dem Ung. Lloyd).

Oe$terreichitche Zeitschrift, S. 355. V. Mayer, Einiges über die Eisensteine auf der Domaine Zbirov und

deren Vorbereitung für den Hohofenprocess.

Berg- u/td Hüttenmännische Zeitung, S. 339. Notizen über Feuerbeständigkeit der Thone nach einer

Dissertation von Richter.

Mechanic« Magazine, Bd. 89, S. 108. Skizze und Beschreibung der Murray'sehen Ziegelpressmaschine,

die nach dem System der Draiuröhrenpressen gebaut ist — S. 249 und 252. Mitteilungen über

Ziegelfabrikation. — S. 328. Ueber eine hydraulische Ziegelpresse von Bodmer in Newport.

Oetterreichivche Zeitschrift, S. 362. Notizen über den Portland -Cement, nach einer Arbeit von Dr.

W. Michaelis in Erdmann's Journal, Bd. 100, S. 257 bis 303.

Literatur. XVI. 10

f. Gase.

2. Erze.

IV. Vorrichtungen und Geräthe.

1. Oefen.

a Materialien tun Ofenbau.
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b. Construction von Oefen.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 335. Heber einige neue Rostconstructionen (nach der Zeitschr. des Vereins

deutscher Ingenieure). — S. 348 (Berggeist, S. 337, n. d. Berg- und Hüttenm. Zeitung). Notizen

über Stahlschmelztiegel, ihre Anfertigung und Verwerthung.

Practical Mechanics Journal, Bd. 4, S. 163. Ueber den Lundin'schen Ofen zur Verbrennung von Sägespänen,

nach seiner neuesten Construction mit Siemens'schen Regeneratoren versehen. — S. 206. Abbil-

dung und Beschreibung der neuen Verbesserungen der Wilson'schen Flammofen. — S. 206 u. f
Darstellung der von Franz Ellershausen zu Ottawa (Canada) angegebenen Verbesserung für Geito-

öfen, z. B. Stahltiegelöfen.

Mining -Journal, S. 781. G. Günther, Skizze und Beschreibung eines neuen Saigerofens mit röhrenförmigem

Gefässe und Angabe_der Rostconstructionen und Rosüage für mineralisches, wie für vegetabilisches

Brennmaterial.

Mechanice Magazine, Bd. 89, S. 333. Skizze eines neuen Rost- und Feuerungssystems für Dampfkessel

von Jones in Inverness. Das Princip besteht in der Anwendung eines geneigten Rostes und einer

durchbrochenen Feuerbrücke über der Feuerung zur Sicherung des Kessels vor der Stichflamme.

2. Maschinen.

a. Kräfte, Krafterzeuger, Kessel etc.

Berggeist, S. 366. Vorschlage zur Verhinderung von Dampfkesselexplosionen.

b. Maschinen.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, S. 602. Mittheilungen über Gebläsemaschinen (m. Abb.). —
S. 783. Notizen über die Anwendung von Schwungrädern bei Walzwerken.

Mechanice Magazine, Bd. 89, S. 50. Zeichnung und Beschreibung der Gebläsemaschine zu Langloan in

Schottland. — .S. 68. Abbildung von Blake's neuer verbesserter Construction seines Steinbrechers

— S. 227. Skizze und Beschreibung des Fallhammers von Shaw & Justice.

Dingler'& polyt. Journal, Bd. 189, S. 185. Notizen über die Betriebskraft der Remscheider Hammerwerke

von R. Röntgen (m. Abb.).

Scientific American, Bd. 19, S. 277. Abbildung und Beschreibung des direct wirkenden Dampfhammers

nach dem Joy'schcn Patent.

Oetterreichische Zeitschrift, S. 250. L. Widmann, Bemerkungen, betreffend die Theorie der Dampfhämmer.

— S. 286. F. R. Engel, Bemerkungen zu den vorstehenden Untersuchungen.

V. Hüttenbetrieb.

a. Bobeisenerzeugung.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 265 (Oesterr. Zeitschr., S. 315, Comptes rendus, Bd. 66, S. 744).

Ueber die Anwendung des Flussspathes zur Reinigung der phosphorhaltigen Eisensteine. — S. 349.

Ledebur, Ueber die Graphitausscheidung im Roheisen, unterscheidet zweierlei Sorten, Schaumgraphit

und eingesprengten Graphit. — S. 393. Dr. Dürre, Notizen über die Wasserkühlungen und andere

Details bei den neuen Hohöfen des Siegerlandes.

Armengaud, Genie induvtriel, Bd. 36, S. 119. Notizen über das Verfahren von Dowie in Glasgow, da?

Robeisen zur Legirung mit anderen Metallen vorzubereiten, so dass verwerthbare Mischung

entstehen.

Zeitschrift dt» Vereins deutscher Ingenieure, S. 525 «. 526 (Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 358).

Notizen über Gebläseraaschinen und Winderhiteungsapparate für Hohofenanlagen. — S. 599 (Berg-

u. Hüttenm. Zeitung, S. 373). Vortrag von Langen über Kühlgefasse an Hohöfen (m. Abb.).
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Scientific American, Bd. 19, S. 261. Notiz über die Verwendung und den Werth des chromhaltigen

Eisens und seiner Erze, wie sie in ausreichender Menge zu Bare-hill, 6 Meilen von Baltimore und

a. a. 0. in Pensylvanien etc. vorkommen.

Dingler'« polyt. Journal, Bd. 189, S. 513. Notizen zur Statik des Eisenhohofens nach dem neu erschie-

nenen Buch von Schinz. - S. 73 (Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, S. 460). Notizen

über den Phosphor- und Schwefelgehalt des englischen Roheisens. (Auszug aus dem V. Day'sehen

Aufsatze im Pract. Mech. Journ., März u. April 1868.) — S. 101. Notiz über eine Gebläseform

für Hohöfen von C. B. Hodgett zu Corngreaves in Staffordshire (nach dem Mechanics Magazine,

Juli 1868, S. 31).

Practical Mechanics Journal, Serie 3, Bd. 4, S. 198. Notizen über neuere Verbesserungen im Eisenhütten-

wesen; hauptsächlich nach Tunner's Ausstellungsberichten und mit Rücksicht auf den Rachette-Ofen.

— S. 201. Bericht mit zahlreichen Zeichnungen über die Methode von Mr. Aitken, Eisensteine

zu rösten und gleichzeitig zum Verschmelzen vorzubereiten.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 265. Mittheilung über die Anweudung von Koks und Holzkohle beim Hoh-

ofenbetrieb in Reichenau. Auszugsweise aus den BetriebsnachWeisungen des genannten Eisenwerkes.

— S. 289. Uebet die Betriebsergebnisse des Kaiser- Franz-Hohofens in Eisenerz wahrend einer

Versuchscampagne (nach amtlichen Mittheilungen). — S. 317. G. Lenchs, Ueber den Salz- uud

Jodgehalt des Gichtstaubes bei Eisenhohöfen (n. d. Polyt. Centraiblatt, H. 16). — S. 335. Notizen

über das Schweissschlackenscbmelzen in Store
-

unter der Leitung des Directors Frey.

b. Giesaerci.

a. Gie&sereibctrieb.

Zeiuchrift de» Verein« deutscher Ingenieure, S. 529. Ueber Verbesserungen beim Guss von weiten Röhren

nach dem Cochr&ne'scben Verfahren.

Practical Mechanics Journal, Serie 3, Bd. 4, S. 130, 165, 197 , 225. Ueber verschiedene Hauptpunkte

des Giessereibetriebes. Fortsetzung der aphoristischen Mittheilungen des Herausgebers (R. Mallet).

Besondere Rücksicht auf die Theorie des Temperas von Eisengüssen und Darstellung des Schmiede-

gusses unter Anwendung Siemens'scher Tiegelöfen. — S. 211 (Polyt. Centralblatt, S. 1432). Zeich-

nung und Beschreibung der doppelt wirkenden Formmascbine von WiU. Simons & Archib. Carmichael

in Renfrew zum Formen beliebiger Dinge im zweitheiligen Kasten. Die Modelle werden durch

Excentriks in den Sand gedrückt

Outerreichische Zeitschrift, S. 245. Zusammenstellung bekannter Erfahrungen über gusseisernes Strassen-

pflaster. — S. 358. A. Schröder, Erfahrungsresultate über Schalengussräder.

Mechanics Magazine, S. 250. Zeichnung und Beschreibung einer Drehbank zum Abdrehen der Hartwalzen

;

erbaut für die Werke der West Stockton Iron Co. durch Claridge, North & Co. auf der Phöniz-

Giesserei zu Bilston. — S. 273. Skizze und Beschreibung einer von Tarr in Fairhaven eingerich-

teten Maschine, um stählerne Geschosse nach dem Gusse zu oomprimiren, weil dieselben ohne eine

solche Bearbeitung leicht unrund bleiben und gleichzeitig in Folge ungleichen Schwindens zerstörenden

Spannungen ausgesetzt sind, welche namentlich das Zerspringen der Kugeln beim Aufschlagen zur

Folge haben. — S. 292 und 293. J. B. Tarr, Skizze und Beschreibung einer Vorrichtung, um
Kugeln und Geschosse aller Art zu poliren.

Berggeist, S. 382. Notiz über die Resultate der Gruson'schen Giessversuche in der Nähe von Berlin zur

Herstellung von Fortificationen. — S. 443 (Mechanics Magazine, S. 352). Notiz über ein Verfahren,

gusseiserne Gegenstände mit schmiedeeisernen Gerippen zu versehen (n. dem Thompson'schen Patent),

so dass eine ziemlich innige Verbindung beider stattfindet.

Armengaud, Ginie industriel, Bd. 36, S. 195. Ueber ein Mittel, dicke Roheisen- oder Stahlstücke schnell

zu zerkleinern.

10«
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Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesen« etc.. Neue Folge, Dd. 5, S. 234. Erfahrungen über

Schalengusaräder bei der Kaiser- Ferdinands-Nordbabn; mitgetheilt von W. Thamm.

Dinglers polyt. Journal, Bd. 190, S. 98. Darapsky, Notizen über die gepanzerten Hinterladungsgeechübe

der französischen Marine, wie sie neuerdings aus der Geschützgiesserei zu Ruelle hervorgegangen sind.

fi.
Emailliren und Verzieren des Gusseisen».

Mechanics Magazine, S. 284. Notizen über die Verzierung von Eisengüssen durch Messingüberzüge, Bron-

ciren und Verkupfern. Das Verfahren besteht im Auftragen von Ferrocyankupfer, Ueberstauben mit

braunem oder grünem Broncepulver, oder mit Graphit, und Bürsten. Schilderung des Oadry'scheo

Verfahrens und der Methode von Morris & Johnson zur Darstellung eines Messingüberzuges.

Armengaud, Genie industriel, Bd. 36, S. 74. Notizen über das Emailliren des Gusseisena durch Reibung

nach dem Parls'schen Verfahren, wobei die Emaille staubförmig angewandt wird.

e. Schmiedeeisenerzeugung.

f. Puddelöfen und Vorrichtungen zum Puddeln.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 356. Notizen über Puddel- und Schweissöfen (n. d. Zeitschrift

d. Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 12, S. 540).

Practical Mechanics Journal, Serie 3, Bd. 4, S. 147 (Dinglers polyt. Journal, Bd. 190, S. 102). Skizze

und Beschreibung eines von Henderson Ross zu Pittsburg construirten, mit durch Wasser gekühlten

eisernen Wänden zugesetzten Puddelofens.

Mining -Journal, S. 693. Skizze und Beschreibung des Wilson'schen Puddelofens für Trocken- und

Schlackenarbeiten, nach einem Vortrage vou Jones in der Irontrade Association.

y. Puddelbetrkb.

Dingler 's polyt. Journal, Bd. 190, S. 211 (Pract. Mech. Journal, Sept. 1868, S. 173). üeber weitere

Verbesserungen beim Richardson'schen Puddclprocess, von V. Day. «

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 366. Notiz über Kirk's Gebläse für den Richardson'schen Process.

Berggeist, S. 382. Notizen über das Windkrückenpuddeln , unter Hinweis auf die Verwendung von

Ilseder Eisen.

Practical Mechanics Journal, Serie 3, Bd. 4, S. 173 (Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure, S. 459).

Neuere Notizen über den Richardson'schen Process für Stabeisenfrischen. — S. 242. Notizen über

ein neues, J. A. Jones in Midlesborough patentirtes Verfahren, Eisen und Stahl durch Schmelzen

von Roheisen mit einem nachher zuzuführenden Zusatz von \\ Pfd. Braunstein, 4 Pfd. Kochsalz,

\ Pfd. Salmiak, \ Ctr. Spiegeleisen, $ Pfd. Holzkohle auf eine Charge von 4J Ctr. Roheisen

darzustellen.

Mechanics Magazine, Bd. 89, S. 54. Beschreibung des Umfanges und der Eigentümlichkeiten der Parkhead

Forge zu Glasgow, mit Beziehung auf die daselbst umgehenden Versuche mit dem Richardson'schen

Verfahren. — S. 206 (Practical Mech. Journal, S. 216, Dinglcr's polyt. Journal, Bd. 190, S. 203).

Auszug aus dem Vortrage von C. W. Siemens vor der britischen Association über das Puddeln von

Stabeisen. Mit zahlreichen Analysen von Willis, welche im Siemens'schen Laboratorium in Bir-

mingham ausgeführt worden sind. Besonders interessant ist der Vergleich der Wirkung eines Re-

generatorofens und eines gewöhnlichen Puddelofens. — S. 341 und 350. Zeichnungen und Be-

schreibung der Apparate, wclcho zu dem Heaton'schen Process nothwendig sind, und Skizze des

gegenwartigen Zustandes dieses Verfahrens. Gleichzeitig werden die Ansichten Miller's, Mallet's

und Kirkaldy's über die allgemeinen Principien der Erfindung und Resultate von Analysen und

Proben mitgetheilt.

Oetterreichische Zeitschrift, S. 345. Notizen über den Frischprocess mit salpetersaurem Natron nach dem

Heaton'schen Verfahren.
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Scientific American, Bd. 19, S. 293. üeber Verbesserungen in dem Stabeisenpuddeln mit einer Zeichnung

des Wilson'schen Puddelofens.

Mining-Journal, S. 775. Bemerkungen über die Fabrikation ton Schmiedeeisen durch Maschinerie, mit

Beziehungen auf die Arbeiten von Menelaus, Bessemer, Mushet, Cort etc.

d. Waliwerk* und ihr« Produete.

a. Maschinelle Vorrichtungen Und Werksanlagen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 289 (Pract. Mech. Journal, Serie 3, Bd. 3, S. 364). Universal-

walzwerk für Kreuzeisen von Petin, Gaudet & Co. in Rive-de-Gier.

fi. Walzworksproduct« und deren Verfeinerung.

Dingler'» polyt. Journal, Bd. 189, S. 382, 386 (Polyt. Centraiblatt, S. 1163, Zeitschr. d. Ver. deutscher

Ingenieure, S. 391). lieber die Prüfung von Blechen, Winkeleisen und T-Eisen in Frankreich.

Ottterreichitche Zeitschrift, S. 346. Ueber den Zustand der Schienenfabrikation, wie er durch die Aus-

steUungsproducte in Paris 1867 reprasentirt worden ist

Mechanics Magazine, Vol. 89, S. 71 (Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 202). Beschreibung des pa-

tentirten Verfahrens von R H. Taunton (von den Star tube works zu Birmingham), die Material-

stäbe zu gezogenen Flanschettröhren so herzustellen, dass beim Pressen der Flanschen kein Zer-

reissen derselben stattfindet — S. 362. Notizen über ein- und zweiköpfige Schienen und ihre

Befestigung. — 368. Zeichnung und Beschreibung einer schmiedeeisernen Thür zu einem

Waarenlager von M' Farlane in Glasgow. — S. 389. Zeichnung und Beschreibung von Addis'

eisernem Bahnoberbau.

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnicesens, V, S. 201. Darstellung des ganz eisernen Oberbaues

mit 8 Zoll hohen Schienen (nach Eartwich's System) auf der Köln-Mindener Eisenbahn (m. Abb.).

— S. 202. Notizen über Schienen von homogenem sehnigem Eisen. — S. 203. Notizen über den

Oberbau der norwegischen Eisenbahnen (m. Abb.). — S. 204. Notizen über Bahnschwellen aus

Eisenblech. — S. 233. Ueber Querschwellen von Eisen für den Oberbau der Eisenbahnen, System

Vautherin, Compagnie des Forges de Franche Comte" von Menans & Co. zu Besancon, Doubs (m.

Abb.). — S. 244 u. 246. Notizen über eiserne Oberbaue.

e. -Stahlerzeugung,

«r. Eigenschaften des Stahls und Erzeugung desselben überhaupt

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 326, Mittheilungen nach der Oesterreichischen Zeitschr. (No. 26)

über die gegenseitigen Vorzüge und Nachtbeile des Bessemerprocesses und des Martin'scben Ver-

fahrens. — S. 334. Dr. E. F. Dürre, Ueber Stahl von L. Gruner. Nach den Annale» des Mines

(XTI, VI. S*no, 4 livr., 1867, S. 207).

Mechanics Magazine, S. 129 (Dingler's polyt Journal, Bd. 190, S. 110, Oesterreichische Zeitschr., S. 370).

Notizen über das von Gjers in Middlesborough ersonnene Verfahren, Gussstahl und sogenanntes

homogenes Schmiedeeisen darzustellen.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 305 (Polyt Centralblatt, 14. Heft, 1868). Notizen über Chromeisen und

Chromstahl. — S. 350 (Dingler's polyt. Journal, Bd. 189, S. 227). C. W. Siemens, Ueber die

Fabrikation von Gussstahl unmittelbar aus Eisenerzen mit Gasregenerator- Oefen.

Practica! Mechanics Journal, Serie 3, Bd. 4, S. 143 (Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 32). Zeich-

nung und Beschreibung eines neu patentirten Converters von H. Bessemer, um sowohl Salpeter in

fester Form zum Frischen des Roheisens anwenden zu kennen, als auch dergleichen Substanzen

mittelst heisser Luftströme geschmolzen in die Füllung des Converters zu schleudern. — S. 207.

Ueber den neueren Fortschritt der Stahlmanufactur nach einem Vortrage von Ferdinand Cohn
in der British Association zu Dundee. Mit besonderer Berücksichtigung des Siemens-Martin'schen

Verfahrens.
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Berggeist, S. 439 (Practical Mech. Journal, S. 246). Notiz über eine neue Methode, Gassstahl zu machen.

Bezieht sich auf die Ellerahausen'sche Methode des Zusammenschmelzens von Eisenhammerschlag

und Roheisen.

Armengaud, Ginie industriel, Bd. 36, S. 93. Mittheilung über das Martin'sche Verfahren nach dem grossen

Aufsatz von Gruner über den Stahl und seine Fabrikation.

Scientific American, Bd. 19, S. 226. Notizen aus einem neuen Werke über den Stahl von Landrin, engl

von A. Hewitt, Philadelphia 1868. H. C. Baird 3. Besonders werden die Temperaturfolgen für

Härten und Anlassen des Stahls ausfuhrlicher mitgetheilt

Zeitschrift de» Vereine deutscher Ingenieure, S. 529 (Oesterr. Zeitachr., S. 276). Notizen über die Guss-

stahlfabrikation nach dem Martin'schen Verfahren. — S. 734. Vortrag von Gmson über Schiess-

versuche mit Stahl- und Hartgussgeschossen gegen Panzerplatten.

ß. Bewemerproce«».

Oesterreichische Zeitschrift, S. 274. Ucber die Anwendung des Spektroskops beim Bessemern; polemische

Erwiderung auf die in demselben Blatte S. 226 veröffentlichten Beobachtungen von Brauner. —
S. 287. Ueber die Anwendung der Spektralanalyse für den Bessemerprocess. Erwiderung von

Brunner. — S. 277 (Berggeist, S. 298). A. Jüttner, Zur Bessemerfrage in Obcrschlesien (n. d.

Schlesischen Zeitschrift des Berg- und Hüttenmännischen Vereins). — S. 301. Zur Spektroskop-

frage: Erwiderung auf einen in No. 29 erschienenen Artikel Brunner's von Sailler. — £. 316.

üeber den Bessemerprocess zu Königshütte in Oberschlesien und zu Witkowitz in Mähren (o. d.

Engineer 1868, S. 268).

Scientific American. Bd. 19, S. 181. Notizen über den Bessemerprocess mit Berücksichtigung der ameri-

kanischen Verhältnisse (n. d. Troy Times).

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 371. Notizen über die Geschichte des Bessemerprocesses, von

seinem Beginn in 1856 bis zu seinem jetzigen Stande.

Polytechnisches Centraiblatt, S. 1085 u. 1122. Nachrichten über den Bessemerprocess der neueren Zeit

und über das Bennet'sche Verfahren, Kohlensäure in den Converter zu blasen.

f. Stahlbearbeitung.

Polytechnisches Centralblatt , S. 953. üeber Bessemertyres. Aus den Memoire of the American bureau of

Mines 1867.

Berggeist, S. 333. Ueber die Methode von Galy-Cazalat, bei der Anfertigung gussstählerner Geschütz-

rohre einen starken Druck auszuüben.

Mechanics Magazine, Vol. 89, S. 53. Ceber die Anwendung des Siemens'schen Ofens zur Gussstahlfabri-

kation, mit einer Skizze desselben.

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, V, S. 177. Mittheilungen über beobachtete Defecte an

Stahlkopfschienen, m. Abb. — S. 228. Bericht über die in der Pariser Ausstellung ausgestellten

Eisenbahnwagen- und Locomotivräder, sowie Bandagen und Achsen. Bemerkenswerth wegen der

Notizen über die Anfertigung ungeschweisster Bandagen und den Unterschied, den hierbei die be-

deutendsten Gussstahlwerke Westfalens (F. Krupp in Essen und Gussstahlfabrik in Bochum) in der

Fabrikationsmethode zeigen.

2. Kupferhütten,

c Raffiniren und Garmacben.

Mechanics Magazine, Bd. 89, S. 47. Notizen über Kupferraffiniren.

• Dinglers polyt. Journal, Bd. 190, S. 74 (n. d. Annales du Genie civil, Juli 1868, S. 536). Leclercs

Verfahren zum Gannachen des Schwarzkupfers.
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d. Kupferlegiruugen.

Berggeitt, S. 322. Ueber kerniges Beizen von Gegenständen aus Messingblech.

Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern, Bd. 54, S. 527 (Berggeist, S. 458). Ph. Rust, Mittheilungen über

das Schweissen des Kupfers unter Anwendung von Schweiaspulver, welche Phosphorsaure oder Borsaure

resp. beide Körper enthalten und auf das glühende Kupfer aufgestreut werden.

4. Silbergewinnung,

d. Verarbeitung von Silber and Gold.

Polytechnisches Centraiblatt, S. 1268. Notiz über Versuche, Legirungen von Silber und Zink darzustellen,

von Haeberlein in Nürnberg.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 290. Zeichnung und Beschreibung von J. Akerman'a Ofen für

Silberschmelzung in der Stockholmer Münze.

5. Gewinnung von Gold, Quecksilber und Platinmetallen.

Dinglers polt/t. Journal, Bd. 190, S. 118. Notizen von Dr. von Schneider über die technische Darstellung

von reinem Platin, welche sich von der bisher befolgten Doebereiner'schen Methode wesentlich unter-

scheidet Lösung des Erzes in salzsäurereichem Königswasser und Eindampfen der Lösung, wobei

sich Iridium und Rhodium in Sesquichloride verwandeln, die durch Salmiak nicht fallbar sind.

Nach dem Eindampfen zur Trockne, Verdünnen mit Wasser und Versetzen mit Natron bis zur

%
alkalischen Reaction. Lösung des Niederschlags in Salzsaure und Fällen mit Salmiak. Der gelbe

Niederschlag gibt beim Glühen einen unreinen Platinschwamm , der durch wiederholte Behandlung

mit Königswasser etc. gereinigt wird. — S. 214. A. Ott, Ueber einige in Amerika angewandte

Processe zur Entschwefelung goldhaltiger Erze.

6. Zinkhütten (Cadminm, Indium).

Berggeist, S. 401. Notizen über ein neues Verfahren, Zink auf chemischem Wege mit den brillantesten

Farbenüberzügen zu versehen.

7. Zinnhütten.

b. Zinnwaaren.

Atechanic* Magazine. S. 211. Zeichnung und Beschreibung einer Torrichtung von Henderson & Mackintosh,

um Zinngef&sse von einfachster Form, z. B. Einmachebüchsen, billig und rasch herzustellen.

Dingler's polt/t. Journal, Bd. 190, S. 94 (n. d. Bulletin de la soctete' d'encouragement, Juli 1868, S. 398).

Auszug aus dem Tresca'schen Bericht über die Anfertigung der Richard'schen zinnernen Röhren

zum Aufbewahren von Oelfarben etc. (m. Abbildungen). ^

10. Darstellung anderer selten vorkommender Metalle.

Berggeist, S. 333 (Oesterreichische Zeitschrift). Ueber Wismuthgewinnung in Joachimsthal in Böhmen,

nach Wagner.

Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 305. Peligot, Notizen über die Darstellung des metallischen Urans.

VI. Probirkunst und doeimastische Analysen.

1. Proben,

b. Silber.

Dingler's polyt. Journal, Bd. 189, S. 318 (Oesterr. Zeitschr., S. 308; Berggeist, S. 331; Berg- u. Hütten-

mannische Zeitung, S. 351). Ueber eine neue Methode der Silberprobe mittelst SauerstoiTgas, von

Dr. Cristomanos in Athen.
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c Kupfer und Zink.

DingUr's polyt. Journal, Bd. 190, S. 210. Dr. H. Schwarz, Vergleichende Prüfung einiger älterer Kupfer-

bestimmungsmethoden, nebst Angabe einer neuen maassanalytischen Methode; mit Bezug auf die

Preisausgehreibung Seitens der Mansfelder Gewerkschaft. — S. 229 (Comptes rendus, Bd. 67,

S. 450). A. Renard, Ueber ein Verfahren, Zink volumetrisch zu bestimmen.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 382. A. von Kripp, Notizen über eine allgemein anwendbare Kupferprobe

auf nassem Wege mittelst Fällung durch Zink.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 411. Br. Kerl Notizen über eine neue Kupferschieferprobe.

e. Eisen.

Dingler's polyt. Journal, Bd. 190, S. 113 (Journal für prakt Chemie, Bd. 105, S. 114). Mitteilungen

über die Bestimmung des Schwefelgebalts im Koheisen von Dr. Wilh. Gintl. Beruht auf der Lösung

des Roheisens in säurefreiem Eisonchlorid bei 8- bis 10 stündiger Digestion bei 25 bis 30° C. Der

Rückstand dieser Behandlung enthält Graphit, etwas nichtgelöstes Eisen, S, Ph, und beinahe den

vollständigen Si- Gehalt des Robeisens und wird mit Salpeter und Aetzkali geschmolzen und dadurch

oiydirt. Lösung in Wasser, Filtriren und Behandeln des Filtrats mit BaCl gibt einen Niederschlag

von BaO SO 3
, der zur Wägung genommen wird.

Berggeist, 5. 310. Verfahren von Bonssinganlt, den Kohlenstoff im Robeisen, Stahl und Stabeisen rn

bestimmen, und Mittheilung der Analyse eines chromhaltigen Roheisens.

g. Andere technische Proben.

Dingler't polyt. Journal, Bd. 189, S. 234. Ueber die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts in Graphitsorten

von Dr. Gintl.

2. Gegenstände der Laboratorientechnik.

Scientific American, Bd. 19, S. 214. Notiz über die Anfertigung von Kohlentiegeln nach Gore im Philo-

sophical Magazine. Aus lignum vitae, Königsholz und Ebenholz werden die Tiegel geschnitten und

in einer kupfernen Retorte, allmälig unter Drehen der Retorte, bis zu helhrothem Glühen erhitzt.

Practical Alechanics Journal, Serie 3, Bd. 4, S. 210. Zeichnung und Beschreibung des Perrot'schen Gas-

ofens für Metallheizungen und hohe Schmelztemperaturen, auch für Muffelheizungen brauchbar, wenn

die betreffenden Substanzen den Contact der Flamme nicht vertragen.

3. Allgemeine Mittheilungen über Analysen.

Berggeist 1868, S. 322 (nach SUliman & Dana, American Journal of Science). Ueber ein neues Verfahren,

schwer zersetzbare Mineralien aufzuschliessen.

VII. Verwaltung und Statistik des Hüttenwesens.

Berggeitt, S. 281. Mittheilungen über Queckailberproduction (n. d. Oesterr. Zeitschrift). — S. 282. Aus-

züge aus den Handelskammerberichten der Industriebezirke Mülheim a. d. Ruhr und Bielefeld. —
S. 321 (Oesterr. Zeitachr., S. 321). Notizen über Kokshohofen- und Walzwerksbetrieb im fränkischen

Jura und Besprechung der Rentabilitätsfragen einer dortigen Eisenindustrie. — S. 338. Notizen

über die Betriebsvcrhältuisse des Märkisch -westfälischen Bergwerksvereins, in Iserlohn und Letmathe.

— S. 345. Notizen über die schlesiscbe Zinkindustrie im Jahre 1867; nach dem Bericht der

Breslauer Handelskammer. — S. 438. Bemerkungen ül*r die Industrie zu Stockheim, Neuhaus

und am Ober- Main.

Alechanics Magazine, S. 2ö3. Ueber die Schwefelproduction in Italien in den Jahren 1851 bis 1866.

Oesterreichische Zeitschrift, S. 238. Mittheilung über die Wichtigkeit schmalspuriger Bahnen für die ober-

ungarische Eisenindustrie. — S. 282. Blumenwitz, Mittheilungen über die Alaunfabrikation der

Herrschaft Munkäcs in Ungarn.
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Mining -Journal, S. 789. Auszug aus einem Bericht von Crowe über die Mineralindustrien des Rhein-

Lindes, von Interesse wegen der englischen Anschauungen.

Berg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 353. Statistische Notizen und Nachrichten über den Mansfelder

Kupferschieferbergbau (n. d. Jahresbericht der Mansfelder Gewerkschaft pro 1867). — S. 365.

Notizen über die Zukunft der Eisenindustrie nach Hewitt.

Bulletin de lu societe d'encourugement, lid. 15, S. 605. Jordan, Skizze über die Lage der Eisenindustrie

in Grossbritannien 1867.

C. Snlinenwesen.

I. Allgemeine Mittheilungen über Salinenbetrieb und Beschreibung von Werken.

Btrg- und Hüttenmännische Zeitung, S. 363. lieber die zu Wieliczka vorkommenden Steinsalzarten. —
S. 777. Auszug aus einer Arbeit über das Steinsalzlager von Kalusz in Galizien, seine Soolen und

Salinenproducte ; von A. v. Kripp zu Hall.

(taterreichüche Zeitschrift, S. 235. Notizen von F. Foetterle über die Chlorkalium - oder Sylvinablagerung

zu Kalusz in Galizien. — S. 258. Zur Frage der galizischen Salz- und Kalilager mit Bezug auf

eine Mittbcilung in der Berg- u. Hüttenmännischen Zeitung. — S. 268. Analyse eines im Kaluszer

Kalisalzlager vorkommenden Minerals von Benedict Margulies, Chemiker in Wien. Die ermittelte

Formel: 5 (Mg 0 . SO») + 4([K . Xa] Cl) + 15 HO entspricht einem Kaimt-ähnlichen Mineral.

II. Salinonbetrieb.

1. Sooleriengung. Anreicherung und Aufbewahrung.

Oaterreichüche Zeitschrift, S. 291. Die continuirliche Wasserung und deren Anwendung auf das Miller-

werk in Aussee.

3. Detrieb der Siedung und Trocknung des Salzes.

Berggeist, S. 437. Abbildung und Beschreibung einer neuen Salzsiedepfanne mit Doppelboden von Dr.

H. Warth.

Oaterreichische Zeitschrift, S. 361. A. v. Kripp, Versuche über den Brennstoffverbrauch bei Versiedung

verschiedengrädiger S« ole.

IV. Verwaltung und Statistik.

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, S. 569. F. Michels, Ausführliche Darstellung der chemischen

Industrie StassfurU.

Oeber das Studium der Chemie von Dr. H. L. Buff. Berlin, Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1868.

Der Zweck der vorliegenden Schrift ist der, juugen Leuten, welche sich dem Studium der Chemie

widmen, einen Einblick in ihren späteren Beruf zu verschaffen und auf Grund desselben ihnen eine Anleitung

ober den zu wählenden Gang ihrer Ausbildung zu geben. Da die meisten Chemiker sich ihren Wirkungs-

kreis in Fabriken suchen müssen, so wird zunächst die Stellung derselben in der Industrie besprochen und

denjenigen, welche sich für die spätere Uebernahme der Leitung eines Geschäfts ausbilden wollen, der Bath

ertheilt, vor Beginn ihrer chemischen Studien sich auf grösseren Werken Kenntnisse über den praktischen

Geschäftsbetrieb anzueignen. Uebergehend zu denen, welche später als Lehrer der Chemie an Schulen und

Universitäten zu wirken beabsichtigen, werden zunächst einige Bemerkungen über zweckmässige Einrichtung

des naturwissenschaftlichen Schulunterrichts gemacht; zum Schluss wird die Stellung der Assistenten in

chemischen Laboratorien besprochen und namentli :h erörtert, ob und unter welchen Umständen die Annahme
einer Assistentenstellc nützlich ist.

Literatur. XVI. 11
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Zirkelzeichnen zum Gebrauche an Gewerbeschulen, Scbnlen für Bauhandwerker und polytechnische* Vor

bildungsanstalten von Dr. A. Stuhlmann. Allgemeiner Tbeil. Hamburg, F. H. Nestler und

Melle. 1869.

Die vorliegende Schrift enthält 12 lithograpbirte Tafeln zum Nachzeichnen, Blatt I und II Fliehen,

muster, Bl. III Kreise und Polygone, Bl. IV und V verschiedene Aufgaben, namentlich über den Kreis,

Anfertigung von verjüngten Maassstäben u. s. w., Bl. VI und VII die Ellipse, Parabel und Hyperbel nebst

Tangenten und Normalen zu denselben. Mit Bl. VIII beginnen die Körper, Bl. VIII und IX stellen Prismen.

Pyramiden, Walzeu und Kegel in gerader und schiefer Projection, Bl. X Kegelschnitte und Blatt XI und

XII Durchdringungen zweier Körper dar. Die Vorbemerkungen geben allgemeine Anweisungen über das

Zirkelzeichnen, sowie die wichtigsten mathematischen Eigenschaften der Ellipse, Parabel und Hyperbel an:

der Text enthält zu jeder Figur eine Erläuterung über die Art und Weise, wie sie zu construiren ist. Das

Ganze ist, wie aus dem Gesagten hervorgeht, »aebsremäss der Art angeordnet, dass allmälig von den ein-

fachen zu den schwierigeren Constructionen übergegangen ist.

A practical guide for Tourists, Miners and Investors and all persona interested in the development of

the gold Heids of Nova Scotia by A. Heatherington. Montreal, printed by John Lovrfl

1868. London, Trübner & Co., 60 Paternoster row.

Das Vorkommen von Gold auf der Halbinsel Neu - Schottland ist erst in neuerer Zeit entdeckt: die

Gewinnung desselben in grösserem Maassstabe findet seit noch nicht 10 Jahren statt, hat sich aber von

Jahr zu Jahr in starkem Maasse gesteigert; im Jahre 1860 wurden 6000, im Jahre 186(5 bereits 25204 eng-

lische Unzen Gold gewonnen. Trotz dieser bedeutenden Production sind sowohl das Goldvorkommen , *w

die sonstigen Verhältnisse des Landes noch ziemlich wenig bekannt. Das vorliegende Werk gibt daher als

Führer für Reisende und Bergleute zunächst einen kurzen Abriss der Geschiebte des Landes seit seiner Ent-

deckung und einen Ueberblick über die allgemeinen Verhältnisse desselben, sowie der Hauptstadt Halifai.

und schildert hierauf die ersten zufälligen Entdeckungen des Goldes und die darauf folgenden wissenschaft-

lichen Untersuchungen, welche die weitere Verbreitung desselben theils im Schwemmlande, tbeils in Quarz

darthaten. Nach einer geognostischen Beschreibung des Goldvorkommens in den einzelnen Districteu, ins-

besondere denjenigen, in welchen gegenwärtig Goldgewinnung stattfindet, welcher zugleich Mitteilungen

über die uuf Ausbeutung des Goldes gerichteten Unternehmungen beigefügt sind, werden die Hindernisse,

welche sich der Goldgewinnung entgegenstellen, sowie die Mittel zu deren Abhülfe besprochen. Hierauf

folgt eine Darstellung der zur Aufbereitung des Golder/es in Anwendung stehenden Methoden nebst prak-

tischen Kathschlägen über zweckmässige Einrichtung und Verbesserung dieser Aufbereitungsanstalten, woran

sich Bemerkungen über Berggesetzgebung, statistische Mitteilungen über die Goldgewinnung, das Aus-

bringen , die Anzahl der beschäftigten Arbeiter u. s. w. , eine Vergleichung mit anderen Goldländern , Cali-

fornien und Australien, sowie Angaben über Einrichtung der Heise beim Besuche der neuschottischen Gold-

districte anschliessen. Als Anhang ist eine statistische Tafel über die Goldproduction seit 1860, das

gegenwärtig in Kraft stehende Berggesetz vom 10. Mai 1864 und ein Verzeichniss der zur Ausbeutung des

Goldes gebildeten Gesellschaften, sowie ein geognostisches Profil beigefügt.

Uebersichtskarte der Berg- und Hüttenwerke im Oberbergamtsbezirk Dortmund von J. Sievers, Mark-

scheider zu Dortmund. Iserlohn, Verlag von J. Bädeker. 1869.

Diese im Maassstabe von 1 : 80000 angefertigte Karte enthält ausser der Situation sämmtlirie

Steinkohlen- Geviertfelder mit ihren Feldesgrenzen , alle Schächte, die Steinkohlen- und Eisensteinschächle

durch verschiedene Signaturen bezeichnet, die Fundbohrlöcher nebst Angabe ihrer Teufe bis zum Steinkohlen-

gebirge, sowie alle Hüttenwerke uod sonstige industrielle Anlagen des Huhrbeckcns. Jede der Hauptbahnen

ist zur bessern Uebersicht in verschiedener Weise dargestellt. Die wichtigsten Sättel und Mulden, das

Leitflötz „ Sonnenschein", sowie die Mergelgrenze sind auf der Karte angegeben, auch sind die Sediomn

der grossen Flötzkartc auf dieselbe aulgetragen, so dass sie zugleich als Uebersichtskarte für diese dienen
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kann. Ein beigedruektes Profil veranschaulicht die Lagerung der einzelnen Klötze. Der Druck ist in drei

Farben durch die lithographische Anstalt von Hellfahrt in Gotha sauber und eorrect ausgeführt.

Zur besseren und leichteren Orientirung ist ein Verzeichniss sämmtlieher Stcinkohlengruben des

Oberbergarotsbezirks Dortmund beigefügt, in welchem zugleich die durchschnittliche Förderung einer jeden

derselben angegeben ist.

Leitfaden zur Bergbauknnde. Nach den an der Königl. Bergakademie zu Berlin gehaltenen Vorlesungen

vom Bergrath Heinrich Lottner. Nach dessen Tode und in dessen Auftrage bearbeitet und

herausgegeben von Albert Serlo, Bergbauptraann. Erst« Lieferung. Berlin, bei Julius Springer.

XV und 33G Octavseiten.

Möge es zunächst gestattet sein, die dem Buche vorangehende Lebeusgeschicht« des Bergraths

Lettner an dieser Stelle, in dieser Zeitschrift, als deren Mitarbeiter er Jahre lang thätig gewesen ist, un-

verkürzt wiederzugeben

:

.Heinrich Lottner ist am 9. September 1828 in Berlin geboren. Seinen Vater, den im Justiz-

ministerium angestellt gewesenen Justizrath Lottner, verlor er nach kaum vollendetem siebenten Lebensjahre

und wurde in Folge dieses Todesfalles, da die Mutter andauernder Kränklichkeit wegen die Erziehung der

sechs unmündigen Kinder nicht übernehmen konnte, im Verein mit einer Zwillingsschwcstcr von einem

Obeim, dem früher zu Gräfrath, später in Düsseldorf lebenden Oberst Lottner aufgenommen und erzogen;

das Gefühl kindlicher Dankbarkeit und Anhänglichkeit an den Oheim und dessen ganze Familie, welche

ihm ein zweites Vaterhaus bereiteten, hat ihn stets ertullt und beseelt. Er besuchte die Bealschule zu

Düsseldorf und verliess dieselbe, erst 14 Jahre alt, im Jahre 1842 nach vorzüglich bestandener Abiturienten-

prüfung mit dem Zeugniss der Keife, um sich der Ausbildung für das Bergfach zu widmen. Zu diesem

Zwecke begab er sich im September 1X42 nach Bochum, um den bestehenden Bestimmungen gemäss auf

den benachbarten Gruben sich der Beschäftigung mit den praktischen bergmännischen Handarbeiten hinzu-

gaben, welcher er sich mit solcher Gewissenhaftigkeit und solchem Eifer unterzog, dass es ihm sehr bald

gelang, ein sicheres Verständnis* d r bergbaulichen Verhältnisse der dortigen Gegend zu gewinnen. Seine

Jugend, sein eifriges Streben, in die reiche Fülle des praktischen und theoretischen Stoffes, welchen das

gewählte Fach darbot, frühzeitig einzudringen, seine nicht glänzeude materielle Lage gaben ihm Veranlassung,

damals sieb allen Verkehrs nach Aussen zu enthalten, was zur Folge hatte, dass er schon früh in sich

abgeschlossen erschien und den Fernstehenden eine abstossende Ausscnseite darbieten konnte: sein Freunde

wnssten, ein wie tief innerliches Geroüth in ihm wohnte. Jedenfalls aber hat diese Abgeschlossenheit in

den ersten Ausbildungsjahren dazu beigetragen, seine reiche Begabung und seine geistigen Kräfte zu con-

c<>iitriren, so dass er bei seinem unermüdlichen Flcisse und seiner Verstandesschärfe, welche mit einem ihn nie

verlassenden Gedächtniss verbunden war, einen seltenen Schatz von Kenntnissen und Fertigkeiten sammeln

kannte. Derselbe erstreckte sich auf die gesammten Gebiete der technischen, mathematischen, naturwissen-

schaftlichen, juristischen, kameralistischen Gegenstände, in welche nach den bestehenden Bestimmungen die

Bergwerksbeflissenen eingeweiht sein mussten, überall gleichmässig und mit gleicher Gründlichkeit, wobei

er noch Zeit gewann, sich der lebenden Sprachen, namentlich der französischen und englischen, vollkommen

mächtig zu machen und zu erhalten, während er andererseits, angeregt durch den Verkehr im Hause des

Oheims und mit dessen Schwiegersohn, dem nun auch verstorbenen, wackeren Maler Leutze, sich einen offenen

Sinn für ästhetische Studien und Genüsse bewahrte.

Nachdem Lottner bei dem damaligen Königlichen Bergamte zu Bochum im September 1845 das

bergmännische Tentamen bestanden hatte, begab er sich zu einem zweijährigen Studium auf der Universität

nach Berlin, wo er wieder einkehrte in das Haus der Mutter und bei derselben sieb mit den Geschwistern

eines stillen, aber freundlichen Familienlebens erfreute. Mit der grössten Gewissenhaftigkeit und dem an-

erkennenswertesten Eifer besuchte er von Michaelis 1845 bis dahin 1h47 die Vorlesungen und erweiterte

and befestigte seine wissenschaftlichen Kenntnisse. Nach vollendeter Universitatszeit kehrte er nach West-

falen zurück, beschäftigte sich drei Jahre hindurch auf den Berg- und Hüttenwerken des Bezirks zur Er-

II*
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Weiterung seiner technischen Anschauungen und wurde demnächst zeitweise zur Aushülfe bei Königlichen

Revierbeamten beschäftigt. Diese Thätigkeit musste im Jabre 185Ü unterbrochen werden, wo er naeh

Berlin zunickging, um noch ein Jahr lang den wissenschaftlichen Studien obzuliegen und demnächst der

einjährigen Militärpflicht zu genügen, wahrend welcher Zeit er jede freie Stunde benutzte, um Vorlewiogwi

auf der Universität und Bauakademie zu hören. Im Jahre 1853 legte er bei dem Königlichen Oberberg-

amte zu Dortmund die Referendariatsprüfung mit sehr gutem Erfolge ab und wurde zum Oberbergaints-

Referendar ernannt, als solcher sofort zur selbstständigen Vertretung mehrerer Königlicher Kevierbeamten

verwendet, wobei er sich neben dem schon erlangten Ruf ausgezeichneten theoretischen Wissens auch die

Anerkennung über seine praktische Befähigung in vollem Maasse erwarb.

Demnächst sollte ihm der schon längst gehegte Wunsch, seine reichen Kenntnisse zum Nuten des

westfälischen Bergbaubetriebs auf Andere durch Unterricht übertragen zu können, in Erfüllung gehen.

Nachdem ihm durch die Munificcnz des Königlichen Oberbergamts zu Dortmund Gelegenheit geboten worden

war, auf einer Instructionsreise durch die belgischen Bergreviere seine Anschauung praktischer Verhältnis*

zu erweitern und technische Erfahrungen zu sammeln, trat er am 1. Octobcr 1854 bei der neu gebildeten

Berg schule zu Bochum als erster Lehrer und Leiter der Anstalt ein, welche durch seine rastlose Thätig-

keit sehr bald nach ihrer Gründung sich eines lebhaften Besuchs zu erfreuen hatte. Der Umfang seiner

Kenntnisse ist durch die grosse Reihe der Lebrgegenstünde bekundet, denn er unterrichtete in der Bergbau-

kunde, Maschinenlehre, Mechanik, Mineralogie, Geognosie, Physik, Chemie; den günstigen Erfolg seine*

Unterrichts bezeugen die zahlreichen Schüler, welche als Betriebsführer und Steiger auf einer grossen Keil?

westfälischer Gruben das in der Bergschule von Lottner Empfangene zum Nutzen der Gewerkschaften frucht-

bringend zu verwerthen noch heute in der Lage sind.

Neben der Leitung der Schule, in welcher er eine strenge Disciplin walten Hess, und neben dem

umfassenden Unterricht, welcher ihm eine dauernde Fortbildung in der Technik und den Hilfswissenschaften

zur Pflicht machte, gewann er dennoch Zeit zu vielfacher amtlicher Thätigkeit; er vertrat mehre Male mit

anerkanntem praktischem Geschick erkrankte oder abwesende Mitglieder beim Bergamte zu Bochum, bei

welchem er ausserdem beständig die Angelegenheiten der Bergschule, des Markscheidewesens und de*

Karten- und Risswesens bearbeitete. Die Instruction für die concessionirten Markscheider im District des

Königlichen Oberbergamts zu Dortmund vom 1. März 1858 entstammt der Feder Lottuer's. In Beziehung

auf das Kartenwesen ist besonders hervorzuheben, dass er wesentliche Hülfe bei Herausgabe der bei Joliiu

Bädeker in Iserlohn erschienenen Flötzkarte des westfälischen Steinkohlengebirges geleistet und dazu eine

treffliche , noch heute für die Beurtheilung westfälischer Verhältnisse zur Grundlage dienende, allbekannt«

Monographie geschrieben hat, welche unter dem Titel: „Ueber die geognostischen Verhältnisse des west-

fälischen Steinkohlengebirges* im Jahre 1858 bei Julius Bädeker in Iserlohn herausgekommen ist
1

),

nachdem er zuvor in der im Jahre 1858 zu Dortmund abgehaltenen General - Versammlung des natur-

historischen Vereins für die preussischen Rheinlande und Westfalen, dessen Mitglied er seit 1855 war, über

denselben Gegenstand einen lichtvollen Vortrag gehalten hatte, welcher in den Verhandlungen des Vereins

Aufnahme fand. Eine Erholung von seiner mühsamen Thätigkeit gewährte es ihm, in Bochum vor einem

Publikum von Herren und Damen populäre Vorträge „über die Entstehung der Steinkohle* und »über Erd-

beben und Vulkane* halten zu köunen, welche er durch den Druck veröffentlichte. In diese Zeit fällt auch

eine andere schriftstellerische Arbeit: „Bergbau- und Hüttenkunde,* als Theil des bei G. D. Bädeker in

Essen 1859 in 3 Bänden erschienenen Werkes: »Die gesummten Naturwissenschaften,* ein der Stelle an-

gemessener, nur kurzer, populärer Abriss dieses wichtigen Gebietes der Technik, welcher auch als besonder*

Schrift ausgegeben ist. Sonstige literarische Arbeiten finden sich nur noch in der Zeitschrift für Berg-.

Hütten- und Salinenwesen in Preussen, und zwar Band I: »Die Fahrkunst auf der Steinkohlengrube Gewalt,'

Band 8: «Ueber die Anwendung comprimirter Luft bei Senkarbeiten in schwimmendem Gebirge,* Band 7:

, Ueber die Grundsätze, welche bei dem Abbau der Steinkohlen tlötze in Westfalen zu befolgen sind, bei

') Soeben erfahren wir, dass diese Arbeit in demselben Verlage neuerdings in zweiter Auflage erschienen ist
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kritischer Würdigung der Abbaumethoden in Belgien, Frankreich und England;* jeder dieser Aufsätze, aber

namentlich die letztere Arbeit zeugt von der Schärfe der Auffassung, von der Klarheit der Darstellung, von

dem Vermögen, welche« Lottner in hohem Maasse innewohnte, wichtige Principien der Technik zusammen-

zufassen und zur Aufhaltung zu bringen. Leider ist es dem Verstorbenen nicht mehr vergönnt gewesen,

grössere literarische Arbeiten zu fördern, besonders die Aufgabe seines Lebens, die Herausgabe einer Berg-

hauknnde zu Ende zu führen.

Lottner's Tbütigkeit bei der Bergschule in Bochum ging im Jahre 1859 zu Ende. Sobald er in

diesem Jahre die Prüfung als Bergassessor mit Auszeichnung bestanden hatte, wurde ihm der Auftrag

nrtheilt, für die in Berlin stmlirenden jungen Bergmänner Vorlesungen über Bergbaukunde zu halten, woran

Ach die weitere Aufgabe knüpfte, Vorschläge für Errichtung einer Bergakademie in Berlin abzugeben.

Jetzt war Lottner mitten in der fruchtbringendsten Thätigkeit, er fühlte, dass die Bergakademie sein eigent-

liches Feld sei, und er setzte alle seine Kräfte an die Verwirklichung dieser Idee. Sie wurde ihm verwirk-

licht: er selbst als comniissariscber Direktor, unter Verleihung des Charakters als Bergrath, bestellt, und

allmälig, still, aber rastlos, ohne viel Geräusch nach Aussen, aber mit grosser Sicherheit orgauisirte er das

neue Institut, welches »ich sehr bald in seinen Einrichtungen und in seinen Erfolgen mit älteren gleichartigen

Anstalten in jeder Beziehung messen konnte und in seinem Rufe auf der durch Lottner gegebenen Grundlage

stetig und dauernd fortschreitet, Lottner fühlte sich in seinem abgeschlossenen Wirkungskreise überaus

glücklich, welchem er durch tiefes Nachdenken, durch Eifer und Fleiss einen reichen Inhalt zu ver-

schaffen wusste.

Neben seiner Thätigkeit als Director der Bergakademie und Lehrer der Bergbaukunde an derselben

war er als Hülfsarbeiter in der Ministerialabtheilung für Berg-, Hütten- und .Salinenwesen beschäftigt, wobei

er durch Umsicht und eingehende Kenntniss der einschlägigen Verhältnisse Vortreffliches leistete und sich

die Achtung seiner Vorgesetzten in hohem Maasse erwarb. Es waren hier vorzugsweise die Angelegenheiten,

»eiche sich auf die Ausbildung der jungen Bergleute sowohl für den höheren Verwaltungsdienst, wie in

den Bergschulen bezichen, ferner das Markscheiderwesen und die geognostische Landesuntersuchung des

preussischen Staates, denen er seine Thätigkeit in erspriesslichster Weise widmete. In letzterer Beziehung

ist hervorzuheben, dass die ihm durch diese Beschäftigung angebahnte geistige Verbindung mit den bedeu-

tenden Gcognosten Berlins zur grössten Befriedigung gereichte, und dass seine Theilnahme an der deutschen

geologischen Gesellschaft, welche hauptsächlich durch Lottner's Vermittelung ihren Sitz im Gebäude der

Bergakademie aufschlagen durfte, und deren Archivar er in den letzten Jahren war, ihm stets die schönste

Erholung und reinste Freude gewährte.

Doch mitten aus seinem Schaffen und Wirken, welches noch reiche Früchte erhoffen Hess, sollte er

abgerufen werden. Im Sommer des Jahres 18C5 stellte sich ein l'nterleibsleiden ein, von welchem er zwar

wieder genas, welches aber eine merkliche Schwäche in seinem Körper zurückliess, so dass er im September

von Neuem bettlägerig . wurde und das Schmerzcnslager nicht wieder verlassen konnte, bis er am 16. März

1806 ruhig und ergeben, beklagt von der trostlosen Mutter und den liebenden Geschwistern, betrauert von

den Freunden und Verehrern, Vorgesetzten und Schülern im noch nicht vollendeten 38. Lebensjahre seinen

Geist aufgab. Möge sein Andenken fortleben in den weiten Kreisen, welche den Verstorbenen kannten!

Mögen die nachfolgenden Blätter dazu beitragen, dieses Andenken zu wahren und in Kraft zu erhalten!"

An einem brauchbaren, vollständigen Lehrbuch der Bergbaukunde hat es der deutschen Fachliteratur

seit lange gefehlt. Zwar sind einzelne Abschnitte aus dem Gebiete derselben in den Gätzschmann'schen und

anderen Arbeiten mit Ausführlichkeit bearbeitet. Andere Abschnitte dagegen haben in der neueren Zeit gar

keine oder doch nur eine sehr ungenügende zusammenfassende Behandlung erfahren. Die Fachliteratur hat

der grossen Mehrheit ihres Inhaltes nach einen rein monographischen Charakter. Sie besteht in Beiträgen,

welche aus der Praxis heraus über einzelne wichtige Neuerungen und Erfahrungen in den Zeitschriften

ruitgetheilt sind. Die Veröffentlichung der Lottner'schen Vorträge über das Gesammtgebiet der Bergbaukunde

ist deshalb allen Bergleuten höchst willkommen und es ist dem Herausgeher derselben eine zweifach dank-
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bare Aufgabe zugefallen, indem er den Fachgenossen durch seine Mühewaltung einen dankenswerthen Dienst

leisten und zugleich einem Freunde ein ehrendes Deukmal errichten konnte.

Nach dem Prospect soll das Buch in drei Lieferungen erscheinen, wovon die erste vorliegt. Die-

selbe enthält den ersten Abschnitt der Bergbaukunde über das Vorkommen der nutzbaren Mineralien ("45 S.),

den zweiten über Aufsuchung, Schürf- und Bohrarbeiten (Sl S.), den dritten über Hauerarbeiten und Gezäbe

(69 S.), den vierten über Gruben und Grubenbaue (127 S.) und den Anfang des fünften über den Ausbau

(10 S.). Die beiden folgenden Lieferungen sollen noch die Abschnitte über Förderung, Fahrung, Wetter-

losung und Wasserhaltung bringen.

Aus den angegebenen Seitenzahlen der vier ersten Abschnitte geht hervor, dass die Behandlungs-

weise im Allgemeinen eine recht gedrängte ist. Dies geht durch die ganze Arbeit bis ins Einzelne hinein.

Nirgendwo wird der Leser durch Weitschweifigkeit ermüdet, sondern überall ist der Stoff klar geordnet,

vollständig und mit wohlthuemler Kürze verarbeitet.

Der Herausgeber hat es sich angelegen sein lassen, die Arbeit seines Freundes durch Hinzufügnng

der jüngsten Erfahrungen bis auf den heutigen Tag zu vervollständigen. Besonders in dem Abschnitt über

Arbeiten und Gezähe sind die neuesten Fortschritte bezüglich der Sprengmittel und der Arbeit*niaschinen

aufgenommen. Der Werth des Buches wird für das Studium dadurch besonders erhöht, dass die Quellen in

der Literatur bei den einzelnen Materien mit grosser Sorgfalt angeführt sind.

Wir bedauern nur. das? die Zahl der beigegebenen bildlichen Darstellungen so sehr beschränkt ist.

Dieselben sind nun einmal für eiu technisches Lehrbuch zum vollen Verstindniss unentbehrlich.

Technologisches Wörterbuch, deutsch-englisch -französisch. Bearbeitet von Altbans. Bach, Hartmann,

Heusinger von Waldegg, Höver, Leonhard, Mothes, Oppermann, Rumpf, Sandberger, Schönfelder,

Thaulow, Unverzagt, Wedding, herausgegeben von Unverzagt. 2. Auflage. C. W. Kreidel's

Verlag. Wiesbaden 186!».

Nachdem bereits der dritte Band der ersten Auflage (französisch -deutsch -englisch) in einer von

der früheren abweichenden, durch die Unterstützung zahlreicher Sachverständiger möglichst vollständigen

und correcten Bearbeitung erschienen war, folgt nunmehr nach kurzem Zwischenraum mit dem vorliegenden

(deutsch -englisch -französischen) Bande der für uns Deutsche wichtigste Theil des Unternehmens in zweiter

Auflage nach denselben bewährten Grundsätzen bearbeitet. Es ist bereits in unserer Zeitschrift. Band XV.

S. 56, bei Besprechung des dritten Bandes erster Auflage auf den Nutzen und Werth des Werkes hinge-

wiesen worden und die Anerkennung, welche dasselbe in allen Kreisen, bei Behörden, Gelehrten und Tech-

nikern gefunden, hat die Richtigkeit dieser Ansicht bestätigt. Der vorliegende Band ist nicht eine blosse

Umstellung des vorhergehenden, sondern eine der Hauptsprache angepasste Bearbeitung. Die Correcturen,

welche von den einzelnen Mitarbeitern selbst ausgeführt wurden, bürgen für die Zuverlässigkeit der Angaben.

Der um mehr als 50 Seiten vergrösserte Umfang, die geringere Anzahl von Druckfehlern zeigen einen aber-

maligen Fortschritt.

Ausführliches Handbuch der Eisenhüttenkunde, Gewinnung des Roheisens und Darstellung des Schmiede-

eisens und Stahls. Nach dem Englischen des Dr. J. Percy, frei bearbeitet von Dr. H. Wedding.

2. Abtheilung (zugleich dritter Band der gesammten Metallurgie). Fr. Vieweg 4 Sohn, Braun-

schweig 1868.

Der bereits 1866 vollendeten ersten Abtheilung dieses Werkes folgt nach einer längeren, durch

anderweitige amtliche Arbeiten des Verfassers bedingten Unterbrechung nunmehr der Anfang der zweiten

Abtheilung.

Während der erste Abschnitt der Eisenhüttenkunde, welcher die Eigenschaften des Eisens umfasst,

eine vollständige Uebersetzung des Originals ist und die ergänzende Thätigkeit des Bearbeiters sich nur

durch einzelne Bemerkungen kundgibt, finden sich in dem zweiten und dritten Abschnitte, welche die Eisen-

erze und die Rennarbeiten behandeln, schon wesentliche Zusätze, welche den Gesichtskreis des ursprünglich
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nur auf englische Verhältnisse Bücksicht nehmenden Originals wesentlich erweitern und verallgemeinern. In

dem vorliegenden Bande ist nun die Form der Uebersetzung ganz verlassen, weil, wie der Bearbeiter in der

Vorrede sagt, die Disposition und die Unvollständigkeit des Originals den deutschen Leser keineswegs be-

friedigt und eine Uebersetzung eine so grosse Zahl von Noten erfordert haben würde, dass die Uebersicht-

lichkeit gänzlich zerstört worden wäre.

Die vorliegende Lieferung gibt nach einer kurzen allgemeinen Erklärung des Hohofenprocesses zuerst

mehrere Beispiele von Hohöfen, welche mit Koks oder Steinkohlen, mit Anthracit und mit Holzkohlen be-

trieben werdeu, und von Blauöfen, als eine Vorbereitung des Lesers für das Verstäudniss der folgenden

Abschnitte. In diesen wird nun zuerst der Wind bebandelt und mit deii Gebläsemaschinen begonnen. Die

Kastengebläse werden kurz, die Cylindergebläse ausführlich besprochen und durch Beispiele von solchen mit

stehenden, liegenden und oscillirenden Cylindern erläutert, worauf ein kritischer Vergleich der verschiedenen

Anordnungen der Gebläse für Hohöfen folgt. Die Zusammenstellung der wichtigsten Dimensionen und die

Berechnung der angesogenen Windmenge bilden den Schluss dieses C'apitels. Im folgenden seliliesst sich

die Besprechung der Regulatoren und Rölirenleitungen an und hieran das wichtige Capitel der Winderhitzung.

Das letztere leitet die geschichtliche Entwicklung der Winderhitzung ein, sodann wird der Einfluss der

Temperatursehwankungen in der Atmosphäre, der Temperaturerhöhung durch Pressung der Luft und der

EinnW künstlicher Erhitzung, letztere hier vorerst an praktischen Resultaten erläutert. Die Schilderung

der Winderhitzungsapparate mit directer und indirecter Wirkungsweise, mit eisernen (senkrechten oder hori-

zontalen, Zwillings- oder Sehlangen-) Röbren, sowio mit Regenerator -Vorrichtung geht sodann einer Kritik

der einzelnen Constmctionen und der Aufstellung allgemeiner Regeln für die Errichtung von solchen Appa-

raten voran.

Nachdem in den folgenden Capiteln die Windleitung zum Hohofen, die Düsen, die Instrumente zum
AJessen der Windpressung und der Windtemperatur, die Methode zur Berechnung des in den Ofen gelan-

genden Wind<mantums, die Formen und die Kosten des Windes besprochen sind, schliosst der Abschnitt mit

ausführlichen theoretischen Erörterungen über die Wirkungsweise des Windes, als Fortsetzung der vorher-

gegangenen Angaben über die praktischen Effecte des erhitzten Windes. Eine eigene auf die jüngsten Unter-

suchungen Dunsen'« über den Verbrennungsprocess gegründete Hypothese schlichst die kritische Beleuchtung

der verschiedenen Theorien.

Das nächste Capitel, welches die Gase des Hohofens behandelt, ist begonnen uud, wie der Verleger

angibt, ist die dasselbe abschliessende Lieferung bereits im Druck.

Der Verfasser hat, dem schon in dem ersten Bande befolgten Grundsätze getreu, gesucht, durch eine

überall eingeführt« kritische Behandlungsweise der Gründe für und gegen die angewendeten Vorrichtungen

und Einrichtungen und die aufgestellten Theorien dem Leser des Werkes ein sicheres Fundament für ein

eigenes nnd selbstständiges TJrtheil zu schaffen und dadurch einen bleibenden, nicht einen mit den tagtäg-

lichen reissenden Fortschritten der Technik vorübergehenden, Nutzen zu stiften.

Der Verleger hat sich mit ausserordentlicher Sorgfalt der äusseren Ausstattung des Werkes ange-

nommen und durch die Klarheit und Vollendung der 147 der Lieferung einverleibten Holzschnitt« wesent-

lich das Verständniss des Textes befördert.

Aphorismen über Giessereibetrieb von Dr. E. F. Dürre. Lief. 3 u. 4. Arthur Felix, Leipzig. 1868.

Von dem bereits im XV. Bande S. 28 unserer Zeitschrift besprochenen Werke über Giesseroibotriob

kt nunmehr die dritte und vierte Lieferung erschienen und damit nicht nur der Abschluss der Lehre von

den Giessereimaterialien : dem Roheisen, den Brennmaterialien und den Formmaterialien gegeben, sondern

auch der wichtigste Theil der Lehre von den Betriebsmaterialien, nämlich die Construction der Schacht-,

Schmelz- oder Cupolöfen zum grössten Theile vollendet.

Zahlreiche Figuren erläutern diesen letzten Theil und erhöhen den Werth des Werkes für den

Techniker wesentlich. Es sei dasselbe daher nochmals allen denen, die sich mit Giessereibetrieb beschäftigen

oder dafür interessiren, bestens empfohlen.
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Höhere Markscheidekunst Praktisch - theoretische Anleitung, beim Markscheiden die vermeidlichen Fehler

zu umgehen, die unvermeidlichen aber in einfacher und streng wissenschaftlicher Weise zu ver-

bessern. Von Albert von Miller -Hauenfels, Professor an der k. k. Bergakademie zu Leoben.

Wien 1868. Verlag von Tendier & Co.

Schon längst hatte sich bei den bergmännischen Vermessungsarbeiten das Bedürfniss nach einer

mathematisch begründeten und dabei wenig umfänglichen Ausgleichung der entstehenden Differenzen fühlbar

gemacht. In den weitaus meisten Fällen begnügte man sich aber, weil entweder die Kenntniss der iu ver-

wandten Fächern mit so hohem Vortheil eingeführten Methode der kleinsten Quadrate fehlte, oder, wenn sie

vorhanden war, die Anwendung ihrer Lehre nach der bisherigen Anwendungsweise zu umständlich, und da*

dadurch zu erlangende Resultat dem Arbeitsaufwand nicht entsprechend erschien, mit einer auf dem Gefühl

oder auf Tradition beruhenden Fehlervertheilung, ohne sich de* wirklichen Werths derselben bewusst zu sein.

Bei der immer grosseren Ausdehnung jedoch, welche die markseheiderischen Aufnahmen annehmen, bei der

stets wachsenden Bedeutung, welche sie durch die Wichtigkeit der darauf bahrten Anordnungen und Be-

stimmungen erhalten, bei der Verallgemeinerung der mathematischen Wissenschaften endlich steigert sich

auch die Notwendigkeit eines Fortschritts in der angedeuteten Richtung.

Das vorliegende Werk hat das Verdienst, zuerst als Hauptzweck eine Behandlung der Frage für

das Bedürfniss des Bergbaus in systematischer Weise vorzunehmen. Ks geht hierbei davon aus, die Fehler

nicht auf dem bei bedingten Beobachtungen strengerweise einzuschlagenden mühevollen Wege, sondern nach

Art der bei directen Beobachtungen angewandten Methode zu vermitteln, und erzielt dadurch bei ausreichender

Sicherheit ein wesentlich abgekürztes Verfahren, welches volle Berücksichtigung verdient.

Da die aufgestellten Satze ihre Begründung in der höheren Mathematik finden, deren Kenntniss

wohl noch viellach mangeln dürfte, so hat der Verfasser, um seine Arbeiten Allen zugänglich zu machen,

das Werk in zwei Theile zerlegt. Der erste oder praktische Theil enthält wesentlich die Resultate der

theoretischen Betrachtungen und erläutert ihre Anwendung auf die verschiedenen markseheiderischen Auf-

nahmemethoden mit den gebräuchlichen Instrumenten in ausgiebiger Weise ; er hat hauptsächlich den Zweck,

die allgemeine Einführung der Ausgleichungen in die markscheiderische Praxis zu befördern. Der zeit« oder

theoretische Theil gibt dagegen eine Entwicklung der Methode der kleinsten Quadrate und daran knüpfend

die Begründung der im ersten Theile niedergelegten Resultate. Zweckmässiger für den praktischen Gebrauch

möchte es nach Vornahme einer derartigen Trennung unseres Erachteus gewesen sein, wenn der praktische

Theil sich noch mehr darauf beschränkt hätte, lediglich die im zweiten Theile durch Rechnung gefundenen

Resultat« klar zu legen.

Da bei der Fehlerausgleichung auch die Unsicherheit der Aufnahme in Betracht gezogen werdeu

musste, so reiht sich daran naturgetnäss ein Vergleich in Bezug auf die Genauigkeit der beim Bergbau

hauptsächlich angewandten Instrumente, nämlich des Theodoliten und der Magnetnadelapparate.

Der Verfasser kommt zum Schluss, dass man in neuerer Zeit im Allgemeinen dem Kompass zu

wenig Genauigkeit zugetraut habe, dass man aber bei geeigneter Einrichtung derartiger Instrumente, bei

einem der letzteren entsprechenden Vermessungsverfahren und bei der Beachtung der bei der Nadel über-

haupt vorliegenden Eigentümlichkeiten, über welche Punkte in besonderen Abschnitten instruetive Andeu-

tungen gegeben werden, sehr zuverlässige Resultate erzielen könne. Wir können dem nur beistimmen,

sind aber der Ansicht, dass in dem letzten Punkte auch zum Theil der Grund zu suchen ist. weshalb der

Kompass, abgesehen von den Tageaufnahmcn und von den Zügen in Strecken mit Eisenbahnschienen, trotz

der ihm eigentümlichen Vorzüge, an manchen Orten durch den Theodoliten verdrängt worden ist. Die

stete Aufmerksamkeit, welche man der Nadel zuzuwenden hat, die oft zu wiederholende Revision einzelner

Theile, die Menge der einzuhaltenden Vorsichtsmaassregeln, die Möglichkeit des Eintretens von Störungen

in der Abweichung, die man vielleicht erst nachträglich erkennt, lassen einen Theil der Markscheider es

wünachenswertb erscheinen, ein Instrument zu verwenden, welches die dauernde persönliche Sorgfalt weniger

in Anspruch nimmt, also mehr Bequemlichkeit bietet.
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Dazu kommt, dass noch an vielen Orten nur Instrumente mit Stundeneintheilung in Gebrauch sind,

die mehr zu einer Construction der Züge mit Hülfe der Zulegeplatt«, als zur Coordinatenberechnung einladen,

wodurch dann den Kompassaufnahmen auch noch die Construclionsfehlur aufgelastet werden, und deren

Genauigkeit dem Theodoliten gegenüber wesentlich herabgezogen wird.

Dass das vorliegende Werk diese und andere hier einschlagende Pur.kte, welche bisher nur vereinzelt

bebandelt worden waren, in ihrer Gesammtheit scharf hervorhebt und zur Rechnung zieht, ist ein wesent-

licher Vorzug desselben, und können wir ihm nur eine allgemeine Verbreitung wünschen, damit die darin

festgestellten Punkte Beachtung, Prüfung und Anwendung finden.

Dokumente, betreffend den Hohofen sur Darstellung von Roheisen von C. Schinz. Verlag von Ernst & Korn 18G8.

Das vorliegende Werk behandelt die Anwendung der Wärmelehre auf den Hohofenprocess. Es

iimfasüt: Allgemeine Untersuchungen über den Verbrennungsprocess, namentlich mit Rücksicht auf die

Grösse der Contactflächen des angewandten Brennmaterials; Untersuchungen über die speeifische, latente

und Verbindungswärme der beim Hohofenbetrieb in Betracht kommenden Körper; Untersuchungen über die

Transmission der Wärme durch die Ofenwände; Untersuchungen über die Reduction der Oxyde des Eisens

vermittelst der Hohofengase und Untersuchungen über den Widerstand der Schmelzsäulc mit besonderer

Beziehung auf die Form des Hohofens. Den Schluss des Werkes bilden Vorschläge über die Einführung

von Apparaten zur partiellen Elimination des Stickstoffes in den Verbrennuugsgasen.

Es ist in unserer Zeitschrift schon öfter darauf hingewiesen, v,ie grosser Werth Arbeiten beizu-

messen ist, welche mit Gründlichkeit specielle Zweige eines weiten wissenschaftlichen und technischen

Gebietes behandeln, denn nur durch derartige Arbeiten gelingt es, das Ganze zu fördern. Aus diesem

Gesichtspunkte begrüssen wir auch die mühevolle Arbeit, welche uns das vorliegende Buch vorführt, mit

vollständiger Anerkennung des Verdienstes, welches sich der Verfasser um die Theorie des Hobofenprocesses

dadurch erworben hat. Wahrend wir in manchen Capiteln wünsebenswerthen Beweisen längst als richtig

angenommener Vermuthungen begegnen, führen uns andere Abschnitte in ganz neue, noch nie bearbeitete

oder bisher wenigstens aus vollständig anderen Gesichtspunkten bearbeitete Felder. Zu letzteren gehört

z. B. das Capitel von den Contactflächen (Artikel 3). Namentlich diese Untersuchungen, sowie die über

die Reduction bieten durch die zahlreichen Experimente des Verfassers, auf welche sie sich gründen, ein

besonderes Interesse.

Wie bei den meisten theoretischen Entwickelungen überhaupt, so konnten freilich auch hier die

Schlüsse oft nur auf mittlere, der Wirklichkeit nie vollständig entsprechende Verhältnisse (z. B. die Annahme
der Kugelform der Brcnnmatcrialstücke etc.) zurückgehen. Die ökonomischen Verhältnisse sind zuweilen

zu sehr aus dem Auge verloren; z. B. wenn der Verfasser behufs Verbesserung des Hohofenbetriebes durch

partielle Elimination des Stickstoffes S. 122 den Vorschlag macht, Kupferoxyd zur Bildung von Kohlensäure

anzuwenden. Die Kenntniss von den neueren Untersuchungen Rinman's über den Hohofenproccss

vermisst man mit Bedauern z. B. S. 35 u. f. bei der Besprechung der Eisenoxyd -Reduction durch feste Kohle.

Solche und ähnliche Ausstellungen, die der Leser zu machen haben wird, hindern indessen nicht,

auf die bewiesenen Thatsachen freie Erörterungen zu gründen, wenn auch die Folgerungen weit auseinander

laufen mögen. Wir empfehlen den Eisenhüttenleuten daher angelegentlichst das Buch. Möge sich an die

Ideen und Schlüsse des Verfassers eine für die Praxis fruchtbringende Discussion anknüpfen; möge man
uns aber gestatten, die Hoffnung hinzuzufügen, dass diese Discussion niemals den Ton persönlicher Gereizte

heit annehmen werde, welcher sich in der Vorrede des Verfassers ausdrückt und welcher bei allen auf

Gründe gestützten Erörterungen ebenso überflüssig, als der Sache nachtheilig sein dürfte.

Bericht über die Fortschritte der Eisenhütten -Technik im Jahre 1866; nebst einem Anhang, enthaltend

die Fortschritte der anderen metallurgischen Gewerbe von A. K. Kerpely. 3. Jahrg.

Der dritte Jahrgang schliesst sich in Anordnung und Auswahl des Stoffes den bereits im XIV. und

XV. Bande dieser Zeitschrift besprochenen beiden ersten Jahrgängen an und verdient dieselbe lobende An-
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erkennnng, wie jene. Bei den schnellen Fortschritten, welche die Technik macht, bei den zahlreich««

Neuerungen, welche namentlich das verflossene Jahr in Folge der Anregung durch die Pariser Industrie-

Ausstellung aufzuweisen hat (wir erinnern z. 13. an die verschiedenen Methoden der Stablerzeugung, die

Bleientsilbeimng u. s. w.), ist der seit dem Abschlüsse des Werkes verflossene Zeitraum von mehr als einem

Jabre ein fast zu langer zu nennen und manchem der Leser, welcher den Fortschritten der Technik gefolgt

ist, mag das Werk als beinahe veraltet vorkommen. Andererseits ist daraus weder dem Verfasser, noch

dem Verleger ein Vorwurf zu machen ; denn zu einer sorgfaltigen Auswahl des Stoffes gehört zuvor ein Ueber-

blick über das bereits abgeschlossene Material, während der Druck und die wohlausgeführten Lithographien

auch Zeit bedürfen. Wir glauben aber, dass der Verfasser auch diesen in der Natur der Sache begründeten

Mangel wesentlich mildern könnte, wenn er seinem Werke nicht nur durch die bereits angewandte kritische

Auswahl des Stoffes, sondern auch durch eigene Kritik, d. h. Aeusserong seiner eigenen Ansichten übet

die mitgetheilten Neuerungen einen die Zeit überdauernden Werth gäbe. Es ist allerdings bei den meisten

neueren technischen Schriftstellern fast zur Mode geworden, sich in ihren Werken nur objecüv zu verhalten,

vielleicht nur aus Maugel an Mutb, sich Angriffen von Denen, die ihre Ansichten nicht theilen, ausgesetzt

zu sehen. Dadurch aber werden solche Werke gar leicht zu Eintagsfliegen und wandern mit den Fort-

schritten der Technik zum Antiquar oder in die Pappenfabrik, statt wie die würdigen Schriften eines Karst«)

und Anderer zwar alt zu werden, aber niemals zu veralten.
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im Oberbergaratsl>ezirk Breslau A, 36; im Oberbergamts-

beiirk Dortmund A. 84
Guben; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 75.

Halberstadt; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 75.

Hallo; Oberbergamt, Pcrsoual A. 3; Bekanntmachungen wegen
Abtretung von Bergregalitätsrcchten an den Staat A. 72;
wegen ReviereintheUung A. 75 und 100.
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Bergwerksbetrieb.»Haloxylin: Versuche mit demselben
B. 315.

Hamm a. d. Sie«; Bcrgrcvicr, dessen Begrenzung A. 90.

flamtnoraulagv mm Schmieden Yon Schiffsbaugeriithen im Ar-

senal zu Woolwich B. 135.

Handel«- und Zoll vertrau de» Zollvereins mit Oesterreich

vom 9. März 1868 A. 42: Tarife dazu A. 48: Zolleartel

A. 56: .Schlussprotoeoll A. 60.

Hannover; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 9»».

Heinitz; Steinkohlengrube, chemische Untersuchungen der Koh-
len B. 40.

n oh eu zoller tu Bergrcvier, dessen Begrenzung A. 92.

nohofen zur Darstellung von Roheisen von C. Sehinz C. 79.

Homburg: Polizciverordnung wegen Schutzes der Minoralbrun-

nen A. 70.

Hüttenwesen: Producte desselben auf der Pariser Industrie-

ausstellung von Dr. F. von Hochstctter C. 29.

Hydraulische Krahne der Bosaeuieranlage zu Künigsbntte

B. 212.

Insinuation von Verfügungen der Bergbehörde im Herzog-
thum Lauenburg A. 09.

Instruction für die coneessionirten Markscheider im Oberberg-
amUbezirk Breslau A. 15.

Kamsdorf; Hergrcvier, Aufhebung desselben A. 100.

Keilhaue: Versuche und Verbesserungen B. 308.

Kirchen: Bergrevier, dessen Begrenzung A. 90.

König: Steiukohlengrube, chemische U
Dg A. 90.

ntorsuchunu <ler Kohlen

Königin Louise- Grube, Anwendung des Kou.|uayrol-Denay-
rouze'schcn Rettungsapparates daselbst B. 302.

Königsgruhe in Schlesien; vergleichende Versuche mit Nitro-

glycerin. Dynamit und gewöhnlichem Pulver B. 323.

Königshütte; das Bessemern daselbst B. 209.

Kronprinz Friedrich Wilhelm; .Steinkohlengrube, Ventr-
glückung von 13 Beamten und Arbeitern daselbst B. 148.

Krystallformen des Roheisens B. 100.

Krystallisation des Roheisens B. 288.

Käp'sehes Pulver; s. Pulver.

Kupfererze; deren Auslaugung mittelst kohlensauren Am-
B. 142.

Lauenburg; Einführung des Allgem Berggesetzes A. 68; Be-
stellung" des Oberbergamts und Revierbeamten A. 70; An-
nahme der Mutbuiigen durch den Revierbeamteu und Maass-
stab zu den .Situatiousrissen A. 77.

Leistung der Bergarbeiter: Versuche, dieselbe zu erhöhen B- 307.
Litbofracteur von Krebs & Co: Versuche mit demselben

B- 314.

Locomobilen; Manometer für dieselben A. 97.

Luftpumpe für den Kouquavrol - Deuayrouzeschen Rettungs-
apparat B. 304.

Maassstäbe zu den Rissen im OberbcigamUbezirk Breslau
A. 35: zu den Mnthungsrisscn im Herzogthum Lauenburg
A- 77: im üebiet der vormals freien Stadt Frankfurt A. 86.

Maass- und Gerichtsordnung für den norddeutschen
17. August 1868 A. 81.

Manometer für Lncnmnhilen A. 97.

Mark scheidekunst; praktisch theoretische

von A. v. Miller-nauenfels C 78
Markscheider; Instruction für dieselben im OberbergamUtie-

zirk Breslau A. 15; Prüfung derselben A. 79.

Marmor; Vorkommen desselben in den Apuanischen Ahvu
B. l!<8t Besitzvcrhaltnisse desselben B. 190; Gewinntmi:

B. 191; Traicport B. 192.

Marmorindustrie der Apuanischen Alpen B. 187; Belpew
und Deutschlands B 197-

Metby lisiron des Nitroglycerins B. 320.
Ministerialerlaße s. lnbaltsverzeicbniss

Molecularzustände des Roheisens B. 81.

Mü&en; Bergrvvier, dessen Begrenzung A. 89.
Mutbungen; Annahme derselben durch den Ravierbeamten im

nerzoglhuni Lauonburg A. 77; im Gebiete der
freien .Stadt Frankfurt A- 86.

Muthungsrisse s. .Situationsrisse.

Nekrolog des Geheimen Oberbeigraths Martins B. 29.

Neu-Iscrlohn: .Steiukohlengrube. Explosion schlagendei

ter B. 156
N«umeyer"sches Pulver s. Pulver.

Neu-Schottland; die Goldfelder desselben von A. Heatbt-
ritigtoii C. 72.

Neuwied: Bergrevier, dessen Begrenzung A. 90.

Nitroglycerin; Versuche mit demselben beii

triebe B, 318; Anweisung de« Oberbergamut zu
Anwendung desselben B. 327; I'olizeiverordnung der Ke
gierung zu Potsdam über den Transport desselben B. 3»'.

Obscrvationsbücher der Markscheider im
zirk Breslau A. 28.

Olpe; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 89.

O s c h e r s 1 e b e n ; Bergrcv ier, s. HaU*rstadt.

Packetirung bei der .Schtenenfaltrikarion zu Dowlais B. 20:

zu Treforest B. 21.

Panzerplatten: deren Fabrikation in England B. 1.

Panzerplattenwalzwerk s. Walzwerk.
Paraffinfabrikation aus Braunkohlentheer B. 48.

Pattisouiren des Werkbleies B. 49: Verjfleichung mit der

Zinkentsilborung B. 61.

Perforateur von Lisbet; Anwendung desselben Iwnm Str-in

-

Salzbergbau zu Erfurt und auf den Saarbrücker Gnncn
B. 312.

: Pcrsonalstand s. Beamte.

Petin-üaudet A Co.: deren UniversalwaDwerk B. 141.

Polizeiverordnung der Regierung zu Potsdam über Trans-

port von Nitroglycerin ZJ. &10; siebe auch Bergpoluei'T-

ordnungen.

j Probirkunde dos Eisens nod der Brennmaterialien von C. Kii-

ling C. 30.

Puddelöfen mit Cnterwind im Walzwerk zu Dowlais B. Vi.

Puddelwerk zu Uhymney B. 136.

Püttlingen bei Saarbrücken: Explosion einer Dynamiipau\«t

bei der dortigen Schachtanlage B- 325.

Pulver; Versuche mit neuen Pidversorton: mit Küp'scher. B
314; mit Schultze scben £-315; mit Neumeyersehcn B- 'i.i-

Pyrmont: Einführung des Allgemeinen Berggesetzes A. 101.

Questenberg; Amt: Abtretung der Bergregalität an den

A. 72.
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Raffiniren von zinkhaltigem Armblei B. 53 und 269.

Regulativ für die Verwaltung des Schlesischen Frrikuigelder-

fonds vom 24. März 1868 A. 13.

Rettungsapparat von Rouquayrnl-Dcnayrouze B. 302.

Revier batnte s. neamtenvcrzeicbniss; Annahme der Muthun-
gen im llerzogthum I.auenburg durch denselben A. 77.

Revicreintheilung: im Oberhergamtsbezirk Bonn A. 73 und
87; im Oberbergamtsbezirk Hallo A. 76 und 100; im Ober-
bergamtsbezirk Clausthal A. 95.

Rbymney; Walzwerksankiro daselbst B. 186.

Rive de (Her: Universalwalzwerk für schwere Panzerplatten

daselbst B. 139.

Roheisen: Constitution desselben B. 70 und 271; Carburete
desselben B. 76 und 80; Cohäsion und Molecularzustände

B. 81: FArbe B 95: Glanz B. 97: Krystallisation und
Gefüge B. 99: Beschaffenheit des in K.önigshiitt« «im Bes-

semem verwendeten B. 215; Anlaufen und Glühen £.272:
Schmelzen B. 275: Kipandiren B. 280: Erstarren und
Krystallisation B. 288: Schwinden B. 300.

Ründeroth; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 91.

Saarbrücken: Untersuchung der dortigen Steinkohlen B. 31;
Versuche mit elektrischer Zündung ti«i der Schiessarbeit

auf den dortigen Steinkohlengruben B. 333.

Sai^errisse; Bestimmungen übur die Anfertigung derselbeu

im Oberbergamtsbezirk Breslau A. 20.

Salinenkunde von B- Kerl C. 54.

Sa ml and; Berusteingräbereien daselbst B. 224.

Schiesszeug; versuchte Verbesserungen desselben B. 309.
•Schlangenbad; Potizeiverordnung wegen Schutzes der dor-

tigen Mineralquellen A- 84.

Schlfesseroaar: Verfahren bei der Entsilberung auf der dor-
tigen Hütte B- 51*

Schluss-Protocoll zum Oesterreichischen Zollvertrage vom
9. Marz 1868 A. 60.

Schmalkalden; Bergrevier,, dessen Vereinigung mit dem Re-
Tier Fulda A. 95; Aufhebung der Abgaben
bergbau in der Herrschaf» Sch. A. 96.

Schmelzen des Roheisens B. 275
ß. 276.

Schönebeck: Bergrevier, dessen Begrenzung A
Schrämmaschinen; Versuch, dieselben beim

Kupferschieferbergbau einzuführen ß. 313.
Scbtiltze'sches Pulver s. Pulver.

Schwalbach: Polizei«erordaung wegen Schutzi

Mineralquellen A. 85.

Schwinden des erstarrten Roheisens ß 300.

Seile; Stärke, Gewicht, Belastung derselben bei der Förderung
ß. 167.

Seil körbe, konische; Verminderung der Ungleichförmigkeit

in der Belastung der Maschine durch dieselben R. 168.
Sheffield; Stahl- und Panzerplattenwalzwerk daselbst von

Charles Cammel & Co. und von John Brown <t Co. ß. 9
und 27.

Sicherheitsventile; Belastung derselben durch Federn A. 70.
Siegen I und II: Bergreviere, deren Begrenzung A. 89.

Silber; Darstellung desselben aus Werkblei mittelst Ziuk auf
den rheinischen Hütten B. 50: auf der Clausthalor Hütte
ß. 56: Vcrgleiehnng mit der Darstellung durch Abtreiben
und Patlisoniren ö. 61; Darstellung auf der Hütte zu
Schliessemaar ß. 269.

Situationsrisse; Bestimmungen über Einrichtung derselben
im Oberbergamtsbezirk Breslau A. 17: Maassstab zu den
mit den Mutnungen einzureichenden im Hcrzogthum Lauen-
burg A. 77; im Gebiet der vormals freien Stadt Frankfurt
A. 85.

Spiralseilkörbe: Gewichtsausgleichung durch dieselben ß. 169.
Sprembergi Bergrevier, dessen Begrenzung A. 76.

75.

Sprengraittel; Versuche mit denselben beim Bergwerlutbe-
triebe ß. 314.

Sprengöl s. Nitroglycerin.

Stabeisen: Ansichten über dessen Constitution ß. 72.
Stahl: Fabrikation und weitere Verarbeitung desselben in Eng-

land ß. 1 und 131; Ansichten über dessen Constitution
ß. 72.

Stahlfabrikation von L. M. Gruner C. 54.

Stahlwalzwerk s. Walzwerk.
Statut für die Clansthaler Bergbaukasse vom 14. Dec 1868

A. 98.

Stehende Gewerbe: Gesetz über den Betrieb derselben vom
8. Juli 1868 A. 78.

Steinkohlen: Untersuchung der Saarbrücker ß. 31.

Stell Vorrichtung bei dem Stahlblechwalzwerk in Crewe ß. 28.
Steuern s. Bergwerksabgaben.
Stolberg-Stolherg und Stolberg-Rossla; Grafschaften, Ab-

tretung der Bergregalitäl an den Staat A. 72.

Tännichen; Eisenerzvorkommen im dortigen District ß. 200.
Technologisches Wörterbuch in deutscher, französischer

und englischer Sprache C. 76.
Thal-Itter; Auslaugung der Kupfererze daselbst mittelst koh-

lensauren Ammoniaks ß. 142.

Theodolitmessungen; Bestimmungen darüber für die Mark-
scheider des Oberbergamtsbezirks Breslau A. 26.

Tiefbauförderung; Theorie derselben B. 167.
Tönnichen s. Tännichen.
Transport des Marmors B. 192; de* Nitroglycerins; Polizei-

verordnung darüber B. 330.

Treforest; Walzwerk daselbst B. 20; Vorrichtung zur Anfer-
tigung von Klammern daselbst ß. 136.

Triangulationen: Bestimmungen darüber für die Markschei-
der des Oberbergamtsbezirks Breslau A. 26.

Trier; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 73 und 95.

Uebersieht des Inhalts der technischen Zeitschriften C. 1,35
und 55.

Ueberslchtskarte der Berg- und Hüttenwerke im Oberberg-
amtsbexirk Dortmund von J. Sievers C. 72»

Universalwalzwerk zu Commentry (projectirt) ß. 138, von
Marrel frere» zu Rive de Gier ß. 189, Wagner's ß. 141,
von Petin-Gaudet & Co. ß. 141.

Unkel; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 90.
Untersuchungen der Saarbrücker Steinkohlen ß. 31.

Verarbeitung des Marmors ß. 194; des Bernsteins ß. 243.
Verdinguug bergmännischer Arbeiten ß. 308.
Verfügungen s. Inhaltsverzeichnis*.

Verleihuugsurkunden, Ausfertigung derselben ß. 256.
Verordnungen s Inhaltsverzeichnis*.

Verral, EllweH et Poulot; deren Maschine zum Lochen
und Schneiden von Winkelschieuen H 140.

Versuche und Verbesserungen bei dem Bergwerksbetriebe
in Preusscn während der Jahre 1863 bis 1867 ß. 307.

Verunglück ung von Bergleuten auf der Grube Kronprinz
Friedrich Wilhelm ß. 148; auf der Zeche Neu-Iserlohü H.

156; auf der Scbachtanlage zu Püttlingen bei Saarbrücken,
durch Explosion von Dynamit veranlasst, ß. 325.

Viehsalz; Denaturirung desselben A. 76.

Vierwalzongerüst des Walzwerks zu Dowlais ß. 23.
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Wagner'» Universalwalzwerk B. 141.

Waldeek, Fürstentbum; Einführung des Allg. Berggesetzes

A. 101.

Walzwerk zu Dowlais ß. 1, 19 und 21, von Charles Cammel
dt Co. in Sheffield B. 9 und 27, von John Brown (t Co.

in Sheffield B. it. zu Crew* H. 11 und 28. zu Narrow ß.

12, zu Cyfartha ß. lfi uud 131. zu Trcforcst B. 20, zu

Aberdare B. 134, *u Khyinney B. 1345, zu Kbbw-Yale B.

138, zu Cuiuineutry i . 13*. zu Rite de Gier B. 13D.

W a 8 & e r h a 1 1 u n g der BemsteingriibeTeien des Sumlandeit ß. 237.

Weil bürg; Bergrcuer, dessen Umgrenzung A. 92.

Wendel (St); Bergrevier, dessen Begrenzung A. 95.

Werkblei; Entailberung desselben mittelst Zink auf der Claus-

thaler Silberhütte ß. 49: auf dem Hüttenwerke zu Call

B. 2(58.

Wetzlar; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 90.

WicBbadcu; Polizeiverordnung wegen Schutze« der Mineral-

«Miellen A. 71; Bergrevier, dessen Begrenzung A. 92.

Winkelbücher; Einrichtung derselben ir
'

Brislau A. 29.

Winkelachienen; Maschine
seilen B. 1411.

Woolwicb;

i Lochen

ß. YoS.

Zeitschrift des Verein» deuticher Ingenieure Bd. XI C. .11.

Zeitz; Bergrevicr, dessen Begrenzung A. 100.

Zink schäum; Darstellung des Silbers aus demselben luf den

rheinischen Hütten ß. 55; auf der CLauslhalcr Silbcrküttt

ß. 58; auf dem Ilüttenwerke zu Call ß. 269.
Zirkelz eic hneuzuui Gebrauchan Gewerbeschulen von Dr.Stubl-

mann C- 72.

Zolle artel zum Handels- und Zollvcrtragc mit Oesterreich /t.56.

Zolltarife zum Oenterroichischen Zollvertrngo vum Um
1868 A. 48: Gesetz vom 25. Mai 1868 betreffend deu Ver

oinszolltarif vom 1. Juli 1865 A. 48.

Zündschnur; geruchlose von Rziha ß. 333.

Zündung, elektrische; Anwendung derselben bei der Sehiraa

arbeit auf deu Saarbrücker Steuikoblengrubem ß. 333.

Drück t» G. r> rt,,t«i» 1« Berlin,
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Metallpreise zn Hamburg und Berlin Im Jahre 1867.

Die Hoffnungen auf einen günstigen Geschäftsverkehr im Jahre 1867, welche man am Anfauge des-

selben hegte, sind leider nicht in Erfüllung gegangen. Die Nachwirkungen der vorjährigen Krisis, die Be-

fürchtungen, dass die Luxemburger Frage den Anlass zu abermaligen kriegerischen Verwicklungen geben

würde, sowie die hoben Getreidepreise übten wie auf den Handel im Allgemeinen, so auch auf das Metall-

geschaft einen drückenden Einfluss aus. Sind auch die Preise der meisten Metalle fest und fast auf derselben

Höhe, wie im Anfange des Jahres geblieben, so blieb doch der Verkehr auf den notwendigsten Bedarf be-

schränkt die Geschäfte bewegten sich in den engsten Grenzen und grössere Vorräthe wurden nicht angekauft.

In der nachfolgenden Tabelle sind wie im vorigeu Jahre die Preise für Blei, Zink und Zinn nach

Jen Börscnnotirungen vom Hamburger Metallmarkte , die von Kupfer, Roh- und Stabeisen nach denen vom

Berliner Markte angegeben.

Die Bleipreise behaupteten bei bedeutender Ausfuhr dieses Metalls nach den Vereinigten Staaten

fast das ganze Jahr hindurch den gleichen Preis von nahezu 13 Mk. 6 Sch. (7 Thlr.); im Durchschnitt

stellen sie sich nur um wenig uiedriger, als im Vorjahre, in welchem sie einen ziemlich hohen Stand hatten. 1

)

Der Zinkliandel war im Anfange des Jahres bei einem Preise von 14 Mk. 10 Sch. (7 Thlr. 19 Sgr.

o" Pf.) unbedeutend, begann im März bei dem ermässigten Preise von 14 Mk. 4 Sch. (7 Thlr. 13 Sgr. 7 Pf.)

sich etwas zu beleben, wurde jedoch im April durch die ungünstigen politischen Verhältnisse wieder niederge-

bückt. Im September wurden die Preise durch Speculationskäufe bis auf 14 Mk. 8 Sch. (7 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf.)

i;eboben, sanken aber bis Jabresschluss wieder auf 13 Mk. 14 Sch. (7 Thlr. 7 Sgr. 9 Pf.) herab. 1
)

Der Preis des Zinns betrug zu Anfang des Jahres Sch. für das Pfund (31 Thlr. 25 Sgr. 6 Pf.

pro Centner) und stieg bis Anfang September in Folge der Nachricht von der geringen Production der Insel

Banca unter geringen Schwanklingen während des Sommers auf 11 Sch. (35 Thlr. 28 Sgr. pro Ctr). Hierauf

machte sich eine geringe rückgängige Bewegung der Preise bemerkbar, welche am Jahresschluss 10^ Sch.

(34 Thlr. 9 Sgl-, pro Ctr.) betrugen.

Die Kupfer preise, welche im Anfange des Jahres schon den niedrigen Stand von 30 Thlr. erreicht

hatten, sind, zum grössten Theil in Folge der bedeutenden Zufuhren von der Westküste Südamerikas, stetig

gesunken und standen am Jahresschlüsse auf nur 25J Thlr. Der Durchschnittspreis berechnet sich um ca.

Ii Thlr. geringer, als im Jahre 1866.

Bei schwachem Umsatz unterlagen die Preise für das Roheisen nur geringen Schwankungen und

entfernten sich vom Durchschnittspreise von 1^ Thlr. nur wenig; den niedrigsten Stand von 1 Thlr. 12 Sgr.

hatten sie Anfang Juni, den höchsten von 1 Thlr. 18 Sgr. G Pf. Mitte September.

Der Preis für das schlesische Stabeiaen ist das ganze Jahr hindurch fast ohne Ausnahme stetig

gestiegen; er betrug zu Anfang des Jahres 3 Thlr. 7 Sgr. 0 Pf. und am Schlüsse desnelben 3 Thlr. 20 Sgr.

und stellt sieh im Durchschnitt um 8 Sgr. 6, 7 Pf. höher, als für das Jahr 18Öt>.

«) Nach dem Jahresberichte vou Ci. Wehl {Berggeist 18<57, S. 448) betrug die Einfuhr in Tlnmburg im Jahre 1867 an»

Üeutechlaud ca. 105000 Ctr., aus England ca. 4.100 Ctr., aus Spanien ca. 5000 Ctr. und aus Mexiko ca. 100u Ctr., rusaromen

ca. 115500 Ctr. und der Vorrath am Jahresschluss ca. 3Ö00 Ctr.

*) Nach xiersellieu Quelle betrog für Zink auf dem Hamburger Markte:

im Jahre: die Einfuhr: der Yorrath am Jahresschluss: der Durchsichuittspi

1867 ca. 391000 Ctr. ca. 4CKitX> Ctr. 13 Mk. 14 Sch.

186G - 340ÜO0 - 27000 H - 9
lB*» - 321000 • - 20000 - 14 - 12

18G4 - 511O0O - - 60u00 - 12 - Ii

18t» - 2H7000 - - 2OUO0 - 11 - 12

1862 - 2W000 - - 110000 - 11 - 10

lötil - 28UO0V - - 54000 - 12 - a

Statistik. XVI. 1
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Mctallpreise zu Hamburg und Hrt'lin im Juhre 1867.
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Preise des sL'bolÜ.sohen Ruheiseru im Jahre lts*>7. 3

Das schottische RoIieiNengeHchüft im Jahre 1867.
')

1. Produutlon und A.t>Matz.

Vorrath Ende 1860 (gegen 652000 ton» Ende 1865) 510000 to„t

Productiou (gegen 994000 ton» in 1866) . . . 1,031000 -

zusammen . . 1.541000 totu

Versendung a) Verschiffung nach fremden Ländern 385765 ton»

b) Küsteuweise und per Eisenbahn nach England, Schottland

und Irland 261973 -

localverbrauch der Wakwerke und Gießereien 420262 -

hiernach Geaammtabsatz . . 1,068000 -

also Vorrath Ende 1867 J
) . . 473000 ton«

Von 164 überhaupt vorhandenen Hohöfen standen im Jahre 1867 durchschnittlich 108 — 4 weniger,

als im Vorjahre — in Betrieb und berechnet sieh bei der oben angegebenen Production die mittlere Jahres-

produktion eines Hohofens auf 9546 ton» oder 190920 Ctr.

Während der letzten 10 Jahre waren

1858. 1869. 1860. 1861. 1862. 18G3. 1864. 1865. 1866. 1867.

Hehöfeu vorhanden 16!) 174 175 175 175 172 163 167 169 164

Hobtfeu in Betrieb 129 1*25 121 123 120 127 134 133 112 106

<3«sunmtprochiclion Um» . . 990000 960ÜOO 1,000000 1,050000 1,080000 1,180000 1,160000 1,164000 994000 1,031000

Production pro Ofen - .. 7674 7680 8264 8536 9000 9291 8656 8752 8875 9546

Der Gesammtabsatz hat sich gegen 1866 um 68000 ton» vermindert, die Production dagegeu um
37000 tont vermehrt; um die gleiche Menge von 37000 ton» hat der Absatz und der Selbstverbrauch der

schottischen Werke die Production überstiegen und somit der Vorrath abgenommen. Der Localverbrauch

der Walzwerke und Giessereien in Schottland an schottischem Roheisen hat sich um 79238 ton» vermindert,

dagegen haben diese Werke 71060 tonn englisches Roheisen bezogen. Die Verschiffung von schottischem

Boheisen ist im Ganzen um 11238 ton» gestiegen, nämlich diejenigen nach fremden Laudern um 42843 ton»,

während die nach England, Irland und Schottland um 31605 ton» abgenommen hat. Die stärkere Ausfuhr

nach fremden Ländern war hauptsächlich durch grössere Versendungen nach den Vereinigten Staaten von

Nordamerika, nach Deutschland und nach Britisch Amerika bedingt, wie folgende Vergleichung mit den

Vorjahren zeigt.

Verschiffungen. 18Ö8 1859 1»» 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867

Jt) Xarh fremden Undem. iocl. Sendungen
»i» englischen und irischen Häfen:

Ion« tont ton« Codi tont toai tont ums tont lOBI

62843 34716 37458 53971 52381 71746 63278 91339 47749 59695
Holland . 5974« 28499 32011 40248 61886 45035 37603 55019 37295 39898
Dänemark, Schweden u. Norwegen . 7529 779t! 6103 10178 9890 9548 7223 8765 9592 8436

52141 51345 50911 61632 77194 W\:\7 75542 82553 74556 60586
Italien, Slrilien und Oesterreich . . 12294 10470 15255 25484 19562 17089 15040 12668 11650 15559
Spanien, Portugal und Gibraltar . . 13051 «629 10094 ia:«c> 11497 13024 12646 12717 5376 5174

4113 5669 3925 876 2802 4465 7825 3560 6593 9618
975 618 170 43 269 396 1990 19IK) >m 724

zu übertragen . 202992 147742 156957 206204 225481 224340 221147 268521 193477 199690

') Auf Grund des Jahresberichts von Robinow» A. Uarjoribankn in Glasgow vom 28. December 1867.

'') Einschliesslich, ebenso wie im Vorjahre, 85000 tonn für Camm-Robeinen, dessen Vorrath, da die Kigner jede Angabe

iu ermitteln ist.

r
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4 Preise de* schottisehe» Roheisen* im Jahre 1867.

!

1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867
1

Inn» tont ton* tut» ton» »/>n» tont trtftl um

lleherlrug - . 202992 147742 1561*57 2O6204 225481 224340 2211 17 193477

Belgien ...... . . . * • 1319 1137 - 264 18K 346 1940 599o 10780 11731

Jersey und Giiernsey . 282 235 195 253 74 III 314 144 110 in
Nordamerikairtsche Stau .<pn t • 51617 85187 77272 344*2 20458 44839 66622 60680 9.3074 117SM

8290 10777 15165 17u;».'i 14914 24422 28424 23648 35972 4*«
1751 2247 1749 232o 1530 2119 1787 2938 3596 6«.'l

500 138 213 474 310 214 573 220 '251 557

Ostindien, China, Japan u. Au»tralien 6391 6779 50.37 54:16 «71«! 5267 5452 5851 5490 «All-

487 3 10 345 30 217 190 192 172 SA

27:1629 254245 255628 266871 269701 :101875 32644S 368184 342922 3Si7w

b) Küstenweise und per Eisenbahn imcb

England, Schottland und Irland . . ca. 291371 312755 321372 327129 295299 313125 319551 372316 293578

uinm<* . . eu. 566000 567000 677000 594000 565000 6i5«no 6760110 740500 6365"0 6477>

ConsnintioB der schottisch«>n Walzwerke
und Uiessereien .... 27'hxk i 3 1 « k ) 36O0OO 349000 407000 531500 499500 4202t?J

Verschiffungen und Consumtion zusammen 8HMJUO 9H>KH> 9370U0 943000 972000 1,154000 .156000 1.27» MIO 1.136000 1.068««i

Vorroth Ende December . 340000 390000 453000 56oooo|66hooo 764000 760000 652000 510000 47»«»

Der Kxport nach Deutschland (ausschliesslich dr;r über Holland gelieferten Sendungen) betrug fui

die einzelnen Halen:

1*67 Im« 1*65 1S61

..„ ' "'I.

1*63

i .ii.

1*67

1. r.s

1N,6

Irll

18S5 1*74

In iH

1»

Ham hure :»259i 2376»; 3SK3;> ;sl272 27157 l'l.'h.VMII.J . i » Im) Du ;s75 1*5

Oeos'.cniuu'.io 2:hi 1*8 3SÖ — IHi Kiel . . . 5*6 266 326

Bremen und HraXe S52 759 2275 r.ics 117H U'-itL - .
- »

Varel 160 1 ; u i 365 2*l .\M,.r.„|t . 7« St
Norden 54

1

Uli i;.>u :{|s 66-i ki^t.M-k uiiit Wismar . 740 770 500 389

I.eer 15KO 1402 272* 9> i2 214o (ireil'jiWiilil . IS 25 40
•'•15 998 i : '.: 1<1iL3 12542 37191 1*527 33137

Husum . l:xt (litM Kl ii.:-,l'ini' i'iii^m 2" IS 1719 41S5 3276

Iliitmrc :hhi 161 53 19»; K.me.'sln'rtr • • • • *3H 555 •21112 1*27 an?;.

H;idor.-.i4'tn:ij ll" Kl 100

-dsrSumme :»i702 28357 46365 3*345 ;>_-<;:;.-> Summe . . 2299:5 1931*2 419K4 24933

Die Zunahme betrug daher bei den Nordseehäl'en 8Ü45 >on* oder 29,4 |>Ct., bei den Ostseehäfen

3601 ton» oder 18,6 pCt. und im Ganzen 11946 ton» oder 25 pCt.

Monate
Für die

englische Tonne

M \
*

I

«*.

Für den
Zollcentner •)

Sgr.
j

Pf.

Monate
Für die

englische Tonne

JC
|

».
|

d.

Für Jen

Züll.-ertier

Sgr. Pf.

14 4 26 10 2 12 10 26 l

J 13 9 26 7 * 13 5 26 5

Marz 2 12 6 25 11 •September 2 14 »2 26 9

2 11 11 25
s

2 14 11 27 i

2 13 3 26 November 2 H 1 26 9

2 13 7 26 6 2 12 11 26
I

i

i) Bei der Beduction Ist 1 ton =. 20,a» Zollcentner und 1 Pfd. Sterling = 6 Thlr. 20 Sgr. 10 Pf. berechnet »«fco
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Frankreichs Berel .an und Hütten! 'Ctneb im Jahr« lftt>7. 5

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, haben die Roheisen preise nur wenig geschwankt, was sich durch

die allgemeine Geschäftslosigkeit und den fast gänzlichen Mangel an Speculation, die sich in allen Geschäfts-

branchen so fühlbar gemacht haben, erklärt. Der Durchschnittspreis des Jahres stellte sich auf 2 £ 13 *. 6 d.

pro ton oder 26 Sgr. 5 Pf. pro Ctr.; der höchste Preis (im October) war 2 £ 15 *. 6 d. bez. 27 Sgr. 5 PI.,

der niedrigste (im März) 2*11*. 6 d. bez. 25 Sgr. 5 Pf.: Ende December betrug er 2 M 12 *. bez.

25 Sgr. 8 Pf. Es steht fest, dass diese Preise verlustbringend für die Producenten sind ; ein solcher Zustand

kann auf die Länge nicht dauern; die Preise müssen wieder auf einen höheren, den Fabrikanten lohnenden

Satz steigen oder die Production muss noch mehr verringert werden und, wenn nicht früher, so werden eben

dadurch höhere Preise hervorgerufen werden.

Die Lage der Bergwerksindustrie in Frankreich im Jahre 1867.
1

)

Die Production der französischen Steinkohlengruhen, welche im Jahre 18(56 1 20,000000 metr. Ctr.

im Werthe von 140,400000 fr. (1 fr. 17 eent. für den Ctr.) betrug, hat sich im Jahre 18(57 auf 123,600000

nietr. Ctr. mit 153,2*54000 fr. Werth (1 fr. 24 cent. für den Ctr.) gehoben und hat somit der Menge nach

um 3,600000 metr. Ctr. und dem Werthe nach uui 12,864000 fr. zugenommen. Gegen das Jahr 1858, in

welchem 73,525000 metr. Ctr. Steinkohlen pruducirt wurden, ergibt sich eine Zunahme von 50 Millionen

metr. Ctr.

An Koheisen, Affinageeise», sowie Gusswaaren erster und zweiter Schmelzung wurden im Ganzen

11,428000 metr. Ctr. im Werthe von 120,145000 fr. producirt, nämlich 1,773000 metr. Ctr. Holzkohleneiseu

im Werthe von 20.02700O fr., 787000 metr. Ctr. mit gemischtem Brennmaterial dargestellten Eisens im

Werthe von 10,126000 fr. und 8,868000 metr. Ctr. mit Koks erblasenen Eisens im Werthe von 83,902000 fr.

Im Jahre 18C6 betrug die Gesaramtproduction 12,531000 metr. Ctr., worunter 2,130000 metr. Ctr.

Holzkohlenroheisen, 899000 metr. Ctr. bei gemischtem Brennmaterial erblasenen Eisens und 9,502000 metr.

Ctr. Koksroheisen; es zeigt sich daher eine geringe Abnahme, welche beim Holzkohlenroheiseu 357000, bei

dem mit gemischtem Brennmaterial dargestellten Koheiscn 112000 und beim Koksroheisen 634000 metr. Ctr.

beträgt. Diese Abnahme scheint der zu schnellen Entwicklung der Fabrikation in den letzten Jahren zu-

zuschreiben zu sein, während welcher die Cousumtion, namentlich diejenige der Eisenbahnen, eine Vermin-

derung erfahren hat, welche sich nicht in Zahlen angeben lässt, die aber im Jahre 1866 nicht unter

400000 Ctr. betragen hat.

Wie beim Koheisen. so zeigt sich auch beim Stabeisen eine geringe Abnahme der Production; man

kann die Menge des dargestellten Stabeisens für das Jahr 1867 zu 417000 metr. Ctr. Holzkohleneisen mit

16,200000 fr. Werth, 234000 metr. Ctr. bei gemischtem Brennmaterial erzeugten Eisens mit 8,158000 fr.

Werth und 7,359000 metr. Ctr. mit Steinkohlen erzeugten Eisens mit 160,489000 fr. Werth, im Ganzen

also zu 8,010000 metr. Ctr. mit 184,847000 fr. Werth annehmen. Gegen das Jahr 1866 ergibt sich eine

Verminderung von 87000 metr. Ctr. beim Holzkohleneisen und von 47000 metr. Ctr. bei dem mit gemischtem

Brennmaterial dargestellten Eisen, während sich bei der Darstellung mittelst Steinkohlen eine Zunahme von

25000 metr. Ctr. zeigt

Die Zahl der ert heilten Concessionen belief sich in den ersten 10 Monaten des Jahres auf 21 mit

einer Oberfläche von 8074 hect. 25 ares, nämlich 12 Concessionen auf Kohlenbergwerke mit einer Gesammt-

fläche von 3228 hect. 25 ares, 1 auf Steinkohlen und Brandschiefer mit 240 hect. Fläche, 7 auf Eisenerz, zu-

') Das Expos« de la Situation de l'empire (Moniteur «iniversel vom 23. November 1867), welchem diese Notizen ent-

nommen sind, enthält nur für die ersten 10 Monate des Jahres die Zahlen über die wirklich stattgefunden? Production; die Zahlen

für die Jahresproduction , welche hier allein mitgetheilt werden, sind in dem Expose aus jenen unter der Annahme berechnet,

dass in den beiden letzten Monaten die mittlere Production der früheren erreicht werde.
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6 Frankreichs Bergbau und Hüttenbetrieb im Jahre 1867.

sammen mit 1960 hect. Fläche und 1 auf Blei-, Zink- und andere Erze mit 2646 hect Flache. Ein«

Steinkohlenconoession ist eine Vergröaserung ihres Feldes bewilligt und auf 3 Braunkohlen- und Eisenstein-

concessionen ist Verzicht geleistet worden.

Im Ganzen existirten am 1. November 18(57 1197 Bcrgwerksconcessionen, welche zusammen eine

Flache von 1018O Qu.-Kilometer 76 hect. umfassten, nämlich

610 Steinkohlenconcessionen mit 2667 Qn.-Kilom. 47 hect. Fläche

254 Eisenerzconcessionen - 1267 - 36

333 Concessiooen aufandere Mineralien - 6245 - 93 -

In der Instruction befandeu sich am 1. November 145 Concessionsgesuche, von denen sich 49 auf

Kohlenbergwerke, 53 auf Eisenerzgruben und 43 auf andere Mineralien bezogen.

Die Ein- und Ausfuhr einiger hierhet gehöriger Producte hat sich in den ersten 9 Monaten der

Jahre 1867 und 1866 wie folgt gestaltet:

1. England. Menge. Geldwertb Franc».

Einfuhr aus England. 1W17. um 1S66.

Steinkohle mctr. Ctr. 14,563000 12,314000 28,107000 23,767000

54,836000 31,783000 4,935000 2,860000

Stahl aller Art - 1,103000 883000 1,313000 1,138000

Kupfer, reines, geschlagen od. gewalzt 9,050000 79000 20,560000 204000

1,826000 1,693000 4,072000 3.775000

Maschinen u. mechanische Gerättie .
— — 6,918000 9,290000

350000 253000 1,091000 712000

Z,45J000 O TJÜAAAJ.vMöOOU

Ausfuhr nach England.

7000 3000 1,333000 974000

2,664000 1,403000 2,664000 1,403000

Metallwaaren 617000 846000 3,672000 4,431000

2. Belgien.

Einfuhr aus Belgien.

Steinkohle metr. Ctr. 25,:i870OÖ 28,147000 48,996000 54,323000

3,484000 3,845000 8,395000 9,265000

Eisenerze Kilogrs. 9O,«52OO0 1,933000

7,659000 7,411000 995000 778000

2,025000 4,597000

Blei in Blöcken 3,833000 1,955000

13,288000 10,476000 7,973000 6,286000

Maschinen u. mechanische Gerätbe . 878000 »71000

Ausfuhr nach Belgien.

384000 832000 442000 956000

Eisenerze Kilogrs. 20,851000 45,884000 626000 1,377000

695000 491000 1,623000 1.234000

3. Zollverein.

Einfuhr aus dem Zollverein.

Steinkohlen metr. Ctr. 8,519000 8,003000 16,442000 15,446000

Koks 1,654000 1,583000 3,98600 :» 3,815000

52.023000 1,040000

Blei - 3.014000 1,537000
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Production der Bergwerke, Salinen und Hütten im ehouuil. Königreich Hannover i. J. 1866.

Monge. Geldwerth Francs.

Ausfuhr nach dem Zollverein. ~~vS5T
—~

IröT "TSST
—"

iääP
Kilogrs. 93,050000 47,000000 2,791000 1,428000

Metallwaaren - 336000 255000 1,479000 1,181000

4. Italien.

Einfuhr aus Italien.

Eisenerze Kilogrs. 57,731000 — 1,151000 —
Bleierze - 7,991000 2,734000 3,596000 1,230000

Blei, roh - 2,000000 — 1,020000 -
Ausfuhr nach Italien.

Metallwaaren Kilogrs. 437000 735000 1.659000 3,902000

5. Schweiz.

Ausfuhr nach der Schweiz.

Metallwaaren Kilogrs. 704000 688000 1,388000 1.331000

6. Holland.

Einfuhr aus Holland.

Ziun, roh Kilogrs. 672000 1,435000 1,498000 3,200000

Zink in Blöcken - 7.189000 6.900000 4,314000 4,140000

Ausfuhr nach Holland.

Kupfer erster Schmelzung .... Kilogrs. 469000 24000 1,065000 54000

Production

der Bergwerke. Salinen und Hütten im ehemaligen Königreich Hannover im Jahre 1866.

L Bergwerke.

Landdrostei hezi rk

Production Anzahl der

Menge

Ctr.

Werth

Tlilr.

be-

triebenen

Werke
Arbeiter

Summe 1. . .

Osnabrück
Berghauptmannschaft Clausthal . .

Communion-Cnterharzische Werke 1

)

Summe 3. .

360600
2,206101

i. Steinkc

480997
49700

296275

ihlen.

19

8

7

1650
221
981

') An den Oommunion-Unterhar-
juschon Werken ist l'reuwien 7.0 *>7,

Brauu»chweig iu a
ft berechtigt: in

der Tabelle sind daher »on der
Produetionsmenge, dem Werthe,
sowie *on der Arbeitereahl nur *fj

in AnsuU gebracht

7,102831
,
«26972

2. Braank
94633 6375

3. Eisen«

1.599387 ; 52398
2,797436

|
64039

353408 35973

34

ohlen.

1
2

irze.

4
9

86

2852

30

113
407
278
15

4.779945 1616K0
|

119 813
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Production der Uirgwerke, Saliueu und Hütten

Landdrosteibezirk
Production Anzahl der

Menge

Ctr.

Werth

Thlr.

b«-

triebenen

Werke
Arbeiter

Berghauptmannschaft Clausthal . .

Berghauptmanusch. Clausthal . .

ConununioD-Unterharasche Werk« .

Summe 5. . .

Berghauptmannsch. Clausthal . .

Communion-Unterharzische Werke .

Hümme (5. . .

Hildesheim

Berghauptmannsch. Clausthal . .

Summe 7. .

Hildesheim

Berghauptmanusch. Clausthal . .

Summe 8. .

Berghauptmanusch. Clausthal . .

Lüneburg , .

Summe 11. . .

Berghauptmannsch. Clausthal . .

Summe la. . .

4. Zink«
26690 j 25361

5. Bleie

1.801470 1,064440
120070 79230

rze.

-')

rze.

17

1

-

2215
67

») Ausserdem 5850 Ctr. schwar-

zott und gelb«» Salz mit 2840 Thli.

Werth u. 1608 Ctr. Düngegyps mil

'232 Thlr. Werth.
•>) Ausserdem 5234 Ctr. schwr-

£QS U11M KI?H.K;R Ulli lull.

Werth uud 3») Ctr. Düngegjrps mit

65 Thlr. Werth.
<) Außerdem 9703 Ctr. tchwar

res und gelbes Salz mit 1908 Tbtr.

Werth.
<•) Ausserdem 2f)3 Ctr. schwar-

zes und gelbe« Salz mit 130 Thlr.

Werth uud 236 Ctr. Düugegyps mit

25 Thlr. Werth.

1,921546

<

19100
88030

1,143670

6. Kupfei
33470
109961

18

erze.

l- a
)

2282

41

52

107136

7 (i

70
30000

143431

-nlri~ und SV1U UUU k_

35
24000

1 93

Ubererze.

1 3

3 201

:$0070

>

300
.1209

24035

i. Mangai
1100
3214

4 204

lerze.

1 10

1 14

5509

1705

13500

•) 287552
b
) 5492«

') 292490
•') 27563

4314

>. Schwei
2:170

10. Asp
7460

IL Salii

Siedesa

129515
37401
148640
17845

2

spath.
-»>

halt.

2

ieiL

1z.

6

7

2

1

24

54

148
54
125
65

662531 333401

III. Hütt

1. Eisen und zwar

in Masseln und B

520178 521288
709503 1,020561
G7074 : 111557

16 392

a) Roheisen
ruchstücken.

3 225
6 525
5 153

1.206755 1,659406 14 903

') Nebenproduct der Bleierzbergwerke.
'*) Nebenproduct des Bluier/.bergwerks.
5
) Nebenproduct der Bleierzgruben.

*) Diejenigen ProdueliousgegeMtande, bei welchen die Anzahl der beteiligten Werke nicht angegeben ist, werden «>n

Werken, die bei anderen Productiunsgegouittindeu aufgeführt Bind, als Nebenproduct gewonueu.
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i<D «hemaligtn Küiii^rciih Hannover im Juhrr 1 Ööfi. 9

Landdrosteibezirk
Production

Menge Werth

i:tr. Thlr.

Anzahl der

be-

triebenen Arbeiter

Werke .

Comraunion-Unterharzische Werke

Hildesheim

Osnabrück

Berghauptmannsch. Claastbal .

Summe 1c. .

Hannover

HUdeabeim
Lüneburg

Stade

Osnabrück

Aurich

Berghauptmannsch. Clausthal

Summe 1 d.

.

Hildesheim

Berghauptmannsch. Clausthal .

Summe le. .

Berghauptmannsch. Clausthal

Berghauptmannsch. Clausthal. .

Cwnmunion-Unterbarzische Werke

Berghauptmannsch. Clausthal

.

Communion-Unterharziuche Werke

Summe 3.

Berghauptmannsch. Clausthal . .

Communion-Unterharaiscbe Werke

Summe 4.

Berghauptmannsch Clausthal .

Werke

Summe 5 a. .

b. Rohstahleisen.

11970 27600 | I | 9

c. Gusswaaren aus Krzen.

4192 14500
6850 10620 l 2

40567 164214 4 394

51609 189334 396

d. Gusswaaren aus Roheisen.

74845 277044 4 402
16631 74408 3 100
45957 189760 4 281
14002 51360 6 117
46543 145674 5 127
14800 56300 2 272
12764 52746 1 55

225542 »47292 25 1354

e. Stabeisen (einschl. Kisenbahn-

schienen).

1328
18756

5708
80669

1

21

9

96

20084
|

86377 22 i 102

f. Kisendraht
439

;

4501 | 1 | 8

g. Stahl.

963
|

17847 | 1 | 20

2. Zink.

9 1
48 | (unter T>a.)

Pfund.

3. Silber.

26582,730 ! 797490
1141,374 33861

4 |
473

(unter 5 a.)

27724,104! 831351 4 473

4. Gold.

66 29700

5,503 2421

32121

(unter 3)

(unter fia.)

. XVI.

71,503

Centner.

5. Bleiische Producta und zwar
a) Kaufblei.

95825 ; 574950
4075 j

26337

| 99900
i

mm
(unter 3.J

3 96

3 96
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10 Production <ler Bergwerk«, Udtlrn und Salinen im chenul. Köoigre*'li Hannover i. J. 1866.

Landdrosteibezirk
Production

Menge Werth

Anzahl der

l.c-

Arheiler

Communion-Unterharzische Werke

Berghauptmannach. Clausthal

Communion-Unterharziscbe Werke

Summe 5 c.

Berghauptmannsch. Clausthal

Communion-Unterharzische Wr
erke

Summe 6 a. .

Communion-Unterharzische Werke

Commuuion-Unterharzische Werke

Hildesheim

Berghauptmamiscb. Clausthal .

Communion-Unterharzische Werke

Summe 8 a. .

Hildesheim

Communion-Unterharzische Werke

Summe 8 b. .

« • •HUdesbeim ....
Communion-Unterharzische Werke

Summe 8 c. .

Communion-Ünterharzwche Werke

1470

4220
1840

b. Gewalztes Blei.

10533 |
~ | 2

c. Kaufglätte.

25320 I (uuu., 3.)

10408 (unter 5a.)

6060

6.

787
2901

35728

Kupfer, a) Garkupfer.
23«10
82632

3748

b.

519

342

2000
2604
4405

(uuler 3.)

1 t
38

\
106242 1 38

Grobe Kupfcrwaarcn.
20845 | 1 1 8

7. Messing.

15250 | 1 | 13

8. Vitriol und zwar
a) Kupfervitriol.

1700(1

21430
37444

14

7

"9ÖÖ9
|

7588Ö"

b. Eisenvitriol.

500 500
2182 2545

21

2682 ] 3045 —
c. Gemischter Vitriol.

500 I 1500
2677 8514

:ilT7 MiiiH 2

9. Schwefel.

283
j 726 | 1 hinter 6 a.)
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Production
der Bergwerke und Salinen in dem Prenssisehen Staate im Janre 1867.

L Bergwerke.

B«zirk

Production Anzahl «1er

Tonnen C'entner

Werth

Thlr.

2 -a - l>Wt*r
' dr-rr-lben

Darunter b«tiu4en skfc

Heng«
|
Werth

Tonnen Centner ' Thlr.

Ii*

**9

Schlesien

Oppeln

Breslau

Liegnitz

Summe A.

Sachsen

Merseburg

Westfalen

Minden

Münster

Arnsberg

Rhein rechts

Düsseldorf

Hautver
Osnabrück ')

Summe C.

Rhein liaks

Dösseldorf

Aachen

Trier

Summe D.

Hannover

Hannover
Hildesheim

Hessen

die mit Schaum'
barg -Linpe ge-

mein&ciiaft).

Schaumburgerl
Werke

1. Steinkohlen.

A. Oberbergamt»bezirk Iin'*lau.

25,519840 92,637761 5,835071 93 18570

6,123473 24,348758 2,608871 34 6745
149399 597595 57100 f. 347

31,792712 117.584114 8,501042 133 25662 4307(1

Ii. Oberbergamf»bezirk Jfalle.

303073 1,281372 181576 3 436| 868

C. OberbergamUbezirk Dortmund.

46525 200058 1 32034
472393! 2,031289 244569

27,005706 ,116,124538 10.207957

1

" 162

151 310
762 1083

28789 43752

21,905979 94,195710

402814 , 1,732097

7,900826 71 18914 28503

201045

24049,833417 214,283692 18,586431
i

D. OberbergamUbezirk Bonn.

16,080993 1,864195 19

64.776419 9.254945

788| 1673

49404: 75921

Maats« erke.

31(80 Reg-Rez. Oppeln, Gruben: König und Königin

10705 I-ouL-o, »o«ie Hauptschhisselerbstollu.

')85| 7,306884 26316075 1,74458^ 3 4707 7502

Reg.-Re?. Mrrttburg. Gruben bei Wettin
lind Löbejün.

219445 924280 140877[ 2 355 672

Reg.-Bre. Münster. Gruben bei Ibbenbüren.

472393 2,031289 244569| 1| 67<»i 158«

Landdrostei-Re*. Otnabrück. Gruben bei

Borrloh und Oesede.

114366 «20774 7067l| l, 32», 770

FUtg.-Ucz. Trier. Gruben bei Saarbrücken.

16,690135 63.4225131 9,0«56S4| 9190761 36188

Landdrostei-B.z. Hannover. Gruben am Deister,

Osterwalde und Ne»selberg.

573719' 2,294876 2H40!)8j 3 8621

Provinz Hetsen. ScbiHimbiirg«T Werke.

348721' 1,894883! 231783 1 503 162T

>5,755663 97;004l»9 ll,7821(Bi) 202

4,389735
17,046426

21,436161! 81,457412 11,119140

E. Oberbergamt*bezirk

)1,122948
19462

4.491793
77850

526809
11158

43
496

16 19542

36 25081

('lautthal.

12 1634
53

») 348721! 1,394883; 231783

121

11922
37478

49521

4140
78

503! 1625

-

Summe E.\ 1,491131 5,964526 769750
j

14| 2190 584

Summe 1. rt04.}136494 420.571116

2026501 50637

Nicht vom Staate verliehene Werk«.

Rejf.-Bei. Oppeln. Herrsch. MTjlowiU-Kttttowitz.

4.258694 16,9701021 1,008568) 27 3260 5126

Desgleichen. Standesberrschaft Pless.

461311 1345244 9915201 5 538, 1187

Reg.-Bez. Liegnitz. Oberlausttz.

114971 46987 5286| 1 30' 100

Reg. -Bez. Merseburg. Herzngthuin Sachen.

83628 857092 40699] 1 81' 196

Landdroatei-Rez. Hannottr.

549229 2.196918 2427161 9 782' 1854

39,157939 426 102773 17522

53643B9 20,416343 1,396589| 43 4691 84C3

Von Staate vertlrne»e Werke.

,7364721303.150084 25,97918T^63:715«y 16129

*) Die Prodnctinn der 3 verliehenen Bergwerke des Bezirks ist nur für dus zweite Halbjahr zu 555601 Ctr. ermittelt;
in der Tabelle ist diese halbjährige Production verdoppelt.

*) Da die Angaben für den Oborbergamtabezirk Clausthal nur dem Gerichte nach gemacht sind, so ist die Tonnenzahl
4«r »ileichmäsaigkeit wegen («rechnet. Dabei ist das Gewicht einer Tuiine Steinkohlen zu 4 Ctr., das einer Tonne Braunkohle« zu
.1 Cti. und das einer Tonne Eisenstein zu 7 Ctr. angenommen.

») Die Scbaumbnrgor Werke gehören zur flälfte dem Preußischen, zur anderen Uulfle dem Seh.mmburg • Lippeschen
Fiscus es ist daher hier nur die halbe Prodoction dieser Wcrko in Ansatz gehraebt.

o Es sind hier ullc bei der Production überhaupt betbeiligten Werke mitgezählt; die in Perlschrift heifiefüfrtcn Zahlen
beziehen *ich nur auf die bei dem betreffenden Productionsgegen^tande dem Werthe nach hauptsächlich b«theiligten Werke: die
im letzteren Falle ausgeschlossenen Werke sind unter demjenigen Gegensunde ihrer Production als hauptsächlich betheiligt gezählt,
welcher dem Werthe nach die ersle Strlle einnimmt. b Hierunter befinJen sich 5 Risenerzbergwerke.

2»
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12 IVtituciioo der Bergworke und Salinen

und
Regieniugs-

bei. Landdrostei-

Production

Werth

Centiier Thlr.

der

Kt»Uru II. Menge Wertli

Thlr."

Ii Ar-

Tonnen 1 Ceutner.

•2*

Schlesien

Oppeln

Breslau

Uegnitz

Posen
Bromberg

Marienwerder

Summe A.

Fouiern

Stettin

Brandenburg

Frankfurt

Potsdam

Magdeburg
Merseburg

Summe B.

Minden

Bbein recht«

Göln

Coblemt

Nman
Wiesbaden

RhelB links

Düsseldorf

Aachen
Cöln

Hannover

Büdesheim

Hessen

Cassel

Summe K.

Summe 2.

16054

137736
l,.

r>61400

44048
15376

I

1836

1.777045

2. Braunkohlen.

Oberbergamtsbezü'k Brenlou

.

49962 1494 1 11

413209 19571 4 88
4,684201 215673 1 28 823

132129
46128

i

5508

5,331137

6732
1793 1

306j_ 1

2455691 38

43
12

ii

978

H. Oberbergamtsbezirk Halle.

68505 3425 l I 15

4,641997
1,324007

13,925991

3,972021
616167
215993

111 1962
15 822

i

30
220
1680

115

18

2065

42

3818
1565

StiaU* tritt.

Reg.-Be*. M»gdttntrr}. Gruben bei Alten-

weddingeu, Eggersdorf, Löderbnrg.

1.596566 4,7896!» 224781 1 3
1

3901 674

Reg.-Bez. Merseburg. Gruben bei Zscherben.

Langenbogcn, Tollwitz. Voigtetedt.

1,319785 3,983011 154751 1 4 360 740

Reg.-Bet. Wietbadeu.

HG624 259872 22264 1 2i 135 353

Landdrostei-Bez. HildesKrim.

17204 51612 2453 1 II 14 10

Keg.-ßttz. Gauel.

196228 588669 541741 2 1 2761 988

3,210401 9,672859 458423 12 11 «5 3610

9,403097 1 28,209291 1,559037 41 2882 6898
17,141217 51,717605 : 2,199580 226 5954 15545

32,533l53r9778934l3 4,594202 394
1
11635 27868

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

1362 ! 5858 > 114 1 7

D. Oberbergamtsbezirk Hon».

226764 680292, 18771 6 93
14937 44811 1606 I 5 40

j.j
14.125334|42.68310O 1.767189] 248 5480 13606

Von Staat» verlieb»»» Werk«.

9,318876 57,921603 2,006635 1281
1

8292 20090179

121

289251

10101
49166
685112

867753 71772 23 662 1740

30303
147498

2,055336

1347
7948

j

73979 '

1

r>

41

7

52;

438

22
127

1252

1,275331 3,825993j 175423 81 1292 3441
I»)

1

) E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

259581 77874! 4703 I 2! 26

1,047762
i

1,073720

!

3,143287

3,221161

214236

218939

25 999

27" 1025

39

2816

2855

36.660611 110.277562 r>.2:i4247 1 54 1 14937 36246
I

|
(S«l !

Reg. -Bez. Uegnitz. Oberleusitr.

721860 2,165551 101753 1 211 447) 857

(Reg.- Bei. Frankfurt. NiederUustz.

2,123652 6 370956 255828 1 56
|
8931 1812

Reg.-Bez. Merseburg. Herzogtb. Sachten.

ll,27t>8:)2 34.146.rj!>:! 1 ,4Q9ÜOS| 171 I 4140 |10937

bei » 1

3 Ctr.

•) Os die Oewicht gemacht »ind, v> Ut die Tuunenzatil berechnet und da» Gewicht einer To*«»

Digitized by Google



in dem Preußischen Staate 110 Jahr« 1867. 13

und
Production

Menge

Tonnen Ceutner

Werth

Thlr.

Anzahl der

fcMjle-

beiMB

Werk.

Cmra u.

Kinder

Darunter i>L'rtniit>n »ich

Menge
,
Werth

Tonnen Centner Thlr.

% = —

Schlesien

Oppeln

Breslau

Li e^nitz

Praagseo

(iumbianen

•Stimm« A.

Sachsen

Magdeburg
Mersch« ri;

Erfurt

Wettblen
Minden

Arnsberg

Rhein rechts

Düsseldorf

Hianofer
Osnabrück«)

Summe C.

3. Eisenerze.
A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

1,252841 7,626746 I 518945 • 65
j

3309
7557 45139 4276" 7 8

113622

38

708663
j

49701 « 23 257

188

1,374058! 8,380736
,
572927

2 —
97| 3574
(STt

4661
18

502

5181

Summe D.

Hannover
Hildeaheim

Clausthal

Com. Harz »)

Hessen
Cassel

Summe E.

B. Oberbergamtsbezirk Halle.

5605 33580 »028 6 12 »3
17090 102540 2563

,

4 64 191
13965 89775 0292 1

* 6 46 j 101

T66ÖT ~225895~ 11883" "16 " T«] ""325

65384
25473

6623»»

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.
458331
164361

4,569396

252091 1,709914

27391 9

5033 10
314486 * 21

85862

491218| 2.964190 142676

' 13

2

341

69
1335

751

361

409
169

2349

R91T499
-

9;866192 575448 55 2857 47

Uli

664

02

Westfalen
i, (»>

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.
Arnsberg 657901 5,645151 1,017225 • 235 3353
Rhein rechts
Düsseldorf 1044 6682 695 2 4

Cola 80580 528123 73624 » 33 522
Coblenz 1,167899 9,621953 1,443133 ' 360 5440
Hohenöllen!
ftjmaringen 4688 30472 6560 67 129

Hassan
Wiesbaden 1,396210 9,586086 1,095440 k 411 4958 !

Rhein links

34245Düsseldorf 171223 9806 5 36
Aachen 104998 695515 95260 ' 31 704
Cöln 13572 86490 13016 8 129
Coblenz 34726 239749 20874 24 255
Trier 59355 370274 43509 21 258

3,555218~26,981718 3.819142 119"

k

5762

13

1145

416

9216

120

1850
140

556
555

i5<8« mm
226307
47221
5589

:

41611j^

12Ö728 2.2T5ÖW

(11*5)

Oberbergamtsbezirk Clausthal.

1,584152 112193 12 174 420
330544 27205 78 248; 475
39123 3129 1 14; 26

291279 41481 - 19 317 822

3. 6,783163 47,699639

184008

5.163408 1475
t («•»>

110

14

753 1743

23094 40950

Staatswerke.

Rag.-ße*. Opprin. Für fiscal. Hütten.

1171681 696578 40914 | 7 34l| 556
Reg.-Bez. Gwmbinnen. Für die Hütte tu

Wondollerk.

38, 188t r,| 2 -
|

-
Re* -Bez. CobUm.

100 720 148 1 1| 13| 41

Reg. -Bez. Wiesbaden.
167256 1,353593 157529 1 94' 599; 1049

Lenddrostei-Rez. Hildesheim.

965 6759 250| Ii 2|

Berghauptiuaunschaft Clausthal.

780 5460 !M6| Ii 7

Ueg.-Bcz. Cassel.

1778J»6 I25414 •234301 168:

1

29

446

311721 2.240194 2231921 43 1
1130 2122

Nicht von Staate verliehe!« Werke.

Reg.-Kez. Oppeln.

1,114920 6.765192 468992| 56 2849 3863

Reg.-Rez. Breslau

7557 45139 42761 is8
<

267. G02

71

I (>:

Reg.-Bez. Liegnitz.

113622 7086631 497011 23
[

HtV. Hez, Magdeburg. Standesherrschaft

.Stollierg -W irniierndt'.

5GG5, 33580 3028 1 6 12 33

Reg.-Bez'. Münster. St-iiiilesberrsch. Salm-Salm.

+109 29096 441| 2 16 44

Desglckhen. Stjui.leshcmicb. Dülmen.

3196
,

2109ti| 320
| 3, 22| 67

Res.-Rez. Düsseldorf (liiib<rheini»thcr Theil).

34245 171223 0806 1 5 36 120

Hohen 7. n 1 1 e rn. Keg.-Br*. Stgmnringen.

4<'AS :m71 6560) 67 129 416
('omiouLuiiu-//ar/.

5589 39123i 3129 1 1 14: 26

1,293837 7,813584 536253 169 :i343l 5»8!»

Vom Sttatt verliehen» Werke.

1.1776U5 37,615361 ' 1.403963 11263 18621 33739

Hlerunfer bei • S, Itci b C, b«l c I Steinkohlen-, bei

d 4 Kupieren-, Int e I HMnkoMe.., bei t 1, bei | K
Blrier*-. bei b I Kaprercri-, bei I 1 Bl«|. . S Mamcin-
«n-. bei k Sl Heg™ . * Blei-. I Kupieren- bei I I Blei
rn- «od bei m j MMffanen-Kergwerke.

') Die Prodnction der beiden Gruben ist nur
für du zweite Halbjahr zu 1.482096 Ctr. er-

mittelt; in der Tabelle ist diese hiilhj [ihrige

Production verdoppelt.

*) An den Communion-lJnterharziachen Wer-
ken ist Proussen zu Vt u. das Uorzogth. Brauu-
sebweig zu */i berechtigt; deshalb sind von der
Menge u. dem Warthe von deren Production,
sowie von der Arbeitortahl hier nur *fi in An-
satz erbracht.
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14 Produktion der Bergwerke und Salinen

Regierung«-

bez.

Landdrostei-

Bezirk

Production Anzahl der Hegierungs

Menge Werth betrie-

be»»»
Ar- Freu«« a.

KlnJrr

dtnrlben

Bteirk,

standesh.

Centner Thlr. W.rkr Ucbict et«.

Westfalen

Westfalen

Nassau

Rhein links

4. Zinkerze.

A. Oberbeigamtsbezirk Breslau.')

Oppeln |5,988485 1,984464 1» 38 1 7103 8363

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund. 1

)

[Münster 1053: 218 1

Arnsberg 347281 93337 4
Düsseldorf 694U 0926 f 3

\

Summt V. 355274 1004811 8

D. Oherbergamtsbezirk Bonn.*)

•V

531

(unter

536

»589

696

Arnsberg

Cöln

, Coblenz

I

Wiesbaden
Aachen
Coblenz

Summe D.

90638 •> 19
251429 « 17
22429 9
51587 f 9
99824 • 7

18252 ' 4

534159 65
<»!>

E. O/ierbcrgamtsbczirk Clausthal. -)

44()fl0 4143J t ,

200127
870374
37097
83731
150261
33994

881584

45
2574

13

82
1722

8

(uuter 5.)

139 295
137 185

203rT~3112

(Wllia!

.Summe 4. 7,26934:1 2,660537

(unter 5.)

112 9677 12171

Darunter befinden sieh

Mtnge

CeutnerJ

Wurth

Thir.

Ii
x i»-

5. Bleierze.

.1. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Liegnitz 1295
Summe A.

198258 714155
047

199553 714«(J
l

J

Westfalen

Rhein rechts

Westfalen

Rhein rechts

Ruin
Rhein links

B. Oberbergamtsbezirk Balle,

Merseburg |
— —

|

C Oberbergamtsbezirk Dorinnt/

» 17

f 1

"18

1411 1 1090

(unter 11.1

1411 1690

I

Münster

|

Arnsberg
Düsseldorf

SummeC. ~
23742

14865
2477
6400;

:

30201
5130

21446

621137

i

4

5

U

53! 97

91 1 100

12 i 17
154

1
360

257 483

D. Oberbergamtsbezirk Bonn
Arnsberg
,Cöln

i Coblenz

Wiesbaden
Aachen
Cöln

Coblenz

Trier

159974 360174 d 03 2855 4020
99217 250591 ' 39 723 1473
54665 102928 '28 749 920
132552 198000 *26 2137 2831
712494 1.577471 "20 4936 7820
49621 106085 2 281 502
25817 60597 ' 13 517 739
04697 196407 7 444 59?»

1.299037 2.858859 198 12642 18910

Unter der Anzahl der Werke befinden sieh bti

» 2 Bleierz-, bei » 2 Eisen- und 14 BMtn-, bei
<•• 3 Bleierz-, bei < 3 Eisen- und 5 Bleien-, bei •

1 Eiseu- u. 4 Bleierz-, bei ' 3 Bleierz-Bergwerke.

Hinsichtlich der Erzsorlen besteht die Pro-
duction hei

A. Oppeln au» Galmei,
V. Münster und Arnsberg aus Galmei.

Düsseldorf aus Blende.
D. Arnsberg. Coln n. CoNem aus Blende,

Aachen aus 29570 Ctr. Galmei,
120691 - Blonde,

Wiesbaden aus Blende.
K. Clausthal aus Utende,
überhaupt im Preussischen Staate:

aus 6.366389 Galmei
und 902954 Blende.

t I'ieses Zeichen bedeutet hier, sowie auch nach-
stehend, dass die betreffenden Werke bei dem Pr<>-

duetinnsijeg^nstand, worauf hinsieht« der Arbeiter-
zahl verwiesen ist, hauptsächlich beUieili-rt siad.

(Verjrl. Ann». S. 11.)

') Vom Staate verliehene Werke.
*) Staatewerk.

Staats* erk«.
A Oberbergamtsbezirk Breslau.

Oppeln ')163899| 5732481 14 1 678 10SÜ

E Oberberijamtsbezirk Clausthal.
B
ÄLt|l 201513 ll,124814

l'ommuniou- i
|

Harz (rUm-J 107127 i 12582
melsberg) \

Summe K. ' 306910 1.137396

472839 1,710644

5
J

4434j 8307

lj 126 SU6

6| 456ÖT»«
20 .YS* »601

-Vicht vom Staate verliehene Werke.
Merseburg

j

Stoiber»- "
}

Stolberg \

Arnsberg
)

Wittwamfin. > f45l 112G5

53

96. 164

ne
,

3745 ; 1121

Von Staate verliehene Werke.

149

3,Q51986|2ll 1353*1961»

*) Vüu der obigen, tu) Felde der tisealweben

(iruhe Friedrich gewonnenen Production and
17477 Ctr. aas den für Stajitsreoluiung betriebenen

Grubenbauen und 146422 Ctr. au» den m dem
Felde verliehenen

pef'Vdort worden.

I nter der Anzahl der betriebenen Werke
den «idi l>ei • 13 ti. bei »> 1 Zinkerz-, bei ' l M-
triulerz-, bei «i 7 Eisen- u. 1 Zinken-, bei ' 1*

Zinkerz, bei t 10 Eisenerz-, bei p 1 Kupfereri-,

In« 2 Eisen- u. 2 Zinkerz- und bei ' 1 Zinkerz-

Bergwerk.
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in dem Preuasiaehea Staate im Jahre 1867. 15

ProYiax

Regierung« •

bez.

Landdrostei-

Produotion Anzahl der Regierung»-

Bezirk,

standnsh.

Darunter befinden »ich

Menge Werth
ben*n

Ar- Fnicfl n.

Kta4«r
Menge Werth

Ii m
Betirk Thlr WM* 4*rwlbrn Gebiet ete.

tn*lter

Westfalen

Rbtio rechts

Hannover

Westfalen

Ferner: 6. Bleierze.

Oberbergamtsbezirk CUtuxthal.

201513 1,124814 1 5

107427 , 12582 1 1

308940 1,137396 1 6

|

4434:

i

12«)

3307
205

I
Berghptmschf.
cUosthal

Com. Harz

Summe E.

Summe 5. [1,831272 4,7738941234 18923 296
I
;iki)

l

6. Kupfererze.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau

Liegnitz
|

52240| 7098

B. Oberbergamtubezirk Halle.

j

Merseburg |2,369011 |1,058070| ß
i
4583 1

8291

6 119
i

216

Erfurt »346 1718

Summe B. 2.374357 1,059788

1

6
7 30 1 57

4613 8348

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.
Arnsberg — — 1

Düsseldorf — — 1 '

Stimme C. — 2

3

::

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Arnsberg

i

Cöln

;

Coblenz

Wiesbaden
Cassel

Cöln

Coblenz

Trier

Summe D.

786597
2090
26998
26301
39043 1

84
25:t'

2305

883731

,

9(5927

1580
16317
40867
4340
168

445
2261

162905

b 43 1

' 7

"47
' 13
10

1

' 6

t 1

9

"T- "14

569 | 830
31 50

96 2.10

216 400
80 ! 163

7 8

13 45

(unter h.)

I2K 1012i 1732
|

1012
|

E. ObcrbergamUbezirk Clausthal.

Com. Harz
Cassel

Summe E.

111785
70714

29355
19055

182499 484TÖ

t 1

t

2

(unter 5.)

143 335

W335
151
(<S7)

Summe 6. 3,492827 1,278201

7. Silbererze.

A. Oberbergamt*be:irk Breslau.

|

Liegnitz

D. Ober ^ergamtsbezirk Bonn

1588 1 2379 |t 1

5893 10645

(unter (>.)

Arnsberg
Wiesbaden

31

8

1869
24

t 1

t 1

(unter 5.)

(unter ft.)

Summe D. 39 1893 2
H

Summe 7. 1627 4272 3
(->

("a.isel l)

Com. Harz
Cassel K

Staatswerke.

39043 > 4340
111786 29365
70714 19055

2215421 OX7M

Kirbt von* Staate verliebest Werkp.

10 80 163
1

1

(unter 5.)

1 143 335

12 223 41«

Stoibcir-
|

.Stoibers
)

Stoibers-

K.xssla

Arnsberg

W IUI. ni.vlu |

1
*

331 r.5 1|

» *" "!
371 262 3

<s>

s 10

21

(unter 5

)

26i 43

Tum Staate verlieht!» Werke.

Summe 3,270914 1,2251891 136 I 5tM4 110104
I I

M
|

Bemerkung.
Futer den Erzen Iwfanden sich im Oberberg-

amtsbe/irk Bonn Ihm Anisben; 1537t! Ctr. Kahl-
oree.

Unter der Anzahl der betriebenen Werke
den Mi'h bei • 2 Eisenerz-, l>ei •» 2ö Einen- und
8 Bleierz, bei * 1 Eisen-. 1 Blei- und 1 Zinker/-,
bei <i 35 Eisen- u. 2 Bleier/-, bei « 2 Bleien:- u.

1 .Srhwefelkies. und bei f 3 Bleim.Benr»erke.

Vom Staate verliehen.

Standesberrseliaft Wittgenstein- Wittgenstein.

Vom Staate
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16 Production der Bergwerke und Salinen

Provinz

Regimnip*-

bo/.

LamWrostei-

lfcrirfc

Mtmge AV.-rth

Contner Thlr.

Anzahl der

twiim
Ar

li-iti-r

Krauen n

Klnile/

Regierungt-

üUuiileüh.

tiel.ict etc.

Darunter befinden sieb

>
I

II
Ar

fl| I

WIK
Meng« Werth

Cenlner Thlr.

Westfalen

Nassau

Westfalen

Rhein recht«

8. Qnecksilbererze.

('. Oberberr/amUbezirk Bonn.

|

Arnsberg
| 707

1
895

1 1| 3| 18

9. Kobalterze.

E. OberbergamUbezirk <JUtv*thal.

i

Cassel | 556; I64I8| 2 253
\

193

10. Nickelerze.

B. OberbergamUbezirk Halle.

j
Merseburg

| 91 1661 |t I («6.)
D. OberbergamUbezirk Bonn.

Wiesbaden

Summe 10.

765» »259

7749 9920

3 i 31 75

4 31 75

11. Arsenikerzf.

A. OberbergamUbezirk Breslau.

I
Breslau

Liegnitz

I
Summe 11.

8509
0862

1702
4575

15371 6277 3

12. Antünonerze.

D. OberbergamUbezirk Bonn.

Arnsberg
| 885 1474

1 3;

13. Manganerze.

A. OberbergamUbezirk Breslau.

|

Liegnitz
|

200 200 1 1

J). OberbergamUbezirk Bonn.

> Arnsberg 12 1

10975 4

475455 «91
421 t 3

.WO f 1

33914 1

1512 2

103
(M)

K. OberbergamUbezirk Clausthal.

Coblenz

Wiesbaden
Aachen
Cüln

Coblenz

Trier

27;
13218

j

958303
590 1

250
;

50871

;

507

Summe D.
Jf.023826 [

528619

221 28
35! 58

57 86

28 26

2 7

100
1609

157
2088

(linier 3.)

(desgl.)

72 55
26 70

18C7 2970

Hannover

Heesen

Bertti|>Loi>chf.

nau*tlir.l

Cassel

0440
2317

5945
1252

1
b 11

30
; 27

15! 47

Summe tC. 876:1 7197 12 45 1 74

Stimmt' 13. 1,032789 536016! 116 1914 3051

Vom Staat« verliehenes Werk.

Staats« er Ii.

Vom Staate

Vom Staate verliehene Werke.

Vom Staute Werk.

Vom Staate verliehene« Werk.

Vom Wirke.

Vom Staate verliehene« Werk.

Hierunter bei » 1 u. bei •> 2
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in dem Preussischen Staat* im Jahre 1867. 17

Eegiemngs-

ber.

Landdrostei-

Production Anzahl der Uegierungs-

Betirk,

Standes)).

Darunter befinden »ich

Menge
|
Werth Ax-

Kinder
Menge 1 Worth u -

1 Iii
beilcr 'CMS

Betlrk Centner ! Thlr. <ler»elbca Gebiet etc. Centiicr Thlr.

14. Schwefelkies und sonstige Vitriolerze.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Westfalen

Oppeln
Liegnitz

23457
15415

1042

1

3622
1

,

O
13

33
36
57

38872 4664
"3"

46 93

& Oberbergamtebezirk Halle.

Stettin

Magdeburg
Merseburg

783
366

16670

522
31

443

1

t 1

• 2

6| 21

(unter 2.)

7 18

Summe D. 17819 996 4
tu

13 39

C. Oberbergamtebezirk Dortmund.

Arnsberg
Düsseldorf

4345
17630

869
5289

1

" 2
6

54
6

79

Summe C. 21975 6158 3
w

60 85

Magdeburg
Com. Harz

1 366
6869

31 1+1
K23 +1

(uuter 2.)

(nnter 5.)

6236 864
1,4

Nicht van SUtte verliehene Werke.

Liegnite 1

Oberkusitz
j

8650 ,80
l

1
*l »

Voni Staatt t r rl reliena Werke.

Summe 1,5411086 440372 1 24
|<»>

721 1 1126

l

Bemerkungen.

Westfalen

Rhein rechts

D. Oberbergamtebezirk Bonn.

Arnsberg
Coblenz

Aachen

Summe D.

1,440687 419723
4007 360
8477 1554

1,453171. 421637

r 8l 606' 920
A 5i (unter 3. 5 u. 6 )

t 2 (unter 4 u. 6.)

15 606 920

E. OberbergumUbezirk ClautthdL

Hannover 4Jom. Harz
Cassel

5869
26115

823
7138

t 1 ' (nnter 6 )

t 1 f (unter 2.)

Summe E. 31984 7961
,5. - -

Summe 14. 1,563821 441416 27 t 725 1137
(«*) ! 1

15 Alannerze.

B. Oberbergamtebezirk Halle.

Merseburg
| 236940 8161 1 2| 79 188

Rhein links

Statistik. XVI.

D. OberbergamUbezirk Bonn.

Cöln | 106254 , 3770 1 1

Summe 15. | 343194 1193l| 3| 106

27 101

289

S(iitM»rrkf.

Die Vitriolcne bestanden bei:

Oppeln .... aus 23467 Ctr. vitriolhalt. Torf

Liegnite ... - 8550 - - Braunkohle

Merseburg . . - 16670 - - Torf

us 48677 Ctr.

- 1,515144 • Schwefelkies.

Darunter befinden sich bei », b u. c je 1 Blei-

erebergwerk und bei i 1 Eigen-, 3 Blei- nnd 1

Kupfi

Dem Maasse nach ist die Forderung
bei B. Halle zu 59235 To. nnd bei

D. Bonn - 35418 To.

Vom Staate verliehene Werke.
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13 Production der Bergwerke und Salinen

_. ....

Ke^ierungH-

bei.

Luiiti'irostei-

Bezirk

Production Anzahl der Regierung»-

Berirk.

Gebiet nie.

Darunter befinden «eh

Menge Werth "•"»•. Ar-
beiwa ,

Franrn

1. Kinder
Monge

1

Werth h
Centner Thlr. Centner

|
Thlr.

16. Graphit

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Breslau | 30 ! 20
| 1| 2

17. Flnsaspath.

B. Oberbergamtshezirk Halle.

3

Sachsen Merseburg
brfurt

1 119103

j

400
15892

80
l

:

1

51

1
3

,

88
5

Summe B.
|

119593 i 15972
,

93

R. (tberbergamtebezirk Clausthal.

Ihm Cassel 1 1012 113 4 4

Summe 17.
|

120605 16085H 58 97

18. Dachschiefer.

B. Oberbergamtsbezirk Halle.

Erfurt 11737 3912) 1 31 85

J). Oberbergamtsbezirk Bonn.

Westfalen

Rhein rechts

Arnsberg

Coblonz

In. 1194f>'

h.« 5119

!

r>.105478|
i» 1160

62290

1823

23

7

648

24

1246

66

Nassau

Rhein links

Wiesbaden

Aachen

(Joblenz

Trier

i»b 32572-

ta. 2291
;

Im 115 1

315

Mirt 558500
Im 375G2
ta. 5542
1» 16475

l«. 1596

güd411200

|
99370

J

(»861

J

87767

j
38912

112

5

91

87

813

39

633

398

1434

105

1398

950

Summe D. ntttk. Vuw 297023 325 2555 5199

Summe 18. 300935 326 2580 5284
i

I

»

Vom Staate

.1-1

Werk.

Vom
Stolberg-Slolberg.

Vom Staate verlieben.

Erfurt

Arnsberg J).

Summ*

Reis

4512 23680 « !

168

vem Staate verliebe• Werk«.

11737 3912 1 31 85

Reis ,

108941
40384 7 462 838

r.)74
1

>mti. In«. 8 m
i

9»

Vom Staate Terilekei« Werke.

Summe I mxk.lum
1

233009 |313 j

1989 4193
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1867. 19

II. Salinen.

Proviax
Uli tj

R<!{r>runtjs-

L.ni(i<irustei-

l^irk

Ortschaft

(Saline)

l'roductku)

Menge Werth

lentis Thlr.

Anzahl der

Vll.tl

W.-ri.

Ar-

Ii, -it.- r

u- Keidcr

,l.r,,ll..

Danint-r Kali
U "'

Ir
Steii,-

M«uj.'e Werth Menw Wi-rlh Mrn-;e Werth

Ontner ' Thlr. Oiitnor T):lr. <Vnt,i«r Thlr.

Sachsen

Magdeburg

Hoheaiolleni

t. Steiusalz uiul Kalisalze

Ii. Übtrl>c<->j<iiiiUbe:ii-k ll<i/!i'.

St;:-ssl"urt -,'»11822 XU\\V.',7 I

Krt'urt :$41.V-t» ;{11S7 1

Su ,ntli. 2M:{lil, 307224
|

2 474 1200

/A i the.rl<t)f qv tat it k Hottn.

Stetten 2314!» 1X30 f 1 .unter 2.)

;?S2 ltn-o

<i2 2:c>

oäOl l.OltiiV*)

s«anii ;">717

Summ, 1. (2.fM)(i510 3ü!.ö;i4

davon ul> l.V.Ru'.) ;
970!l

bl-ibt [2.746*31 ;5.
r
i!»il4:>

!, 1.37822 22Ut'Ni M370) «>1>* I.271SW i:H2!>G

— - lf.it7!< TU 1 717»» 1UM

; r,3 474 12!><I

zur I"iiim-'i1\.ii-

2. Siedesalz.

/>'. <>l>,:rUr,-rja>ht*l>ezirk Halle.

Minden

Münster

Arnslwrg

Osnabrück

Westfalen

Grei.'sw.jlil •) I4^H 1 :!2 Mi»

Scbenebeek |,2:.00<ni 4:,4'.<lt.i 1 ;;hh !>S4

Halle MUT 7 :17S22 1 4:. 14:'.

Halle ") HS (7t> '.»S7ÜS 1 tli 7:?

Diirrenlt-Mg :;7M744 27(».vc, l 227 4tM

Art« i n - l.'..iSL':t 1 !.«.» 1!»:.

Sui,t„ic /?. l.!Mf>S<l8 !»382»»2 N54 Ul;>4

'
'. ( Ku i h<'r<!<:t)itt«/'i':irl liorfimind.

N'eii-sal/wi'i k ininoo .'t)i2s<; 1 Hl 2M7

Salzkotten *) :S27'M> 27<iw 1 2 t.» iMl

tiottcrigabe *) l.;i7.'. 12S»it 1 114

Ha.-; sein 1 ort Ullis :!4*b4

!

Üo 121

Komg^burn I7ii2;7 «t:5n.V» HU 142

Hohenfelde .!:::;;»;» 21H42 1 f.2 1*17

.Ww c.
\
mm 23Ü42« 6 3ti« 1242

l>. 0 tnf-<fft : t
>'

l: Hiiiio.

1. l«;7^ .'•.WM 1 l5!Hi7!t l.?7!»*)!t 1512366

l Ihin:ii1"r ."«Miy- l'tr. kiosfiit, Iviiiii: uml kiili

-

tinüix'6 Alif.tlls.aUc vnii il<r K;i!isiilr^r» im ^. —
l'ci letzterer 1 r-'W.iiiiiin^ waren um Jeu iiiip-Leln'rH'ti

Ar>itrrn 21S M:u:n int« i'i'.th AnsTfln'-i itren ln'H«-!.i.rlipt.

tk-i 'kr KulNitl/i'i'wmiiuii^ v. urvlfii .ih^.tiIitii »ii

U'.r^iit 17s Cli. :iii*!^:h;ilf« ,n.

ii Zur Kiiliii' iLtiiui »i.n 'iüX.'J Kai-i-ln ilnll.-nfc im

Werth« von L«624 Tlilr. wunien ;f£jl <':r. St.'in-aU

im Werthe um Ii".;'» !h)i. vet «t-rulet
f

su itiiss nur

:i:a:i rn . ; n uvulw -.fit Thlr.. für ii.-n »„n-

sti^.'ii I e ,u: v.»rl.iir»brri Mint.

1 lMrui;tii ln.;ll CU. .ins .i.T r-'.il.nk vm II-'uu

'I 121'J • ;..»>. 1»t K;.l.rikv.»! KnxfXe
A K r:.us.- /n l'r,.;h.'i.

•'
I irussln'i7iM_'l. hfsni>.-h.' S.'ilinp :c.;f |ir.'ii^. (i.'l.j.'t.

IIa v.iü ;in Vic Ii- 11. 1 i m r 1 'Ii " - I t.

(A--v Sich- mhI Si. ih-.:d/. 'H-ri'iui.)

Saline l"'i «i.v:>naM *; . Mti'; <'lr. Vi, h-;il.'.

Arnsberg We<tenikoltenj*) 4'is«; 22!»4 f
t 1 :m H>7

WerLNeuw. rkj

und II(/i»[>': Iüu 101 1 :if» 'x; His

Hoheaioüern .Stetten j
lltio'» r.ti7r. 1 SC.

Hb- in linkt

Cd.ipnz Münster a. Hi. i 7SS« •"»•"> 7 7 1 17 44

Kreuziuieh |*n;».VJS l<i"S.'. 1 •12 187

Summe Li.
\

226S21 10332;»
|

7 212 8<I2|

St.-h"ii«'l..-' ). . - !".;«io -

WJ. - K":ii>..i/..

NTu.-liirT . . . tx.lilti-J | i«"ll»Mll(.

n.:i-

12» n»; -

!*»»!

\ielisil,-.

IUW 1 H'V>"lh"Siily.,

1 »iiri'«iiii«'i<; . .

:4.M

\.-l---lU

1 U>s;iU.

\ leh^al/.

Krfurt i'i.'^;.}*) -

{ lewerliesa!/..

.Mit Viermal*.

K.iiHL'sti'jrü . . 227:;

«;.'»erl.e^Iz.

Weil. Nfiiwck
uml Hr.ppi- "*

. is;t7 - Vieh-;.]/.

Stetten Iiis - L'I'IIIIO S-lJ.'.

i.i'Rt'tliesalv:,S.i^l,e,.i:,ip-i,iHrf'i *>f» •

Hi;<^.(ertTv|i;i'l .

N.-iilia-l

Stiw 1t Mütulef 4

2*22 -

:f.'71

Sull.eek . . . . 112.1 - \'if';Mi!f.

.-ii ül.<.rtra!»'«-r» 1-O kilOI ftr.

*i l'i ivi,1b,i um n.

3»
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20 rroducfon der Bergwerke und Salinen

Provinz
und

Uoi^flrunga- bei.

Landdrortei-

Ortschaft

(Saline)

Production Anzahl der

Menge Werth betrie*

btn#n

Werk«
Arb«ü»r

FrMen
a. Kis4«r

dervatbnnCtr. Tblr.

Hanno?«

Hannover

Hildesheim

Lüneburg

Hessen

Cassel

Sum

1

E.

Salzhemmendorf

Egestorffahall

Neuhall

Stadt Münder
Sälbeck

Bockenem
Gronau
Liebenburg

Marienburg
Einbeck

Lüneburg

Sooden
Rodenberg
Orb

Summe E.

Summe 2.

me II. Salinen

Oberberga

*) 2920
*) 215170
*) 75473

17251
*) 569
*) 439
*) 16500
) 10635
*) 18874
*) 371266

111303
37562
28686

mtsbezirk Q

2592
G4410
24885

10958
540
413

8100
8511
12144

184310

199869
70517
77475

f

,austhc

!
1
o
O
1

1

1

1

1

1

2

1

1

iL

124
27

9
2
1

8

16

12

152

130
52
94

8
325
70
20
36
2
4
22
32
30
602

392
185
332

Ucbcrtrig 1,036161 Otr.

Saline bei

Bockenem*) 63 - fiewerbesaJi.

Oronau*) . . 78 -

Liebenburg*) 1500 -

Murienburg*) 1507 -

Einbeck*) . . 1800 -

Lüneburg*) . 6292 - Kehrsalz.
Soden .... 38028 - Gowcrbesalz

- .... 6126 • Viehsalz.

Unnenberg. . 2097 -

. . 6127 - üewerbesali.
Orb 210 -

mc . Vif>hulr

Summe 1,099415 Otr.

911874 668581 18 037 "2060

3.4896N2 1,999594 37 20t! 9 6148

6,236513
|

2,358939

incl. 1,467822 Ctr. an Kt

40
<»)

itisalzei

2543
|

7438

and Kieserit.
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Staute im Jahre 1867. 21

Zu-

sammenstellung

Oberbergamtühexirk Rrt-aliMi

Motu? |
W.?rth Aaiahl iI'-t

du r Pro i e t \ n u

Tonnen Thlr.

bellml.

Werk«

Ar-

k-iitr

Ob*rberSttmt8be«irk Halle

,
Worth I Anzahl der

3 .5

2

Skupe

d t; r l'r.'.ilurtion

Tonnen Tbk
hethoil.

Werke

Ar- t

i

I. Bergwerke.

1. Steiukohle . .

2. Braunkohle . .

3. Eiseuerzc . .

I. Zinkerz* . . .

5. Bleierze . . .

6. Kupfererze . .

7. Süriercrzf . .

8. Queckailhererrc

Kobalter?« . .

II. AixTiikerze . .

12. Antiuonerze .

13. Manpaiirne . .

14. Schwefelkies nn.il

.wnistigc Vitriole™

15. AUunerze . . .

16. Crr&plüt . . . .

17. Flussspath . . .

Summe . .

i

lö. Dwharutefer . .

Sommc I. Bergwerke

II. Salinen.

1. Steuer,

und Kieserit»)

2. Stedcsaiz .

II. .

1,777045

1,374056

117,584114 8,501042 133

5.331137 2455«:i :»

8,3*0736 572H27 97

1.1HJ4464 38

UttSö:* 711*» 18

52240 7**98 ti

um 237'j 1

15:171 «277 3

an« 200 1

3*87-2 46Ö4

3« ao

J

250V2 43070

K7*

3571

7103

1411

119

au» 52.533153

r.isi

&:t«3

lf^'O

21«

1« !<o

2 3

3i,H3815 '137,592326 12,039442 - 311 3s954 0)774 32 S7288G 102,1404.80 5,87 1239 - 427 ,17005 37*26

31,943815 137,59232«'12,U3.)142 - 3113S9MÖ0774•1-'

303073

!»7.«i»3il3

225895

7 -

1 1 53 '.»7

2.374357 1,0597^ 13 11 4«U 8318

&1

iai.'»76 3 3

4,594202 391

llhr53 16 12

I
I

3 43G SO*

11635 27*»

122 325

lßfil

17819 im 4 2

23t»40 8161

119593 15972 2

2

13, 39

54 93

v rrschio-ii. Meiste 3912 1 1 31

12,872880 1(0.141)180 5,878581

I {(Jan:iii«r .111 Kalisal/en etc.

I

2,739661 358276

1,915808 938262

- 42s 17036 37911

2 2 474 IStO
1 - ;i< .v>«i

« 6 854 llt.54

4.685469.1.29' 1538 — 8 1328 3244

') Dabei ist das tur Umsiedung verwendet* Steinsalz nicht mit berechnet, die MeriRe desselben, sowie die Gesammt-

i«t vorstehend 3. 19

Digitized by Google



22 Die Production der Bergwerke und Salinen

Oberbergamtabecirk Dortmund

Zu- Menge Werth Anzahl der Menge Werth Anzahl der

sammenstellung der
i

Production
I

L t.
« s

äs Ar- uen
inder der Production

il H
11 1*1

Ar-
TlmL

. . .
und

b"tar
|IB*,

_.!

beteiligt beiter E* betheiligt
T Oontuer Thlr. Werke Tonnen Centner Thlr. Werne

I. Bergwerke.

49,833417 18£8f>431 240 21,436161 81,457412 11,119140

i

i

i

1

25081 486811. Steinkohle 214,283<W2 235 49404 75921 36 36

1362 5858 114 1 1 7 17 1,275331 8,825993 175423 81 80 1292 3441

1,496499 9,866192 575448 55 53 2857 4702 3,555218 26,981718 3,819142 1 197 1145 15786 288»

4 Zinkerze — 355274 100481 8 5 536 696 881584 534159 65; 21 2038! 3112

Hloionc — 23742 62837 11 9 257 483 1 299«37 2,86885f 198 162 12642 1&10

C Kupfererz6 .... — _ 2 2 « 14 8X3731 162905 128 47 1012 172

7. Silbererze _ _ 39 1893 2! -
....

o. l^uecktiilnererze . . 707 896 1 1 5 ls

9. Kobalterze
1

10. Nickclerzc 7658 8259

_
3!

~3
31 ü»

11. Arsenikerze ....

12. Antimonerze . . . 885 1474 3 3 28 'X

13. Manganerze .... 1.02S826 528619 18C7 2970

14 Schwefelkies und

sonstige Vitriolerze 21975 6158 3 •> 60 85 1,453171 421637 15 7 6OG1 SÄ»

15. Alaunerze 106254 3770 27 101

16. tlraphit - - z
17. FluMwnath ....

Oberbergamtsbesirk Bonn

M.S31278 224,55673319,331469 — ! .W 53127 81918 »,266710 117,922015 19,636175 — 1604 60417109®

[ I I

16.

151.331278 224,556733 19331469 - 307 53127 !

II.

1. Steinsak, Knlisalz

und Kte»erit') . .

2. Siedesalz

Summe II. .

8191S 26,266710 117.922015 19,933198

825 1 325 2555 51»

1929 629721)«».

405179 239426 6 366 1242

71 70 1 1069 lj -

226821 153325, 7|

4tt5179; 239426 - 6 366 124Si 154394 — 7

f :

212 f»i

212 892

>) Dabei int du» im
Steinsalz i»t »or&tehend S. 19 angegeben.

Steinsali nicht mit , die , «owie die
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Dffle aller

der

«•

Pro il uc

Centner

Werth

ton II
belhei

We

Anzahl der

ligten '»iter

rke

und

Kinder

Menge

der Product
)

Tonnen
|

(.'entner

Werth
l

i o ii

Thlr.

Aiiulil der

Ar-

bethuiligteu b«"««f

Werke

und

Kinder

1,491131 5,96452« 769750 14 14 2190 5849 104,856494 420,571116 39,157*19 426 421 102773 1 75229

1,073720 3,221161 218939 27 27 1025 2855 36,660611 110,277562 5,234247 541 540 14937 36246

320728 2,246098 184008 HO 1«8 753 1743 6,783168 47,699631» 5,163406 1475 1405 23094 40950

— 44000 41433 1 _ — — 7,269343 2,660537 112 62 9677 12171

— 308940 1,137396 ß
"«

4560 8512 1,831272 4,773894 234 181 18923 29692

182499 48410 2 1 143 335 3,492827 1,278201 151 67 5893 10645

— — 1627

707

4272

895

3

1 "l

_

5 "l8
— 556 16418 2 2 258 193 556

7749

16418

9920

2

4

2

3

258

31

193

75

— — — — _ - 15371 6277 3 57 86

: 885 1474 3 3 28 26

- 8763 7197 12 10 •
_
74 - 1,032789 536016 116 109 1914 3051

— 31984 7961 2 1,56.1821

343194

441416

11931

27

3

,4

3

725

10«

1137

289

_ so 20 1 1 2 3

1012 113 1 1 4 4 120605 3 3 58 97

8,8*579 12,00853;) 2,431625 - 169 8973 19565 594,229093 69,312950 2818 178476 30!»908

— — — — verschied . Maasne 300985 326 326 2586 5284

2,885679 12,008589 2,481625 169 8978 195455 148JW0268 594,229093 59,613885 3144 181062 315192

- 2,746851 359346 3 , 471 1290

yil«74 18 18 637 2060 3.489.5.S2 1,999594 37 37 2069 6148

911874 668581 18 637

|

2060 6,286513 2,358981t

i

39 i 2543 7438
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Der Bergwerksbetrieb in dem Preußischen Staate im Jahre 1867.

(Nach ainüichen Quellen bearbeitet)

Nach den Ereignissen des Jahres 1860 und der dadurch erfolgten Klärung der politischen Verhält-

nisse hatte man allgemein erwartet, dass die gesammte Industrie und mit ihr der Bergbau einen erneuten

Aufschwung nehmen würde. Diese Erwartungen sind jedoch nicht in ihrem vollen Umfange in Erffülung

gegangen; die Unsicherheit der politischen Situation und die Befürchtung neuer kriegerischer Ereignisse

wirkten auf Handel und Industrie lahmend ein und äusserten ihren Einfluss auch auf den Bergbau. Wenn

auch die Production in fast allen Zweigen des letzteren, zum Theil sogar sehr bedeutend, zugenommen hat,

so dass die Verminderung, welche sich im Jahre 1866 zeigte, wieder ausgeglichen ist und die Resultate des

Jahres 1867 diejenigen des Jahres 1865 ausser beim Eisenerzbergbau wieder übertreffen, so hat doch die

allgemeine Stockung im Verkehr und der sichtliche Mangel an Vertrauen die Preise der Producte so niedrig

gehalten, dass letztere im Allgemeinen ohne wesentlichen Gewinn veräussert werden mussten.

Von besonderer Bedeutung ist das Jahr 1867 durch die Einführung des Allgemeinen Berggesetzes

in den gröbsten Thoil der neu erworbenen Landestheile. Es ist zu erwarten, dass die Einführung die**-*

Gesetzes, welches sich iu den alten Laudestheilen zu allgemeiner Zufriedenheit bewährt hat, auch in den

neuen Provinzen einen günstigen Einfluss auf den Bergbau auszuüben nicht verfehlen wird. Nicht minder

wird auch die Einverleibung dieser Länder in den grossen Staat, durch welche die Einführung von Ver-

besserungen und Vervollkommnungen im Verkehr erleichtert wird, schon an sich wie auf die gesammte

Industrie, so namentlich auf den Bergbau fördernd einwirken.

Hand in Hand mit der Einführung dos Berggesetzes musste die Einführung der Preussischen Ver-

waltung und die Errichtung der im Gesetz bezeichneten Bergbehörden gehen. In Folge dessen ist für den

grössten Theil dieser Länder das Oberbergamt zu Gausthal errichtet, während das ehemalige Herzogthum

Nassau, die vom Grossherzogthum Hessen abgetretenen Theile der Provinz Oberhessen, die ehemalige Land-

grafschaft Hcsseu-Homburg und das Gebiet der vormaligen freien Stadt Frankfurt dem Oberbergamt zu

Bonn, die ehemals Hannoverscheu Landdrosteibczirke Anrieh und Osnabrück dem Oberbergamt zu Dortmund

und die vom Königreich Bayern abgetretene Enclave Caulsdorf dem Oberborgamt zu Halle zugetheüt siuA

Dieser Einthcilung entsprechend ist die Production der neuen Landestheile in der vorstehenden Uebersicht

unter demjenigen Oberbergamtsbezirke mit aufgeführt, zu dem sie gegenwärtig gehören. Wegen der Ver-

gleichung der Resultate des Jahres 1867 mit denen des Vorjahres, sowie weil es von besonderem Interes*?

ist, zu beobachten, wie der Bergbau iu den neuen Landestbeilen sich unter der neuen Gesetzgebung ent-

wickelt, sind in den nachfolgenden Uebersichten neben den Productionszahlen für den ganzen Staat noch die

Zahlen für die neu erworbenen und für die alten Landestheile getrennt angegeben.

Unter den neu eröffneten Eisenbahnstrecken, welche für den Bergbau von Wichtigkeit sind, ist zu-

nächst die Schlesische Gebirgsbahn hervorzuheben; dieselbe ist für die Steinkohlengruben Niederschlesiens

von der weittragendsten Bedeutung, indem sie in Verbindung mit der ebenfalls im Jahre 1867 dem Betriebt'

übergebenen Berlin -Görlitzer Bahn den Productcn derselben einen neuen, ganz erheblich abgekürzten Wog

nach Berlin eröffnet. Beide Bahnen werden auch für den Absatz der Braunkohleugruben der Lausitz von

Wichtigkeit werden. Die Bedeutung, welche die Berlin - Küstriner Bahn für die Braunkohlengruben i»

Reviers Fürstenwalde hat, äussert sich schon jetzt in der starken Kohlenverseudimg der Gruben bei Frank-

furt und Pilgram über Küstrin hinaus bis Gusow und der bei Müneheberg gelegeneu Gruben nach Berlin.

Die Eisenbahnstrecke Cabel- Holzwickede, durch welche der Verkehr zwischen dem Rheine und dem 0*t»n

um 3 Meilen abgekürzt wird, erleichtert die Verbindung des Siegener Landes mit den nördlichen Theikn

Westfalens und hat auf die Erweiterung des Absatzkrei-iis uVr in der Nähe von Dortmund gelegenen Grohn
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schon einen wesentlichen Einflusä ausgeübt. Die Strecke Styrum -Ruhrort der Bergisch-Märtischen Bahn

wird zur Belebung des Kohlenabsatzes nach Holland beitragen. An die Eröffnung der Strecke von Mechernich

bis Call der Eifelbabn, sowie der Strecke von Haan bis Opladen der Haan-Cölner Bahn nebst der Zweig-

bahn von Ohligs bis Solingen knüpft sich die Aussiebt auf einen lebhaften Betrieb der Eisensteingruben

jener Gegend. In den neuen Landestheilen ist die Bahn Bebra -Fulda -Hanau streckenwei.se dem Betriebe

übergeben; dieselbe ist zwar gegenwärtig für den Bergbau der Provinz Hessen nur von untergeordneter

Bedeutung, wird jedoch für den Eisensteinbergbau des Reviers Fulda bei stärkerer Entwicklung desselben

Wichtigkeit erlangen.

Eine Vergleichung der Ergebnisse des Steinkohlen-, Braunkohlen- und Kisensteinbergbaues in den

Jahren 1867 und 1866 gibt die nachstehende Uebersicbt:

Im

Jahre

Die Menge der
Der Haldem»ertb

Die Anzahl Die Production

Es betrug beim Forderung im tiatueu
für

ICtr.
Werke

der auf 1 Arbeiter

Ctr. Thlr. Sff.
Arbeiter

Ctr. Thlr.

Steinkohlenbergbau .... 1867
mt>(>

420,571116
381,079892

39,157339
35.972853

2,79

2,83

421
437

102773
94022

4092
4053

381
383

Zu- (Ab-) nähme . 39,491224 3.184486 (0,04) 87MOl t* k 39 (2)

Davon in den alten Landestheilen . 1867
1866

412.874393
372,570937

38,180544
34.913125

2,77

2,81

403
402

99795
90647

4137
4110

383
385

Zu- ( \b-\ nähme 40 303456 3,273419 (0,04) (1) 27 (2)

in den neuen Landestheilen . . . 1867
1866«)

7,696623
8,508935

970795
1,059728

3,78

3,74

18
35

2978
3375

2584
2521

326
314

Zu- (Ab-) nähme . (812312) (88933) 0,04 (17) (397) 63 12

Braunkohlenbergbau . . . 1867
1866

110,277562
102,010586

5,234247
4,878683

1,42

1,43

540
561

14937
15207

7383
6708

350
321

Zu- (Ab-) nähme . 8,266976 355564 |(0,oi) (21) (270) 675 29

Davon in den alten Landestheilen . 1867
1866

106,188648
98,008647

4,943536
4,592317

1,40

1.41

490
510

13250
13329

8014
7353

373
345

Zu- (Ab-) nähme . 8,180001 351219 (0,01) (20) (79) 661 28

in den neuen Landestheilen . . . 1867
1866

4,088914
4,001939

290711
286366

2,13

2,16

50
51

1687
1878

2424
2131

172

152

Zu- (Ab-) nähme . 86975 4345 (0*2) (1) (191) 293 20

Eisenerzbergbau 1867
18GÜ

47,699639
46,420353

5,163408
4,9L5710

3,25

3,18

1405
1628

23094
22820

2065
2034

224
215

Zu- (Ab-) nähme 1,279286 247698 0*7
|

(223) 274 31 9

') Für das ehemalige Königreich IlanuoTer, welche« unter den neu erworbenen Landestheilen rast ausschliesslich an

der Steinkohlenproduction bctheiligt ist, sind die Productionszahlen für das Jahr 1866 den Tabellen über die Production den

tere*erks-, Hütten- und Salinenbetriebes im Zollvereine entnommen; in diesen scheinen den Steinkohlen noch andere Producte

>u«e;4hlt worden zu sein, da »ich sonst die auffallende Abnahme, namentlich in der Anzahl der Werke, kaum erklären lasut; nach

den amtlichen Berichten hat in der Pronnz Hcnwrer sogar eine Steigerung der Steinkohlenproduction stattgefunden.

Statistik. XVI. 4
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1

Es betrug beim Im

Jahre

Di« Hang«

der Förderung

Ctr.

Der Haldei

im Ganzen

Thlr.

iwerth

für

1 Ctr.

Sgr.

Die Anzahl der

der

Werk.
|

Arbeiter

Die Prodocttoa

auf 1 Arthur

Ctr. !TUr.

Eisenerzbergbau.

Davon in den alten Landestheilen .

Zu- (Ab-) nähme . .

in den neuen Landestheilen . . .

Zu- (Ab-) nähme . .

1867
1866

32,904265
32,226622

3,741284
3,811264

3,41

3.55

918
954

17022
17250

1933

1868
220

221

1867
1866

677643

14,795374
14.193731

(69980)

1,422124
1,104446

(0,14)

2,88

2.33

(36)

487
674

(228)

6072
5570

65

2437
2548

(1)

234

108

601643 317678 i 0,55 (187) 502 (111); 36

Hiernach zeigt sich bei der Steinkohlenförderung eine Zunahme von 10,86 pCt. der Menge

und von 8,85 pCt. dem Werthe nach; die Zahl der Arbeiter hat sich um 9,31 pCt vermehrt, wahrend ihn

Leistung der Menge nach um 0,96 pCt. zu- und dem Werthe nach um 0,52 pCt. abgenommen hat. Dw
Mehrproduction rührt hauptsächlich von der Steigerung der Förderung der schlesischen und westfälisches

Steinkohlengruben her. Für die oberschlesischen Werke ist der lebhafte Vertrieb nach Oesterreich besonders

hervorzuheben, während der im Jahre 1866 erschlossene Abfuhrweg durch Polen nach den Provinzen Preusseu

und Posen wegen der Coneurrenz der englischen Steinkohlen und wegen Mangels an Fahrzeugen auf da

Warschau-Wiener Bahn noch nicht die gewünschte lebhafte Benutzung erlangt hat. Die trotz der Stockung

im allgemeinen Geschäftsverkehr stattgefundene bedeutende Steigerung der Produktion des Ruhrbeckens liefert

den Beweis, dass die westfälische Steinkohle in immer weiteren Kreisen einen gesicherten Absatz erlangt

und sich von der Lage der Eisenindustrie unabhängig gemacht hat. Die Steigerung ist um so erfreulicher,

als eine beträchtliche Anzahl der bedeutenderen Bergwerke im Beginn kies Jahres bei der aussergewöhnheh

nassen Witterung mit sehr starken Wasserzugängen, welche längere Betriebsstörungen nach sich zogen, n
kämpfen hatte. Die Stcinkohlengruben der Reviere Aachen und Düren hatten nicht allein unter der allge-

meinen Geschäftsstockung, sondern auch unter localen und momentanen Erschwerungen und unter dem Rück-

gange der Verkaufspreise in Folge der Coneurrenz der belgischen und westfälischen Steinkohlen zu leiden.

Auf den Saarbrücker Gruben blieb der Absatz nach Frankreich hinter den Erwartungen zurück, weil die

französische Eisenindustrie sich nicht wieder belebte und der Wassertransport auf dem Saarkanal während

längerer Zeit unterbrochen war. Gleichwohl gelang es den Saarkohlen, sich einen regelmässigen Absatz nach

Paris zu verschaffen, und es darf angenommen werden, dass dieser Versuch von nachhaltigem günstigem

Erfolge begleitet sein wird. Auch auf dem süddeutschen Absatzgebiete haben die Saarbrücker Gruben ihm
Absatz wesentlich erweitert.

Der Braunkohlenbergbau blühte und machte besonders in der Neumark und Niederlausiiz

Fortschritte; nur die Schwälkohlengruben sind in gedrückter Lage, weil die Mineralöl- und Paraffinfabrikation

unter der massenhaften Einfuhr auswärtigen Erdöls leidet. Die Braunkohlenproduction hat der Menge nach

um 8,io pCt. und dem Werthe nach um 7,29 pCt. zugenommen; die Arbeiterzahl hat sich dagegen um

1,78 pCt vermindert, während die Leistung eines Arbeiters der Menge nach um 10,06 pCt und dem Werthe

nach um 9,03 pCt. gestiegen ist

Die Eiscncrzproduotion des Preussischen Staates zeigt in Folge der Einverleibung der neu

erworbenen Landestheile eine sehr bedeutende Zunahme, welche fast die Hälfte der Prodnction der alten

Landestheile erreicht. Der grösste Thcil derselben kommt auf das ehemalige Herzogthum Nassau, welches

besonders reich an vorzüglichen Eisensteinlagern ist und dessen Production im Jahre 1867 allein 1,354894 To.

betrug. Im Allgemeinen hatte die Eisenindustrie und mit ihr der Eisensteinbergbau unter den un-

günstigen Zeitverhältnissen ganz besonders zu leiden. Für den ganzen Staat zeigt sich zwar gegen du
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Jahr 1866 eine Zunahme von 2,76 pCt. in der Menge und Yon 5,04 pCt. im Wertbe der Eiaensteinförderung,

in den alten Landestheilen beträgt die Zunahme jedoch nur 2,io pCt. der Menge und 1,84 pCt. dem Werthe

nach und die Production in diesen steht noch immer der Menge nach um 1,579870 Ctr. oder 4,56 pCt.

und dem Werthe nach um 186289 Thlr. oder 4,74 pCt. gegen die des Jahres 1865 zurück. Der Oberberg-

amtsbezirk Breslau zeigt namentlich eine bedeutende Minderforderung, während im Oberbergamtsbezirk Bonn

die Production des Jahres 1865 bereite wieder um ein Geringe« abertroffen ist. In den neu erworbenen

Landestteilen betragt die Zunahme gegen die Eisenerzforderung des Jahres 1866 der Menge nach 4,24 pCt.

md dem Werthe nach 28,76 pCt

Die nachstehende Vergleichung der Ergebnisse des Zink-, Blei- und Kupfererzbergbaoes im Jahre

1867 mit denen des Vorjahres zeigt bei der Zink- und Kapfererzproduction eine ansehnliche Zunahme; die

Verminderung der Bleierzforderung ist nur scheinbar und rührt lediglich daher, dass die Zollvereins -Pro-

ductionsübermcht , welcher die Productionszahlen für die Provinz Hannover für das Jahr 1866 entnommen

sind, die anaufbereiteten Erze auffuhrt, wahrend für das Jahr 1867 nur die Menge der aufbereiteten Blei-

erze in Ansatz gebracht ist; in Folge dessen zeigt sich auch trotz der Verminderung in der Menge eine

Zunahme des Werthes der Bleienforderung.

Anzahl
Zinkente Bleien« Kupfererze

Im Jahre der

Werke jArb«itei

Menge der

Pürderung

Ctr.

Werth

überhaupt p.Ctr.

Thlr «gr.

Menge der

Förderung

Ctr.

Werth

überhaupt pr. Ctr.

TWr. j 8«r.

Meiige der

Förderung

Cir.

Werth

überhaupt pr. Ctr.

TWr. d»r.

1867 . . .

1866 ...
310
312

3449» 7,269343
6,5*761 ttH

2,660587
•2,410571

10m
10,37

1,881272
2.47211«

4,773894
4,:M3044

78,»i

52,71

3,492827
8,149^24

1,278201
1.226752

10,9k

Zu- (Ab-) nähme
In Procenten

»
(0,6«) 10.»

292*45
4Fio 10,37

0,«i

5,s8 (25,ss)

430250

9,m
25*»
48jh

343öu,

J

lO^i

51-149

4,1»

(0.71)

(6,07)

Alto Landes*«««
j }§g ;

258 27357
26256

7,141612
6.874064

2,567517
2,340948

10,7»

10,M
1,389780
1,232563

:i,4:um;>'2

3,004932
74.«
73.h

3,244924
2.905532

1,184584
1,045611

10,as

10,81

Zu- (Ab-) nahm«
in Prooenton «3

1101

4.»
267558 226569

9,*.

0,57

5,58

157217

12,71

433560
14.«

1,08

1,4»

289392
9,7»

138973
13.» &

Neue Landestbeilc
j JJjJ

52
53

7136
4980

127731
102444

9S020
69623

21.83

20.a*

441492
1,239877

1,335402

1,338712
90,74

23.39

247903")
193792

93617
181141

11.33

•28.m

Zu- (Ah-) nahm«
in Procenten

2156
43.»

25287
24^g

23397
33.8»

1,46

7,ie

(798385)

(64*)
(8310)

(().»)

58,15

180,16

54111
27,»*

(87524)1(16,71)

(48,») |(59,m)

Die Zinkerzförderung in Schlesien hat, obgleich die Durchschnittspreise für das Zink in Breslau

um 1 Sgr. 9 Pf. niedriger als im Jahre 1866 waren, um fast 300000 Ctr. zugenommen; auch der Werth

des Galmeis ist gestiegen, so dass man ein reicheres Haufwerk gefordert zu haben scheint; dennoch berechnet

sich das Ausbringen der Zinkhütten im Durchschnitt nur zu 12,76 pCt. oder um 0,04 pCt. geringer als im

Jahre 1866. Auch im Oberbergamtsbezirk Dortmund hat eine Steigerung der Zinkerzproduction statt-

gefunden, während der Oberbergamtsbezirk Bonn (alte Landestheile) eine Minderförderung von 35795 Ctr.

irigt. Der Ausfall kommt ausschliesslich auf die rechtsrheinischen Reviere und hat seinen Grund theils iu

ungünstigen Aufschlüssen, theils darin, dass mehrere der bedeutenderen Gruben mit Vorrichtungsarbeiten

beschäftigt waren.

>) Die grosse Differenz in der Menge und dem Werthe der Kupfei erzförderung der Jahre 1866 u. 1867 in den neuen

LandestheUen rührt daher, (lux* in den Zollvereinstabellen für 1866 als Production der Communion - l'nterharzischen Werke

154062 Ctr. mit 192432 Thlr. Werth angegeben sind, wahrend die amtlichen Nachweisungen für dag Jahr 1867 195623 Ctr. mit

aar 61371 Thlr. Werth nachweinen. ]>ie»e grosse Differenz im Werthe dürfte in einer verschiedenen Art der Berechnung ihren

Grund haben. — Für die oberharzUchen Werke, für welche die Zollvereinstabelten für 1866 nicht unbetriebliche Kupfererzmengen

angeben, ist für das Jabr 1867 gar keine Forderung von Kupfererzen in Rechnung gekommen, weil dieselben von den Bleierzen

nicht getrennt, vielmehr mit diesen zusammen verschmolzen find.

4«
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Die Bleierzproductiou Preussens weist in Folge des Zutritts der oberharzisehen Werke und

derjenigen des ehemaligen Herzogthums Nassau eine bedeutende Zunahme des Werthes auf, während die

Abnahme in der Menge, wie oben schon gesagt, nur eine scheinbare ist Sieht man aber auch von den

neu hinzugetretenen Werken ab, so hat sich nach der obigen Uebersicht schon in den alten Landestheilen

an sich die Menge der geförderten Bleierze nicht unbedeutend vermehrt. Die Zunahme kommt hauptsächlich

auf den Oberbergamtsbezirk Bonn und hier ausschliesslich auf die linksrheinischen Reviere, während die

rechtsrheinischen Theile des Bezirks in der Production um ein Geringes gegen das Vorjahr zurückgeblieben

sind. Auch die Provinz Schlesien zeigt eine Mehrforderung an Bleierzen, während die schon an und für

sich unbedeutende Bleierzforderung des Oberbergamtsbezirks Dortmund sich um 1515 Ctr. vermindert hat.

Für die Provinz Hannover lassen sich die Resultate des Jahres 1867 mit denen des Vorjahres bezüglich der

Menge der geförderten Bleierze niebt vergleichen, weil, wie oben schon bemerkt, die Zollvereinsübersichten

für die früheren Jahre die Menge der Erze in unaufbereitetem Zustande angeben. Der Werth der Förderung

bat sich unter Hinzurechnung des Preussischen Antbeils an der Förderung der Communionwerke nach den

für das Jahr 1866 in den Zollvereinstabellen enthaltenen Uebersichten um 6274 Thlr. oder 0,55 pCt ver-

mindert; im Regierungsbezirk Wiesbaden dagegen hat die Bleierzförderung um 14312 Ctr. und 3010 Thlr.

oder um 12,i bez. 1,5 pCt. zugenommen.

Bei dem sehr niedrigen Stande der Kupferpreise, welche eine gewinnbringende Verwerthung der

gewonnenen Kupfererze ausschloss, haben die meisten Kupfererzgruben ihro Förderung vermindert. Wenn

trotzdem die Gesammtfördernng an Kupferen.cn gegen das Jahr 1866 eine Zunahme erfahren hat, so kommt

dieselbe fast ausschliesslich auf Rechnung der Mansfeldschen Kupferschiefer bauenden Gewerkschaft, welche

durch Massenförderuug die Auslalle zu decken sucht, welche durch die augenblicklich für das Kupfergescbift

ungünstigen Conjuncturen herbeigeführt werden. In der Provinz Schlesien hat sich zwar die Kupferen-

förderung ebenfalls von 10004 Ctr. im Jahre 1866 auf 52240 Ctr. gehoben, doch ist der Werth derselben

nur von 3971 auf 7098 Thlr. gestiegen; der Grund davon ist der, dass die Gruben mit besseren und Werth-

volleren Erzen ihren Betrieb einschränkten, während das Förderquantum der auf armen Kupferschiefer

bauenden Grube Stilles Glück zugenommen hat. Die Kupfererzgruben des Oberbergamtsbezirks Dortmund,

deren Production schon in früheren Jahren nur unbedeutend war, haben nur Versuchsarbeiten ohne Gewinnung

von Erzen betrieben. Die Kupfererzförderung der alten Landestheile des Oberbergamtsbezirks Bonn hat sich

um 131985 Ctr. oder 13,9 pCt. vermindert. Von den neu erworbenen Landestheilen lieferte der Regierungs-

bezirk Cassel 109757 Ctr. Kupfererze mit 23395 Thlr. Werth, gegen das Vorjahr, in welchem die Kupfer-

erzproduetion sich anf 66337 Ctr. mit 18261 Thlr. Werth belicf, 43420 Ctr. oder 65,45 pCt. und 5134 Thlr.

oder 28,u pCt. mehr. Im Regierungsbezirk Wiesbaden wurden 26361 Ctr. Kupfererze mit 40867 Tblr.

Werth, 2989 Ctr. oder 12,8 pCt. und 21417 Thlr. oder 110,1 pCt. mehr als im Vorjahre gefördert. Die

erhebliche Steigerung im Werthe rührt von der Förderung sehr reicher Erze der Grube Stangenwage her.

Von der Kupfererzförderung der Communionwerke kommen auf den Preussischen Antheil 111785 Ctr. mit

29355 Thlr. Werth.

Unter den sonstigen Erzen zeigt die Productionsübersichl für das Jahr 1867 namentlich eine be-

deutende Zunahme der Förderung an Nickel- und Mau ganerzen. Bei beiden Erzen kommt dieselbe anf

Rechnung des ehemaligen Herzogthums Nassau, welches an Nickelerzen 7658 Ctr. mit 8289 Thlr. Werth,

4996 Ctr. oder 187,7 pCt. und 4993 Tblr. oder 151,5 pCt. mehr als im Jahre 1806 lieferte. Der Mangan-

erzbergbau nimmt in Nassau nach dem Eisenerzbergbau dem Wertbo nach die erste Stelle ein ; die Production

desselben betrug 958303 Ctr. mit 475455 Thlr. Werth; gegen das Jahr 1866, in welchem 569707 Ctr.

Manganerze mit 294456 Thlr. Werth gefördert wurden, ergibt sich hiernach eino Zunahme von 361596 Ctr.

und 180999 Thlr. oder 60,3 bez. 61,5 pCt. Auch in den alten Landestheilen des Oberbergamtsbezirks Bonn,

anf welchen der Manganerzbergbau fast allein beschränkt ist, hat derselbe unter den günstigen Handels-

verbältnisseu einen erfreulichen Aufschwung genommen; die Production desselben betrug 65523 Ctr. mit

53174 Thlr. Werth und übertrifft die des Jahres 1866 um 20339 Ctr. oder 45 pCt. und 15855 Thlr. oder

42,3 pCt.
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Wie für die Manganerze, so sind auch für die Yitriolerze (Schwefelkies) die günstigen Conjunc-

turen des Jahres 1866 im verflossenen Jahre unverändert geblieben. Im ganzen Staate betrug die Forderung

1,563821 Ctr. mit 441416 Thlr. Werth, wovon auf die alten Landestheüe 1,531837 Ctr. mit 433455 Thlr.

Werth , auf die neuen 31984 Ctr. mit 7961 Thlr. Werth kommen. Im Jahre 1866 lieferten die alten

Landestheüe 1,103558 Ctr. mit 304181 Thlr. Werth, so dass sich für diese eine Zunahme von 428279 Ctr.

oder 38,81 pCt in der Menge und von 129274 Thlr. oder 42,50 pCt im Werth« ergibt.

Die weniger bedeutende Förderung an Silber-, Quecksilber-, Kobalt-, Arsenik-, Antimon- und Alann-

erzen belief sich im ganzen Staate auf 362340 Ctr. mit 41267 Thlr. Werth; davon kommen auf die alten

Landestheüe 361776 Ctr. mit 24825 Thlr. Werth, auf die neuen Landestheüe 564 Ctr. mit 16442 Thlr.

Werth, nämlich auf den Regierungsbezirk Wiesbaden 8 Ctr. Silbererze mit 24 Tulr. Werth und auf den

Regierungsbezirk Cassel 556 Ctr. Kobalterze mit 16418 Thlr. Werth. In den alten Landestheilen betrug

im Jahre 1866 die Förderung an oben genannten Erzen, ausser Kobalterz, welches iu denselben nicht pro-

ducirt worden ist, 342195 Ctr. mit 21280 Thlr. Werth, so dass sich eine Zunahme von 19581 Ctr. und

3545 Thlr. oder 5,72 bez. 16,66 pCt. ergibt.

Die Flussspathgewinnung, welche sich im ganzen Staate auf 120605 Ctr. belief, ist in den

alten Landestheilen um 5074 Ctr., in den neuen Landestbeilen, in welchen dieselbe sich auf den Kreis

Schmalkalden beschränkt, um 163 Ctr. gegen das Jahr 1866 zurückgeblieben. Für deu Dachschiefer

haben sich die Absatzverhältnisse im Jahre 1867 gebessert; der Werth der Forderung des ganzen Staates

betrug 300935 Thlr., wovon auf die alten Landestheüe 201565 Thlr. und auf den Regierungsbezirk Wies-

baden 99370 Thlr. kommen. In den ersteren betrug der Werth im Jahre 1866 163190 Thlr., so dass sich

eine Zunahme von 38375 Thlr. oder 23,68 pCt. ergibt; auch der Productionswerth des Jahres 1865 ist

durch den des Jahres 1867 wieder übertroffen. Im ehemaligen Herzogthum Nassau, in welchem der Dach-

schiefer nach der Nassauischen Bergordnung vom 18. Februar 1857 zu den Gegenständen des Bergregals

zahlte und auf Grund des Artikel II der Einffibrungsvcrordnung zum Berggesetze vom 22. Februar 1867

auch jetzt noch zu den der bergrechtlichen Verleihung unterworfenen Mineralien gehört, ist dieser für das

Land so wichtige Productionszweig in einer erfreulichen Entwickelung begriffen; im Jahre 1866 belief sich

der Werth der Dachschieferförderung in demselben auf 77897 Thlr. und ist mithin um 21473 Thlr. oder

27,57 pCt. gestiegen.

Der Steinsalzbergbau (Abschnitt II der Productionsübersicht) zeigt wiederum eine beträchtliche

Zunahme sowohl bei der Gewinnung von Steinsalz, als auch bei der an Kalisalz und Kieserit. Die 3 für

nscalische Rechnung betriebenen Werke haben an der genannten Production im Ganzen 2,906510 Ctr. im

Werthe von 369054 Thlr. geliefert; die Zunahme dieser Production betrügt gegen das Jahr 1866 354682 Ctr.

oder 13,90 pCt. und 57132 Thlr. oder 18,32 pCt

Die ganze Bergwerksproduction mit Ausschluss des Dachschiefer- und Steinsalzbergbaucs hat im

Jahre 1867 die Höhe von 594,229093 Ctr. und einen Werth von 59,312950 Thlr. erreicht, und es waren

dabei 2818 Werke im Betriebe und 178476 Arbeiter beschäftigt. Davon kommen auf die alten Landestheüe

565,822772 Ctr., 54,591854 Thlr., 2141 Werke und 158601 Arbeiter, auf dio neuen Landestheüe 28,406321 Ctr.,

4,721096 Thlr., 677 Werke und 19875 Arbeiter. In den alten Landestheilen ergibt sich hiernach gegen

das Jahr 1866 eine Zunahme der Fördermenge um 50,338673,5 Ctr. oder 9,77 pCt. und des Geldwerthes

um 4,502104 Thlr. oder 8.99 pCt., die Zahl der Werke dagegen hat um 21 oder 0,97 pCt. abgenommen,

während die Zahl der Arbeiter um 10250 oder 6,91 pCt. zugenommen hat. Auf einen Arbeiter berechnet

sich für das Jahr 1867 im ganzen Staate eine Production von 332 Thlr. und in den alten Landestheilen

eine solche von 344 Thlr. gegen 337 Thlr. im Vorjahr.

Mit Einschluss der Steinsalzproduction ergibt sich die Menge der Bergwerksproducte im ganzen

Staate zu 597,135603 Ctr. und deren Werth zu 59,682004 Thlr., die Zahl der Werke zu 2821 und die der

Arbeiter zu 178950. und in den alten Landestheüen »
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im Jahr« Förderung Geldwert!] Werlte Arbeiter Productiun auf 1 Arbeiter

1867 568,729282 Ctr. 54,960908 Thlr. 2144 159075 3575 Ctr. 345,5 Thlr.

1866 517,928671,5 - 50.395296 - 2165 148838 3480 - 338,5 -

Zo-(Ab-)nahme 50,800610,5 Ctr. 4,565612 Thlr. (21) 10237 95 Ctr. 7 Thlr.

in Procenten 9,81 9,06 (0,97) 6,88 2,78 2,07

Die 5 Oberbergamtsbezirke nahmen an der Bergwerksproduction, wenn deren Haldenwerth zu Grunde

gelegt wird, in folgenden Verhältnissen Theil:

bei der Forderang Ton Breslau Halle Dortmund Bona Clausthal

Steinkohlen . . mit 21,71 0,46 47,47 28,39 137

87,77 3,35 4,19

0,28 11,14 73,97 336

. . . - 74,59 3,78 20,08 1,55

• . . - 14,97 132 59,89 2332

82,91 12,74 3,79

sonstigen Erzen und Flussspath . . - 1.80 2,fifi 0,69 92,52 3,u3

diesen Producten zusammen . . . . mit 20.90 9,90 32,59 33,n 4,10

1,30 98,70

den genannten Erzen u. Mineralien zusamm.mit 20,20 9,86 32,43 33,43 438

bei der ganzen Forderung mit Einschluss der

Steinsalz-, aber mit Ausschluss der Dach-

schieferproduetion . . . . . . mit 20,17 10,47 32,39 32,90 437

Die Unternehmungslust zur Erwerbung von Bergwerkseigenthum konnte in den alten Landestheileu

weniger hervortreten, als in den früheren Jahren, weil durch die zahlreichen, in den Vorjahren eingelegten

Muthungen, sowie durch die erfolgte bez. beantragte Erweiterung der verliehenen Felder die Gebiete, in

welchen das Vorkommen nutzbarer Mineralien bekannt ist, grösstentheils belegt sind; in den neuen Lande»-

theilen dagegen äusserte die Einführung des Allgemeinen Berggesetzes bereite ihre segensreichen Wirkungen

dahin, dass vielfache Schürfarbeiten in denselben unternommen und in Folge derselben eine sehr grosse

Anzahl von Muthungen eingelegt wurden, wio die nachstehende Uebersicht zeigt:

Oberbergamtsbezirk

Muthungen und Anträge

auf Feldesumwandlung

oder Erweiterung

Verlei-

hungen

aua-

Cowoli-

dationen

Jte-

Bergwerke waren am Schlüsse des

Jahr« 1867

ange-

^
gefertigt nehmipl verliehen

im
Betriebo*)

friste nJ

i in den alten
j
rechtsrheinisch

Bonn
]
Landestbeilen j linksrheinisch

'
in den neuen Landestheilen .

Clausthal | r
r0V

i?
aTT

/
r

, •

•

1 heg. Bezirk Cassel . . .

73
406
219
911
365

4086'°)

186
470

403
')

234
714
282

2989
76

328

213

278«)
191

1411
168
901")
28
18

3
10°)

7

—

1

845»)
707»)

2532
5993
1832
3914
573
149

165«)
182»)

319
806")
387' s

)

616'»)
90'»)
48'*)

379

525

2213

5187

1445

3298

483

101

Summe . . 6722 3208 | 21 16545 2613 13931

>) Da nach dem Allgemeinen Berggesetz alle eingehenden Muthungen auch angenommen werden, folglich die in dir
und der vorhergehenden Rubrik enthaltenen Zahlen gleich sein müssten, ist vom Oberbergamte ru Brculau in dieser Rubrik kein*

Zahl angegeben, die Oberbergämter zu Halle und Dortmund haben darin die Muthangen aufgenommen, welche als giltig

kanut worden sind (bei Dortmund ist die Zahl der angenommenen Muthuagen grüsser, als die der eingegangenen, weil die Gal-

ligkeit mehrerer im Vorjahre eingegangener Muthungen erst im Jahre 1867 festgestellt wurde), für den Oberbergamtsbeiüi Bon»
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I. Steinkohlenbergbau.

1. Oberbergamtsbezirk Breslau.

R t gierung • b ezi r k Oppeln,

a. StaatHwerke.

1. Im Hauptschlüsselerbstolln wurden nur Mauerung«- und Zimmerungsarbeiten cur Offoo-

erbaltung der vorhandenen Baue ausgeführt Die Belegschaft bestand aus 2 Steigern und 11 Arbeitern.

2. Auf der Königsgrube wurden mit Ausschluss der Forderung in dem verpachteten Jacob-

»obachtfelde 15,110731 Ctr. Steinkohlen im Werthe von 971153 Thlr. durch 2490 Arbeiter incl. 65 Weiber

gewonnen. Diese Prodoction abersteigt die des Vorjahres um 12,is pCt. Die Zahl der Arbeiter weist gegen

das Vorjahr eine Vermehrung um 404 Kopfe nach. Zur Förderung in den Hauptforderatrecken fanden ausser-

dem noch 27 Pferde Verwendung. Die Förderung in dem an die schleaische Aktiengesellschaft für Bergbau

und Zinkbuttenbetrieb verpachteten .Tacobschachtfelde betrug 1,212811 Ctr. im Werthe von 58245 Thlr.,

welche durch 194 Arbeiter unter gleichzeitiger Verwendung von 12 Pferden gewonnen wurden.

Grössere Betriebsausruhrungen fanden im vergangenen Jahre auf der Königsgrube nicht statt.

3. Auf der Königin-Louise-Grube betrug die Production mit Ausschluss der Förderung von

dem an die Oskargrube verpachteten Felde 9,520414 Ctr. im Werthe von 686505 Thlr. d. i. 23,6 pCt. mehr

als im Vorjahre. Die Belegschaft bestand aus 1929 Arbeitern incl. 70 Frauen gegen 1704 Arbeiter in 1H66

und ausserdem wurden zur Förderung in den Hauptförderstrecken noch 31 Pferde (gegen 21 in 1866) ver-

wendet. In dem verpachteten Felde wurden 472119 Ctr. mit einem Geldwerthe von 28685 Thlr. gefördert

und dabei 83 Arbeiter beschäftigt.

Ueber den Betrieb ist anzurühren, dass mit dem Abteufen des Carnallschachtes das liegendste Plötz

Ut darin die Zahl derjenigen Mutbungen angegeben, welch* am Jahresschlüsse noch zu Reebt bestanden, und für deu Oberbergamts -

bezirk Clausthal die Zahl derjenigen Muthungen, welche von den eingelegten nicht gelöscht bei. zurückgewiesen worden sind.

*) Ks kommen hier nur die auf Grund ton Verleihungen betriebenen Bergwerke in Betracht.

*) Ausserdem waren 45 mit BauerlaubnissMrheinen bez. Bescheimguiureu über erfolgte Anieige de.s beabsichtigten Be

triebe* versehene Stein- und Braunkoblengruben im Rechtsgebiete des kursächsischen Kublenmandat* vorhanden; im Jahre 1867

wurden 6 Bescheinigungen ausgefertigt

*) Ausserdem wurden 4 fisealisebe Bergwerke, 7 Eiseuerzbergwerke fir die Hütten des Staate, 27 Steinkohlenbergwerk»

in der Herrschaft Myalowitz-Kattowitz, 5 dergleichen in der freien Standesherrscbaft I'less, 21 Braunkohlen- und 1 Steinkohlen-

bergwerk in der Oberhusilz und 1 Braunkohlenbergwerk im Gebiete des westpreussischen Provinzialrechts, zusammeu 66 Berg

werke betrieben, so dass die Zahl der betriebenen Bergwerke im Ganzen 231 betrug.

*) Von diesen Rutbungen sind 181 gelöscht worden und zwar 36 wegen Verzicht des Muthers und 145 wegen unter-

lassener oder nicht rechtzeitig erfolgter Einreichung der Situationsrisse und sonstiger gesetzlicher Mängel. '

*) Hierunter sind 76 Erweiterungen.

?) Ausserdem waren 562 mit Bauerlaubnissscheinen versebene Gruben vorhanden und wurden 56 Krlaubnissseheine

neu ausgefertigt, einschliesslich 21 Nachträgen zu solchen. Im Ganzen bestauden also 1259 Bergwerke.

") Ausserdem wurden mit Einschluss der Staatswerke 3 Steiukuhleugruben, 234 Braunkohlcn^ruben und 6 Standes

herrliche Eisensteingruben betrieben, so dass [die Zahl simmtlicher betriebener Bergwerke 425 betrug. Die Uaiufel dachen

Knpferschieferwerke sind als 3 Gruben gezählt

*) Einschliesslich 129 Uinzuverleibungen.

W) Unter den angeführten Mutbungen ete. sind nur diejenigen begriffen, welche seit dem 1. April 1867 eingelegt

worden sind.

ii) Darunter waren 777 Verleihungen nach der Kassauischen Bergordnung vom 18. Februar 1857.

u
) Ausserdem waren 423 Steinbrüche in Betrieb und 367 nieht in Betrieb und an Staatswerken waren in den nllsSI

Ijuidestheilen 9 Steinkohlenbergwerke (Saarbrücken) und 1 Krbstotln, in den neuen Landestbeilen 2 Braunkohlen-, 24 Bisemsteia-.

6 Dachschiefer- und 10 Kupfercrzbergwerko in Betrieb.

»») Ausserdem waren 15 Staatswerke in Betrieb.

**) Ausserdem waren 13 Steatiwerke in Betrieb.
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der Fettkohlenpartie erreicht ist und dass bei 100 Lachter Teufe eine neue Tiefbausohle gefasst, mit der-

selben aber der benachbarte Prinz-Schönaich-Schacht unterfahren nnd durch Abbohren trocken gelegt werden

soll* Bei 70 Lachter Tiefe des Carnallschachtes ist der Querschlag zur Lösung des Flammkohlen führenden

Schuckmannflötzes in Angriff genommen.

b. VornJ Staate verliehene Werke.

Nach Abrechnung der beiden fiskalischen Steinkohlengruben und des Hauptschlüsselerbstollns, ferner

der im Bezirke der freien Standesherrschaft Pless belegenen 5 und der im Gebiete der Herrschaft Myslowitz-

Kattowitz betriebenen 27 Steinkohlengruben waren im Begierungsbezirke Oppeln noch 58 vom Staate ver-

liehene Steinkohlenbergwerke im Betriebe, welche mit einer Belegschaft von 10065 Mann 48,505340 Ctr.

oder 13,492951 Tonnen Kohlen im Werthe von 2,982595 Thlr. förderten. Mit dem Jahre 1866 verglichen,

hat sich die Zahl der Gruben um 4, die der Arbeiter um 451 Köpfe, die Production um 4,045776 Ctr. oder

9,1 pCt. (gegen 0,27 pCt. in 1866) und der Geldwerth um 170082 Thlr. oder 6,06 pCt. (gegen l,u in 1866)

vermährt.

Von grossem Einfluss auf dieses günstige Resultat war der alle Erwartungen abertreffende Auf-

schwung, welchen der Absatz nach Oesterreich im letzten Drittel des vergangenen Jahres genommen hatte.

Die bedeutendsten Productionen hatten folgende Gruben:

Comb. Hohenlohe bei Bittkow .... 5,001297 Ctr. 1018 Art«iter,

Cons. Paulus bei Orzegow 4,829860 - 864

Vereinigte Siemanowite bei Siemanowitz 4,730449 - 807 —

Comb. Gottessegen bei Neudorf . . . 4,240068 - 676

Florentine bei Lagiewnik 3,186532 - 512

Mathilde bei Schwientochlowitz . . . 3,146139 - 562

Fanny bei Michalkowitz 2,397343 - 318

Hedwigswünsch bei Biskupitz .... 2,256001 - 518

Göns. Brandenburg bei Buda .... 1,679475 - 274

Wolfgang bei Ruda 1,427774 - 240

Die übrigen Gruben haben eine Förderung von einer Million Ctr. nicht erreicht.

Schürfarbeiten, durch welche wichtige neue Aufschlüsse herbeigeführt worden wären, sind nicht

zu erwähnen.

c. Nicht vom Staate verliehene Werke.

In der Herrschaft Myslowitz-Kattowitz standen unter Aufsicht der herrschaftlichen Bergwerksdirection

27 Steinkohlengruben, also 1 mehr als im Jahre 1866 im Betriebe, auf welchen durch 3260 Arbeiter

15,970102 Ctr. oder 4,258694 Tonnen Steinkohlen im Werthe von 1,008568 Thlr. gewonnen wurden. Die

Förderung ist hiernach gegen 1866 um 360838 Ctr. oder 2,3 pCt., der Geldwerth um 23925 Thlr. oder

2,4 pCt gestiegen.

Uebcr eine Million Ctr. förderten:

Louisensglück bei Rosdzin 3,269717 Ctr. 487 Arbeiter,

Ferdinand bei Bogutschütz 1,497467 - 374

Guter Traugott bei Rosdzin 1,36*318 - 271

Morgenroth bei Janow 1,018423 - 262

In der freien Standesherrschaft Pless standen 5 Steinkohlengruben im Betriebe, auf denen durch

538 Arbeiter 1,845244 Ctr. oder 461311 Tonnen Steinkohlen im Werthe von 99320 Thlr. gefördert wurden.

Die Förderang ist hiernach gegen das Jahr 1866 um 91360 Ctr. oder 4,8 pCt. und im Geldwerthe um

6262 Thlr. gesunken; auch die Arbeiterzahl hat sich um 24 Köpfe vermindert.

Die einzige Grube, welche über 1 Million Ctr. gefördert hat, ist die Grube Emanuelssegen bei

Tichau mit 1,080152 Ctr. Keine der übrigen Gruben erreichte auch nur die Höhe von 300000 Ctr.
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Im Ganzen worden im Regierungsbezirke Oppeln auf 93 Gruben 92,636761 Ctr. oder 25,519840 Tonnen

Steinkohlen im Werthe von 5,835071 Tblr. durch 18570 Arbeiter und 171 Pferde gefördert. Mit den Re-

sultaten des Vorjahres verglichen, ergibt sich hiernach eine Zunahme der Förderung von 7,810238 Ctr.

oder 9,2 pCt. (gegen 1,47 pCt. in 1866), während der Geldwerth um 410939 Thlr. gestiegen ist. Der durch-

schnittliche Verkaufspreis einer Tonne Steinkohlen betrug 6 Sgr. 10,si Pf. oder 1,04 Pf- weniger als im

Vorjahre; die jährliche Leistung eines Arbeiters war 4989 Ctr.. d. i. 123 Ctr. mehr als im Jahre 1866.

Die Löhne schwankten für den Häuer zwischen 9 und 25 Sgr., für den Schlepper zwischen 6 und 18 Sgr.

Die Anzahl der bei dem Steinkohlenbergbau im Regierungsbezirk Oppeln beschäftigten Pferde hat sich

gegen 1866 um 20 vermehrt.

Regierungsbezirk Breslau.

Vom Staate verlieben« Werke.

Ks befanden sich im vergangenen Jahre 34 Steinkohlengruben, also ebensoviel wie in 1866 und 1865,

mit zusammen 0745 Arbeitern im Betriebe. Die Förderung betrug 6.123473 Tonnen oder 24,348758 Ctr.

im Werthe von 2,608871 Thlr.; die Förderung ist also gegen 1866 um 2,508166 Ctr. oder um 11,6 pCt
(gegen 7,4 pCt. Abnahme in 1866), der Geldwerth um 338131 Thlr. oder 19,3 pCt (gegen :i,67 pCt. Abnahme
in 1866) gestiegen. Der durchschnittliche Verkaufspreis einer Tonne berechnet sich zu 12 Sgr. 9,37 Pf.,

also um 4,63 Pf. höher als im Vorjahre. Die Leistung eines Arbeiters stellt sich auf 907 Tonnen, also um
15 Tonnen höher als im Vorjahre, in welchem durch den Krieg gerade der kräftigste Theil der Arbeiter-

bevölkerung den Gruben entzogen wurde. Die Löhne bewegten sich zwischen denselben Grenzen wie in Ober-

schlesien, nur dasa hier die geringeren Satze häufiger in Anwendung standen.

Am meisten förderten folgeude Gruben:

1. Cons. Glückhilf bei Hennsdorf .... 6,918120 Ctr. 1593 Arbeiter,

2. Cons. Fuchs bei Weissstein 5,299684 - 1214

3. Neue cons. Friedenshoffnung bei Hermsdorf 2,779696 - 716

4. Cons. Graf Höchberg bei Waldenburg . . 1,738272 - 457

5. Cons. Segen Gottes bei Altwasser . . . 1,028216 - 347

Die übrigen Gruben erreichten das Förderquantum von 1 Million Centner nicht,

Regierungsbezirk Liegnitz.

Auf den 6 im Betriebe stehenden Gruben (gegen 8 in 1866) wurden durch 347 Arbeiter 149399 Tonnen

oder 597595 Ctr. Kohlen im Werthe von 57100 Thlr. gefördert, also 18927 Tonnen mehr als im Vorjahre.

Der durchschnittliche Verkaufspreis einer Tonne stellt sich auf 11 Sgr. 5,5 Pf., also um l,i Pf.

höher als in 1866 und die jährliche Leistung eines Arbeiters auf 1722,2 Ctr. oder 43<>j Tonnen. Die be-

deutendsten Förderungen hatten

die Cons. Gustav-Grube bei Schwarzwaldau . . mit 240350 Ctr. und 178 Arbeiter

und die Louise-Grube bei Landeshut .... - 248528 71

Die ein 17 Zoll mächtiges im Quadersandstein liegendes Steinkohlenflötz bauende Grube König Wil-

helm bei Ullersdorf am Queis hat mit 30 Arbeitern 46987 Ctr. gefördert, also 3620 Ctr. mehr als in 1866.

Statistik. XVI.
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34 Der BergwcrkxMrieb in dem Piwum. Staato im Jahre 1887.

Sfoiakoblenabsatz des Oberbergamtaberirke* Breslau im Jahre 1867.

I T'iuiit

Kohlen

[lurrti-

Knnlttlirh

Cor.

AbMtz nach den I Sonstiger
Zink-

|
Eisen- I Eisen-

hütten
|

hüllen
I

bahnen

Tonnen

Verkauf

Summe Selbst-

dea ver-

Verkaufs brauch

A. Bergwerke des Staates.

1.

2. Köriigin-Louiwgrube

B. Gewerkncbaftlicbe und
«landesherrliche Bergwerke.

1. Beuthiner Revier

2. Kattowiüer -

3. Königshütter (einschl. der von

den Gewerkschaften gepachtetenTbeile

der Staatagruben)

4. Nikolaier Revier

5. Ratiborer -

6. Myslow.-Kattowitzer Bergwerludirect.

7. Staudesbermchaft Pless

B. . . . .

I. . . . .

II.

8. Seuroder Revier

9. Waldenburger Revier

10. Kupferberg-Gottesberger Revier . . .

11. Qöriitzer Revier

Summe II

Summe des ganten Absätze« . . .

Im Jahre 1866 betrug derselbe

Mithin 1867 mehr . . .

In Prucenten
J

in 1866 . •

beträgt der Absati Jiu 1867 . . .

8»/j

3'/»

3 V»

3>/4

3»/»

4

S*Ii

4

3»/«

4

4

4

115460 1,687602

29557

UM«) 1,717159

901633
!
1300556

1.137978 I 1,415003

2,039611 2,715558

786713 1,105943

640150 1,258088

1,388308 1,469034

30829 141806

i .224617

1.0602O5 I

1.854782 I

943250

500238

376329

2,092586

48257

237077

268061

242560

302563

434614

3H6H34

4,005250 150479

2,582538 l 153949

6,587788 310 Ii«

3,461721

:!,990:i97

4,069553

904932

678892

4,075182

4i1»r,'Jl

294929

136724

148049

128776

98738

321387

16854

4,060417
;
4,298235

4.175877 6,015394

6.870647
|

8,910258 5,096527 24.198056 I
1.4648K5

1842
,

- 560505

—
!

1,548649 1,158361

88390 ' 2,020430 621348

— — 12442

90232 I 3,569079 2,352656

in Clr.

in Ttr.

4,175877 : 0,105626 13,479337 7,449183
15.»88045 »1,143713 4G. 581144 »7.815443

3,874185 5,942263 10395573 7,086717
14,171*»« »1.308885 a8.»870»0 »«,47896»

301692 16:W«:s 2.0H3764

13,45

13,08

20.es

19,»

:5ii.o!i 24,ai

23
:
ss

.-J623-17

2,7(7010

2,730168

12442

20131

i 112451

132284

338

6,011967 265204

30,210023

I 1 1,858145

27,298738

01,1 51493

j

1,720«'.'

! «,34»1 15

. 1,602602
I 5,58704»

2.911285 217487

94,78

94.«i

5j2

5.»

Allgemeine Absatzverhältnisse der Steinkohlen im Oberbergamtsbezirk Breslau.

Der Absatz der schlcsiscben Steinkohlen hatte »ich im vorigen Jahre einer au&terodentlicben ßeg-

sanikeit zu erfreuen, die das ganze Jahr hindurch anhielt und im letzten Drittel besonders durch den ausser-

ordentlich lebhaften Begehr nach Oesterreich solche Dimensionen annahm, dass die Gruben mit ihrer För-

derung der Nachfrage nicht immer Genüge leisten konnten.

Der gesummte Steinkohlenabsatz belief sich

1867 auf 30,210023 Tonnen

1866 - 27,298738 -

d. h. in 1867 mehr 2.911285 Tonnen.
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Von den verkauften Kohlen gingen nach Ausweis der vorstehenden Tabelle

an die Zinkhütten . .

isenhüttou

- - Eisenbahnen .

- sonstige Abnehmer

4,175877 Ctr. oder 13,oe pCt.

0,105626

12,479337

7,449183

- 19,12 -

- 39.08 -

- 23,33 -

. 94.61 pCt.

während 5,39 pCt. auf den Gruben selbst verbraucht wurden.

Eine Erweiterung des Marktes hat nur in Oesterreich gegen Süden stattgefunden. Gegen Westen,

Norden und Osten sind die Grenzen des Marktes dieselben geblieben wie im Vorjahre, wiewohl auch nach

diesen Richtungen hin die Absatzquantitaten zugenommen haben.

Der Absatz auf den Wasserwegen bleibt im Verbaltniss zu dem Eisenbahnabsatz sehr unbedeutend.

Auf dem Przemsa-Flusse wurden nach Oesterreich 589475 Ctr. oder 214295 Ctr. mehr als im Jahre 1866

verschifft, dagegen gingen auf demselben Wege nach Polen nur 64904 Ctr., d. i. 7792 Ctr. weniger als

im Vorjahre.

Aus dem niederschlesischen Bezirke gingen nach Maltsch zur Verschiffung auf der Oder 4."i336 Ctr.

gegen 59584 Ctr. im Jahre 1866; während englische Steinkohlen auf der Oder bis nach Neusalz und Gnws-

Glogau gelangten.

Der Werth der geförderten Steinkohlen am Ursprungsorte ermittelt sieb

in Oberschlesien in Niederschlesien

im Jahre 1807 . zu 5,835071 Thlr. 2,665971 Thlr.

- 1860 _. 5,424132 - 2,320239 -

1867 also mehr . .

zusammen
8,501042 Thlr.

7,744371 -

410939 Thlr.

und der durchschnittliche Werth eines Centners Kohlen

im Jahre 1807 . zu 1,89 Sgr.

- 1806 . - 1,92 -

mehr

345732 Thlr.

3,21 Sgr.

3,11 -

750671 Thlr.

2,17 Sgr.

2,17 -

1807 also
— 0,io Sgr. —

weniger
| 0,03 Sgr. — —

Während hiernach im ganzen Bezirke der durchschnittliche Werth der Kohlen unverändert blieb,

hat er in Niederschlesien um 1,2 Pf- auf den Ctr. zugenommen, in Oberschlesien um 0,ac Pf. abgenommen.

Diese Acnderung der Verkaufswerthe dürfte lediglich auf die Eröffnung der schlesichen Gebirgsbahn zurück-

zuführen sein, welche die Concurrenz der niederschlesischen Kohlen begünstigt

Von der gesaramten Förderung kommen
auf Oberschlesien .... 78,g pCt.

- Nioderschlesien ... 21,2 -

während im Jahre 1800 das Verh&ltniss sich wie 79,i zu 20,9 gestaltet hatte, so dass die relative Leistung

der niederschlesischen Steinkohlenreviere um 0,3 pCt. zu-, die der oberschlftsischen um ebensoviel abge-

nommen hat.

Bei dem Steinkohlenbergbau waren Iwschaftigt:

in Oberschlesien in Niederschlesien

im Jahre 1807 . . . 18570 Arbeiter 7092 Arbeiter

- - 1806 . . . 17432 - 6498

zusammen
25662 Arbeiter

23930

1867 also mehr . 1138 Arbeiter 594 Arbeiter 1732 Arbeiter.

Als durchschnittliche Leistung eines Arbeiters ergibt sich hieraus ein Förderquantum:

in Oberschlesien in Niederschlesien zusammen
4582 Ctr.im Jahre 1867

lHOti

von 4989 Ctr.

- 4866 -

3518 Ctr.

3441 - 4479

1807 also mehr 123 Ctr. 77 Ctr. 103 Ctr.

5«
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30 Der Bergwerksbelriub in dem Preu*s. Staate im Jahre 1867.

2. Oberbergamtsbezirk Halle.

Von den vorhandenen 7 Bergwerken waren nur 3 im Betriebe, deren Förderung zwar schon höher

war, al« im Jahre 1866, wie aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervorgeht, jedoch die Höhe der

Förderung im Jahre 1865 nicht erreicht hat.

Name Iwz. Ort

des

Bergwerks

4«
IS

F ü r d e r u «» g Abtiti 1
)

X US

51
Jl

a •*
-3 3 fl

• < 2

3 S C

=> 1;

Iii

Dampf-

maschinen
SM

|
Tonn«» C(r.

Gelrt-

werth

Tblr.

Geld-

werth

Thlr.

Um b,

s C
a >

'S J3"§S «'!

Mann

•O PN

T«nn«a Zlbl

PftN*-
n
c

l

Carl Moritz bei Plötz

1

1

1

113725

105720

83628

469684

454596

357092

73921

66956

40699

117878

105927

80977

74083

60996

33294

19,5

18H
1 u

171

184

81

689

597

1032

4

5

50

85

86

5

6

3

Summe u.Durchschnitt

1866 waren

3

3

303073 1,281372 181576

291482 1,230478 176747

304782

291485

108373

162597

lü.r>7

18,18

436

443

695

658

12

11

221

203

14

13

Zu- (AI)-) nähme 11591 50894 4829 13297 5776 <Ui> (7) 37 18 1

Das Absatzgebiet der Werke hat sich wegen Mangels bequemer Abfnhrwege nicht erweitern können:

für das Wettiner Werk sind die Mansfcldschen Hütten die hauptsächlichsten Abnehmer und kommt «ler

sonstige Verbrauch an Steinkohlen auf Zuckerfabriken, Schmieden und Haushaltungen der umliegenden

Ortschaften.

a. Staatswerke.

1. Wettin.

Die Aufschlug- und Versuchsarbeiten haben auf den meisten Betriebspunkten sowohl im Oberflotze,

wie im Dreibankflötze befriedigende Ergebnisse geliefert. Dio Förderung hatte einen ungestörten Fortgang

und stellten sich dabei die Selbstkosten für die Tonne Steinkohlen auf 11 Sgr. 4,3 Pf., der durchschnittlich«

Verkaufspreis auf 19 Sgr. 6,7 Pf, die Leistung eines Häuers in der 8 stündigen Schicht auf 4,3 Tonnen.

Der durchschnittliche Verdienst des Hauers betrug:

bei Gesteinsarbeit bei Kohlenarbeit im Durchschnitt

15 Sgr. 11,2 Pf. 14 Sgr. 9,;} Pf. 15 Sgr. 0,8 Pf.

2. Löbejün.

Die Aufsehlussarbeitcn in dem aufs Neue in Angriff genommenen Mühlenreviero sind energisch be-

trieben worden und nachdem der Durchschlag aus dem hier abgeteuften Huyssenschachte mit den alten

Bauen bewirkt worden, kann nunmehr die weitere Abteufung dieses Schachtes ohne die projeetdrte neue

Pumpeuanlage wieder aufgenommen werden.

Im Felde des Martins- und Hoffmannschachtes sind zum Theil recht befriedigende Aufschlüsse

erlangt; gleichwohl reicht das durch dieselben vorgerichtete Feld nur auf 4 bis 5 Jahre zur Deckung einer

Jahresförderung von gegen 110000 Tonnen aus.

In der 8stündigen Schicht stellte sich die Häuerleistung im Durchschnitt auf 5,ae Tonnen, der

Verdienst

für Gesteinarbeiter für Kohlenarbeiter für Förderleute im Durchschnitt

auf 15 Sgr. 0,13 Pf. 14 Sgr. 6,38 Pf. 12 Sgr. 2,18 Pf. 14 Sgr. 2,29 Pf.

Die Selbstkosten waren in Folge bedeutender Neubauten um 1 Sgr. 4 Pf. gegen das Vorjahr gestiegen

und betrugen 13 Sgr 4 Pf., der Verkaufspreis 18 Sgr. 11 Pf. im Durchschnitt.

') Dierin »ind 26896 Tonnen SelbsWerbrauch der Gruben mit eingerechnet: dagegen int unter Geldwert! de» Abs*»»

die durch den Verkauf der Productc erzielte Einnahme zu verstehen.
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I. HUsinkohlenuergbau. 37

b. Vom Staate verliehene Werke.

Von den 3 verliehenen Steinkohlengruben stand keine im Betriebe. Neue Verleihungen sind

nicht vorhanden.

c. Nicht vom Staate verliehene Werke.

Die einzige auf Grund des SteinkohleDmandats bauende Grube int Carl Moritz bei Plötz. Dieselbe

liefert zwar ebenso gute Kohle als die benachbarten Staatswerke, kann jedoch keinen so günstigen Procent-

fall an Stückkohlen erzielen, welche seitens der benachbarten Zuckerfabriken hauptsächlich gewünscht werden.

Die klare Kohle findet vorzugsweise in Haushaltungen Verwendung. Die Selbstkosten dürften zu 8,6 Sgr.

für die Tonne anzunehmen sein.

Ein Bohrversucb auf Steinkohlen ist bei Ellrich am Harz im Betriebe. Das Bohrloch ist etwa

350 Fuss tief, hat aber die SUinkoblenforraation noch nicht erreicht.

3. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

a. Staatswerke.
i

Regierungsbezirk Münster.

Staatswerke bei Ibbenbüren. Im Laufe des Jahres ist auf dem Oeynhausen-Schachte
die 76 zöllige Wasserhaltungs-Maschine aufgestellt, sowie die Drucksätze nebst zugehörigem Schachtgestange

eingebaut worden, was bei dem durch die Coulson'scheu Sätze höchst beengten Räume mit grossen Schwierig-

keiten und vielem Zeitaufwande verbunden war. Jetzt ist die Wasserhaltung durch 2 Maschinen und 2 Pumpen-

Sterne vollkommen gesichert, und ist man augenblicklich mit der Sicherung der in sehr mangelhaftem

Ausbau vorgefundenen unteren Theile des Schachtes beschäftigt, nach deren Vollendung das weitere Abteufen

des Schachtes um 5 Lacbter bis zur projectirten Tiefbausohle keine Schwierigkeit mehr haben wird.

Beim Schachte von der Heydt wurde auf dem Plötze Glücksbnrg das Feld auf 239 Lachter

länge ausgerichtet und durchweg in sehr guter Beschaffenheit angetroffen.

Der runde Wetterschacht für das östliche Feld des Oeynhausen-Schachtes wurde bis 43g Lachter

Teufe niedergebracht, nachdem er wegen starker Wasscrzugfinge durch ein 6 zölliges Bohrloch hatte abge-

trocknet werden müssen, und hat den Durchschlag mit dem Flötze bereits erreicht. Der Seilscbacht erreicht

eine Teufe von 49i Lchtr., wobei in letzter Zeit sieh die Wasserzuflüssc so bedeutend vermehrten, dass eine

künstliche Wasserhaltung mit Hülfe der Fördermaschine eingerichtet werden musste.

Zur Ausrichtung des Flötzes Glücksburg beim Pommer- Esche-Schachte wurde in der II. Tief-

bausohle desselben ein Überschlag von 19£ Lchtr. Länge nach Norden in sehr festem Sandstein aufgefahren.

Die flache Lagerung, welche hier die Gebirgsschichten zeigen, läast hoffen, dass hier noch in dieser Sohle

ein beträchtlicheH Feld »elöst werden kann.

Zur Lösung des Bucbholz-Flötzes nördlich vom Schachte Pommer-Esche wurde vom Förderstolln

nach Norden aus ein Flügelort desselben südlich vom Schachte U2J Lachter, sowie ein Gegenort aus dem

17 zölligen Flötze nördlich des Pommer -Esche- Schachtes 30£ Lachter lang gegen Norden aufgefahren und

ausserdem zur Beschleunigung dieser Lösung ein Gegenortsschacht nördlich des Pommer- Esche -Schachtes

bis 22 1 Lachter Teufe niedergebracht. Zur späteren Hebung der Wasser aus dem Gegenortsbetriebe ist

eine kräftige Locomobile aufgestellt. Man hofft, die Ausrichtung des Buchholz - Flötzes bis Mitte 1869 be-

wirken zu können.

Die Selbstkosten eines Centners Koben beliefen sich in 1867 auf 3 Sgr. 3,oi Pf., gegen 2 Sgr. 5,8* Pf.

im Jahre 1866, waren also um 9.17 Pf. höher. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Centners Kohlen

war 3 Sgr. 10,r>8 Pf. gegen 4 Sgr. 2.67 Pf. in 1866. also um 3 Pf. niedriger.
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38 Bergwerk»b«rrieb in «lern Pranss. Staate im Jahre 1867.

Die Menge und der Werth der Förderung, sowie die Anzahl der beschäftigten Arbeiter betrog:

Auf der Grube Glücksburg
Steinkohle Ii fO

1. Sorte 1 IL Sorte

r d e r u u g

Summe
Tonnmi

HaWenwerlh
Arbeiter

Durchschnittlich .v.f

einen Arbeiter

Thlr. Tonnen
\

ThU.

im Jahre 1867 . . . 390540| 81802 472392| 244569 679 696 360

löOD . . . 394189| 82033j 476223j 257690 670 711 88)

1867|
n,ehr

-

•

/ weniger .

9

3649 23 1J 3830J 13121 15 2:»

Debitirt wurden: 1867 1866 1867

1. ins Land 911259

2. zur Eisenbahn . . . 315199$

3. zum Selbstverbrauch

rönnen =
* - -

20.8 pCt.

65.9 -

89292 Toni

3227771

mehr weniger

ien = 18,9 pCt. 1,9 pCt. - pCt

• = 68,4 2.5 -

und gratis abgegeben 63788^ 13.3 - 59891 = 12.7 - 0,6 - - -

4782161 Tonnen - 100 pCt. 471 960 J Tonrlen = 100 pCt. 1,3 pCt. — pCt

l.anddrosteibe/irk Osnabrück.

Staatswerke bei Borgloh und Oesede. Diese unter der Berginspoction zu ßorgloh stehenden

Werke, welche erst seit dem 1. Juli 1867 zum Ressort des Oberbergamts zu Dortmund gehören, bauen auf

4 resp. 2 zwischen 20 und 40 Zoll mächtigen SteinkohlenrJötzen der Wälderthonformation in dem grossen

Becken zwischen Iburg und Osnabrück. Das Feld dieser Gruben urafasst 10 Maximalfelder, welche erst in

verflossenen Jahre auf Grund des neuen Berggesetzes gemutbet und verliehen wurden. Der Abbau in dem

der Klosterkammer gehörenden Maximalfelde Kloster-Oesede, welches von den fiscalischen Feldern umschlossen

wird, erfolgt auf Grund besonderen Vertrages durch den Bergfiscus.

Die Tiefbaue in Oesede waren Ende 1866 durch vollständiges Aufgehen der Wasser ausser Betrieb

gekommen und konnten nur durch Aufstellen einer Reserve - Maschine wieder gesümpft werden, was erst

Ende April gelang. Für den östlichen Theil de* Oeseder Feldes wurde im Juli der neue Förderschacht

Otto begonnen und bis zum .Tahresschluss 22,2 Lachter niedergebracht: seine Vollendung wird in diesen

Tagen erwartet.

Im Borgloher Tiefbau ist in der zweiten Sohle des Georg-Schachtes der Überschlag nach den ban-

genden Flötzen bis Jahrcsschluss auf 49 Lachter erläugt worden und bei 40 Lachter das Flötz Schmalebauk

angetroffen. Das hangende Flötz Dickebank wurde bei 52.7 Lachter Ortsläuge in sehr guter Beschaffen-

heit getroffen.

Die Verwerfung des Flötzes Oberbank in der ersten Bausohle hat man durch einen Querschlag im

Liegende ausgerichtet, der bis Jahresschluss 25.8 Lachter Länge erreichte. Das Flötz ist erst im laufenden

Jahre bei 28,2 Lachter Ortslänge angefahren.

Zur Verbindung des neuen Förderschachtes Otto im östlichen Oeseder Felde wurde die vom Dorfe

Oesede nach der Tiefbau-Anlage führende Kohlenstrosse in der Richtung nach Kloster Oesede hin verlängert

und im Planum der Hauptsache nach vollendet.

Die gesammte Förderung betrug im Jahre 1867

in Borgloh . . . 320155 Ctr.

- Oesede. . . . 300619 -

zusammen . . 620774 Ctr.

und blieb hauptsächlich in Folge des Ersaufens der Baue in Oesede in der ersten Hälfte des Jahres gegen

die gehegten Erwartungen zurück.
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I. .Stcinkohlenbergbui. 39

Verkauft wurden in Borgloh . . 297953 Ctr. im Werthe von 26718 Thlr.

in Oesede . . 279525 - - - - 33771 -

zusammen . 577478 Ctr. im Werthe von 60489 Thlr.

Der Verkauf der Kohlen erfolgte zu Borgloh vorzugsweise an die Eisenbahn-Kokerei in Osnabrück,

an die Saline zu Rothenfelde und ausserdem hauptsächlich zum Landdebit, wahrend zu Oesede fast die ganze

Production von der Georg-Marien-Hütte übernommen wurde.

Die Zahl der auf den beiden Werken zu Borgloh und Oesede beschäftigten Arbeiter betrug am
Jahresschluss 329 Mann und bat sich gegen das Vorjahr etwa um 25 vermehrt. Etwa ein Drittel derselben

sind unständige Knappschaftsgenossen, sogenannte Freilaufer, welche nach Bedürfniss angenommen und ent-

lassen werden, von je 1 Thlr. des verdienten Lohnes 6 Pf. zur Knappschaftskasse erlegen und dafür ausser

freier Kur und Arznei bei Erkrankungen keinerlei Benefizien erhalten. Die sociale Lage der Bergleute,

welche zum grossen Theil als sogenannte Heuersleute bei den Bauern eingemiethet sind, ist unter diesen

Verhältnissen keine günstige und daher schon aus diesem Grunde die Ansiedelung von Bergleuten auf eigenem

Grund und Boden im Interesse der Werke in hohem Grade zu wünschen.

b. Vom Staate verliehene Werke.
Landdro»teibezirk Osnabrück.

Revier Osnabrück (früher Hamm). Dieses Revier wurde im verflossenen Jahre durch Hinzu-

fügung der ehemals hannoverschen Landdrosteibezirke Osnabrück und Aurich in seinen Grenzen bedeutend er-

weitert und gab dagegen die Kreise Hamm und Soest, sowie das Gebiet von Lippstadt an das Revier

Oestlich Dortmund ab.

Im neu erworbenen Theile des Reviers sind zur Zeit uur 3 Steinkohlenwerke in Betrieb: Piesberg

bei Osiiabrück, sowie Caroline und Hammerstein, einige Meilen ostlich von dieser Stadt. Ersteres

Werk, welches der Stadt Osnabrück gehört, baut Plötze der alteren Steinkohlenformatioii , welche man für

die Fortsetzung derjenigen hält, die bei Ibbenbüren bekannt siud, sieb hier aber durch ihre fast anthracit-

artige Beschaffenheit wesentlich von jenen unterscheiden. Bei richtiger Behandlung, die durch Brennen in

kleinen Oefen erfolgt, sind sie ein sehr beliebtes Brennmaterial für den Hausbedarf. Das Feld von Piesberg

bestrickt die inselartige Erhebung des älteren Steinkohlengebirge«, welche 1 Stunde nordwestlich der Stadt

Osnabrück unter dem Namen Piesberg sich über die Thalsohle erhebt und von jüngeren Formationen (Zech-

stein, bunter Sandstein) umlagert ist. Es bildet einen von Osten nach Westen streichenden, sich nach

Westen einsenkenden Sattel, welcher nach Osten durch eine Haupt- Verwerfung abgeschnitten wird, hinter

der sieb die jüngeren Formationen anlegen. — Es sind bis jetzt 4 bauwürdige Flötze von 20 bis 55 Zoll

Mächtigkeit aufgeschlossen, welche bisher nur durch Stollnbau in Angriff genommen sind. Der westliche

Theil des Feldes ist durch eine Locomotiv-Eisenbahn mit der Stadt Osnabrück verbunden, der ostliehe Theil

dagegen hauptsächlich für den Landdebit bestimmt.

Die Gruben Caroline bei Bohmte und Hammersteiu bei Wellingholzhausen bauen auf 2 bezüglich

3 schwachen Flötzen der Wäldorthonformation und fuhren einen sehr intermittirenden Betrieb, der sich nach

Maassgabe des Debits hauptsächlich auf die Wintermonate concentrirt.

Regierungsbezirk Münster.

Revier Essen. Der Schacht der Zeche Nordstern, welcher jetzt eiue Gesammtteufe von

135{ Lachter hat, ist bis 117| Lachter Teufe fertig ausgemauert; bis jetzt ist nur ein Plötz bei 118^ Lachter

Teufe 40 Zoll mächtig angetroffen. Das Steinkohlengebirge fallt mit 4 Grad gegen Norden ein. Die Tages-

gebäude und Maschinen sind fertig hergestellt; unter letzteren befindet sich eine 40zölligo Zwillings-Förder-

roaschine mit 4 Fuss Kolbenhub.
Regierungsbezirk Minden.

Revier Osnabrück. Auf der ebenfalls auf einem Flötze der Wälderthonformation bauenden

Steinkohlenzeche Laura bei Minden wurde die in der dritten (östlichen) Bauabtheilung bereits im Jahre 1866
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angefahrene bedeutende Verwerfung kurz vor Jahresschluss bei 33 J Lacbter Länge des Ausrichtung* »rUs

durchfahren und das Flötz mit 13 Zoll Mächtigkeit und regelmäßigem Streichen und Fallen wieder ausgerichtet.

Revier Oestlich Dortmund. Von besonderer Wichtigkeit für dies Revier ist die Anfang vorigt-n

Jahres eröffnete Verbindungsbahn Gabel-Holzwickede. In dem zum früheren Revier Hamm gehörenden Theil

dieses Revieres waren nur die Steinkohlenwerke Massencr Verein und Alter Hellwog in Betrieb. Auf Zeche

Am Schwaben wurde mit Hülfe einer unterirdisch aufgestellten locomobilen Dampfmaschine das Abteufen

eiues blinden Schachtes zur Untersuchung der liegenden Flötzpartie fortgesetzt, jedoch ohne ein günstig*

Resultat zu erzielen. Die Zeche Bickefeld Tiefbau eröffnete in ihrem östlichen Felde in der Nähe de*

Bahnhofes Aplerbeck der BergUch- Märkischen Eisenbahn einen neuen Tiefbau. Der in unmittelbarer Näh*

des Bahnhofes Barop derselben Eisenbahn angesetzt«! Schacht Gieshert der Zeche Glückauf Tiefbau ward«

bis 53 Lchtr. Teufe bei etwa 10 bis 15 Onbikfuss Wasser/nflüsseii pro Minute mit Hülfe einer provisorisch«

Wasserhaltung*- (Zwillings-) Maschine uiedergebracht. Auf den übrigen Zechen ging meist nur Vorrichtuiii;

und Abbau um, ohne dass wichtige Aufschlüsse gemacht wurden. Viele Zechen verbesserten ihre Wetter-

führung durch Anlage besonderer Wetterschächte oder Wettertrunune . deren Ventilations- Vermögeu durch

Herstellung von Wetteröfen erheblich verstärkt wurde.

Revier Westlich Dortmund. Dasselbe hat im Jahre 1807 in jeder Hinsicht einen bedeutenden

Aufschwung genommen: die Zahl der l>etriebeiien Zechen hat sich zwar nicht vermehrt, wohl aber ist dir

Production um nahe 1 Million Tonnen, die Zahl der Arbeiter um etwa 1000 Mann gestiegen. Von neueu

Aufschlüssen ist erwähnenswerth, dass auf der der Preußischen Bergwerks- und Hüttengesellschaft zu Düssel-

dorf gehörigen Zeche Eriu bei Castrop das Kohlengebirge bei i'8 Lchtr. Teufe unter dein Mergel mit einem

nördlicheu Einfallen von 58 Grad getroffen wurde, uud wurden bis 118 Lchtr. Teufe bereife* 3 Kohlenflötzr

von 22, 12 und 30 Zoll Mächtigkeit durchbohrt. Zwei kreisrunde Schächte von 14 Fuss Durchmesser sind

in geringem Abstände von einander niedergebracht, von welchen Schacht No. I bis Jahresschluss eine Teuf*

von 113 Lacbter erreicht hatte. Die Wasserzugänge waren ganz unbedeutend. Man beabsichtigt, zur

Wasserhaltung eine doppeltwirkende Balaucier-Masehiue aufzustellen, welche gleichzeitig aus beiden Schacht«1!

pumpt. Die Gestänge sind an den Enden des Balnnciers angeschlossen, während der Dampfcylinder in

ringerem Abstände von der Achse des Balancier* aufgestellt ist, so dass die Pumpen einen grösseren Hub

machen, als der Dampfkolben. Auf Zeche Hansa, derselben Gesellschaft gehörig, wurden die Abteurung?-

arbeiten nach englischer Methode im Schacht II bis zu 05 Lacbter Teufe glücklich fortgesetzt und hien<«

55 Lchtr. durch Tübbings abgedichtet; die übrigen 10 Lchtr. sollen in Mauerung gesetzt werden. DasStein-

kohlengebirgc gedenkt man nach dem mit einem Bohrloclie erzielten Aufschluss bei 68 Lchtr. Teufe zu erreichen.

Auf dem Schachte No. I der Zeche Zollern. welche derselben Gesellschaft gehört, ist nach Er-

setzung des früheren Punipensystems durch ein zweckmässiger angeordnetes . von grösseren Dimension der

einzelnen Sätze, bei einem Wasserquantum von 050 Cbfss. pro Minute die Schachtsohle bei einer Teufe von

26 Lchtr. glücklich erreicht und nach Legung eines eisemeu Kranzes der Schacht durch eiserne Tubbia^

abgedichtet worden. Dieselbe Arbeit wird jetzt noch bei Schacht No. II ausgeführt. Da das Dorf Marten

während der Sümpfung der Wasser in seinen Bruunen trocken gelegt wnrde, übernahm die Grube die Ver-

sorgung eines im Dorfe angelegten Bassins mit den erforderlichen Wassern für den Hausbedarf.

Zeche Neu-Iserlobn errichtete eine grosse Kohlenaufbereitungs - Anstalt für ihre ausgedehnte Koks-

ofen-Anlage. Im nördlichen Felde dieser Zeche hat man einen neuen Tiefbauschacht in Angriff genommen,

dessen Wasserzurlüssc , nachdem man sie vergeblich abzudämmen versucht hatte, durch ein Bohrloch den

Bauen des alten Feldes zugeführt werden sollen.

Auf sämmtlichen Zechen des Reviers, mit Ausnahme von ver. Hummelbank und ver. Henriette, ist

die Seilfahrt eingeführt. Die Mehrzahl der Zechen hat in den Gruben Pferdeförderung, und sind särnrutliche

Werke mit Ausnahme von Tremonia, in der Ausrichtung neuer Tiefbausohlen begriffen.

Kcjricrungsbezirk Amsborjf.
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Die Wetterführung mehrerer Gruben, welche in der Mehrzahl mit schlagenden Wettern behaftet

cind, wurde durch Aufstellung neuer Ventilatoren verbessert.

Revier Witten. Die Mehrzahl der Steinkohlenzechen dieses Reviers hatte nur eine geringe För-

derung, was thcils durch Mangel an Leistungsfähigkeit, theils dnreh untergeordnete Qualität der Kohle

bedingt wird. Kine Ausnahme machen dio Zechen Hamburg, ver. Franziska Tiefbau and ver.

Wiendahlsbank. Erstere Zeche hat die ITT. Tiefbausohle bei 123 Lachtet Teufe eröffnet, aus welchor

mit Etagenkörben zu 4 Zehnschcffelwagen gefördert werden soll. Durch Consolidation der Bergwerke Franziska

und Frischauf (Südflügel) ist eine rationellere Ausbeutung dieser Felder ermöglicht worden. Die bisherigen tonn-

Ügigen Schächte sollen abgeworfen und die tiefere Lösung durch Saigerschächtc bewirkt werden. Auf Zeche

Wiendahlsbank wurde ein» neue Kohlenseparations -Vorrichtung autgestellt. Die bereits im Vorjahre begon-

nene wasserdichte Ausmauerung des Schachtes der Zeche Colonia bei Langendreer zeigte sich bei der Wie-

deraufnahme des Sümpfen» als vollkommen geglückt.

Revier Bochum. Die in der Mehrzahl bedeutenden Tiefbauzechen dieses Reviers hatten durch

starke Wasserzugänge zu leiden. Die Arbeiten auf Zeche Hannover beschränkten sich auf Wiiltigung der

Wasser und Reparatur des Schachtes No. I, sowie auf das Weiterabteufen des Schachtes No. II. Zeche

Julia, bisher nicht in Betrieb, begann im März das Abteufen eines neuen Schachtes. Zeche ver. Engels-

burg stellte gegen Ende April wegen nicht zu bewältigender Wasser den Betrieb im Felde des Schachtes

Hector gänzlich ein. Auf Zeche von der Heydt bei Herne wurde die Verbindung mit der Cöln-Mindener

Eisenbahn durch eine Locomotivbahn hergestellt.

Bei den starken, die Maschinenkräfte fast übersteigenden Wasserzuflüssen auf Zeche Heinrich

Gustav versuchte man die etwa 40 Cbfcs. betragenden Zuflüsse aus, dem nördlichen Feldestheile durch das

Schlagen von wasserdichten Dämmen in dem Qucrschlage der Wetter- und I. Tiefbausohle im Liegenden

des Flötzes No. 11 abzudämmen , was vollständig gelang. Nach Messungen mit einem Feder -Manometer

wurden die Wasser bis zu 58 Lachter Höhe zurückgestaut.

Anf Zeche Präsident ist eine zweite doppelt- und direetwirkeude Wasserhaltungsmachine von

*) Zoll Cylinderweite und 12 Fuss Hub aufgestellt worden. Auf Zeche Pluto wurde Pferdeförderung in

der Grube eingeführt und über Tage eine maschinelle Kohlenseparation angelegt. Auf Zeche Shamrock
hatte man in Folge mehrfacher Brüche am Schachtgestänge bei den sich mehrenden Wasserzuflfissen periodisch

mit dem Aufgehen der Urubcnwasser zu kämpfen. Nach einem Aufgang der Wasser im Monat September

zu welchem sich bei einer Auswechselung der Fahrten im Fahrschacht ein theilweises Zubrucbgehen des

Scheiders zwischen Fahr- und Förderschacht gesellte, wurde auf kurze Zeit der Wetterzug im Hanptquerschlag

der tiefsten Sohle unterbrochen, und erstickten von den in der Grube gebliebenen Pferden 17 Stück. Der

Neubau uer Pumpen und die Herstellung der Fahrung ist in Ausführung, üeber Tage wurde eine Seti-

wäsche zur Aufbereitung der Kohlen hergestellt.

Revier Dahlhausen. Die Gewerkschaft der Zeche Friederika bei Bochum hat die Etablirung

eines Tiefbaues durch die Anlage eines Schachtes in der Nähe des Bahnhofes Bochum eingeleitet. Mittelst

einer 2(3 Fuss in Lichten weiten Senkmauer wurde das 4 Lchtr. mächtige aufgeschwemmte Gebirge durchsunken

und demnächst der Schacht rechteckig in den Dimensionen von I9j[ und 12| Fuss lichter Weite im Stein-

koblengebirge weiter abgeteuft und von 11 i Lachter Teufe bis zu Tage vollständig ausgemauert. Auf der

Zeche General & Erbstollu hat man den tonnlägigen Tiefbauschacht bis zu 115 Lachter flacher Teufe

niedergebracht und ein« 40 pferdekräftige Zwillingsmaschine zur Förderung und Wasserhaltung auf demselben

aufgestellt. Auf Zeche Carl Friedrich Erbstolln wurde der Tiefbauschacht 31{ Lachter resp. bis zu

99| Lachter niedergebracht, indem man eine Bergfeste gegen die Wettersohle stehen Hess, um aus dieser

während des Abteufens fördern zu können. Die Zeche friedlicher Nachbar bat den Anschluss an den

Bahnhof Dahlhausen der Steele-Dahlhauser Eisenbahn durch Fortführung der Pferde-Eisenbahn aus der Ruhr-

Niederlage bewirkt und im Mai 1867 den Eisenbahnabsatz eröffnet.

Revier Essen. Die Zechen Centrum und Holland stellten im Jahre 1867 Anschlüsse an die

rheinische Eisenbahn her, während sie früher nur mit der Cöln - Mindener Bahn verbunden waren. Zeche

.Sutustik. XVI. 6
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Consolidation, welche erst im October 1863 das Abteufen begann, erreichte bei einer Mächtigkeit des

aufgelagerten Mergels von 90 Lachter bereits im October 18G7, also schon nach 4 Jahren, eine tägliche

Förderung von 12000 Scheffel und machte im südlichen Querschlage sehr günstige Aufschlüsse durch l'eber-

fahren von 6 bauwürdigen Flötzen. Ueber Tage wurden 119 Arbeiterhäuser erbaut , deren die Grabe jetzt

175 besitzt, so wie eine Briquet- Fabrik zur Verwerthung der Staubkohlen angelegt, deren Produet bi<

jetzt guten Absatz rindet. Der auf Zeche Hibernia im FlOtz No. 6 entstandene Grubenbrand scheint er-

loschen zu sein, da eine Wärmeentwickelung nicht mehr zu bemerken war. Die Herstellung eines neuen

Fahrschachtes und die vollständige Erneuerung des Förderschachtes im Schacht No. I ist nahezu vollendet.

Auf Zeche Holland wurde zur Hebung der durch die undichte Schachtmauer niedergehenden

Mergelwasser eine 18 zöllige Druckpumpe auf der Wettersohle eingebaut und diese süssen Wasser zur Kessel-

spelsung benutzt.

Revier Sprockhövel. Auf dem Schachte Vörster der Zeche ver. Trappe wurde bei 130 Lathter

Teufe eine neue Tiefbausohle eröffnet. Auf der durch den Dreckbanker Erbstolln im Vorjahre gelösten Zech?

Sieper & Mühler traten bei der weiteren Vorrichtung seit längerer Zeit in diesem Reviere nicht mehr

wahrgenommene schlagende Wetter auf, durch deren Explosion zwei Arbeiter leicht beschädigt wurden. Di?

im Stüter Thale gelegenen Zechen Jalousie und Gustav Carl wurden neu in Betrieb gesetzt und die

Pferde-Eisenbahn von Zeche Wodan bis dorthin fortgeführt. Auf Nachtigal-Tiefbau erreichte der Schacht

Hercules eine Gesammtteufe von 113] Lachter und steht nun 27 J
Lachter unter der VI. Tiefbausohle,

welche durch einen 101 Lachter langen Querschlag von diesem Schachte aus gelöst wurde. Der Querschlag

nach der VIH. Tiefbausohle ist auf die Gesammtlänge von 130 Lachter gebracht , der nach der IX. Sohle

erst angefangen. Auf den übrigen kleinen Steinkohlenwerken dieses Reviers, deren im Ganzen 41 im Betriebt

stehen, fand meist nur Vorrichtung und Abbau statt.

Die bedeutendsten Förderungen und Belegschaften hatten folgende Gruben des Regierungsbezirks:

Tonnen Arbeiter Artest«

1. 826 27. 461

2. «60 28. Franziska Tiefbau . . 417255 287

;[. «89 29. . . 401817 430

4. 382 :so. 4*i

:>. 738 31. 50X'

6. 726 32. 464

7 tiOO 33. 462

s. 796 34. 324

\i. 532 35.

10. «77 3«. 411

11. 552 37. 41«

12. 729 38. 414

ia. 569 39. Sohürbank <t CliarloUenburg . . . 283184 410

14. . . . **>.'t5262 505 40. 250

IS. 671 41. 192

1«. Louise A Rrttütnlln . . . . «01982 «50 42. 266

17. 660 43. 1(2

18. 506 44. 27»!

19. 480 45. . . 210240 •jflpi

20. 480 4«.

21. 463 47. \er. Carl «glück . . 174826 262

22. 578 48. 223

23. Glückauf Tiefbau . . .
•

. . . 471195 552 49. Freibep« * Aueustens Hoffnung . . 172047 an

24 Carl Friedrichs Krbstolln . . . . 470640 556 50. 172

25. , , 437721 455 51. 266

26. , . 433278 364

Zwischen 100000 und 150000 Tonnen förderten 10 Gruben, zwischen 50000 und 10( 000 Tonnen

11 Gruben. Auf jede in Betrieb befindliche Grube kommt im Durchschnitt eine Förderung von 198415 Tonnen

gegen 157130 Tonnen im Vorjahre.
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Auf den vorhandenen Koksanstalten wurden aus 1,276018 Tonnen Steinkohlen — 3,159840 Ctr. Koks

dargestellt, wobei auf 100 Scheffel Steinkohlen 61,9 Ctr. Koks kamen.

Regienmgsltezirk Düsseldorf.

Revier Altend orf. Die auf der Esskohlen-Etage bauenden Gruben dieses Reviers wurden vor-

zugsweise durch massenhaftes Eindringen der Tagewasser in Folge anhaltenden Regenwetters und mehrerer

Hocbfluthen der Ruhr in ihrem Betriebe gestört; doch kam nur eine, Mühlmannsbank 1, zum gänzlichen

Erliegen. Die meisten Gruben suchten sich durch Verstärkung der Betriebsmittel gegen ahnliche Unfälle

zu sichern. Im Allgemeinen wenden sich auch die Gruben dieses Reviers, welches ganz von der Ruhr durch-

schnitten wird, dem Eisenbahndebit zu und suchen Bahnanschlüsse zu erreichen, während die Ruhrschifffabrt

bei ihrer Unsicherheit mehr und mehr zurückgeht. Die Herstellung der Ruhrthal -Eisenbahn wird daher

gerade für die Entwicklung dieses Reviers von grosser Wichtigkeit werden. — Auf Zeche Sandbank wurde

»ler tonnlägige Tiefbauschacht um weitere 43 Lachter abgeteuft, trotzdem die Grube mit starken Wasser-

zuflüssen aus dem Felde von ver. Henriette zu kämpfen hatte.

Auf Zeche Gewalt, welche 221 Cbfss. Wasserzuflüsse pro Minute hatte, wurde der Maschinen-

Schacht neu ausgezimmert, auf welchem eine neue direct- und doppeltwirkende Woolfsche Maschine aufgestellt

werden soll. Das eiserne Gestänge der bereits umgehenden direct- und doppeltwirkenden Maschine erforderte

mehrfache Reparaturen, die man bei der neuen Anlage zu vermeiden sucht.

Die Wasserzuflüsse auf ver. Deimelsberg blieben constant auf 143 Cbfss. pro Minute; man
stellte eine {>2zölligc einfach wirkende Wasserhaltung«- Maschine (nach Cornwallschem System) auf. Eine

150 pferdekräftige Zwillings-Fördermaschine nebst 6 Kesseln steht zum Betriebe fertig. — Auf ver. Wasser-
sebneppe gelang es, die anfangs 110 bis 120 Cbfss. betragenden Wasserzuflüsse durch Abdämmung im

Flötze Rump des Östlichen Südflügels auf etwa 55 Cbfss. zu vermindern.

Revier Werden. Auch im verflosseneu Jahre hatte dieses Revier durch mehrfache Unterbrechungen

der Ruhrschifffabrt in Folge anhalteuden Hochwassers zu leiden, erreichte aber dennoch mit seinen vielen

kleinen Gruben eiue nahmhafte Steigerung der Productiou. Die jetzt in Angriff genommene Ausführung

der Ruhrthal -Eisenbahn wird zur dauernden Hebung dieses Reviers voraussichtlich mehr beitragen, als die

gänzliche Beseitigung der Ruhrschiffahrts-Gefälle, welche mit Anfang dieses Jahres eintrat. Der. wenn auch

billigere, doch stets unsichere Wassertransport vermag der Concurrenz des Eisenbahndebits auf die Dauer

nicht zu widerstehen. Auf Zeche Langenbrahm wurden durch eine in der Grube befindliche 24 pferde-

kräftige Hochdruckdampfmaschine die 18 Cbfss. pro Minute betragenden Wasserzuflüsse bis :mr Stollnsohle

gehoben.

Revier Frohnhausen. Dieses Revier enthält die bedeutendsten Bergwerke des ltezirks auf eine

Fläche von relativ geringer Ausdehnung Concentrin und lieferte mit nur 10 Gruben fast ^ der gesammten

Kohlenproduction Westfalens. Ausser einer Steigerung der Production. diu eine geringe Vermehrung der

Maschinenkräfte bedingte, sind wesentliche Aenderungen auf den einzelnen Bergwerken nicht eingetreten,

welche sämmtlich mit den vorhandenen Eisenbahnen durch Anschlüsse verbunden sind. Hauptsächlich scheint

der Debit nach Holland eine Steigerung erfahren zu haben. Auf Schacht Waldthausen der sehr ausgedehnten

Zeche ver. Sälzer & Neuack wurde ein Guibal'scher Ventilator aufgestellt. Auf dem Hauptschachte der

Zeche ver. Hagen beck hat man zur Verstärkung der Förderung eiue Zwillingsmaschine von 200 Pferde-

kraft aufgestellt. Auf Helena Amalia wurden Vorrichtungen zum Einbau einer unterirdischen machinellen

Streckenförderung getroffen. Auf Neu-Essen hat man, um ungeachtet des beschränkten Schachtnmmes

die Förderung verstärken zu können, sich zur Einrichtung einer Förderung mit Tonnen, die sich auf der

Hängebank von selbst entleeren, entschlossen. Zeche Wolfsbank erhielt eine neue Kohlenseparation. Zeche

Carolus magnus ersetzte die alte Fördermaschine durch eine 200 pferdekräftige Zwillingsmaschine mit

stehenden Cylindern.

Revier Oberhausen. Die Absatzverhaltnisse dieses am weitesten nach Westen vorgeschobenen,

den Rhein berührenden Reviers waren ebenfalls sehr günstig und erreichten sämmtliche Gruben eine Stei-

G«
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gurung der Production gegen das Vorjahr, obgleich ihuen durch die Essen-Osterather Eisenbahn zum Tbeil

eine grössere Concurrenz für den Debit nach Süden und Westen geschaffen wurde. Auf Prosper wurde

eine neue Fahrkunst im Monat December in Betrieb gesetzt. Auf Zeche Oberhausen hat man die Fahr-

kunst bis zur 140 Lachtersohlc verlängert.

Bei Schacht No. 11. der Zeche Coneordia wurde die Anlage einer neuen Koksanstalt, bestehend

aus 40 Oefen nach Laumonier'schein System nebst Separation, Wasche und Ladevorrichtung vollendet und

im Monate October dem Betriebe übergeben. Nachdem auf Zeche Kühr & Rhein die Förderung bereits

zu 10000 Scheffel täglich gesteigert war, erfuhr dieselbe theils in Folge von Flötzstörungen , theils durch

Unfälle bei der Wasserhaltung eine wesentliche Einschränkung.

Bevier Essen. Die Zechen Dahlbusch, Bonifacius und Königin Elisabeth, früher nur mit de:

L'öln-Mindener Bahn verbunden, stellten im Jahre 1867 ebenfalls Anschlüsse an die rheinische Eisenbahn

her. Zeche Bonifacius, deren Tiefbausohle (77 Lchtr.) Ii Jahre unter Wasser gestanden hatte, vermochte

es nach Einbau einer zweiten 22 zölligen Druckpumpe, dieselbe wieder in Betrieb zu setzen und die Oe-

sammtzuflüsse von 135 Cbfss. pro Minute zu halten. Auf Zeche Graf Beiist & Ernestine wurde der Haupt-

fördersehaeht bis 152f Lachter Teufe fertig hergestellt, während die 4. Sohle in Vorrichtung und Abbau

stand und auf der 3. Sohle nur Abbau umging. Auf der 3. und 4. Sohle wurde Pferdeförderung eingerichtet.

Nachstehende Gruben des Regierungsbezirks Düsseldorf hatten die bedeutendsten Förderungen und

Belegschaften

:

Tonnen
vor. iSclIailiark 584459
Dublbusch &71223
Carulus uiuguu» 517826
ver. BuiiifuiiuB 500779
Humboldt 4<>2767

Touuen Arbeiter

1. Victoria MnÜiia* 1,684080 114H

2. Oölner Bergwcriwvcrein .... 1,503257 1228

3. ver. Saelzor & Neuack .... 1,437563 066

4. Oberhausen 1,273889 943
5. Zollverein 1,016294 938

6. ver. Helena & Anwlia '.»12421 814

7. Graf Beu.it & Krne-tinu .... 877696 751

8. Neo-Esnen 759230 723

9. Coneordia 1 754952 332

10. Proaper 739788 711

11. Königin Elisabeth 739750 437

12. ver. Hoffnung A SecreUrius Aak . 721101 489
13. ver. lTaijonbeck 679723 584
14. Alstaden «66191 376
15. Wolfsbaiik «44718 046
16. Roland 631264 582

Zwischen 100000 und 150000 Tonnen förderten 8 Gruben, zwischen 50000 und 100000 Tonnen

5 Gruben. Im Durchschnitt kommt auf jede in Betrieb befindliche Grube eine Förderung von 347628 Tonnen,

gegen 242371 Tounen im Vorjahre.

Auf den vorhandenen Koksanstalten wurden aus 311170 Tonneu Steinkohlen 903899 Ctr. Kok?

dargestellt, wobei auf 100 Scheffel Steinkohlen 72l6 Ctr. Koks kamen.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. Gewalt 387516
24. ver. Wiescbe 370577

Hercules 256315
Steinhart 248692
Ncii-Sibolerpad 248365
ver. bvimelsberg 241743
Hcitirirb westl. Feld 234350
Prinx Wilhelm 193405

152443

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Arbeiter

553
341

668
484

450

399

408
188

187

226
244
199

137

96

Nachweismig der im Oberbergamtsbezirk Dortmund beim Bergwerksbetriebe verwendeten Dampfmaschinen.

Begierungsbezirk

B e t r i e bsiKtk der Maschinen

«I
I i £

a
:

"3

1 -
. t) M

US 1 t'""**-*

stark« der

Haücoinen

nach

Pferde-

Arnsberg
Düsseldorf

Münster
Minden
Landdrosteibez.Osnabrück

Summe . .

133

23
7

1

215

i

25
I 11

4

18

3
1

1

2 - 2 - -
484
55
20
2
;t

169 I 255 \ 23
|

10 20 20
|
10 I 44 : 6

|
8

| 5 570

424204
7178*

1336

83

_JÜL
51132
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I. Steinkohlenbergbau. 46

Die Gcsamratstärke der Dampfmaschinen hat sich hiernach im Obeirbergamtsbetirke nm 9 pCt. und

die Anzahl derselben um 7,2 pCt. gegen das Vorjahr vermehrt. Auf eine Dampfmaschine kommt durch-

schnittlich eine Stärke von 88,« Pferden gegen 87,3 im Vorjahre.

Die Anzahl der in und ausser Betrieb stehenden verliehenen gewerkschaftlichen Steinkohlenbergwerke

im Oberbergamtsbezirk Dortmund betrug am Schluss des Jahres 1867 1432, von denen 237 im Betrieb

standen und mit 48585 Arbeitern, einschliesslich der im Tl. Semester auf den ehemals hannoverschen Privat-

iven geförderten Steinkohlen (129223^ Tonnen) 49,087433} Tonnen im Werthe von 18,206254 Thlr. also

durchschnittlich Ton 11 Sgr. lj Pf. pro Tonne förderten. Gegen 1866 hat die Zahl der Arbeiter um
WH» Köpfe oder 12,3 pCt. und das Prnductionsuuantum um 6,170620 Tonneu oder 14,3 pCt. zugenommen;

der Durchschnittspreis einer Tonne Kohlen ist um 1^ Pf. oder um 1 pCt. gestiegen. Die Leistung eines

Arbeiters betrug 1010,^ Tonnen, hat sich also gegen 1866 bei 992 Tonnen um 18,3 Tonnen oder 1,8 pCt.

gesteigert. Die durchschnittliche Leistung eines Arbeiters pro Schicht berechnet sich bei 288 Arbeitstagen

auf 3.5 Tonnen Kohlen gegen 3,44 im Vorjahre, demnach um 0,06 Tonnen höher.

Der Absatz an Steinkohlen, einschliesslich des eigenen Verbrauchs und Haldcnverlustes, betrug, wie

nachstehende Tebersicht für die nichtfiscalischen Gruben des Oberbergamtsbezirks nachweist:

im Jahre 1867 40,390260 Tonnen

- 1866 42.912132

als» 1867 mehr. . . . 6,478128 Tonnen.

Die Steigerung beträgt mithin 15 pCt. des Absatzes im Vorjahre.

An Steinkohlen sind abgesetzt

worden.

1867

Tonnen

1866

Tonnen Tünnen pCt.

Procente

1867
|

1866

Also 1867

mebr weniger

rrocent

Zur Ruhr 2,271978 2,258408 13510 0.6 4,6 5,3 0,8

Auf den Eisenbahnen 36,774408 31,283168 5,491240 17,5 74,5 72,9 1.6

Ins Land 7,163716 6,642120 521596 7,8 15,4 0,9

Eigener Verbrauch der Gruben 3,180158 2.728376 451782 16,6 •r* 6.4

Summe . . 49,390260 42.912132 6,478128 15.0 100 100

4. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Regierungsbezirk Aachen.

In den Revieren Dören und Aachen, soweit letzteres zum Regierungsbezirke Aachen gehört, bestanden

«n Schlüsse des Jahres 1867 im Ganzen 45 Concesaionen auf Steinkohlen, von denen 19 in Betrieb und

Förderung waren.

Revier Betriebene
Förderung Anzahl

Gruben
Quantum

Tonten

Werth

TWr.

der

Arbeiter

Düren .... 5 1,392033 710239 2119

Aachen . . . 14 2,997702 1,153956 3377

Summe 1867 19 4,;J89735 1,864195 5496

dagegeu im Jahre 1866 19 4,276814 1,994426 4980

Zu- (Ab-) nähme 112921 (130231) 516

Digitized by Google



40 Der B«rswerksbetrieb in dem Prems. Staate im Jubre 1867.

Die Förderung im Revier Düren besteht ganz aus Fettkohlen, während im Reviere Aachen 11 Groben

1,313143 Tonnen magere Kohlen und 3 Gruben 1,684559 Tonnen Fettkohlen förderten.

Dabei betrug durchschnittlich:

im Revier Dören im Revier Aachen überhaupt

der Verkaufspreis pro Tonne 18(57 15 Sgr. 8.« Pf. 11 Sgr. 6,6 Pf. 12 Sgr. 8,9 Pf.

- 1866 14 - 6.6 - 13 - 8.1 - 13 - 11,9 -

also Zu- (Ab-) nähme . . — Sgr. 9,i Pf. (2 Sgr- 1,5 Pf.) (1 Sgr. 3,o Pf.)

die Leistung eines Arbeiters 1867 647 To. 335 TM. 888 To. 342 Till. 709 To. 339 Tbl.

1866 839 - 407 - 870 - 39(5 - 859 - 400 -

also Zu- (Ab-) nähme . . (182 To. 72 Thl.) 18 To. (54 TM.) (60 To. 61 Tbl.)

Die Abnahme des Verkaufspreises im Reviere Aachen hat hauptsächlich in der Vermehrung der

Concurrenz und in der noch immer durch den letzten Krieg gestorten Industrie ihren Grund.

Von den einzelnen Gruben forderten: im Revier Düren: Vereinigtes Centrom und Ichenberg

959279 To., James 220836 To., Atsch 69926 To., Birkengang 41684 To., Eschweiler Reservegrube 100308 To.:

im Revier Aachen: die Gruben der Vereinigung«- Gesellschaft 1,01-8085 To., Anna 667704 To., Maria

1,013427 To., Königsgrube 148183 To., Teut liMWtt To.

An Koks wurden producirt auf den Gruben Centrun» 172880 Ctr., Maria 283248 Ctr., Anna 44674 To

im Ganzen 500802 Ctr. gegen 46(5957 Ctr. im Vorjahre oder 33845 Ctr. mehr, ausserdem wurden mi

der Hütte Concordia (598302 Ctr. aus gewaschenen Kohlen von den Gruben Centrum und Kschweiler Reserve-

grübe dargestellt.

Obschon die Debitsverbältnisse im Revier Düren im verflossenen Jahre durch den Kohlenmangd

in Belgien und Frankreich sehr günstig waren, so konnten doch die hierdurch hervorgerufenen guten Kon-

junkturen nicht erheblich benutzt werden, indem in Folge starker atmosphärischer Niederschläge die tiefst«

Bausohlen unter Wasser gingen und hierdurch lang anhaltende Störungen beim Bergbau eintraten. Dw

Folge davon war, dass das Revier Düren einen Theil seines Kohlenabsatzes sowohl auf der Rheinische

als auch auf der schon bis Call vorgerückten Eitel - Eisenbahn durch die immer weiter um Bich greifend»

Ruhrkohlen verloren hat und auch in seiner Förderung um 150413 Tonnen hinter der des Vorjahres zurück-

geblieben ist.

Im Revier Aachen waren die Debitsverbältnisse, namentlich der Fettkohlen, grossen Schwankung^

unterworfen. Wahrend im Anfange des Jahres ein lebhafter Absatz von FettkoMen stattfand, verminderte

sich derselbe bald wieder durch eine in Folge erneuerter kriegerischer Aussichten hervorgerufene Störung in

der industriellen Thätigkeit. Mit dem zurückgekehrten Vertrauen vermehrte sich zwar wieder der Alusuti

der Fettkohlen allein schon im Monat August machte sich der neu beginnende, bis zum ScMusse des Jahr«

anhaltende Druck der Unsicherheit, welcher auf fast allen industriellen Unternehmungen lastete, durch «n*

abermalige Abnahme des Verkaufs an Fettkohlen fühlbar.

Etwas günstiger gestalteten sich die Debitsverhältnisse der mageren Kohlen, was darin seinen üruod

hat, dass dieselben mehr für häusliche Zwecke und zum Ziegeleibetriebe, als zu industriellen Zwecken An-

wendung finden. Trotz der schwankenden Conjuncturen hat immer noch eine Steigerung der Producta

um 263334 To. gegen das Vorjahr stattgefunden.

Ueber den Betrieb der einzelnen Gruben ist Folgendes zu bemerken:

Im Revier Düren wurde auf der Grube Vereinigtes Centrum im Schachtfelde Louise der Wetter-

schaebt für die Aussenwerke bis auf 17 Lachter über der I. oder Padkohl-Soble niedergebracht, nach H«-

stellung des Füllorts in der IV. oder Graeser- SoMc der Querschlagsbetrieb nach Süden begonnen und zur

demnächstigen Einrichtung der Förderung in dieser Sohle der vom Schachtfelde Fr. WiUielm aus in der-

selben SoMe aufgefahrene Querschlag nach Louise für doppelte Wagenleitung bis auf 50 Lchtr. Entfernung

von letzterem Schachte erweitert. Im Schachtfelde Fr. Wilhelm wurde in der IV. SoMe ein Querschlag

von dem Flötze Hupp zur Lösung der Mulde des Flfttzes Stock und in der XVII. oder tiefsten Sohle ein
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1. Steinkohlenbergbau. 47

Querschlag von dem Flötze Hartekohl zur Lösung der Mulde Zessel getrieben. Im Felde Wilhelmine kamen

ausser Aufgewältigungsarbeitcn nur Kohlengewinnungsarbeiten zur Ausführung, während in dem Felde Kron-

prinz der von der Mulde Hupp nach der Mulde Stock hin begonnene Querschlag fortgesetzt und der Haupt-

macht bis zu der 24 Lcbtr. unter der Gräser-Sohle bestimmten Mittelsohle niedergebracht wurde. Auf der

Probsteier Anlage wurden die Abteufungsarbeiten zur Bildung der V. Sohle schwunghaft fortbetrieben. —
Auf der Grube Birkengang brachen bei der Vorrichtung des flach gelegten Tiefbaufeldes auf dem Flötze

Grosskohl die Wasser des rom l'hristiua Schachte aus unter der 87. Lchtr. Sohle geführten Gesenkbaues auf

den Klötzen Grosskobl. Kleinkohl und Spliss durch das Liegende des Flötzea Kleinkohl durch und zwar bei

einer horizontalen Entfernung von 160 Lchtr. und einem Höhenunterschiede von 30 Lchtr. — Auf den Gruben

Atsch und James wurde während des Unterwasserstehens derselben eine schwache Förderung unterhalten

uiid spater auf ersterer in dem neuen von James erworbenen 30 Lchtr. langen Felde Betrieb auf dem Flötze

Grosskohl geführt. — In dem Felde der Grube Eschwciler Reserve wurde neben den Gewinnungsarbeiten

auf den mit den Tiefbauquerschlägen getroffenen Klötzen noch die Versuchsstrecko zur Auffindung des ver-

routheten Zugangs der Inde- Wasser zu den unterirdischen Bauen bis auf eine Lange von 150 Lchtr. aufge-

fahren, ohne indessen den erwünschten Erfolg zu erzielen. Zu demselben Zwecke soll daher jetzt auf dem

Flötze Grosskohl aufgefahren werden.

Im Revier Aachen wurden auf den Gmben der Vereinigungs-Gesellschaft zum Zwecke der

Betriebsconcentration die Förderverbinduugen in der 104. lichter Sohle durch Auffahren von streichenden

Strecken und Querschlägen in großen zur Pferdeforderung ausreichenden Diemeusionen ausgeführt und mit

Eisenbahnen verschen. Auf dem Laurweger Hauptförderschacbte wurden nach vorheriger Erweiterung dem-

selben die Maschinenvorrichtungeu hergestellt Die Verbindung dieses Schachtes mit dem Kohlscheider

Bahnhofe ist weiter vorgeschritten. Insbesondere wurden die mit letztcrem verbundenen Tagebauten zur

Lagerung und Verladung der Kohlen grösstentheils vollendet. Ferner wurden die behufs besserer Wasser-

haltung projeetirten unterirdischen Verbindungen in der 104. Lchtr. Sohle ausgeführt. Bei dem fortgesetzten

Betriebe östlich des Feldbisses, welcher das Feld Gemeinschaft von den übrigen Grubenfeldern der Ver. Gesell-

schaft trennt, ergab sich, dass in einer streichenden Erstreckung von über 300 Lchtr. die Klötze unbauwürdig

waren. Die Gcwiunungsarbeiten können daher erst in einer Entfernung von 700 Lchtr. von den Gouleyer Schäch-

ten, welcher Punkt mit den Strecken der 104- und 136-Lchtr.-Sohlen erreicht werden muss, begonnen werden.

Auf der Königsgrube musste man die alte Tiefbau- (80 Lchtr.) Sohle, auf welcher man das Fettkohlenfeld

zu lösen beabsichtigte, der vielen Wasser- und der verhältnissuiässig geringen Mascbicnenkräfte wegen wieder

verlassen und sich auf den Abbau der Flötze Gross- und Klein-Athwerk, Rauschenwerk und Merl über der

60-Lchtr.-Sohle beschränken. Der Abbau über der 20-Lchtr.-Sohle veranlasste so bedeutende Tagebrüche in

der Nähe des Dorfes Elchenrath, dass polizeiliche Sicherheitsmaassregelu getroffen werden mussten.

Auf der Grube Teut bewegte sich der Abbau auf den Flötzen Gross- und Klein-Athwerk über der

40- und 60-Lchtr.-Sohle. Auf der Grube Maria bewegte sich der Abbau über der 120-, 150- u. 180-Lchtr.-

Sohle. — Auf der Grube Anna ging der Abbau über der 73- und 03-Lchtr.-Sohle um. Durch die Auf-

schlüsse des Wilhelm-Schachtes auf dieser Grube wird die Lösung der Frage, ob die Flötzpartie der Grube

Maria im Haugenden oder Liegenden der sehr flach gelagerten Flötzpartie der Grube Anna liegt, etwas

näher getreten werden. Bei dem Abteufen des Kunstschachtes der alten Anlage wurde ein 24 ZoU mächtiges

bis jetzt unbekanntes Fettkohlenrlötz angetroffen.

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Auf der Tiefbauanlagc Kheinpreussen bei Homburg (Revier Aachen) wurde im Schachte No. I bei

320 Lachtet Teufe eine feste, 20 Fuss mächtige, mit viel Schwefelkies durchwachsene Bank mergeligen Ge-

steins durchbohrt und auf den äusseren Durchmesser des Eisenschachtes erweitert. Nachdem dies geschehen,

zertrümmerte der Eisenschacht die Aufhängevorrichtung dergestalt, das derselbe 54' tief in den unter jener

Gesteinsbank anstehenden sehr schwimmenden Grnnsand einsank. Bei dem Schachte No. II wurde die 1"« Senk-

mauer mit 22 Fuss lichtem und 28 Fuss äusserem Durchmesser 94 Fuss tief niedergebracht.
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4* Der Bergwerlubetrieb in tlem Prou*. Staate im Jahre 1867.

Regierungsbezirk Trier und Coblen*.

a. StaaUwerke bei Saarbrücken.

Der auf allen Zweigen «1er GewerbtMtigkeit lastende Druck machte sich auch für die Saarbrüder

Steinkohlengmbcn in einem zum Theil sehr empfindlichen Mangel an Nachfrage nach Kohlen geltend. Haupt-

sächlich fühlbar machte sich dieser Mangel von Seiten der französischen Eisenindustriellen an der Mos*]

und in der Haute Marne, dann aber auch bei den inlandischen, auf den Saarkohlenconsum angewiesenen

Eisenhütten zu Burbach, Quint, Neunkirchen und Dillingen. Dazu kam. dass seit Bückkehr des Friedens im

Jahre 1866 hier ungewöhnlich grosse Anstrengungen für die Vermehrung der Qrubenbelegschaft gemacht

worden waren und die Leistungsfähigkeit der Gruben hier durch schon zu Anfang des Jahres 1867 auf eine Höbe

gebracht war, gegen welche die Anforderungen des Kohlenconsums nicht unerheblich zurückstanden. In der

allgemeinen Geschäftsflaue trat noch der Umstand störend hinzu, dass der ausserordentlich milde und wasser-

reiche Winter von 1866 auf 1867 den häuslichen Kohlencousum gegen normale Verhältnisse bedeutend ein-

schränkte und den zahlreichen Fabriketablissemeuts in Süddeutschlaud so reichliche Wassermengen zuführte

dass dieselben Monate lang fast keine Kohlen verbrauchten.

ltechnet man zu allen diesen Verhältnissen noch den Umstand hinzu, dass eines der bedeutendstes

fiscaliscben Bergwerke, die Grube Heinitz, fast 6 Monate hindurch unter Wasser stand, und dadurch in da

Förderleistung fast um die Hälfte gegen früher zurückblieb, so ist nicht zu verkennen, dass das Jahr 184>7

für den Saarbrücker Steinkohlenbergbau ein ungünstiges war. Wenn dennoch eine Erhöhung in der Gesammt-

fordenmg und dem (Jesammtabsatzo gegen 1866 erzielt worden ist, so ist dieses Resultat lediglich der

Transportvermehrung auf dem Saarkanal und dem sich daran anschliessenden französischen Kanalnetze m

danken gewesen, welche den Markt der Saarkohlen westlich bis Paris und südlich im Klsass zwischen Stras«-

bnrg und Mühlhauseu nicht unerheblich erweiterte. Die Betriebsresultate sind folgende:

Es haben siih vermehrt:

die Förderung um 5,& pCt.

der Verkaufspreis der ganzen Förderung um 5

die Arbeiterzahl um 13,i -

Dagegen haben sich zu Ungunsten des Betriebes vermindert:

die Arbeiteleistung um 7,« -

und vermehrt:

die Selbstkosten excl. Landankäufe und Meliorationen um 10,3 -

die Kosten für Landankänfe und Meliorationen um . . 19,4 -

Neue Förderanlagen sind dem Betriebe nicht übergeben worden; dagegen wurden an wichtigen Aus-

richtungsarbeiten in Angriff genommen: Das Abteufen eines Förder- und Wasserhaltungsschachtes an der

Rhein -Nahebahn nördlich von Neunkirchen zum tieferen Aufschluss der Flötzpatie des Ziehwaldstollns; i*>

Abteufen eines Schachtes östlich von Oberneunkirchen zur Ausrichtung der Flötze der Grube König östlich

des Zixprungs; das Abteufen eines Schachtes im Südfelde der Grube Prinz Wilhelm zum Aufschluss der

im Aschbachthale erschürften Kohlenflötze. Neue Schächte wurden in der Grubenabtheilung Heinitz -

der Heinitz-Schacht No. IV — und in der Grubenabtheilung Dechen — der Dechenschacht No. III —ab-

geteuft. An neuen horizontalen Seilforderungen wurde eine auf der Grube Gerhard mit einer Maschine,

eine auf der Grube Reden mit 2 Maschinen und eine mit Seil ohne Ende und perpetuirlicher Bewegung

des Seils auf der Grube Friedrichsthal ausgeführt. Von neuen Aufschlussarbeiten verdienen erwähnt in

werden: die Durchbohrung zweier kleiner Flötze in dem Bohrloch am Guekolsberge in dem Horizont zwischen

Jägersfreude und Duttweilcr; die Durchteufung zweier Flötze von 36—46 Zoll Mächtigkeit im Richardschftbt

am Battweiler Bahnhof; die Erschürfung von 8 bauwürdigen Flöteen zwischen dem Dnttweiler Schlafbau*

und dem Fischbachthal in Mächtigkeiten von 22—48 Zoll Kohle und die Auffindung eines Flötzes von

46 Zoll Kohle und 12 Zoll Bergmittel im Hangenden der Grubenabtheilung Itzenplitz Merchweiler.

Der durchschnittliche Verkaufspreis stellte sich pro 100 Ctr. auf 14 Thlr. 8 Sgr. 10 Pf., »Uo

7 Sgr. 8 Pf. oder 1,7 pCt. niedriger als im Vorjahre.
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Die wichtigsten Betriebsresultate ergeben sich aus folgender Zusammenstellung:

Geldwerth der Förderung
V- t
a —

«£
2 „

a«
Dampfmaschinen ivr

Namen der Gruben

and Nummern (I-VIII)

För-

derung

Cir.')

über- auf
auf

eine

Ar-

beiler-
a f

W«t».r-
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P«r-

deruot')

Wu»rhal-
Isaf n.FAr-
ilaning
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<l«l», V»r*o-
kaag mni
tfeaml.arfi

Summ«

der Berginspeclion
hnupl

Thlr.

100 Ctr.

Tbl. 8«r. Pf.

Tonne

gr.| Pf.

zabl»)
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Förde

P

ein«
II
3*•
N * M

N

=
• -5Mi
kB.

.5 o

rj) N

2 B

M
a

•s
s a

IS

Kronprinz Friedr Wilhelm I. 4,032380 501471 12 13 1 14 2 1197 3369 53 3 475 3 227 702

Gerbard Prinz Wilhelm . II. 7,250000 1,275194 17 17 8 19 b 2163 3352 83 3 363 Ii 335 5 224 6 84 21 1006

5,365000 781276 14 16 10 16 7 1692 3171 IS t 75 3 165 1 2 H 242

tHjttweiler-Jä«ersfreude . . IV. 10.320600 1,589357 15 12 17 6 2990 3452 56 3 152 411 13 173 25 736

S«khach-Alt*nwald . . . .'
v

Priedriebsthal-Quierschied *

10:593355 1.39567S 13 5 3 15 2468 4292 58 3 •232 r» 470 1 50 6 65 14 817

3,808360 480805 12 18 9 14 r. 1077 3536 15 1 22 - 150 1 6 4 178

RedeD-Merchwciler .... VI. 10,275000 1,377706 13 12 3 15 :i 2961 3470 47 1 70 6 287 6 357

7,918612 1,194391 15 2 6 17 •> 2814 2814 15 •j 310 7 278 7 81 16 669

König -Wellesweiler. . . VIII. 3.858800 469809 12 5 3 13 1

1

1284 3005 14 1 75 > 70 1 20 1 165

Summe pro 1867 (»122567 14 8 10 16 4 18646 3401 389 IS 1699 13 2303 9 439 34 431 104 4872

Im Jahre 1866 waren 130.093810 8,754690 14 16 6 16 3 16415 3661 369 17 1124 W Il931 9 439 29 305 943799

Zu- (Ab-) nähme 3,328697 310994 <7 8) 1 2231 (260) 20 1 675 4 372 5 126 10|1073

Das gesammte verkaufte Kohlcnqnantum betrug 57,080199 Ctr. mithin 3,88.1591$ Ctr. oder 7,3 pCt.

mehr als im Jahre 1866, und zwar war der Absatz:

auf Landstrassen Eisenbahnen der Saar zusammen

aach dem Inlande . . . 5,040403 Ctr. 80 pCt. 9,073704 Ctr. 21 pCt 391784 Ctr. 5 pCt. 14,505891 Ctr. 26 pCt.

- den Zollverelnsstaaten 371493 • 6 • 12,835085 - 29 - — - — - 13,206578 - 23 •

. Frankreich .... 859081 • 14 - ' 19,433916 - 46 - 6,901644 - 96 - 27,194640 - 48 •

• . ._. = • - - 2.178100 & 2473190 - * •

6,250977 Ctr. 11 pCt 43,515894 Ctr 76 pCt. 7,293328 Ctr. 13 pCt. 57,080199 Ctr. 100 pCt.

Auf den fisealiseben Koksanstalten der Gruben Duttweiler -J&gcrsfreude, König - Wellesweiler und

Heinitz wurden im Ganzen aus 4,603140 Ctr. Steinkohlen 2,211640 Ctr. Koks und 93668 Ctr. Praschen

zusammen 2,305308 Ctr. oder 353054 Ctr. weniger als im Vorjahre dargestellt. Die Wenigerproduction

hat einestheils darin ihren Grund, dass auf der Grube Heinitz im I. Semester, während der dortigen Wasser-

periode ein Mangel an Grieskohlen eintrat und man denselben dadurch in sehr unvollkommener Weise aus-

zugleichen versuchte, dass Heinitzer Fettgries vor der Aufgabe in die Wäsche mit magerem Flammgries

von der Grube Reden vermischt wurde, anderntheils in dem Missstaode, dass der Bezug des Rohmaterials

für die Kokerei der Grube König zu theuer war und sogar im Monat December ein Bruch in der Kraftma-

schine der dortigen Kohlenwäsche entstand, welcher zu einer gänzlichen Sistirung des Kokereibetriebes Veran-

lassung gab. Die Kosten der Verkokung betrugen pro 100 Ctr. 5 Tbl. 17 Sgr. 8 Pf. gegen 5 Tbl. 19 Sgr. 10 Pf.

im Vorjahre, haben sich also um 2 Sgr. 2 Pf. vermindert, während der durchschnittliche Verkaufspreis pro

100 Ctr. von 26 Thlr. 13 Sgr. 10 Pf. auf 26 Thlr. 24 Sgr. also um 10 Sgr. 1 Pf. gestiegen ist, ohne dass

bei dieser Preissteigerung eine Verminderung in der Nachfrage der sehr gesuchten Saarkoks eingetreten wäre.

Der Procentfall an Praschen betrug 4,2 pCt also l,i pCt. weniger als im Vorjahre.

') Bei der Reduction auf Maas* sind 3,«n Ctr. =- 1 Tonne anzunehmen.

*) In dieser und der folgenden Rubrik sind Mos die zum Betriebe der Gruben verwendeten Arbeiter

Ausserdem waren noch beschäftigt bei der Verkokung 430 Arbeiter, gegen 447 im Vorjahre, also 17 weniger.

*) Ausserdem 23 Locomobilen mit 195 und 8 Locomouven mit 120 Pferdekriften gegen 22 Locomobilen mit 176

8 Locomobten mit 120 Pferdekriften im Vorjahre, also mehr 1 Locomobile mit 20 Pferdekriften.

Statistik. XVI. 7
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Auf den bei den fiscalischen Gruben Duttweiler, Altenwald, Heinitz und Decken befindlichen Privat-

koksanstalten wurden zusammen 3,776800 Ctr. und ausserdem auf der im verflosseneu Jahre in Betrieb

gesetzten Koksanlage von Dupont & Dreyfuss 200000 Ctr. Koks und Praschcn dargestellt. Reebnet man

das Quantum dieser Privat -Anlagen zu der obigen fiscalischen Prodnction so sind im Jahre 1867, ohne

Rücksicht auf die eigene Koksdarstellung des Burbacher Eisenwerkes, im Ganzen 6,282108 Ctr. Koks und

Praschen oder 372417 Ctr. weniger als im Vorjahre producirt worden.

Ueber den Betrieb der einzelnen Gruben ist Folgendes anzuführen.

1. Kronprinz Friedrich Wilhelm. Die sehr ungünstigen Witterungsverhältnisse zu Anfang

und zu Ende des Jahres haben eine Verminderung des Kohlen- Absatzes zur Folge gehabt; auch war der

öftere Mangel an Waggons dem Absatz zur Eisenbahn sehr hinderlich. Die Lieferung der Kohlen zur Eisen-

bahn erfolgte grösstenteils aus dem alten und neuen Westfelde, die für die Land- und Saarhalden aus dm
Ostfelde. Mittelst der Grundstrecken in den Sohlen No. IV und V im neuen Westfelde wurde das Kohl

in einer Gesammtlange von 277^ Lchtr. in regelmässiger Beschaffenheit und guter Lagerung gelöst: vor

dem westlichen Orte der Grundstrecke in der IV. Tiefbausohle, deren Gesammtlange 430 J Lchtr. betragt,

wurde ein Sprung ins Hangende angehauen, dessen Verwurf nach den vorliegenden Aufschlüssen bei der Rommerc-

bacher Mühle auf eine grosse Mächtigkeit schliesscn lässt. In dem Ostfelde hat die weitere Fcldeslösung

durch Erlangung der Grundstrecke in der 5. Tiefbausohle nach Osten stattgefunden. Der neue Ernsdorfer

Schacht zur tieferen Lösung des Schwalbachcr Flötzes wurde vom Krnsdorferstolln aus 8j* Lchtr. iu du

Höhe gebrochen und auf diese Höhe in Mauerung gesetzt. Im neuen Westfelde in der neuen Wetterstrecke

No. I wurde ein flaches Abteufen von der 5. nach der 7. Tiel'bausohle niedergebracht, um nach Enreichung

der 7. Sohle durch Streckenbetrieb von hier gegen Osten und Westen sowohl die Verbindung mit dem Gries-

borner Schachte als auch die Feldeslösung gegen Westen zu beschleunigen. Das im Westfelde 1866 be-

gonnene Bohrloch wurde bis zu 58
J

Lchtr. Teufe eingeschlagen und durch einen kurzen Querschlag mit der

Tiefbaustrecke No. 5 in Verbindung gebracht. Leider wurden durch das Bohrloch bei der Scheide des bunten

Sandsteins und des Stcinkohlengebirges gegen alle Erwartung bedeutende Wasserzuflüsse gelöst und der

Grube zugeführt, weshalb das Bohrloch verstopft und das Projcct zur Erweiterung desselben zum Wetter-

schachte aufgegeben werden musste. Zufolge einer darauf vorgenommenen Untersuchung konnte man auf den

Zusammenhang der Wasser im 3. Tiefbaufelde mit denen des Bohrlochs und anf die Möglichkeit, dass das ab-

gedämmte Kohlcnfcld im 3. Tief baufelde ohne Hindernisse durch Wasser weggebaut werden kann, schliefen.

Zu diesem Zwecke wurde ein neuer Wetterschacht angesetzt und bereits bis zu 20 \ Lchtr. niedergebracht.

Zur Auttindung des Wahlschieder Flöthes im Liegenden des Schwalbacher Flötzes wurde westlich

vom Sprunge No. 4 im Westfelde ein Bohrloch bis zu 21 J Lchtr. Teufe niedergestossen und dabei vor-

hersehend Schieferthon mit schwachen feinkörnigen Saudsteinschichten von hellgrauer Färbung ohne Kohlen-

führung aufgeschlossen.

Die Inbetriebsetzung der Griesborner Wasserhaltungsmaschine erfolgte im März.

In dem Grubenfelde Dilsburg bewegte sich der Abbau hauptsächlich über der 2. Tiefbau9ohlo. Da

die über dieser Sohle noch anstehenden Kolilenpfeiler bald erschöpft sein werden und eino Fortsetzung des

Tiefbaues unterhalb der 2. Tiefbausoble wegen Beschränktheit der Feldesmittel und zu starker Wasserzuginge

nicht rentabel erscheint, so wird der Betrieb auf dem Lummerschiefer Flötze bald sein Ende erreicht haben.

In der Grubenabtheilung Geislautern erfolgte der grösste Theil der Förderung von den Flötzen Alvensleben

und Emil und der Rest derselben, da inzwischen der gänzliche Verhau des Flötzes stattgefunden, wurde vom

Flötze Bülow aus dem über der südlichen Grundstrecke desselben etablirten Abbau beschafft. Die in der

neuen Anlage in den liegenden Flötzen Bülow und Schuckmann getriebenen Grundstrecken haben einen bau-

würdigen Feldesaufschluss von 137{ Lchtr. bez. von 178J Lchtr. ergeben.

2. Gerhard Prinz Wilhelm. Die Förderung der Grube ist um 771000 Ctr. gegen das Vorjahr

gestiegen. Die Steigerung fällt namentlich in die zweite Hälfte des Jahres 1867, während die Grube in der

ersten Hälfte des Jahres durch dio wiederholten, zum Theil lange dauernden Unterbrechungen des Kanaldebits

zu leiden hatte. Auf den Flötzen Beust, Carl und Heinrich wurde der Abbau aus den vorhandenen drei
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dachen Schächten in bisheriger Weise fortgesetzt. Ausserdem wurden in den bisher nicht gebauten Flötzen

Traugott und Maria Versuche mit Strebbau gemacht, welche recht günstige Resultate ergaben. Ferner

wurde auf den Flötzen im westlichen Felde Beust und Elisabeth mit dem Abbau begonnen, sodann wurde

auch das Heinricbsflötz nunmehr bestimmt, wenn auch vorläufig blos durch ein Bohrloch, daselbst nachge-

wiesen. Für die Förderung der Kohlen der Flötze Heinrich, Traugott und Maria von der unterirdische Ma-

schine durch den Vcltheimstolln bis zu Tage wurde eine grosse Scilförderung von 1400 Lchtr. Länge dem

Betriebe übergeben. In dem Hohbergschachte wurde eine zweite Wasserhaltung in Betrieb gesetzt. Die

ältere Wasserhaltung dient als Reserve.

Der Püttliuger Schacht wurde unter sehr schwierigen Verhältnissen bis auf ein« Teufe von 43 Lchtr.

weiter abgeteuft und bis zu 33 Lchtr. Teufe in wasserdichte Mauerung gesetzt. In der Abtheilung Stangen-

mühle Albert-Schacht wurde der Abbau mit denselben günstigen Erfolgen wie im vorigen Jahre fortgesetzt

und die Förderung stieg bereits auf 10000 Ctr. pro Arbeitstag und mehr. Das Auftreten schlagender

Wetter ist hier ein so heiliges, dass ohne den mit Beginn des Jahres in Betrieb gekommenen kräftigen

tjuilbal'schen Ventilator der Bau gar nicht mehr möglich wäre.

Die Aufschlussarbeiten bei Fürsteuhausen lassen es nicht mehr zweifelhaft erscheinen, dass die dort

bekannten Flötze, trotz ihrer geringen Mächtigkeit bauwürdig sind. Es ist jedoch noch nicht gelungen über

ihre relative Stellung zu den Flötzen von A Iberischacht Gewissheit zu bekommen.

3. Von der Heydt. Die vollständige Ausgowinnung des bekannten Thciles des Südflugels auf

dem Beustflötze ist nunmehr vollendet und daher der Betrieb dieser Grubenabtheilung eingestellt worden.

Der Abbau der Grundstreckenpfeiler auf dem Nordflügel des Beustflötzes in der Veltheim- und Josepha-

Sohle ist beinahe vollendet und geht die Ausgewinnung der Schachtpfeiler des flachen Schachtes ihrem Ende

entgegen. Auf dem 54 Zoll mächtigen Flötze im Seyfartsgraben wurde in der Nähe der Schlafhäuser auf

dem Riegelsberge eine einfallende Strecke angesetzt, welche als Hauptstrecke und zum Einbringen der Ma-

terialien für den östlichen Theil der alten Grube von der Heydt in den verschiedenen Sohlen dienen soll.

Der Krugscbacht wurde bis zur 5. Tiefbausohle niedergebracht.

Der im nordöstlichen Theile der Heinrich- und Karl-Flötze in letzterem angesetzte Bremsschacht

wurde vollständig fertig gestellt, so dass nach vorheriger Ausführung der nöthigen Theilungsstrecken, der Ab-

bau auf den vorgerichteten Theilen genanuter Flötze beginnen konnte.

Die Förderung des in der Grubenabtheilung Lampennest zum Abbau vorgerichteten Flötzes wird

nunmehr in der von der Heydt -Sohle durch die Lampennester Seilförderung bis zu einem AnschlusBpunkte

au die von der Heydt-Seilförderung und von dieser zur Eisenbahnhalde gebracht.

Während der Abbau auf dem Amelungtlötze über der 1. Tiefbausohle auf dem bereits vorgerich-

teten Theile bedeutend verstärkt wurde, geschah die weitere Vorrichtung durch Bremsberge und Theilungs-

strecken - Betrieb. Nordwestlich des Kirschheck Schachtes Xo. 2 in der ersten Tiefbausohle wurden von der

ürnndstrecke auf dem Amelungtlötze aus sowohl nach dem Hangenden wie nach dem Liegenden Querschläge

getrieben und im Hangenden das 40 Zoll mächtige über der Stollnsohle in Abbau gestandene Flötz ausge-

richtet, im Liegenden aber ein neues 23 Zoll mächtiges Flötz von guter Beschaffenheit angefahren.

4. Duttweiler-.Iägersfreude. (Im das noch immer uicht erreichte richtige Verhältnis« zwischen

Vorrichtung und Abbau möglichst bald zu Stande zu bringen und für die Zukunft in der Lage zu soin, den

gesteigerten Anforderungen an die Förderleistung der Grube in jedem Falle genügen zu können, wurden zu-

nächst die Skalleyschächte Xo. 1 und 2 und die entsprechenden Gegcnortschächte bis zur 3. Tiefbausohle

niedergebracht und um die Verbindung in der 3. Tiefbausohle möglichst bald herzustellen, von beiden Seiten

sofort der Hauptquerschlag angesetzt. Zur Erleichterung und Beschleunigung dieser Arbeit wurde auf der

2. Tiefbauaohle beim Skalleyschacht No. 1 eine 30 pferdige Zwillingsmaschine aufgestellt, welche ihren Dampf

durch Rohrleitung von Tage her bekommt und die beim Querschlagsbetrieb fallenden Berge von der 3. nach

der 2. Tiefbausohle hebt. Da mit der wachsenden Ausdehnung der Bau der Grubenabtheilung Duttweiler

and dem Vorschreiten derselben nach Norden das Bedürfnis* mehr hervorgetreten ist, den Skalleyschacht No. 3

als Roserveschacht gebrauchen zu können und derselbe wahrscheinlich in den nächsten Jahren zur Wasser-
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haltung wird dienen müssen, »o wurde das weitere Absinken desselben von der Saarsohle nach der 1. TSrf-

bausohle und vou der 1. nach der 2. Tiefbausohle betrieben. Seine ganze Teufe betrug am Schlüsse des

Jahres 1867 77 Lchtr. Ganz entsprechend dem Voranschreiten der Förder- und Wasserhaltungsschacht«

mussten auch die Wetterschächte in die Tiefo vorrücken. Auch wurden sämmtliche Hauptquerschlage und

Wetterquerschläge in den Tiefbausohlen entsprechend erlangt. Die Arbeiten zur Untersuchung und Auf-

schliessung des Westfeldcs wurden in der früheren Weise fortgeführt, ohne jedoch zu einem bestimmten

Resultate bis jetzt geführt zu haben. Auch waren die Resultate der beiden Bohrlöcher noch nicht der Art

dass ein Urtheil über die südwestliche Sattelbildung des Fettkohlenzuges auch nur annähernd gefällt werden

kann. Das Bohrloch im Forstdistrict hat bis jetzt eine Tiefe von 700 Fuss, dasjenige bei Stuhlsatzenhauä

eine Tiefe von 850 Fuss erreicht. Analog mit diesen Aufschlussarbeiten wurde die bereits 1866 unternommene

Ausrichtung der hangenden Duttweiler Flötze fortgesetzt.

Die Vorrichtung, sowie der Abbau der Flötze conceDtrirtcn sich fast ausschliesslich auf die 1. und

2. Tiefbausohle. Auf ersterer waren es hauptsächlich die liegenden (17—20) Flötze und in der 2. Tief-

bausohle die hangenden Flötze, auf welchen Grundstrecken und andere Vorbereitungsarbeiten getrieben wurden.

Die Kohlengewinnung fand vorzugsweise auf den Flötzen No. 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 und 17 statt

In der Grubenabthcilung Jägersfreude waren die Aufschlüsse in einzelnen Punkten zwar sehr günstig zu

nennen, wie z. B. auf dem Hardenbergflötz westlich des streichenden Sprunges, die Lagerung»- Verhältnis

und spcciell das Flötzvcrhalten im Allgemeinen waren jedoch der Art, dass die Grube Jägersfreude voriiiufii;

noch keine Aussichten hat, zu einer bedeutenden Grube erhoben zu werden.

Das 59zöllige Flötz war so mit Sprüngen und Verdrückungen übersäet, da-s kein regelmässiger

Abbau geführt werden konnte. Zur Fortsetzung der nördlichen Grnndstrecke auf dem Hardenberg -Flötz

nach der Grube von der Heydt und zur Versorgung des westlichen Theiles der Grube Jägersfreude mit

frischen Wettern wurde am linken Gehänge des Fisch bacbthales nach der in dieser Gegend auf Harden-

bergflötz getriebenen schwebenden Wetterstrecke ein Wetterschacht niedergebracht.

Mit dem Hauptqucrschlagc in der 1. Tiefbausohle wurde das Flötz No. 3 und 4 bauwürdig aufge-

schlossen und ausserdem im Liegenden des lotzteren noch ein anderes Flötz durchbrochen. Auf dem 3. Plötze

sowie auf dem Hardenbcrg-Flötze wurden Versuche mit Strebebau, auf ersterem gleichzeitig mit streichendem

Pfeilerbau angestellt, welche ganz erfreuliche Resultate zu Gunsten ersterer Metbode ergaben. Die Arbeiten

im Saarstollu beschränkten sich lediglieh auf Nachreissen und Ausmauerung von druckhaften Stellen. Der

Benutzung des Stöllns zum Abführen der Wasser der Grube Duttweiler steht kein Hinderniss mehr im Wege.

5. Sulzbach-Altenwald. Während in der Saarstoilnsohle hauptsächlich Abbauarbeiten auf den

aus- und vorgerichteten Flötzen, zwischen dem Tartarus- und Cerberussprunge umgingen, erstreckten sieb

die Aus- und Vorrichtungsarbeiten vorzugsweise auf die erste Tiefbausohle, Quersehlagfeld No. 1, in welcher

es gelang, die liegendsten Flötze dem Abbau zugänglich zu machen. Ausserdem wurde der Querschlag No. 2

nach dem Liegenden bis zum Flötze No. 13 und nach dem Hangenden bis zum Flötze No. 5 Oberbank ge-

trieben, so dass man auf den durchbrochenen Flötzen mit der Vorrichtung vorgeben kouute. Das östliche

Feldort auf Flötz No. 10 wurde mit dem westlichen im Querschlagsfelde No. 4 wider Erwarten nicht zum

Durchschlag gebracht, indem sich hier das Flöte fast ganz verlor und einem ziemlich festen Schiefermittcl

Platz machte. Da bei der langgestreckten Grenze des Feldes gegen Osten die Ausrichtung au der Markscheide

mit der Grube Heinitz erst nach Jahren erfolgen kann, so wurde schon frühzeitig mit der 2. Tiefbausoble

begonnen. Demgemäss ist nicht nur der Gegeuortsschacht unter die 1. Tiefbausohle, sondern auch der Eisen-

bahnschacht No. I und II im Abteufen begriffen.

In der Venitzstollnsoble der Abtheilung Sulzbach konnte man gegen Süden nicht weiter zu Felde

kommen, da es an Wettern mangelte. In der Saarstollnsohle wurde der Querschlag No. 1 mit den Mellin-

schäebten No. 1 und 2 zum Durchschlage gebracht.

Die Querschläge No. 1 und 2 westlich wurden bis zum Flötze No. 17 getrieben und hier durch die

Verbindung des ersteren mit dem in der Venitzstollnsohle aus der Gruudstrecke des Flötzes No. 17 getrie-

benen Wettcrquerschlage ein regelmässiger Wetterzug hergestellt. In der 1. Tiefbausohle wurde der Quer-
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schlag No. 2 westlich bis zum Flötze No. 12 getrieben. In dem Ostfelde wurden die verworfenen Flotte

No. 15 and 16 angefahren und der Querschlag nach Flötz No. 17 angesetzt. In der 2. Tiefbaasohle wurde

der Querschlag No. 1 von 3 Seiten in Angriff genommen. Durchfahren wurden die Flötze No. 13, 12 n. 11.

6. Friedrichsthal-Quierschied. Der Abbau wurde wegen der notwendigen stärkeren För-

derung vorzugsweise auf dem Motzfiötze concentrirt. Der Strebebau im bangenden 49 zölligen Plötze rausste

wegen der sehr ungünstigen Resultate aufgegeben werden. Dagegen wurden Versuche mit Strebebau in den

bis dahin nicht gebauten 26—30 Zoll mächtigen Flötzen östlich des Cerberus-Sprunges, zwischen dem Motz-

und dem liegenden 30 zölligen Flötze, und westlich vom Tartarus-Sprunge vorgenommen, welche befriedigende

Resultate ergaben.

Die einfallende Strecke auf dem Hangenden 49 zölligen Flötec wurde wegen schlechter Beschaffenheit und

hantiger Verwürfe eingestellt. Dieses Flötz scheint nach Westen mit dein von der Johannes-Tagestrecke aus

aufgeschlossenen ebenfalls wegen schlechter Qualität der Kohle» schon verlassenen Dechenflötze identisch zu sein.

Durch das in dem ForstdUtrict Geisheck angesetzte und 30 Lacbter niedergebrachte Bohrloch zur

Erschürfung der liegendeu Flötzpartie wurden mehrere anscheinend bauwürdige Flötzo aufgeschlossen. Der

Saarntolln ist zwischen dem Gegenortschachte und dem Hauptförderschachte durchschlägig geworden. In der

Grubenabtheilung Quierschied fand die Kohlengewinnung durch Pfeilerrückbau im 93 zölligen Flötze in der

früheren Weise statt.

7. Reden-Merchweiler. Zur Verbesserung der Wetterführung wurden in der Abtheilung Reden

zwei Hauptwetterschächte im Ost- und Westfelde nebst den zugehörigen Wetterquerschlögen angelegt. So-

bald dieselben die Saarsohle erreicht haben, werden sie mit Giiibal'scben Ventilatoren versehen. Auf dem

Reden-Schachte No. 1 wurde die Fördermaschine zum Betriebe einer Seilförderung aus dem Ostfelde des

Kallenbergflötzes in der Redensohle umgebaut, für welche noch eine zweite Maschine am Emseubrunnen in

Betrieb kam.

Der Redenschacht wurde von der halben bis zur ganzen Saarsolile algeteuft. Der Abbau bewegte

sich auf den Flötzen Kallenberg, Ost- und Westfeld, 37 zölliges Flötz Leopold, Alexander, ürobenwald, Lands-

weiler sammt Nebenbänken, auf dem 54 zölligen und dem 84 zölligen Flötz über der Reden-Stolln- und halben

Saarsohle, meist aber über der ganzen Saarstollnsohle, wo gegen Osten und örtlich des 3 Lchtr. mächtigen

Sprunges ein schönes und bisher unbekanntes Feld aufgeschlossen wurde. Im .sogenannten Oolonie-Stolln

wurde ein hangendes Flötz von sehr bauwürdiger Beschaffenheit erschlossen. In der Abteilung Itzenplitz-

Merchwoiler wnrde zur Verbesserung der Wetterführung der Querschlag vou Sophie nach dem Friedrichsflötz

in der Rnsshütten Stollnsohle bis in das Hangende vom Krnstflötz als Haupt- Wetterquerschlag durchgeführt

und ein 12 Fuss weiter achteckiger Hauptwetterschacht abgeteuft.

Die Vorrichtung und der Abbau der Flötze Friedrich, Jacob, Sophie und Wilhelm in der Reden-

Theilungssohle und Reden -Stollnsohle wurde schwunghaft fortgesetzt. Die Ausrichtung des Ernstflötzes

westlich d»» 45 Lchtr. mächtigen Sprunges wurde in der Reden-Theilungssohle bewirkt und in der Reden-

Sohle um 100 Lchtr. Aufführung gefördert. Das Duesberg-Flötz wurde sowohl in der Hermes- als an meh-

reren Punkten iu der Russhütten-Sohle versuchsweise gebaut und zum Theil sehr bauwürdig gefunden. Das

Emstflötz wurde westlich des Vorsicht-Sprunges in der Keden-Theilungssohle ausgerichtet. Die Ausrichtung

der liegenden schwächeren Flötze in der Kusshütten - Sohle wurde begonnen. Im Bodelschwingh- Stölln bei

Gennweiler wurde die Vorrichtung und der Abbau des sog. Wuhlschieder- Flötzes fortgesetzt. Der Versuch,

vermittelst einer einfallenden Strecke auf dem westlich ins Liegende verworfenen Theile dieses Flötzes an der

Sewald'schen Ziegelhütte hat bisher ungünstige Resultate ergeben.

8. Heinitz. Die wichtigste Arbeit für diese durch das Ersaufen des östlichen Feldes der Heinitz-

schächte so schwer betroffenen Grube war die Aulage eines neuen Wasserbaltungsschachtes. Diu beiden

Wasserhaltungsmaschinen, eine Wolfsehe uud eine Ehrhard'schc , beide mit Balancier, sind in der Montage

begriffen, so dass die Ausführung dieser grossartigen Aulage im Laufe des Jahres beendigt sein wird. Der

Dechenschacht No. II wurde bis zur Saarsohle fertig gesU-lR. und der Hauptquerschlag mit Ort und Gegenort

bis in das Liegende des 11. Flötzes gebracht. Die im V. Flötze aufgefahrene Wasser- und Verbindung*-
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strecke zwischen Dechen und Heinitz kam, nachdem die Wasser auf Heinitz wieder gewaltigt waren, zum

Durchschlage. In der Linie des zweiten östlichen Querschlages im Flötze No. 3 und im westlichen Quer-

schlage No. 1 im Plötze No. 9 wurden behufs Ausrichtung der Saarsohle einfallende Strecken angesetzt und

in letzterem Felde auch vollendet. Der Bau auf den Dechenschächten bewegte sich hauptsächlich auf den

liegenden Flötzen der östlichen Querschläge. Das Feld der halben Saarsohle wurde während der fünf Mo-

nate, in welchen der Heinitzschacht ersoffen war, grösstenteils verhauen.

Die Seilförderung aus dem westlichen Querschlage No. 1 wurde nach dem Verhauen des Feldestbeiles

eingestellt und die Einrichtung der Seilförderung nach dem 2. östlichen Querschlage, welcher durch eine

Kurve mit der Grundstrecke im Flötze Stolberg in Verbindung gebracht wurde, unter Benutzung der bis-

herigen Maschine in Angriff genommen. Der neue Förderschacht No. IV erreichte die Saarsohle. Der Theil

des Schachtes über der Flottwellsohle wurde als Wetterschacht benutzt. Zum Ersatz desselben wurde ein

runder Wetterschacht von 10 Fuss Durchmesser im Hangenden der Hauptwetterstrecke im Flötze Borstel

bis zur Flottwellsohle niedergebracht. Um diese Sohle als Wettersohle herzurichten, wurde in den Linien

der Querschläge No. 1 Osten, No. 2, 3, 4, 5 und 6 Westen Querschlägo durch die hangenden Flötze ge-

trieben. Im Uebrigen beschränkte sich das zum Abbau bereite Feld der Abtheilung Heinitz auf die han-

genden weniger mächtigen Flötze im westlichen Querschlag No. 1 mit 4 Bremsbergen und die 7 Bremsberge

No. 2 Westen. Auf den mächtigeren Flötzen (Tauenzieu, Scharnhorst und Aster) standen 5 Bremsberge im

zweiten und dritten östlichen Querschlage und im zweiten westlichen.

9. König-Wcllesweiler. In der Abtheilung König fand der Abbau in der halben Saarstolln-

sohle auf den Flötzen Stolberg, Thiele, Nostiz, Bonin, dem 22. Flötz Aster, Blücher und Tauenzien uud in

der Saarstollnsohle 34 Lachter saiger unter der Thalsohle auf den Flötzen Stolberg, Carlowitz, Thiele, Borstel.

Waldemar, Grollmann, Gneisenau, Thielemann, Braun und Aster statt Die Förderung erfolgte in zwei

Förderschächten, den Wilhelmschächten No. I und II. Das Grundstreckenort auf dem Flötz Carlowitz in der

halben Saarsohle wurde nach Nordosten ausgerichtet und hierbei östlich von Oberneunkirchen ein Haupt-

sprung, wahrscheinlich der Styxsprung, angefahren. Im Felde des Ziehwaldstollns geht der Abbau in dieser

Sohle mehr und mehr seinem Ende entgegen. Man hat daher angefangen die Flöthe tiefer zu lösen und zu

dum Behufe an der Rhein-Nahe Eisenbahn östlich des Bahnhofs Neunkirchen in der Mitte zwischen diesem

und der ersten nördlichen Eisenbahnbrücke einen Schacht bereits 20 Lchtr. abgeteuft. — In der Abtheilung

Wellesweiler fand die Kohlengewinnung über dem Palmbaumstolln hauptsächlich auf den liegendsten Flötaen

Fulda, Nöggerath und Koch auf dem Nordflügel des Hauptsattels statt. Ebeuso bewegte sich der Abbau

auf der westlichen Fortsetzung dieser Flötze unter dem Flurdistricte Kisscl, wo die Flötze ganz nahe unter

der Tagesoberfläche liegen. Die Förderung hat mittelst Pferden stattgefunden.

b. Vom Staate verliehene Werke.

In den Regierungsbezirken Trier und Coblenz waren 7 Concessionen auf Steinkohlen in Förderung,

die jedoch sämmtlich dem Revier St Wendel angehören. Gegen das Vorjahr stand mithin eine Conoassion

weniger in Betrieb, während im Revier Coblenz II kein Bau auf Steinkohlen umging.

Revier
Betriebene

Werke

Förderung

Quantum Werth

Tounen i Thlr.

Arbeiter

St. Wendel

Coblenz II.

7 356291 1892(51 466

Summe 1867 .

Dagegen 1866 .

Zu- (Ab-) nähme

7

8

1

356291

319925

36366

189261

192458

((3197)

466

457

9
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Auf der wichtigsten Grube Hostenbach, welche allein 338866 Tonnen Kohlen förderte, wurde

der nene Förderschacht Union bis zu 101 \ Lchtr. Teufe niedergebracht.

6. Oberbergamtsbezirk Clausthal,

a. Staatswerke.

Provinz Hannover.

1. Das Steinkohenbergwerk am Deister. Im unteren Hastingsandstein der Walderthon-

formation des Deistergebirges setzen zwei Steinkohlenflöze auf, die 6 bis 42 Zoll Mächtigkeit besitzen, von

denen indessen höchstens 28 Zoll aus reiner Kohle bestehen, während der Rest mitunter aus 2 Bergmitteln

gebildet wird, die das Klotz in 3 Bänke zertheilen.

Der Betrieb erfolgt in 5 Baufeldern, die

1. am Sueraser Brink,

2. über Egestorf (an der Hohen-Warte),

3. oberhalb Barsinghausen,

4. - Hohenbostel,

5. - Feggendorf belegen sind.

Das letztere Feld liegt am südwestlichen, die drei ersteren Felder am nordöstlichen Abhänge des

Deister. Die Wasserlösung geschiebt durch mehrere Stölln, die Kohlengewinnung mittelst Abbaues mit breitem

Blick, die Förderung in Wagen von 5, 10 und 16 Balgen Inhalt.

Gefördert wurden 1,374215 Balgen = 1,446542 Ctr. gegen 1,251183 Balgen im Vorjahre, oder

9,o pCt mehr. Der Werth der Förderung betrug 169487 Thlr. Beschäftigt waren an Aufsehern und

Arbeitern 390 Manu, mit einer jährlichen Durchschnittsleistung von 3837 Ctr. pro Arbeiter.

In der Kohlenwasche zu Hohenbostel sind 117255 Ctr. rohe Kohle verarbeitet und daraus 110260 Ctr.

gewaschene Kohle mit einem Werthe von 4 Sgr. 3,4 Pf. pro Ctr. erzeugt worden.

Als besondere Ausricbtungsarbeit ist der Betrieb des tiefen Klosterstollns zu erwähnen, welcher bereits

700 Lchtr. erlängt, nach weiteren 200 Lchtr. das Kohlcntiötz überfahren wird. Der Debit findet an Ziege-

leien und Kalkbrennereien der Umgegend, sowie an die Fabriken der Stadt Hannover statt, ebenso werden

Kohlen mittelst der Eisenbahn nach Braunschweig, Hannover und Bremen in Concurrenz mit den westfä-

lischen und englischen Steinkohlen verfrachtet.

2. Das Steinkohlenbergwerk am Osterwalde nnd am Nesselberg bei Brüninghausen.
Der dortige Borgbau geht ebenfalls auf Flötzen der Wälderthonformation um. Es sind etwa zehn Stein-

kohlcnnotze bekannt, von denen aber nur sechs von unreiner Beschaffenheit und von 10 bis 22 Zoll Mächtig-

keit in Bau stehen. Zur Wasserlösung und zur Förderung dienen acht Stölln. Die Kohlengewinnung findet

mittelst Strebbaues oder bei sehr gebrächigem Hangenden mittelst Pfeilerbaues statt.

Gefördert wurden auf den Gruben am Osterwalde 615392 Ctr. Steinkohlen im Gesammtwerthe von

88206 Thlr. oder einem durchschnittlichen Werthe von 4,3 Sgr. pro Ctr., desgleichen bei den Gruben am
Nesselberge 232941 Ctr. Steinkohlen im Gesammtwerthe von 26400 Thlr. oder pro Centner durchschnittlich

3 Sgr. 4 Pf. Beschäftigt waren am Osterwalde 335 Mann, Aufseher und Arbeiter, deren durchschnittliche

Leistung sich auf 1929 Ctr. pro Arbeiter und Jahr berechnet, desgleichen am Nesselberge 127 Aufseher

nnd Arbeiter, deren durchschnittliche Leistung pro Arbeiter und Jahr 1834 Ctr. beträgt Die Kohlen fiuden

in ähnlicher Weise, wie diejenigen der Deisterwerke Absatz.

Regierungsbezirk Cassel.

Das Gesammtsteinkohlenwerk zu Schaumburg. Auf den ebenfalls zur Wälderthonformation

gehörigen Flötzen des Werkes zu Schaumburg, welches zur Hälft« dem Königlichen Bergtiscus, zur anderen

Hälfte der Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Rentkammer gehört, wurden 2,789766 Ctr. Kohlen im Werthe

von 463566 Thlr. gefördert sowie 1006 Arbeiter und Aufseher incl. 133 Mann Koksarbeiter mit einer durch-
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56 Der Bergwerlutetrieb in dem Pmui. Staate im Jahre 1867.

schnittlicheri Jahresleistung von 3270 Ctr. pro Arbeiter beschäftigt. Zur Koksbereitung wurden abgegeben

880915 Ctr. Die daselbst gewonnenen Kohlen sind theils gnte Flammkohlen; in grosser Teufe aber und da,

wo das Flöte Scbiefortbon zum directen Hangenden hat, vorzüglich backende Schmiedekohlen.

b. Nicht vom Staate verliehene Werke.

Landdrosteibezirk Iiannovcr.

Im Fürstenthum Calenberg, woselbst die Steinkohlen dem Grundeigentümer gehören, standen am
Deister, sowie am Süntel 9 Steinkohlenwerke im Betriebe, welche sammtlich auf mehreren Flötzen der Walder-

thonformation von 10 bis 20 Zoll Mächtigkeit bauen. Die am Deister belegenen Privatgruben baueu dasselbe

Flötz wie das fiscaliscbe Werk. Gefördert wurden durch 782 Arbeiter und Aufseher 2,196918 Ctr. Stein-

kohlen im Gesammtwerth von 242716 Thlr. also pro Ctr. durchschnittlich 3,3 Sgr. Die durchschnittliche

Leistung eines Arbeiters betrug 3029 Ctr.

üeber 100000 Ctr. Steinkohlen förderten:

1. das Barsinghauser Klosterwerk bei Barsinghausen 690593 Ctr. mit 150 Aufsehern und Arbeitern

2. das Kniggenbrinker Werk bei Wennigsen 525581 Ctr. mit 159 Aufsehern und Arbeitern.

3. das Werk am Bröhn, Feldberge und am Hülsebrink bei Wennigsen 385248 Ctr. mit 151 Arbeitern

und Aufsehern.

4. das Bredenbeck-Steinkruger Werk bei Bredenbeck 188104 Ctr. mit 85 Arbeitern und Aufsehern.

5. das Stadt Mündersche Werk am Süntel 305575 Ctr. mit 166 Arbeitern und Aufsehern.

In der Grube der Elze-Mehler Forstinteressenten bei Elze sind auf einem 10 Zoll machtigen Kohlcn-

flötze der Walderthonformation vermittelst Stollnlösnng und Strebbau durch 52 Arbeiter und 1 Aufseber

77850 Ctr. Steinkohlen mit einem Werthe von 11158 Thlr. oder pro Kopf 1497 Ctr. gewonnen worden.

Steinkohlenlörderung und Absatz im Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Forderung

Ctr.

Absatz

incl.

Selbst-

verbrauch

Ctr.

Geldwerth

der

Förderung

Tilr.

Zahl

der
Arbeiter

und
Aufseber

Doreb-
schnittl.

Werth
pro Ctr.

Bar.

A. Staatswerke.

a. Provinz Hannover.

2,294875 2,293729 284093 852 3,7

b. Provinz Hessen.

Ein Werk 2,789766 2,803614 463566 1006 4,0 einschliesslich der für

Summe A. . . 5,084641 5,097343 747659 1858 Koks erzielten Ein-

nahme.

B. Privatwerke.

Provinz Hannover.

Zehn Werke 2,274768 2.268635 253874 3,4

7,359409 7,365978 1,001533 2t>93
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I. Steinkohlenbergbau.

Im ganzen Preuasinchen Staate hatte man im Jahre 1867 dem Besitzstände nach:

W

Steinkohlengruben im Bethelx<

ZabJ pCt

Arbeiter

Zahl pCt.

Fördern

Tonnen pCt.

Haidenwerth

Tblr.
| pCt

I. Privatwerke

1 a. rechtsrhein.

1. Alte Landestheile ! . ,. . , .

1
b. linksrhem.

2. Nene Landestheile . . .

Snmme

Hauptsumme . .

361

27

13

85,75

6,41

3,09

68973

6005

1294

67,11
et

5,84

1,26

73,527666
'. 802,145437

4,746026
18,084««)

827139

70,12
71,84

4,63

4.»

0,79

24,937970

2,053456

384348

63,69

5,34

0,96

401

20

95,25

4,75

76272

26501

74,21

25,79

79,100831
323,566427

25,755663
»7.004689

75,44

76,m

24,56
23,06

27,375774

11,782165

69,91

30,09

421 100 102773 100 104,856494 100
4W71116 100

39,157939 100

Steinkohlenförderung im Jahre 1867 nach den Kohlenbecken.

Kohlenbecken
1

Betru-Urie
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— '- =
-

r. a
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Leiter
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im (fanien

«•-.,. r..
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L,*'J r

To. Ctr.

IM, Ih.r. s
tT. * S r.

Oberst-hle^ie

Lül.pjüii . .

'1- I'rov. Hann
'W'll.l'-iiJl. Ltr,

Hbden . . .

ibWntnjrcu
')

to Köln . .

Alchen . . .

to «'aar . .

im <>:i

l

•Id 10

i l

l

o

4 12 Ii.

1 1

1 1

t 1 2

- 2::u

- l:t

2: Vi

l:i

in

70;ej

171

2»;.'»

2i>;2
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1KS2
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l»2ll377(il
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1
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4,:is;i7:if>

17.i)l»U_>f.
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') Hierbei ist die fimbe l'iesberg (Lan.idraslcibeiirk Osnabrück),

bebauten hält, mit eingerechnet.

*) Mit CinscbJus« der neuen l.andesthoile.
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58 Dar Bergwerksbetrieb in ,m Jahn, 1867.

II. Braunkohlenbergbau.

1. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Die Ergebnisse des Braunkohl enbcrgbaues in den Provinzen Schlesien und Posen sind im Jahre 1867

zwar ein wenig günstiger als in 1866 gewesen, haben aber die Hohe von 1865 noch nicht wieder erreicht.

Im ganzen Oberbergamtsbezirke Breslau betrug:

Die Förderung dar Qeldwerth die Arbeite raahl

1,777045 To. 245569 Thlr. 978 Arbeiter

1,616027 - 216704 - 905 -

im Jahre 1867 . . .

- - 1866 . . .

in 1867 also mehr . .

im Jahre 1865 . . .

weniger
in 1867

) mehr

161018 To. 28865 Thlr. 73 Arbeiter

1,796796 - 253694 - 953

19715 To. 8125 Thlr. - Arbeiter

- - — - 25 -

Der Grund rar die langsame Entwickelung dieses Bergbaues ist hauptsächlich darin zu suchen, daas

durch die immer weitere Ausdehnung des Schienennetzes die Concurrenz der Steinkohlen mit den in der

Qualität hinter anderen Braunkohlen doch im Ganzen zurückstehenden Braunkohlen des Breelauer Ober-

bergamtabezirkes starker wird. Die Zunahme der Förderung gegen das Vorjahr fallt zum grössten Theil auf

den Regierungsbezirk Liegnitz, zum kleineren Theile auf die Regierungsbezirke Breslau, Bromberg und Marien-

werder, wahrend in Oppeln und Posen eine geringe Abnahme stattgefunden hat

Der durchschnittlich Werth einer Tonne Braunkohlen am Ursprungsorte, welcher im Jahre 1866

4 Sgr. 0,27 Pf. betrug, berechnet sich im Jahre 1867 zu 4 Sgr. 1,75 Pf., ist also um 1,48 Pf. gestiegen

Die durchschnittliche Leistung eines Arbeiters ist von 1786 Tonnen in 1866 auf 1817 Tonnen in 1867 in

die Höho gegangen.

Regierungsbezirk OppelD.

Im Betriebe war nur die Lentsch- Grube bei Neisse, welche mit 11 Arbeitern 49962 Ctr. oder

16654 Tonnen im Werthe von 1494 Thlr. gegen 53524 Ctr. oder 17841 Tonnen im Werthe von 1576 Thlr.

in 1866 gefördert hatte.

Regierungstatirk Breslau.

Auf den 4 im Betriebe gewesenen Gruben wurden mit 88 Arbeitern 413209 Ctr. oder 137736 Tonnen

Braunkohlen mit einem Geldwerthe von 19571 Thlr. gewonnen; da die Production des Jahres 1866 nur

398905 Ctr. oder 132968 Tonnen im Werthe von 19268 Thlr. betrug, so ergibt sich ein üeberschuss für

dieses Jahr von 14304 Ctr. oder 4768 Tonnen mit einem Werthe von 303 Thlr.

Die grösste Förderung hatten wie im Vorjahre die Gruben cons. Otto bei Schmarker mit 224452 Ctr

und 36 Mann Belegschaft und cons. Albert bei Siegda mit 97977 Ctr. und 31 Mann Belegschaft.

Regierungsbezirk l.iegnitz.

Im Betrieb standen 28 Gruben und zwar sind 7 von diesen verliehene und die übrigen 21 priwite,

im Rechtsgebiete des sachsischen Kohlenmandats (Oberlausitz) belegen.

Die Gesammtfördcrung betrug 4,684201 Ctr. oder 1,561400 Tonneu im Werthe von 215673 Thlr..

dio mit einer Belegschaft von 823 Mann, worunter 6 Kinder und 31 Frauen, gewonnen worden ist Gegeo

das Jahr 1866 ergibt sich eine Mehrförderung von 468787 Ctr. oder 156262 Tonnen und ein Mehrwerth

von 28435 Thlr., auch die Arbeiterzahl hat sich und zwar um 78 vermehrt.

Die jährliche Leistung eines Arbeiters betrug 5691 Ctr. oder 1897 Tonnen, also gegen das Jahr 1866

33 Ctr. oder 11 Tonnen mehr.
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II. Braunkohlenbergbau.

Die grösste Forderung hatten die Graben

Heinrieb bei Langenöls 1,098246 Gtr.

Cons. Grünberg bei Grünberg 804603 -

Vereinsglück bei Geibsdorf 417858 -

Louise bei Nieder-Schönbrunn 405652 -

Friedrich bei Muskau 282000 -

Weinberg bei Nenkersdorf 227587 -

Friedrichaglück bei Zeisholz 225000 -

RogicrungsbeiLirk l'oseo.

Wie in den früheren Jahren, so waren auch in dem letztvergangenen nur die drei Gruben Gnstavus

bei Neu-Zattum, Tannenberg bei Pruszym und comb. Gutglück bei Kainscht im Betriebe und forderten

mit einer Belegschaft von 43 Mann 132129 Gtr. oder 44043 Tonnen Braunkohlen im Werthe von 6732 Thlr.

Gegen 1866 ist die Förderung um 4058 Ctr. oder 1353 Tonnen mit einem Geldwerthe von 177 Thlr. gesunken.

Regierungsbezirk Bremberg.

Die einzige im Betriebe befindliche Grube Marie bei Goscieradz förderte bei einer Belegschaft von

12 Mann 46128 Ctr. oder 15376 Tonnen Braunkohlen im Werthe ton 1793 Thlr., gegen 1866 2076 Ctr.

oder 692 Tonnen mehr.

Regierungsber.irk llarienwerdcr.

Die einzige Grube Emilie bei Dulzig weist eine Förderung von 5508 Ctr. oder 1836 Tonnen in

einem Werthe von 306 Thlr. bei einer Belegschaft von 1 Mann auf. In 1866 stand sie nicht im Betriebe.

Der Absatz der Braunkohlen wird zur Zeit nur bei sehr wenigen Gruben in der Gegend von Görlitz

und Lauban durch die Eisenbahn vermittelt; bei den übrigen hat er meistentheis mit schlechten Wegen zu

kämpfen und bleibt hierdurch in der Regel auf die in unmittelbarer Nähe der Gruben gelegenen Brennereien,

Ziegeleien und Dörfer beschränkt. — Um die Braunkohlen in grössere Entfernung durch die Eisenbahnen

zu versenden, ist daher auf der Heinrich-Grube bei Langeneis eine Presssteinfabrik nach Jacobischem Princip

erbaut und in Betrieb gesetzt, welche sehr gute Resultate verspricht und als ein sehr erfreulicher Fortschritt

in der Entwicklung des scblcsischen Braunkohlenbergbaues zu begrüssen ist. Nur eine eiuzige Grube des

Bezirks die Gustav Adolph-Grube bei Trebendorf unweit Spremberg ist durch ihre Lage unmittelbar an der

Eisenbahn und durch die ausgezeichnete Qualität der sehr stückreichen und dichten Kohlen in den Stand

gesetzt, den Eisenbahnabsatz in einer entsprechenden Weise auszubeuten. Die Kohlen dieser Grube, welche

einen sehr hohen Wärmeeffect geben, gehen auf der Berlin-Görlitzer-Eisenbahn nach Berlin und Görlitz und

es steht eine bedeutende Entwickelung dieser Grube in Aussicht, da die Ablagerung eine sehr günstige

und .mächtige ist.

2. Oberbergamtsbezirk Halle.

Die Braunkohlenförderung des Oberbergamtsbezirkes hat im verflossenen Jahre um 9,43 pCt., gegen

das Jahr 1865 aber um 6,69 pCt. zugenommen. Die bedeutendste Zunahme kommt auf den Regierungsbezirk

Merseburg, wogegen in dem Regierungsbezirk Stettin eine Abnahme stattgefunden hat, weil die einzige hier

im Betriebe befindliche Braukoblengrube die Concurrenz mit englischen Steinkohlen nicht zu bestehen vermag.

Die wichtigsten Betriebsresultate sind in der nachstehenden Uebcrsichi zusammengestellt:

8»
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Regtoringsbeilrk

K reis

(3
«> Förderung Abiitc 19

8j

tat-—

LT 5

Dampfmaschinen

i

2
o
V der

•O ^ 1 Ii
1 Bergwerk

a
Ar- Menge Werth Menge Werth

1 Er

a- _,
'O a 11

s beiter a 1 »3

.TS•
n TM»*» Thlr. Tonnen Thlr. T*. I— I

A. SUattiwerke.

L Reiiltraogsbeilrk Magdeburg.

a) Kreis Wansleben.
Altenweddingen bei Schönebeck .... l 53 163240 28094 144876 22892 6,i 3000 s 32 0

b) Kreis Kalbe.

l 235 1,089680 146291 1,062489 140233 4 4600 s 84 4
ii 1U25 J53646 .mS9«> 340751 49494 8 Ol»

3z. i 4

2. Ugierungabtiirk Merseburg.

aj Saalkrais: Zscherben bei Halle.

1
75 307689 37606 288188 35219 3,M 4273 2 16 3

fl) durch fremden ') Betrieb . . . .
|

44 158580 23241 156274 22953 4,4 3<-H

b) Mansfelder Seekreis.

1 101 406204 34979 IHM 2.» 4146 9 28 8

e) Kreta Marseburg.

1 58 210736 21073 213926 21392 3 3697 2 1« 4

d) Kreis Sangerhausen.
t TS 236576 37>*Y_> •_>i i;h 177 3373»; t

• 3429 3 — . 3

Summe A. 1867 . . 7 2,916350 379532 2.819594 860678 3,14 B94J 17 237 2.'

1866 . . 7 665 2,613678 339909 2,624418 34« 8880 18 249 2J

•

1

Zu- (Ab-) nähme . . 75 808893. 39623 186171 31776 10,1*1 11 Ml

B. fiaastige Werke.

L BegleraaKKbeztrk Magdeburg.

läHl x,eiinaiiii uauvuen v'eruüo. wvzme/ Qo irH 86925» 129716 756967 116222 1>" 12 186 17
_ /iai,}.Ar - 1.-.Lau /|ti|d| I

1
1£Q 1,404932 250473 1.242794 222553 IM 17 464 22

f\-| JL , 1 , , - lA*an\ \ 4£ uno 49472 14629 2;-;455 8881 H a Ml 3 88 3

«

W.ii.Lakiiii lAnattl \ r.
O, Mat 1,010000 194101 922*14 164167 F. •0,3 - * 9 163 14

Ii mIKa 1Anmn\ \ Q •iTfi 1,676508 220390 1,547694 203075 % 17 888 22
i

1
i>i*o :i<W92 6149 MD 4114 0,71 1 85 1

AKi.hitraUtiHn iAumrl l 4 1 1, J 2,765169 519708 2,581018 184867 . i,a
MKf r. BS 661 4»

Summe 1. . . 38 2192 5,s 1M9 **1 1 7ru:1 1 Jt»

Kafllaruiiviaezirk Merseburg

Kreis Sangerhausen
1

JA
40 90298 13546 13075 4,1 24-10 1 4 1

Q0 OPV 1,049269 193610 886698 176246 t _
a,6 1 7^7 15 1604 19

ansfelaer Seesrei* (terhen. werke) .10 olo 1,841081 235602 1,756262 222409 3,s 2932 1464 23
Q- lt. -.1-

21) 776 2,610221 386074 2,434877 361942 4,4 3279 24 341 24

8 47 39127 8918 39127 3913 3 833
Kreis WeissenfeU (nicht verlieh. Werke) 94 Ott 5,492553 706844 5,343429 659705 3,7 27 s t 51 444 60

» 81 77438 6*oi tust 2*52 1* 2765
3 80 204023 20402 1 59*65 15872 3 2650 7 62 8
S 492 1,307316 165038 1,133454 146143 3* 23*1 19 167 24

in 216 .•.1*2*3 62051 433324 5297 t 34 8H8 18 107 14

8 606 8J68S84 220191 2,196263 205764 24« 3«.t08 17 327 22

7 125 22*267 29106 909514 26175 341 is-3; 4 77 4

2 7 8811 881 »450 915 8 1259

1 35 49693 S2*2 40582 6847 5 1714 1 8 1

2 18 88788 31*9 36920 3530 2..; 2<H3

i
Summe 2. . . 222 5604 16,821432 2,044829 14.85912«; umtu 3.« 2888 169 1844 1

188

zu übertragen . . 260 8096 23,627964 3,379086 21,955948 3.099267 260 3604 312

') Von dem für die fiskalische Orube tu Zscherben reservirten Felde sind einzelne Feldestbeile an benachbarte Grube«

verpachtet.
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BtKirrunnbfiirk

Kreis
Bergwerk

1 Zahl
Förde r u n g Abi t<

If£ p.

n Dampfmaschinen

£

i
•c2

der

Ar-

hrltt-r

Moutje Werth Menge Worth
141
.1«

s

1

3
|

JL

Ii

3 Toastn Tklr. Tgqe-n Tklr. Tn- 1 r
8096 23,627964 3,879086 21.955948 3,099267 260 3640 812

b
i

5
1

201

n
270

454039
15233

42945«)

42:>2:W

68579
2133
82758
62521

437166
15761

484149
429(127

66970
2213

'.».(Mr..

62*3*

4*
4.1

6,B

2522
1693
1662

I2.V,

J
7
o

62

62
22

C

7

2

ir> 822
W Hfl Md~kf\*9
1,324007 216991 1,366093 224 '.»20 4,» 1610 15 146 15

2
12
II

4
U

41
449

38
ir.2

55:194

1,386647

66108
310610

8016
219631

' .h S*.

8231
42235

54674
1,358.344
'OHA 1 1

48940
294077

7803
211498

7273

888Q2

4^
4.»

4,4

4,6

4."i

1497
3086
I 9I.i

1460
2»>ll

1

10

8
1

8
151

18
16

•

12
S
2
n

2 21 27697 4340 27195 4092 4 s 131!» l

1

7
38
153

!»4256

318992
10000
46516

89912
304636

9630
43640

2,7»

*%»

2480
2086

1
•j

12
11

i

2

1

6

14

13

29
198

97
96

13086
5H7K2H
uur.i k

19:1285

215O40

1900
71686

15677
20427

7330
646884
i U l Xw
186010
2D473!)

672
66499

14750
19175

2,75

3,«

M
2,«

2.i

452
A«i9
•»•* Iii

1993
2263

i
12
1

ii

10
13»
95
8

5
n

11

111 1962 4,641997 616167 4,86221*; 566123 3,8» 2366 42 627 47

1 15 228S.-> ;U25 2.i:t.s 4.» 1757 1 e l

3«7
HU i

1

'.
i 1

29.6H>»i3
07 t 1 IUO>

1 -.'11670 27.70O243

»J.OOl f »o
1

4, IS

27JI 318
297

4321
1' i05

1

376
3:',2

(iej ua 2.501911 293275 913619 2519*5 O i| 199 21 316 23

7
160

»1

740
6862
BOSS

2,916860
16,213319

1MQMM

379532
iJlMH
1.665436

2,81959t

15,169911
i-j.y.ui .:i2

360678
2,357493
1,586210

3.83

4.1!«

.'. ,;:

35)41

27tw;

J'V.li

17

168
ISO

237
2706
1615

22
212
163

BM
410

uns
1142!)

HIMWIfll
29.72*570

4,5942t 2
4.261304

30,619687 1

29,411042
1 253281
3.5<t;6520

I.Ii.

4.*7

2796
2601

336
315

4558

264,1

397
374

(IC) 206 :132*5 <8 1,10*796 2*6761 196 20 303.» 23

Uebertrag

Ri'Slfnmustaf ilrk PutAdam.

Kreis Oberbarnim (verlieh. Werke)
Ostprietruitz (desgl.)

- Westpriegnitz (desgl.)

Beeakow-Storkow (dosgl ) . .

Summe 3.

Rerterungsbrilrk Imnkfuit a. 0.

KreU Königsberg i. d. N. (verl. Werkt.)

Lebua (desgl )

• Sternberg (deagl.)

- Landsbefg (desjrl.)

- Schvriebua-Züllichau (desgl.) . . .

Kroasen
Qvben
verliehene* Werk
nicht verliehene Werke
SpreBiberg

a) verliehenon Werk
•) nicht verliehene Werk«

Sorau (nicht verlieb. Werke). . .

- Kabui (desgl.)

• Luekau (doagl.) .

Suqun« 4. . .

Brglernofsnezlrk Stettin.

Kreis Greifeabagea (verlieh. Werk) . .

Summe ii. 1867 . .

1866 . .

7m- (Ab-) nähme . .

Nach dem Besitzstände waren
im Jahre 1867:

1. Staatswerke

2 Verliehene Werke
8. Nicht verliehene Werke

3

nauptsumme 1867
1866

Zu- (Ab-) nähme

Nach der Art der zu ihrer Bewegung benutzten Arbeitskräfte vertheilt sich die Förderung folgendermassen

:

e
s

a
<u
e
'£
V
an
I

|
i

B s w u r c e u gel ordert

f

1c
SP

£

-~
U
k

g
tri

<n

durch

Menschen-

krifte

durch

Üiierischc

Kräfte

durch
Mens. heu

u. thierisebe

Kräfte

durch
Ucnscben
u. Darnpf-

kraft

durch

Dampfkraft

durch
Dampf und
thierische

Krifte

durch

Wasser

kraft

— au
et

Cf Ton neu Ten n t n T o o n t e

1867 . .

1866 . .

4H1

431

4

6
2

8

.'5:55

315
12,754057
12,5H0t>Hl

1.612415

704550 31036
234186 16,591585

16,311000

1 . 1 S2330
- 101297

Zu- (Ab-) nähme (2) b) 20 173376 907865 (81036) 234186 280579 1.182330 (101297)

') Ausserdem wurden 2,064285 Tonnen von Jeu Werken selbst verbraucht.



62 Der Bergwerksbetrieb in dem Preuss. Staate im Jahre 1867.

Das Bestreben, sich durch Anwendung von Dampfkraft immer mehr unabhängig zu machen von der nicht

zu jeder Zeit und an jedem Orte und in gewünschter Menge zu Gebote stehenden thierischen und Wasserkraft tritt

in der vorstehenden Uebersicht scharf hervor. Die noch vorhandenen 2 Wassermaschinen sind Wassernder,

welche ausschliesslich zur Wasserhaltung dienen und im Regierungsbezirk Frankfurt im Betriebe stehen.

Unter der gesammten Belegschaft von 11635 Mann befanden sich 10752 Arbeiter und 883 Grubcn-

beamte ; es kommt also 1 Beamter auf 12,2 Arbeiter, ein Missverhaltniss, welche? durch die grosse Antahl

von schwach belegten Privatkohlengrubcn in den vormals sachsischen Landestheilen herbeigeführt wird.

Auf den Absatz von Braunkohlen sind die im vorigen Jahre dem Verkehr übergebenen Eisenbahnlinien

für einzelne Gruben von grossem Einfluss gewesen. Die meisten Gruben aber, namentlich in den Revieren

Zeitz, Dürrenberg, Westlich Halle, Eisleben, Guben, Fürstenwalde haben nur schlechte Abfuhrwege, die während

eines Theiles des Jahres von schwerbeladenem Fuhrwerk gar nicht zu paasiren sind.

Zur Fabrikation von Theer und Leuchtstoffen wurden zwar grössere Quantitäten von Schwälkukle

verwendet, als im Vorjahre, jedoch befindet sich dieser junge Industriezweig wegen der von Jahr zu Jahr

sich steigernden Einfuhr amerikanischen Petroleums in einer ziemlich gedrückten Lage.

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Uebersicht über die Förderung, den Absatz und Werth

der Schwälkohlen, wobei als Werth einer Tonne Schwälkohlen der durchschnittliche Verkaufspreis der Brann-

kohlen in den entsprechenden Grubencomplexen angenommen ist.

Regierungsbezirk
Förderung A b s atz Dureh-

sehuittiwwtt

Kreis Mvoge

Tonnen

Werth

Thlr.

Menge

Tonnen

Werth

Tbl».

einer Toto«

1. Regierungsbezirk Merseburg.

Kreis Weisscnfels (nicht verliehene Gruben)

.

1,489505 183706 1,493677 184220 3,7

- Merseburg (desgl.) 102774 13018 102774 13018 3,8

- Sangerhausen (verliehene Gruben) . .

33953

17352

204327

4074

20028

25881

33950

17352

206845

4074

26028

26200

3,0

4*

3,8

Saalkreis (desgl.) 48380 5967 48380 5967 3,7

Summe 1. 1.905291 258674 1,902978 259507 4,09

2. Regierungsbezirk Magdeburg.

Kreis Aschersleben 1

)
(verliehene Gruben). . 85473 15!«55 85473 15955 5.6

Zusammen . . 1,990764 274629 1,988451 275462 4,a

1866 . . 1,993169 266538 1,972769 263681 4*

Zu- (Ab-) nähme . . (2405) 8091 15682 11781 0,2

Die bedeutendste Förderung hatten die folgenden Gruben:

Fixalische Grube bei Eggersdorff . . 1,089680

Vaterland bei Frankfurt a. d. 0. . . 764231

Georg bei Aschersleben 790716
Jacobsgrub« bei Börnecke 639576
Coneordia bei Nacbtcrstedt 638453
Wilhelm Adolf bei Lebendorf.... 622757

N. 350 bei Teuchern (nicht verlieben) . 58.1162

Neugläcker Verein bei Nietlcbcn . . 573555
Deutsche Grube bei Zscherndorf (nicht verl.) 51421

1

N. No. 79 bei Greppin (desgt ) . . . 506600
Marie Louise bei Nindorf 498830

No. ®£ bei Gransebüb (nicht verl.) . 451706
40.r>

Auguste bei Bitterfeld (nicht verl.)

Vereinigung l»ei Galbe ....
Fiscalbicbo Grube bei l-angenbogen

Johanne Henriette bei Unaeburg .

Marie bei Atzendorf

Friederike bei Hainereleben . . .

Riestedt-Emseloh bei Riestedt (nicht

Archibald bei Scbneidlingen . .

Fiscalischo Grube bei Luderburg

Nr. 397 bei Reussen (nicht verl.)

Sophie bei \V jitnirsleben . . .

Jobannes bei Wolfen (nicht Ter).)

Fiecalische Grube bei
~

verl.

4*34« 14 Tonnen

412306
-uxwol
380662 -

379664
370464 -

367479 -

.-j;.9841

353645
343728
330356
312402 -

«) Im vorigen ist an Stelle (S. 89) nicht .(
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Ferner waren vorhanden Gruben, welche forderten:

fiscalüche verlieben« rieht nrUeheiw

zwischen 100000 und 300000 Tonnen ... 3 33 28

50OO0 - 100000 - 32 35

20000 - 50000 - ... — 39 52

10000 - 20000 - . . . — 21 29

unter 10000 - . . . — 22 75

Die Zahl der Gruben, welche über 100000 Tonnen Kohlen förderten, ist also von 84 im Jahre 1866

auf 89 gestiegen, wahrend sich gleichzeitig die Zahl der überhaupt betriebenen Braunkohlengraben um
16 verminderte.

Diese Verminderung kommt mit 9 Gruben auf Rechnung der Consolidntion von 12 Einzelfeldern zu

3 neuen Gruben, wogegen die übrigen 7 Gruben durch die Concurrenz zur Einstellung ihres Betriebes ge-

nöthigt wurden.

a. Staatswerke.
Regierungsbezirk Magdeburg.

1. Altenweddingen. Die im Vorjahre ausgeführten Aufschlussarbeiten haben keine günstigen

Resultate geliefert. Die Qualität der Kohle blieb gering und in Folge dessen der Absatz hinter der Höhe

des Vorjahres zurück, wozu auch die Concurrenz mit den Nachbargruben beitrug. An Schwefelkieson wurden

366 Ctr. ausgehalten.

2. Eggersdorf. Dieses Werk hat sich zur bedeutendsten Braunkohlengrube im preussischen

Staate erhoben und ist die einzige, deren Förderung und Absatz über 1 Million Tonnen Kohlen betragt

Dazu ist der bedeutende Kohlenverbrauch, der Saline Schönebeck, welche durchschnittlich gegen 60 pCt. der

Förderung consumirt, die Hauptverunlassuug. Die neue Förderanlage auf Schacht No. VUI ist im vorigen

Jahre zur Vollendung gekommen; die Selbstkosten für 1 Tonne Kohlen betrugen 2 Sgr. 8,6 Ff.

3. Löderburg. Im vorigen Jahre ist die Anlage eines neuen Wasserhaltungsschachtes erforderlich

geworden, welcher seiner Vollendung entgegengeht, nachdem der erste Versuch zur Anlage eines solchen

durch das Auftreten von schwimmendem Gebirge gescheitert war. Die Concurrenz mit den benachbarten

Gruben bei Gr. Mühlingen und Förderstedt hatten die Herabsetzung der Verkaufspreise erforderlich gemacht.

Die Selbstkosten betrugen 4 Sgr, 0,89 Pf.

Reperungsbeiirk Merseburg.

4. Zscherben. Die weitere Ausrichtung des westlichen Feldestheiles ergab einen grösseren Kohlen-

rcichthum als angenommen worden war, weshalb die Ausrichtung der unter der jetzigen Tiefbausoble lie-

genden Mulde noch ausgesetzt bleiben konnte. Die vorläufige Untersuchung derselben wies das Flöte in

stückreichster Beschaffenheit und einer Mächtigkeit von $ bis £ Lachter nach.

Der Versuch, die Knorpelkohle auszuhalteu, war von gutem Erfolg begleitet.

5. Langenbogen. Wegen schlechter Beschaffenheit der Kohle und Ungunst der Lagerungsver-

haltnisse wurde der Tagebau im südlichen Feldestheile gänzlich aufgegeben und der alte nördliche Tagebau

wieder in AngrifT genommen, womit man am Schlüsse des Jahres soweit gekommen war. dass die Förderung

bald beginnen konnte. Im westlichen Tbeile des alteu Tagebaues und in der Nähe des Dorfes Köchstedt

wurden Schwälkohlen gewonnen. Sehr nachtheilig ist dem Werke immer noch der hohe Frachttarif der

Halle-Casselcr Eisenbahn gewesen, welcher indessen mit dem ersten Januar d. .1. auf 1 Pf. für den Meileu-

centner ermäsBigt ist.

6. Tollwitz. Der neue Fördsrschacbt in der Obermark wurde ausgemauert, die Aufstellung der

aus der Untermark hierher translocirten Fördermaschine beendet und letztere noch gegen Jahrcsschluss

in Betrieb gesetzt.

Die Kohlengewinnung für die Saline zu Diirrenberg erfolgte durch den Abbau vorgerichteter Pfeiler

in der Untermark.
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64 Der Berffwerkubetrieb in dem PrMi». Staat« im Jahre 1867.

7. Voigtstedt. Die Schwierigkeiten, mit denen man bei dem Betriebe im Vorjahre tu kämpfe

hatte, dauerten fort Im Felde des Ottiliaeechachtes wurde die nördliche Mulde mit Versuchsstrecken tbeil-

weise umfahren, auch die Lösung derselben durch Treibung eines Querschlags nach diesem Schachte hin

in Angriff genommen, der Durchschlag aber erst im laufenden Jahre ausgeführt, um dem Schwimmsande Zeh

zum Abtrocknen zu lassen und den Schacht nicht zu gefährden.

Die Nachfrage nach Kohlen konnte nicht befriedigt werden, weil es an der hinreichenden Anzahl

von Qewinnungspunkten fehlte.

b. Vom Staate verliehene und nicht verliehene Werke.

Regierungsbezirk Magdeburg.

Die ungünstigen Absatzverhaltnisse bezüglich der hohen Eisenbahntarife bestanden für die auf Ab-

satz durch Eisenbahnen angewiesenen Gruben fort. Diese Gruben sind Maria bei Atzendorf, Carl bei

Förderatedt, Albertine und Eintracht bei üellnitz — im Revier Schönebeck — Georg bei Aschersleben und

Concordia bei Nachterstedt — im Revier Aschersleben. — Im Revier Oschersleben hat bis jetzt keine

einzige Grube Eisenbahnanschluss. Der Absatz — wiewohl höher als im Vorjahre — blieb daher auf das

bisherige Absatzgebiet beschrankt. Der Absatz an die einzige im Regierungsbezirk vorhandene Mineralöl-

fabrik bei Aschersleben war zwar höher als im Jahre 1866, hat jedoch wegen der für diese Fabrikation

augenblicklich sehr ungünstigen Conjuncturen die Höhe des Jahres 1865 (143242 To.) nicht erreicht

Von einzelnen Gmbe ist Folgendes zu erwähnen:

Auf der Grube Glückauf bei Völpke ging in Folge heftigen Gewitterregens, welcher den

trockenen Sand hintor der Zimmerung plötzlich zu Schwimmsand umwandelte, der Fördcrmaschinenschacni

zusammen. — Die Grube Friederike bei Hamersleben baut auf 5 Flötzcn, von denen das 2. und 3

und das 3. und 4. bei geringer Starke der Zwischenmittcl gemeinschaftlich gewonnen werden. Das Auf-

quellen des liegenden Thones wirkte für die Offenerhaltung der Förder- und Wetterstrecken erschwerend ein

und machte eine ausgedehntere Anwendung der Ausmauerung nötlri;». Die Grube Christoph Friedrieb

bei Hornhausen konnte wegen übergrossen Wasserzuganges die Ausrichtung der 4. Tiefbausohle nicht er-

reichen und kam, nachdem auch auf der 3. Sohle starke Wasser mit Schwimmsand durchbrachen, mit Auf-

gebung des noch stehenden Kohlenpfeilers zum Erliegen. Der bisherige Absatz derselben wird der Grub?

Bertha Emilie bei Ottleben zufallen. — Auf den Gruben Hermann und Richard bei Schrampe im

Kreise Osterburg mehrten sich die Was»erzugäuge bei dem Vordringen gegen das Einfallen der Lagerstatt*

bis zu 170 Cbfss. per min., weshalb auf die Aufsuchung der Lagerstätte in grösserer Entfernung vom Arendsee

Bedacht genommen werden soll. — Die Grube Sophie bei Wolmirsleben beendete das Abteufen eines

neuen Fördermasehineuschachtes und den Einbau der Pumpen in den neuen Wasserhaltungsscbacht.

Auf der Grube Vereinigung bei Calbe ist durch weiteres Abteufen des vorhandenen Maschhwn-

schachtes um 2 Lchtr. eine tiefere Sohle ausgerichtet, für welche zwei neue Förderschächte abgeteuft sind.

Oer zur Ausrichtung einer tieferen Mittelsohle auf der Grube Archibald bei Sehehllingen im

Vorjahre abgesunkene Hilfsschacht N'o. VI ist 5 Lachter tief in das Flötz eingekommen. Die beiden letzten

Lachtcr mussten mittelst senkrechten Anstecken» in schwimmender Kohle abgeteuft werden, wodurch der

Schacht so verengt wurde, dass sich vor Einbau der Drnekpumpcnsätze eine Zuführung erforderlich macht«.

Die localen Verhältnisse der mitten im Dorfe liegenden Grube Louise bei Westeregeln gestatteten

die weitere Ausdehnung des Tagehaus an den bisherigen Betriebspunkten nicht; es wurde daher durch Ab-

teufen eines neuen Wusserhaltungsschachtos südlich von Dorfe mit der Ausrichtung eines anderen Peldestbeil*

begonnen, in welchem Bohrversuche das Flötz 5— Ü Lchtr. mächtig nachgewiesen hatten. Zur Deckung

des Kohlenabsatzes wurde inzwischen ein Interimsbau auf einem in dem i.ltesten Tagebau stehengebliebenen

Flötzstreifen eröffnet.

Regierungsbezirk Merseburg.

Im Regierungsbezirk Merseburg staudtn 4 Staatswerke, 51 verliehene und 171 Dicht verliehene

Werke im Betriebe, welche zusammen 17,141217 Tonnen d. i. 1,378455 mehr als im Jahre 1866 förderte*

Digitized by Google
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Unter dieser Summe befinden sich 1,905291 Tonnen Schwälkohlen d. i. 11,115 pCt. der gerammten Braun-

kohlenförderung des Regierungsbezirks gegen 12.475 pCt.') des Vorjahres. Es ist also die Leuchtstofffabri-

kation durch die Concurrenz mit amerikanischem Petroleum in eine noch ungünstigere Lage gekommen als

im Vorjahre, um so mehr, da die Verwendung der schweren, zur Beleuchtung nicht tauglichen Oele und des

Theers zur Darstellung von Leuchtgas noch keine allgemeinere Einführung gefunden hat und meist auf die

Erzeugungsorte beschrankt geblieben ist, trotz der wesentlichen Vorzüge vor der Verwendung von Steinkohlen.

Für den Kohlenabsatz war die Erlangung der Halle-Casseler Eisenbahn bis Arenshausen von nicht

so grossem Einfluss, als man erwartete, da die Eisenbahngesellschaft den Anschluss der Gruben erschwert.

Unmittelbaren Anschluss haben bis jetzt nur die verliehene Grube Ver. Kupferhammer bei Oberröblingen

und die nicht verliehenen Gruben Ver. Emilie und Riestedt-Emseloh bei Riestedt, letztere seit März 1867,

erhalten, während die verliehene Grube Robert bei Wansleben in der Ausführung der Vorarbeiten zum Eisen-

bahnanschluss begriffen ist. Obwohl die Frachtsätze unverändert hoch») waren, ging doch Riestedter Kohle

bis Cassel und Göttingen, aber auch böhmische Braunkohle bis Arenshausen.

Die Berlin- Anhalter Bahn hat sogar insofern eine Erhöhung ihres Tarifs eintreten lassen, als sie

eine Wagenladung von 30 Tonnen Kohlen nicht mehr wie früher mit 80 Ctr., sondern seit Anfang 1867

mit 100 Ctr. berechnet. Trotzdem hat 9ich der Absatz der davon betroffenen Gruben bei Bitterfeld nicht

wesentlich verringert ; der Ausfall betrug etwa 50000 Tonnen und kam den Gruben bei Teuchel im Kreise

Wittenberg zu Gute. Die Lohnsverhältnisse sind unverändert geblieben.

Auf der Privatbraunkohlengrube St. Bartholomäus bei Edersleben wurde der neue Wasserhal-

tungsschacht mit I9J Lchtr. Tiefe bis zur Sohle des 4 bis 6 Lchtr. mächtigen Flötzes niedergebracht. Das
Auffahren eines streichenden Sumpfortes zur Abscigerutig des ganzen Schachtfeldes musste bei 15 Lchtr.

Länge wegen Wasserdurchbrucbs aus dem Liegenden aufgegeben und 7 Lchtr. über der Schachtsohle die

Ausrichtung von neuem querschlägig begonnen werden. Das Riestedt-Emseloher Braunkohlenwerk hat

seinen Anschluss an die Halle-Casseler Bahn vollendet

Die Grube Ver. Emilie bei Riestedt geht zum Tiefbau über und hat den neuen Wasserhaltungs-

schacht, der etwa 24 Lchtr. tief werden wird, 10 Lchtr. abgeteuft und neben demselben eine 24 pferdige

Dampfmaschine mit 2 Kesseln aufgestellt. Durch den Eisenbahnanschluss hat diese Grube einen bedeu-

tenden Aufschwung genommen, während die übrigen markscheidenden Gruben sümmtlich in ihrem Absatz

zurückblieben. — Die Anlage der maschinellen Streckenförderung auf der Grube Wilhelm Adolf bei

Lebendorf ist beendet, aber noch nicht in Betrieb gesetzt. Die Grube Robert bei Wansleben ist von

der unterirdischen Karrenförderung zur Wagenförderung auf Schienen übergegangen und hat zur Herstellung

eines Anschlusses an die Halle-Casseler Eisenbahn eineu Förderstolln in Angriff genommen.

Die Grube No. ~ " hat bei Ausrichtung ihres südöstlichen Feldestheilea sehr mit Schwimmsand zu

kämpfen gehabt; nur mit Hülfe von 2 hölzernen und 2 eisernen Spundwänden gelang es, einen Schacht ab-

zuteufen, der nur noch sehr geringe Dimensionen hat, aber zur Erreichung des gesteckten Zieles genügt.

Iu Folge des massenhaften Hervorquellens des Sandes aus der Schachtsohle hat sich das anliegeude Terrain

und mit ihm die Kessel- und Maschinenanlage gesenkt. Der 20 Zoll aus dem Lothe gekommene Schornstein

wurde durch horizontales Einsägen wieder gerade gerichtet.

Im Regierungsbezirk Potsdam hat die Förderung zwar um 165930 Tonnen gegen 1866 zugenommen,

jedoch hat sie die Höhe de» Jahres 1865 noch nicht wieder erreicht. Der Grund liegt in der Concurrenz

>) Die Differenz zwischen dieser Zahl und der im vorigen Jahrgänge angegebenen {13,» y><X) beruht darauf, das« im

Torigen Jahrgänge die Förderung der Staats« erke nus&er Acht geladen ist.

*) Dem Vernehmen nach steht auf der Halle-Cnsscler Buhn die Einführung den Ein|ifcnuigtarifs in Aussicht: nuch ist

seit dem 1. April in der Nähe der (Jrube v. d. Heydt hei Ainmt-ndf.rf eine Haltestelle angelegt, wodurch es derselben möglich

werden »ird, für ihre sehr beliebten Presssteine entferntere Abwhiner zu finden.

Statik. XVI. <j

Regierungsbezirk Potsdam.
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mit Torf, englischen, westfälischen und schleaucben Steinkohlen, hauptsächlich aber an dem Mangel hin-

reichender Absatzwege. Nur die Gruben Walther und St. Faul bei Wendisch-Warnow haben Anschlug» an

die Berlin-Hamburger Eisenbahn, ohne indessen dadurch einen den Erwartungen entsprechenden Absatz ge-

funden zu haben.

Die Eröffnung der Neu9tadt-Wrietzener Zweigbahn ist auf den Bergbau ganz ohne Einfluss geblieben

und wird ein solcher erst nach Herstellung der Verbindung mit der Berlin-Küstriner Bahn zu erwarten sein.

Die grössto Förderung hatten

die Gühlitzer Vereintgraben mit . 294899 Tonnen Moritz bei Wrietzen mit . . 171036 Tonnen

die Raueusehen Gruben - . 199523 - Thaer bei Freienwalde mit . 99344

Gnadenreich bei Petersdorf - . 181500 Grieben bei Falkenberg - . 78155

Von den übrigen 9 im Regierungsbezirk gelegenen Gruben hatte die Grube Blitz bei Herzhorn

(Kr. Oberbarnim) mit 59528 Tonnen die stärkste und die Grube Hoffnung (Kr. Ostpriegnitz) mit 15233 Tonnen

die schwächste Förderung.

Die geförderte Kohle ist meist von milder erdiger Beschaffenheit und zerfallt bei dem Lagern an

der Luft leicht zu Staub. Dies ist ein Haupthindernis, weshalb die Kohle an vielen Orten mit dem der

Qualität nach weit geringem Torfe nicht coneurriren kann. Versuche, die Staubkohle, welche auch bei der

auf vielen Gruben eingeführten Sieberei fällt, durch Formerei in ein geeignetes Brennmaterial überzuführen,

sind nur auf den Raueuscben Gruben im Kreise Beeskow-Storkow gemacht; auf allen übrigen Gruben bleibt

die Staubkohle unbenutzt liegen, oder wird zur Auffüllung der Brucbpingen und Besserung der Wege ver-

wendet, ist also wirth8chaftlich fast ganz verloren.

Zur Fabrikation von Leuchtstoffen ist nur die Kohle der Grube Ver. Grieben bei Falkenberg tauglich.

Die hier vorhandene Theerschwälerei war jedoch nur ganz kurze Zeit im Betriebe, weil sie für den gewon-

nenen Theer keinen Absatz fand.

Der Braunkohlenbergbau in dem Regierungsbezirk Frankfurt bat sich in wenigen Jahren zu einer

gewissen Blüthe erhoben und würde rasch einen noch grösseren Aufschwung nehmen, wenn es nicht, namentlich

in der Lausitz, an guten Absatzwegen fehlte. Die im letzten Quartale des vorigen Jahres erfolgte Inbe-

triebsetzung der Berlin-Küstriner Bahn beginnt ihren Einfluss auf den Absatz der Gruben Vaterland und

Mitgott bei Frankfurt a. 0., die nicht unbedeutende Quantitäten über Küstrin nach der Station Gusow

sandten, bereits auszuüben. Auch auf den Absatz der Grube Neumannshöhe bei Vietz an der Ostbahn scheint

die vorgenannte Bahnstrecke belebend einwirken zu wollen. Einen unmittelbaren Eisenbahnanschluss hat nur

die Grube Schlagenthin in der Nähe des Müncheberger Bahnhofs gewonnen, welche hierdurch bei einer Ent-

fernung von nur 6 Meilen von Berlin ihre Producte mit grösstem Erfolg auf den berliner Kohlenmarkt wird

legen können. Weniger Erfolg dürfte die erst gegen Jahresschluss eröffnete Berlin-Görlitzer Eisenbahn auf

dio Gruben in der Lausitz ausüben, weil diese Bahn gleichzeitig der schlesischen Steinkohle die Märkte öffnet.

Tuchfabriken, Brennereien, Ziegeleien und Glasbütten, die in der Lausitz selber liegen, bilden die

Hauptkonsumenten der Lausitzer Kohle. Die bedeutendsten Gruben in der Lausitz sind in den Kreisen

Sorau und Spremberg, nämlich:

Conrad bei Gr. Kölzig mit ... . 363825 To. Förderung Felix bei Bohsdorf mit . . 180472 To. Förderen*

Zur noffhung Marie bei Seiffersdorf . 129704 - - Anna bei Pubberg - . . 122998 •

Die bedeutendsten verliehenen Gruben dagegen sind in den Kreisen Lebns und Spremberg:
Vaterland bei Frankfurt mit . 764231 To. Förderung Mitgott bei Pillgram mit . . 152082 To. Fördern»?

Prenwen bei Jahnsfelde - . 234953 - - J.©rd bei Tschemow • . . 122301 -

Nach der Menge der Förderung ist die Grube Vaterland bei Frankfurt die zweite im Ober-

bergamtsbezirke und im Staate; sie baut ohne bedeutende Schwierigkeiten auf mehrfach verworfenen und ge-

fältelten Flötzen, eine Erscheinung, welche überhaupt die Braunkohlenablagerungen in der Mark charaktcrisirt.

Der Versuch der Einführug einer unterirdischen Pferdeförderung gelang nicht derartig, dass man die letztere

in der ganzen Grube einzuführen sich bewogen fand. — Die Grube Schlagenthin bei Schlagenthin

Regierungsbetirk Frankfurt a. 0.
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hat bei ihrer günstigen örtlichen Lage und guten Kohle Aussicht, eine der bedeutendsten im Bezirke zu

werden; sie besitzt drei 5, 6 und 8 Fuss mächtige, regelmässig gelagerte Flötze, welche jetzt für einen

Tiefbau vorgerichtet werden. Die schon erwähnte Anschlußbahn an die Berlin -Küstriner Eisenbahn ist

l Meile lang. — Die neuverliehene Grube Adler beiNeu-Lagow im ostlichen Theile des Kreises Sternberg

und am Ufer des Neu-Lagower Sees gelegen, hat ein 6 Lachter mächtiges Flötz durch einen vom Seeufer

herangeführten Stölln aufgeschlossen, welches an mehreren Stellen zu Tage Ausgeht Leider fehlt es am
Forderpunkte gänzlich an Absatz für diesen reichen Fund , so dass die Producte vorläufig bis Lagow d. i.

etwa | Meilen weit bis zum südlichen Ende des Sees an die Sternberg- Schwiebusser Chaussee verschifft

werden müssen.
Regierungsbezirk Stettin.

Im Regierungsbezirk Stettin war nur die Grube Zwillingsstern bei Mühlenbeck im Kreise Qreifen-

bagen im Betriebe; es sind hier 2 Flötze von f bis 4 beziehungsweise | Lachter Mächtigkeit bekannt Aus

Mangel an naheliegenden Verbrauchsstätten und wegen der Concurrenz mit englischen Steinkohlen konnte

nur ein Absatz von 228:55 Tonnen erzielt werden; es ist jedoch anzunehmen, dass bei besserer Verwaltung

der Grube ein doppelt so grosses Quantum hätte abgesetzt werden können.

3. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Regierungsbezirk Minden.

Die einzige betriebene Braunkohlenzeche Nachtigall bei Höxter stand wegen des hoben Wasserstandes

der Weser im Ganzen nur 6 Wochen lang in Förderung und wurden daher nur 1362 Tonnen Braunkohlen

im Wertbe von 114 Thlr. gefördert, so dass die Production um 3251 Tonnen gegen das Vorjahr zurück-

blieb; die ganze Production wurde auf den industriellen Anlagen des Besitzers verwerthet.

4 Oberbergamtsbeiirk Bonn.

A. Alte Landestheilo.

Vom Staate verliehene Werke.

Regierungsbezirk Cobtenz.

Die im Revier Daaden gelegene Grube Adolphsburg fördert« 1892 Tonnen Braunkohlen im

Werthe von 714 Thlr. mit einer Belegschaft von 5 Mann.

Die im Revier Wied gelegene Bruunkohlengrube Kreutzkirche (orderte mit 18 Arbeitern 12855 To.

alaunhaltige Braunkohlen im Werthe von 854 Thlr.

Auf den im Revier ünkel gelegenen Braunkohlengruben Stöschen und Vereinigung wurden

mit 14 Arbeitern zusammen 190 Tonnen im Werthe von 38 Thlr. gefördert.

Von den 5 linksrheinischen Concession«n auf Braunkohlen ist keine in Betrieb gewesen.

Regierungsbezirk Cüln.

Im Revier Unkel hat eine Braunkohlenförderung von 58708 Tonnen im Werthe von 2446 Thlr.

mit 40 Mann stattgefunden. Die Production ist also um 81871 Tonnen gegen das Vorjahr zurückgeblieben.

Auf der Grube Bleibtreu, deren Förderung allein 54823 Tonnen im Werthe von 2284 Thlr. betrug, wurden

im Specialfelde Morgenröthe zwischen der alten Eisenbahnlinie und dem Dorfe Niederholtorf vier neue

Schächte abgeteuft.

Im Revier Deutz betrug die Braunkohlenförderung 168056 Tonnen im Werthe von 16325 Thlr.

bei 53 Arbeitern. Die Production ist somit um 48839 Tonnen und um 4937 Thlr. Werth gegen das Vor-

jahr gestiegen.

Im Revier Brühl wurden auf 40 betriebenen Braunkohlengruben 683390 Tonnen Braunkohlen im

Werthe von 73807 Thlr. mit 438 Mann Belegschaft und auf einer Alaunthongrube 35418 Tonnen Alaunthon

im Wertbe von 3770 Thlr. nebst 1722 Tonnen Braunkohlen im Werthe von 172 Thlr. mit einer Belegschaft

9*
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von 27 Manu gefördert. Gegen das Vorjahr ist also die Production an Braunkohlen um 64950 Tonnen ge-

fallen, an Alaunthon dagegen um 13123 Tonnen gestiegen.

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Die Förderung der allein betriebenen Grube Neurath im Revier Brühl bat mit 7 Arbeitern

10101 Tonnen Braunkohlen im Werthe von 1347 Thlr. betragen. Die Förderung ist also gegen das Vorjahr

um mehr als das Doppelte gefallen.

Regierungsbezirk Aachen.

Auf den 3 im Revier Brühl gelegeneu Gruben Asträa, Proserpina-Elisabelh und Eustachia wurden

mittelst Bruchbau und Pfeilerbau 47010 Tonnen Braunkohlen im Werthe von 7760 Thlr. mit 45 Arbeitern,

also 20022 Tonnen weniger als im Vorjahre gefördert.

Im Revier Düren wurden auf der Grube Goldstein 500 Tonnen Braunkohleu im Werthe von 67 Thlr.

mit zwei Arbeitern gewonnen.

Im Revier Aachen endlich wurden auf der Grube Maria Theresia 1G56 Tonnen im Werthe von

121 Thlr. durch 8 Arbeiter gefördert.

Sämmtliche auf der linken Rheinseite gelegenen Braunkohlengruben förderten:

im Jahre 1867 durch 407 Arbeiter 744379 Tonnen im Werthe von 83274 Thlr.

- - 1866 - 650 - 840072 - 03038 -

Mithin gegen 1866 Abuahme: 153 Arbeiter, 05693 Tonnen im Werthe von 9764 Thlr.

B. Neu« Landesthelle.

Regierungsbezirk Wiesbaden.

a. Staatswerke.

Auf den beiden im Revier Dillenburg gelegenen Domanialgruben Nassau und Oranien wurden

zu beinahe gleichen Theilen zusammen 86624 Tonnen Braunkohlen im Werthe von 22264 Thlr. mit 135 Ar-

beitern gewonnen. Die Förderung hat gegen das Vorjahr um 3104 Tonneu ab-, der Werth derselben da-

gegen um 3262 Thlr. zugenommen.

b. Vom Staate verliehene Werke.

Auf 21 in Betrieb stehenden Gruben, von welchen 20 im Revier Dilleuburg und 1 im Revier Diez

gelegen sind, wurden 202627 Tonnen Braunkohlen im Werthe von 49508 Thlr. mit 527 Arbeitern gefördert.

Im Jahre 1866 betrug die Förderung von 21 im Revier Dillenburg gelegenen Gruben 237918 Tonnen Braun-

kohlen im Werthe von 58761 Thlr. Die Förderung ist also der Menge nach um 35291 Tonnen und dem

Werthe nach um 9253 Thlr. gegen das Vorjahr zunickgeblieben. •

5. Oberbergamtsbesirk Clausthal

a. Staats werke.
Proviru Hannover.

Die Grube am Steinberge bei Münden (Lauddrostei Hildesheim) baute auf der mittelsten Baak

eines 2 Lchtr. machtigen Braunkohleaflötzcs und förderte 51012 Ctr. im Werthe von 2453 Thlr. bei durch-

schnittlich 14 Mann Belegung, deren Leistung 3970 Ctr. betrug.

Regierungsbenrk Cassel.

Das Braunkohlenwerk am Habich tsw aide baut auf einem Ii bis 3 Lchtr. mächtigen Braunkohlen-

Bötze, welches durch den Schlüsselstolln gelöst ist. Ausser dieser grösseren Ablagerung finden sich unter ver-

schiedenen benachbarten Basaltkuppen des Habichtswaldes auch noch kleinere nesterartige Flötztheile vor,

welche meist gute Glanzkohle liefern.

Die Förderung betrog 93366 Maass - 326781 Ctr. im Geldwerte von 38306 Thlr. Beschäftigt

waren 200 Mann Aufseher und Arbeiter mit einer Durchschnittsleistung von 1667 Ctr. pro Arbeiter. Für
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1868 sind grössere Untersuchungen der Braunkoblenablagerung am Habichtswalde in Ai

Die gewonnenen Kohlen wurden meist zum Hausbrand in der Stadt Cassel verwendet.

Das Braunkohlenwerk am Me isner (Kreis Eschwege) baut auf einem 3 bis 10 Lchtr. mächtigen

roD Basalt überdeckten Braunkohlenlager am Meisner. Der Betrieb findet im Schwalbenthaler, Bransröder

und WilhelmsstoUn -Reviere statt und erfolgt die Wasserlosung und Förderung durch Stölln. Gewonnen

wurden 68378 Maass ^ 261888 Ctr. Braunkohlen im Werthe von 15868 Thlr. bei einer Belegung von

76 Mann mit einer Jahresleistung von 3688 Ctr. pro Arbeiter. Durch Ausführung einer Eisenbahn von

Witienhausen nach Gr. Ahnerode würde sich der Debit des Werkes bedeutend heben.

b. Privatwerke.
Provinz Hannover.

Die Braunkohlengrube bei Dransfeld baut ebenfalls auf einem 3| Lchtr. mächtigen, von Basalt über-

lagerten Braunkohlenlager und wurden daselbst mit 1 Aufseher und 11 Arbeitern 26262 Ctr. Braunkohlen

im Werthe von 2250 Thlr. gefördert, wobei die Durchschnittsleistung eines Arbeiters 2387 Ctr. betrug.

Regierungsbezirk Ca»»el.

Die hessischen Privatwerke bauen auf meist sehr absätzigeu Braunkohlenlagern , den Besten eines

früher in grösserem Umfang vorhanden gewesenen Flötzes, welches uur durch die diese Beste überlagernden

Basalt- und Dolerit-Massen vor gänzlicher Zerstörung durch Abschwemmung geschützt worden ist.

Die bedeutendsten derartigen Ablagerungen treten am Habichtswalde und am Möncheberge bei Cassel,

am Reinhardtswalde bei Holzhausen, am Kaufunger Walde, am Hirschberg bei Grossalmerode, an der Söhre,

bei Wattenbach, an den Basalthöhen bei Homberg - Frielendorf auf. Das stets hohe Niveau in den Lager-

stätten gestattet nieist die Anwendung von Stölln zur Wasserlösung und Förderung, so dass gegenwärtig

nur drei Maschinen zur Wasserhaltung und eine Locomobile zur Förderung im Betrieb stehen. Der Abbau

geschieht meist mittelst Pfoilerbaues. Auf der Grube Garenberg wird ein Theil der Förderung zur Farbe-

reibung, zu «Frankfurter Schwarz* verwerthet.

Von 23 Werken hatten nachstehende Gruben eine Förderung über 100000 Ctr.

Förderung Arbeiter u. Leistung Förderung Arbeiter u. Leistung

Ctr. Aufseher Ctr. Ctr.

1. Ringenkuhl. . . 521019 126 4311 5. Müncheberg. . . 172270
2. Hinebberg . . . 334566 68 5228 6. Stellberg IX . . 152560

3. Freudenthal . . 310453 105592

\\in!.i-i

43
43
41

Ctr.

4307
3721
2640

4. Faulbach .... M342 38 5315 8. ttonueberg . . . 101959 29 4248

Uebenieht rler Braunkohlenförderung nnd des Absatzes im Oberbergamtsbezirk Clausthal.
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Summarische Uebersicht der Preussischen Braunkohlengruben, ihrer Arbeiterzahl. Förderung und

des Werthes der letztem im Jahre 1887.

Besitzstand
Netrielumo

Werke

Z.LJ
t
>Ci.

Arbeiter

HU

F ö r (1 e r u n g
GeLdwerth auf .1er Halde

LItl (

Tmiiirn p<:t

iatwen

«„.

durchschnittlich

pro *inO>e

Tun»» <!tr.

im
Ganzen

Tl.lr

1

To.

r

1

Oti.

«p.

I. Privatwerke.

Alte L.iii- \ a. rpibtsrbein.

destbeile ) b. UuksrJioin.

Nene LaudestlieUo

Summ«1
. .

II. Staatswerke.

ilauptsuiuuie . .

437

46

46

12013

497

1202

80,-li

3,*.

3i,6360ii

744370

1.062920

8»;,:«.

2,es

•>

-r- '

95, 182805

2,233137

3. 188761 2,X!i

72396

16182

23620

217810

4N646

70861

4.4807HO

83274

211820

1,69

4,05

4* 1.«

I.Li

l.W

628

12

97.T* 13772

1166

92.,,,

7Jir>

:w,4442IO

3.21 «401

Ol,,,

8,;:

100,604703

0.672869

«3341

268033

19053'J

806072

4.775824

158423

01.*

8 r;e

4.,

4,«

u

540 100 i trt37 100 36.660611 100 110.277562 100 67890 201218 LV234247 100 4.» Ix

Uebersicht des Braunkohlenbergbaues im Jahre 1867 nach den einzelnen Regierungsbezirken.
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1K36 5508 1830 6608

22X16 6800-6 1622 4667

41820 126169 2306 7008

1,324007 3 972ir21 882*17 261W1 1611 4X12
9,lo;lov7 28.2*19291 221KM4 6X8o31 3263
17.111217 61,71760-6 76816 228KW 2870

1302 5*58 1362 586* 10;

22 .764

«86112
11037
10101

49166
26068

1 017762
280261

0*'>2! '2

2.0553-36

11*11
: .( >-, 3

117408
77874

3,113287
8677.63

37

37701 1133*2 2438 7316
17128 61383 1664 4693
29*7 8902 373 1121»

10101 :m:to3 1143 4.329

1494 1494 13*5 2,w 0,»

19671 4893 222 1 4,w 1.«

216673 7703 262 4,i« 1,»

6T32 2244 167
,
i-ia Im

1793 17'J3 149 3.» l.u

.'(06 306, 306 , 5.W ks?

.3426 3426 228 4jo U
«16167 6;V>1 314 3 » 1j>

216903 14400 263 4.eu 1.«

3-^3 9788 1..V.0037 ,38026 641 4,n I
1.*

WS^^MOO:^.. 973.3 369 3.« 1«(1733 :

114 114 1« 2.M 0.w

94«: 1

12070

2960O
38937

41910 126731

1267« 37728

'.'46 28:56

998 2996
1040 313«
437 1311

18771

73979
160«
1347

7948
4703

214236
71772

3120 212
1849 169
321 40

i:347 192

1600 163
2351 181

ar
.' (i 214

3l2l! H»

2, u 0.»

3.« , 1,09

1,3

• 1p ,)

4.u
5,u

2.»

46.6iH.N5l I 1 10.2775C2 678*'o 20I218 2164 73S3 ti.2.U247 06:i3 360 , 4» • Im

fc43,80olXl 102.01068« ft'260'181837 222:1 6708 4.878683 8696 321,1« U
,«6tH28 8.2IHW76 7(540 223S1 231 676 3f>.

rN
r)64 OD?! 29 (Dy»)'(M>

*) Hit Einsebluss der neuen Landestheile.
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III. EUeuerzberglmu. 71

III. Eisenerzbergbau.

1. Oberbergamtsbezirl

Der Eisenerzbergbau dea ganzen Bezirks liefert« nach dem Besitzstande folgende Ergebe

A. Für Rechnung der fiscalischen Hütten.

1. In Oberschlesien (Regierungsbezirk Oppeln):

für Königshütte zu Zalenze (Spbärosiderit und
Tonnea

-
Centner

-

w«* ArWt<r

Thoneisenstein) 10297 135* 81 16833 Thlr. 199

desgl. zu Tarnowitz und Lagiewnik

(Brauneisenstein) 93723 538810 21952 - 107

- Malapane zu Grossstein und Tarnau (Braun-

eisenstein) 3555 17418 1382 - 23

- Kreuzburg zu Babkowsky u. Ludwigsdorf

(Thoneisenstein) . 593 4269 747 - 12

zusammen . . 117168 695578 40914 Thlr. 341

2. In der Provinz Preussen (Regierungsbezirk Gumbinnen):

ßr das Hüttenwerk Wondolleck (Raseneisenerz) 38 188 5 Thlr. —
im Ganzen A. . 117206 695766 40919 Thlr. 341

B. Für Privatrechnung auf Steinkohlengruben.

1 . in Oberschlesien : Reg.-Bezirk Oppeln (Thon-
eisenstein) 20747 165976 19039 Thlr. 119

2. in Niederschlesien: Reg. -Bezirk Breslau

(Thoneisenstein) 7356j 44139 4156 - 8

Liegnitz

(Thoneisenstein) . . . . . . 2004
j

12027 1604 - -
im Ganzen B. . 30108 222142 24799 Thlr. 127

C. Für Privatrechnung auf nicht verliehenen Gruben.

1. in Oberschlesien: Reg.-Bez. Oppeln . .1,114926 6,765192 458992 Thlr. 2849

2. in Niederschlesien: - - Breslau . . 200 1000 120 - —
- - Liegnitz . . 111618 696636 48097 - 257

im Ganzen C. 1.226744 7,462828 507209 Thlr. 3106

im Oberbergamtsbez. Breslau: Hauptsumme . 1,374058 8,380736 572927 - 3574

Nach der Beschaffenheit der Erze geordnet, betrug die Production des Eisenerzbergbaues:

a. Oberochleaien (Regierungsbezirk Oppeln).

Brauneisenerze de» Muschelkalk«: Forderung. Werth.

im Kraue Gross-strehlitz
i „ • . , , „„,. ,. , ., . .

,

/ Private 1037» - 6 • 62274 - • l,oo - 2076 -

R ^ 1 Fiacus 93723 - - 5,ts 538810 - - 1,» - 21962 -

D
i Private 1,01215« -6 - 6,072936 • • l,so • a*4526

Summe Braunciseuerce . . 1,119813 To. zu 5^.8 Ctr. 6,691«8 Ctr zu 1,84 Sgr. 409936 Thlr.

dagegen im Jahre 1866 . . 1,247586 • 6,w • 7.467064 - • 1,« - 459690 -

Zu- (Ab-) nähme . . (127773 To.) (O.oj Ctr ) 1775626 Ctr.) (0,oi Sgr.) (49754 Thlr.)

Thoneisenstein des Kohlengebirges:

i,
. r . n . „ . .. \ FUci«

"

19297 To. zu 7.« Ctr. 135081 Ctr. zu 3,0* Sgr. 16833 Thlr.m den Krpbeu Ikuthtm und Rybnik . _ . „ . . _ ..'
/ IVivnie ri'.ti.ül»; - - 7,-t - öl - - a,u - .

r)8443

Summe Thoneisenstein des Koblengcbirges 88393 To. zu 7,94 Ctr. 649170 Ctr. zu 3,48 Sgr. 75276 Thlr.

dagegen im Jahro 1866 . 105134; • - 7,« - 769981 - - 3,sa - 98239 -

Zu- (Ab ) nähme . . (16741- To.) O/wCtr. (120611 Ctr.) (0,35 Sgr.) (22963 Thlr).
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im Kreis« Kreuzburg

Der Bergwerks!.etrieb in 'iem Preuss. Staate im Jahre 1867.

Thoneisensteine der Keuperformation, des Jura- and Terti&rgebirges:

j
Fiscus 598 To. zu 7,1 Ctr. 4269 Ctr. xa b,a Sgr.

} Private 12649 • 6,« »0954

Davon kommen auf:

den Regierungsbezirk Breslau

gegen das Jahr 1866 mit .

Zu- (Ab-)

den Regierungsbeiirk Liegnitz .

gegen das Jahr 1866 mit . . .

Zu- (Ab-)

121179 To. zu 6,« Ctr.

6922

5. zu 5,m Ctr.

035 To. (Ofit Ctr.)

113622 To. zu 6,s« Ctr.

96032 - - 5.» -

3»X<7 Ctr. 0,7» Sgr.

708663 Ctr. zu 2,io Sgr.

565227 - - 3,ia -

. . 17590 To. Om Ctr. 143436 Ctr. (l,n Sgr.)

Die Gesammtproduetion an Eisenerzen in der Provinz Schlesien betrug hiernach:

im Jahre 1867 durch 3574 Arbeiter 1,374020 To. oder 8,380648 Ctr., Werth 572922 Thlr.

1866 3765 1,500861 9.134810 660206

747 Thlr.

8208 •

16658 - - 6,« - 105971 - - 4,03 -

14835 - - 6,4 - 94944 - - 8,* - 10545 •

Summe Thoncisenstein der Keuperforroation, des

Jura- und Tertiärgebirges . . . 44635 To. zu 6,«t Ctr. 2*5138 Ctr. zu 3m Sgr. <?STt3 Thlr00 'OO mir.

dagegen im Jahre 1866 . . 44794 - - 644 - 28*536 -
-

4,0,
-

Zu- (Ab-) nähme . . (159 To.) (0,08 Ctr.) (2398 Ctr.) (0^,3 Sgr.) ;53!>t> Thlr.)

Ueberhaupt Eisoncrzfürdorung in 0 berschl esien:

1,2521*41 To. zu 6,09 Ctr. 7,626746 Clr. zu 2,04 Sgr. oiwio mir.

1,397907 - - 6,10 - 8.528061 - - 2,io - 0972%]

Abnahme . 145066 To. 0,oi Ctr. 901305 Ctr. 0,0s Sgr. 78278 Thlr.

b. NiederochleBien (Regierungsbezirke Breslau und Liegnitz.)

Raseneisenerze im Kreise ülatz (Regierungs-

bezirk Breslau) 200 To. zu 5 Ctr. 1000 Ctr. zu 3,.; Sgr. 120 Tbk

desgl. in den Kreisen Bunzlau, Goldberg, Hainau,

Lüben, Sprotuu, Freistadt, Grünberg, Giogau und

78263 - - 5 - 391316 - - 1,80 - 24220 -

Thoneisenstein von 6 Steiukohlengruben des

7357 - • 6 - 44139 - - 2* - 4156 -

desgl. von einer Steinkohlengrube des Regiorungs-

2004 • - 6 - 12027 - - 1601 -

Rotheisenerze ton Willmannsdorf, Kreis Jauer

(Regierungsbezirk Liegnitx) 23523 - - 8,s - 207000 - - 0,58 - 4000 -

Magneteisenerze von Schmiedeberg, Kreis Ilirsch-

berg (Regierungsbezirk Liegnitz) 9832 - - 10 - 98320 - - 6,0. - 19877 -

753802 Ctr. zu 2,is Sgr. 53977 Thlr.

451Ö9 Ctr. zu 2.-4« Sgr. 4276 Thlr.

41532 • • 2.u - 3925

351 Tklr.

49701 Thlr.

59058

(9357 Thlr.)

5 Thlr.

Abnahme ... 191 Arbeiter 126841 To. 764262 Ctr. 87284 Thlr.

in Procenteu . . 5,ot 8 u 8,k 13,n

c. Provinz Preussen.

im Reg -Bez. Gumbinnen, Raseneisenerz .... 38 To. zu 4,s Ctr. 188 Ctr. zu 0,8 Sgr.

dagegen 1866 245 - - 5 - 1226 - - Q,«o - 28 •

Zu- (AH nähme . . . (207 To.) (0,i Ctr.) (1037 Ctr.) O.n Sgr. 23 Thlr.

Im ganzen Oberbergamtsbezirk betrug die Gewinnung je nach deu Erzsorteu:

Rawmeisenerze 78601 To. zu 5 Ctr. 392504 Ctr. zu \#s Sgr. 24345 Thlr.

Brauncisenerze auf Lagem 1.119813 • - 5,» - 6,691438 - - Las 409936 •

Thoneisenstein 142389 - - 6,»e - 991474 - - 3,47 - 114769 •

RotheisenMein 23523 - - 8.S • 207000 - - 0,m - 4000 -

. 9832 - - 10 - 9fti20 - - 6,0a - 19877 •

und Durchschnitt . . 1,374058 To. zu 6,10 Ctr.

im Jahre 1866 . 1,501106 To. zu 6,w Ctr.

Zu- (Ab-) nähme . . (127048 To.) Om Ctr. (756299 Ctr.) (0,ia Sgr.)

8,380736 Ctr. zu 2,os Sgr. 672927 Thlr.

9.136036 Ctr. zu 2,17 Sgr. 660234 Thlr^

in Procenten . . 8,4« B..7

(87807 Thlr.)

13.»
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III, Kiitenerzbergbau. 7:5

2. Oberbergamtsbezirk Halle.

Leider kann sieb der Eisenerzbergbau im Oberbergamtsbezirk Halle eines gedeihlichen Aufblühens

nicht erfreuen und ist nur geringe Auasicht vorhanden, dass hierin eine Aenderung zum Bessern eintreten

wird. Die Förderung Ton Raseneiaenstein im Regierungsbezirk Merseburg musste wieder eingeschränkt

werden, weil die einzige Abnehmerin, die Ebenhütte Lauchhammer, auch zu Betriebseinscbrankungen genöthigt

war; in den Kreisen Schleusingen und Ziegenrück des Regierungsbezirks Erfurt hatte der Mangel geeigneter

Abfuhrwege die Folge, das» die Eisenerzförderung so gering war, wie seit 50 Jahren nicht, und in dem

suudesberrlichen Gebiete der Grafschaft Stolberg-Stolberg ruht der Eisenerzbergbau ganz, weil die Kosten

der erforderlichen Tiefbauanlagen zur Gewinnung reicherer Erze gescheut werden.

Die geaammte Eisenerzförderung ist aus nachstehenden Zahlen ersichtlich:

A. Vnm Staate verliehene Werke.
Im Regierungsbezirk Merseburg, in den Kreisen Liebenwerda

Schweinitz, Torgau und Wittenberg 17090 To. 102540 Ctr.

Im Regieruugsbeiirk Erfurt iu den Kreisen Ziegenrück und

.Scbleusiiigeu 13065 - 8H775 -

525t» Thlr. Werth 64 Arbeiter

. . 31(155 To. lff^Jir. Ctr.

B. S landesherrliche Werke.
Im Regierungsbex. Magdeburg, Urafsrhaft Stolberg-Wernigerode 5605 To. 33580 Ctr.

Im gwiien Bezirk . . 36660 To. 2258U5 Ctr.

1S06 . . 4--331 - 2SH»«3 -

62!»2 - - 46

8865 Thlr. Werth 110 Arbeiter

3028 Thlr. Werth 12 Arbeiter

11883 Thlr. Werth

14187 -

-

123 Arbeiter

112 -

(2304 Thlr. Werth)

im Werthe von

10 Arbeiter

Ü329 Thlr.

Abschnitts hervorgehoben. Eine Besserung

Zu- (Ab-) nähme . . . (5671 To.) (35168 Ctr.)

Der gesaminie Absatz betrug nur 24:t07 Tonnen oder 145909 Ctr.

Die Ursachen dieser Erscheinung sind bereits im Eingange di

der Lage des Eiseusteiubergbaues in den Kreisen Ziegenrück und Schleusingen, dem Bergrevier Kamsdorf,

ist nur durch den Bau der schon lange projectirten und von den Bewohnern jener Gegend sehnlichst her-

beigewünschten Eisenbahn Gera-Saalfeld-Eicbicht zu erwarten. Die Gruben in der früher baierschen Enclave

Kaulsdorf, welche dem Revier Kamsdorf einverleibt wurde, förderten keine eigentlichen Eisenerze, sondern

nur 428 Tonnen von dem in der Nähe und am Ausgehenden der bekannten Eisensteingänge durchgehend«

eisenhaltigen und zu Eisenmulm zersetzten Zechstein, welcher als Umbra an die Farbenfabriken in Saalfeld

abgesetzt wurde. Da der Eisengehalt dieses Farbemittels bis zu 10 pCt. betrug, ist es in vorstehender Nach-

weisung zu den Eisenerzen gerechnet.

Im Regierungsbezirk Magdeburg fand nur in der Grafschaft Stolberg-Wernigerode Eisenerzgewinnung

statt, da die jurassischen Oolituerze im Kreise Neuhaldenslcben keinen Absatz fanden. Die betriebenen

Gruben am Büehen- und Hartenberge im Harz lieferten ihre geringe Förderung an die gräfliche Eisenhütte

zu Usenburg, die den grössten Theil ihres Erzbedarfs von den im Oberbergamtsbezirk Clausthal gelegenen

Eisensteingruben bei Elbingerodo bezieht.

Nach der Beschaffenheit der Erze und den geognostischeu Formationen, in denen sie auftreten, be-

trug die Eisensteinförderung:

I. üebergaDgaformation.

540 Thlr. Werth

1563 -

721

304 -

Magdeburg,
) () .

.

d.

Regieruagsbeiirk Krfurt, Kreise

Ziegenrück und Srbtawhigen

Magrieteiscmfcin . . . 7200 Ctr.

Kolhei»en.steiii . . . . 17310 -

Braunei&ensluiu . . . . CHOO

Ki»cuglani 2240 •

II. ZeobsteiuformaticB.

i. Sputboi.sensteiu .... 50175 -

b. Brauneisenstein .... 3M071 -

Rotheiseiislcin .... 52Ü

III. Raseneisenstein.

Regierungsbezirk Merseburg: Kreise Liebenwerda, Schweinitz, Tor-

gau uud Wittenberg 102540

Statistik. XVI.

>

2466

3721

105

25«»
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74 Der IkrpwerkBbetriet. in dein Prem«. Staat« im Jabre 1867.

3. Olerbeigamtsbezirk Dortmund.

Regiero»?»hezirk Mindeu.

Revier Osnabrück. In dem Diatrictsfelde An der Egge wurde die Bobnerz- Lagerstätte um
2 Lchtr. mächtig sehr edel angetroffen; der Bau war aber sehr durch starke Wasserzugänge behindert.

Auf Zeche Teutonia III bei Willebadessen wurde zur Untersuchung der Lagerstätte (oolithiscbes Erz) ein

Abhauen 17 Lchtr. flach vom Stölln No. 2 aus niedergebracht und hier eine Mulde getroffen. Beim in di*

Höhe brechen traf mau über einem 1 Lchtr. mächtigen Zwischenmittel einen 7 Fuss mächtigen Eisenstein-

packen, der bis zur Stollnsohle in gleicher Güte aushielt, sich dann aber bis zur Unbauwürdigkeit verscblecL-

terte. Beim Stulln Xo. 3 wurden noch 42 Lchtr., die letzteren 20 Lchtr. bei 2 Lchtr. Mächtigkeit Aet

Eisensteins bis zur Keupergrenze aufgefahren. Die weitere Verfolgung dieses leider sehr unregelmäßigen

oolithischen Eisenstein-Vorkommens in der grossen Lias-Mulde nördlich Bielefeld ist von hohem Interesse für

die westfälische Eisenindustrie.

Es sind im Regierungsbezirk Minden mit 341 Arbeitern 65383 Tonnen oder 458331 Ctr. Eisener»

gewonnen, deren Werth 2739 1 Thlr. betrug, gegen (593380 Ctr. im Vorjahr. Es fand also eine Abnahmt

der Production um 23504!' Ctr. oder um 34 pCt. statt.

Es wurden überhaupt an verschiedenen Eisenerzsorten gefördert:

Onlith und Snhiirosiderit 35172 Tn. in 7,r. Ctr. oder 267307 Ctr.

Uraunm«n*tein und Bohnerre 13252} - - 6 79514 -

Bobncr*e 1201} - - <;,A - - 27327 -

•WneiM-nKtein . 12755 - - H,6 - - »1183 -

/utiamnicn .... 65383!. Tu. oder 458331 Ctr.

I.anddrn>ti'ib*?.irke Osnabrück und Aurich.

Kevicr Osnabrück. Die bedeutendste Eisensteingewinnnng fand in der dem Zechstein angehdriga

Lagerstätte am Hüggel statt, welche die Georg-Marienhütte bebaut. Die Lagerstätte ruht unmittelbar auf dem

Kupferschieferflotze, resp. dem Weisslicgenden, fällt mit etwa 2G Grad uach Nordosten ein und erreicht eise

Mächtigkeit von 3 bis 6 Lchtr. Sie besteht aus theils derbem, theils mulmigem Brauneisenstein und gebt

zum Theil in kalkigen, feinkörnigen Spatheiscnstein über. Nach der Teufe zu scheint der KaUcgehalt zuzu-

nehmen. Die Lagerstätte ist auf circa 1 Meile Länge an vier verschiedenen Punkten in Angriff genommen,

die in der Sichtung von Osten nach Westen die Namen Herminengrube, Hedwig III, Brockmannsgrube ond

Rothenberger Grube führen. Auf Hedwig III findet unterirdischer Betrieb, an den drei übrigen Punkten

terrassenförmiger Tagebau statt. Die sämmtlichen 4 Gruben sind mit der Georg- Marienhütte durch ei»

Locomotiv-Eisenbahn verbunden. Die Wasserhaltung wird zum Theil durch kleine Dampfmaschinen, nun

Theil durch natürlichen Ablluss bewirkt.

In den Landdrosteibezirken Osnabrück und Aurich betrug das Productionsquantum in der zweiten

Hälfte des Jahres 231540 To. oder 1,389240 Ctr. Braun- und Spatheisenstein bei 275 Arbeitern und einem

Werthc von 69402 Thlr., ferner 14009 Tonnen oder 92855 Ctr. Raseneisenslein bei 86 Arbeitern und einem

Werthe von 1870 Thlr.
Regierungsbezirk Münster

Revier Osnabrück. Auf dem Rochusberge bei Ibbenbüren wurden in der liegenden Partie <1«

Eisensteins, der hier im Zechstein auftritt, einige recht günstige Aufschlüsse gemacht. Der Betrieb in den

Rasenerzförderangen war nur ein untergeordneter.

Revier Oberhausen. Im Hevier Oberhausen hat man Rawnciscnatein und Sphärosiderit der

Kreideformation (bei Ahaus), sowie eine Quantität Kohleneisenstein gefördert

Revier Essen. Im Revier Essen fand nur unbedeutende Gewinnung von Raseneisenstein statt.

Im Ganzen wurden im Regierungsbezirk Münster bei einer Belegschaft von 69 Mann gefördert:

Brauneisenstein . . . 6266 To. oder 37596 Ctr.

Itaseneisenstein . . 19206$ • - 126765 -

Summe . . 264 72 J To, oder 164361 Ctr.

dagegen im Jahre 1866 . . 4459«; - • 2H1616 -

Abnahme . . 19123« To. oder 117256 Ctr.
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III. KUeMrebergliw. 75

Regierungibezirfc Arnsberg.

Revier Oestlich Dortmund. Auf den 5 Kohleneisensteintlötzen des Reviers OesÜich Dortmund

wurden etwa \ Million Tonnen Blackband gewonnen, neue Aufschlüsse von Wic htigkeit aber nicht gemacht

Revier Witten. Im Revier Witten wurde auf der Zeche Roland bei Eilpe im Liegenden der

bisher bebauten 9 Fuss mächtigen Lagerstatte eine früher unbekannte Lagerstätte von 10 Fuss Mächtigkeit

aufgeschlossen und bereits auf 17 Lchtr. Länge regelmässig aushaltend gefunden.

Revier Sprockhövel. Im Revier Sprockhövel hatten nur die Gruben Neu Hiddinghausen und

Union eine erhebliche Förderung und lieferten sämmtliche Gruben dieses Reviers noch nicht J Million Tonnen

Revier Dahlhausen. Noch geringer ist die Leistung des Reviers Dahlhausen, woselbst die Spath-

eisensteingrube Stolberg 1 und die Grube Friederica (Blackband) den grössten Antheil an der etwa

167000 Tonnen betragenden Förderung hatten. Die neuen Aufschlüsse in der Spathoisenstein- Lagerstätte

waren im Allgemeinen nicht günstig.

Im Regierungsbezirk Arnsberg betrug bei einer Belegschaft von 1335 Mann die Eisenerzförderung

:

1. Brauneisenstein 211 To. oder 1266 Ctr.

2. Kohleneisenstein 520868 3,593921 -

2. Späth- und Kohleneiaenatein . 58951 - - 40tJ762 -

4. Spatheisenstein 77176 - • 532514 •

5. Rotheisenstein .... . . 5137 1 - - 349.13 •

Summe . . 662333J To. oder 4,569396 Ctr.

dagegen in 1866 523071 >{ • - 3,60*542 •

Zunahme . . 39262} To. 960854 Ctr.

Nachstehende Gruben haben mehr als 10000 Tonnen gefördert:

254 Arbo

189

429. •

. 44494 - 201

139

95

55

42

Minna . . . 13606 - 38

, , . 10240 - 40

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Revier Werden. Im Revier Werden betrug die Eisenstein-Förderung etwa 100000 Tonnen, die

zum grössten Theile von den Brauncisensteingruben Ter. Wulff und ver. Lamarche und den Kohleneisenstein-

zechen Rudolph und Klosterbusch beschafft wurde.

Revier Altendorf. Im Revier Altendorf wurden etwa 154000 Tonneu Eisenstein gefördert, welche

hauptsächlich von den Gruben Neu-Es-sen II und IV geliefert wurden.

Im Regierungsbezirk Düsseldorf wurden von einer Belegschaft von 752 Mann an Eisenerzen gefordert:

1. Brauneisenstein 31399J To. 18839« Ctr.

2. Raseueisemteiii 4184 - 27614

3. Kohleneiseustein . . . . 216507] • 1.493904

Summe . . . 252091 To. 1,709914 Ctr.

in 1866 . 314867t • 2.137613 -

Abnahme . . . 62776J To. 427699 Ctr.

Folgende Gruben hatten eine Förderung von mehr als 10000 Tonnen:

Neu Essen II 51639 To. 153 Arbeiter

Neu Essen IV 92206 - 131

»er. Klosterbusch 28576 - 109
Rudolph 41234 - 168 -

»er. \vulff 20142 - 78 -

10*
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70 Der BcrgwerksbetrieK in dem Preuhs. Staate im Jahre 1867.

Die gerammte Eisenerzproduction de« Oberbergamtebczirks Dortmund im Jahre 1867, nach den En-

geordnet, ist aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

Werth der Förderung

Ar-Erze Oruben
Förderung

im pro pro

Ganzen Tonne Cenlaer

Tbl». «*»

1. Oolith nnd Sphärosiderit . . 1 120 35172 2C7307 12310 10,5 1

2. Brauneisenstein u. Bohnerze . 1 182 13252J 79514 4417 10 1.7

.!. Brauneisenstein 8 •150 2694 16 \ 1,616-198 85058 9,4 1,7

4. 1 18 4204| 27,27 561 4 0,6

5. 18 171 50214J 331417 15381 9,2 U
f.. 22 1541 737365} 5,087825 279848 11,4 1,6

7. Späth- u. Kohleneisenstein . . 1 130 58951 406762 20960 10,7 U
8. 1 429 77176 532514 77176 30 45

2 20 5137} 34933 8399 49

56 3070 1,250889, ') 8,384097 504110 : 12,1 u
Im Jahre 1806 . . 05 2304 983540

J

6,721151 433203 13,2 u
Zu- (Ab-) nähme . . (10) 706 267379 % 1,662946 70907

\

(1,1) (0,1)

Der Geldwerth der Förderung

Zuwachs fast nur dem Hinzutritt der

pro 1867 übersteigt demnach den pro 1866 um 7090

Hannoverschen Werke zu verdanken ist.

7 Thlr.. welch«

4. Oberb rgamtsbezirk Bonn.

Alte Landestheile.

A. Rechtsrheinische Landestheile.

a. Staatsmerke.

Im tiefen Königstolln bei Herdorf (Kreis Altenkirchen) wurde das Ucbcrbrechen aus dem Stölln zum

Durchschlage in das Gesenk auf dem Hollerterzuger Gange im Hollerter Erbstolln zwischen den Feldern Jung-

hollert und Mittelberg bis zu 17 Lchtr. gebracht. Dem Ucbcrbrechen entgegen wurde das Gesenk selbst

6A Lchtr. weiter auf dem Gange abgeteuft. Derselben ist jetzt 163
'

n Lchtr. tief.

b. Vom Staate verliehene Werke.

Der gewerkschaftliche Eisenerzbergbau in den rechtsrheinischen Revieren der älteren Landestheile hat

in den einzelnen Regierungsbezirken hinsichtlich der Erzsorten die auf der Mgendeu Seite oben zusammen-

gestellten Resultate ergeben.

Die Förderung des Jahres 1867 ist danach dem Maasse nach um 12,53 pCt., dem Gewichte a»ri

um 13,1 pCt. und dem Warthe nach um 2,65 pCt. gegen die des Vorjahres gestiegen. Dieses günstige

Resultat ist der Mehrproduction der Reviere Siegen I, Siegin II, Müsen, Olpe, Wetzlar, Kirchen, Daaden,

Hamm und Wied und der früher zur Standesherrschaft Wildenberg gehörigen, nunmehr mit dem Reviere

Hamm vereinigten Gruben zuzuschreiben.

Die Zahl der betriebenen Eisenerzgruben, unter welchen die sonstigen nebenbei auch Eignem

fördernden Erzgruben nicht mitgezählt sind, ist um 26 gegen das Vorjahr gefallen, die Zahl der überhaupt

verliehenen Eisenerzgruben betrug 4738, gegen das Vorjahr hat sie also um 709 zugenommen. Die Zahl

der beim Eisenerzbergbau beschäftigten Arbeiter bat sich um 3,o pCt. vermehrt

*; Die Differenz dieser Zahlen gegen die in der Productionaübersicht enthaltenen röhrt daher, da» für die beiden Grob«

des Landdrosteibczirks Osnabrück in obiger Uebersicht nur die Production des letzten Halbjahr* in Ansatz gebracht ist (VeigL

Anmerk. 1 auf Seite 13.)
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Regierungsbezirk

Ol fljS S a Anzahl
Forderung in Tonne b (Centnera

)
Werth der Förderang

11 e
der

Arbeiter
Brauneisen-

stein

SputheiM'n-

stein

Thonoiscn-

stein

Rotheiaen-

stein
Suincno

im Gemen

nur.

pro

Tunne fS.

229 3353 66426
476444

506247
4,40434!»

1480 83748
764886

657901
5^45151

1,017225 46,38

349 5427 323558
2,208349

487796
4.243826

395
2528

356050
3,166630

1,167799
9,621233

1 Mi £\M\Cl f
1,442985 37,69

4,«»

82 522 51667
330Ü69

5396
46046

23517
150509

80580
f«28123

73624 27,41

4.U

2 4 1044
6682 T 1044

6682
695 19,97

Sj»

012 9306 442695
3,022144

999439
8.695120

25392
162509

439798
3,921416

1,907324
15,801189

2,534529 39,86

4,8,

638 9038 424631 770864
G.7K5034

44950
286421

448528
4.0 3691

1,694973
13,9821 22

2,468939 43,69

5,»

(20) 268 18064
95168

222575
1,930086

(19558)
(123912) (82275)

212351
1,819067

65590
(0.«5)

Arnsberg

Coblenz

.

Cöln. .

Dusseldorf

dagegen 1866

Zu- (Ab-) nähme

Die vermehrte Arbeiterzahl erklärt sich durch die Vermehrung der Förderung. Aus demselben

Grunde erklärt «ich auch die vermehrt« Arbeitsleistung, indem auf einen Arbeiter eine durchschnittliche

Leistung von 205 Tonnen oder 1698 Ctr., d. i. 18 Tonnen bezüglich 151 Ctr. mehr als im Vorjahre kommt.
Auf eine betriebene Grube kommen im Durchschnitt 3116 Tonnen oder 25819 Ctr. mit 15 Mann

Belegschaft. Der Preis der Eisenerze ist nach obiger Tabelle gegen 1866 um 3,83 Sgr. für die Tonne, oder

um 0,48 »Sgr. für den Centner gefallen. Von den 15 rechtsrheinischen Revieren förderten Ober 100(100 Ton-

nen folgende:
Wetzlar >>

Daaden .

Siegen I .

Hamm
Kirchen .

Siepen II

477701 To. im Werthe von

266272 -

222076 -

160132 -

152838 -

467160 Thlr.

401676 -

429366 -

271246 -

256351 -

247458 •

d. i.

. . 1,548539 To. im Werthe von 2.072257 Thlr

,

81,2 pCt der gesammten Eisenerzförderung.

Eine Förderung von über 10000 Tonnen hatten folgende 50 Gruben:

Grube
Regieru«**-

bezuk
Revier

För-

derung

Tonnen

Grabe
Regierungs-

bezirk
Revier

För-

derung

Toaae«

Storch und Scb/meberg . Arnsberg Siegen I. 60815 Kiracbenbaum .... Arnsberg Siegen I 27885

Wilberg tesgl. Siegen IL 10240 Weither Coblenz Wetzlar 27296

»lahlberg und Beilebn . . desgl. Müsen 44190 Füsseberg desgl. Daaden 27191

Friedrich Wilhelm . . . Coblenz Daaden 41773 Friedrieb desgl Hamm 27177

Würgengel desgl. Wetzlar 41598 Knpel desgl. desgl. 27105

Arnsberg Siegen 1. 38930 Kosengarten desgl. Kirchen 25290

Ueinricbssegeu .... CoMeuz Wetzlar 36462 Georg de»gL Hamm 23993

Arnsberg Siegen I. 36362 Luther Cöln Deutz 22942

desgl. Brilon 32489 Vereinigung ..... Coblenz 22335
SchJagkatz . Cobleuz Wetzlar 32260 Ver. WilMiniue und Hi-

desgl. Kirchen 21479

') Die F<

Werthe von 25637
der

ist

mit Reviere Wetzlar vereinigten Gruben des Hinterland-Kreises von 41316 Tonnen
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Grub«
Regierungs-

betirk
Revier

K6r-

derung Grabe
Regierungs-

bezirk
Revier

Föi-

Tinn-i

Ali pi rliimnerg '-l'-^UD 1«
*»1 19?» YAIUAIUIIII ..... Daaden 1 J«".V

/ 1 j fiil 1 1 £niuck , . * « Cobleuz IkAfifiPnLFtMUUvU 206 15 iirusurig Siefen I. 11184

\ tri riT H 1 1 r rM4*ni_J Iii IHtX II 20010 rri.triltt«.'f.lH ^lfcllf*T*lflnil desgl. 131 HUH 13867

\. V INÜIIA Hrammi umui 19265 Hai iiuiiustci uv .... ( ^rtM«*ti7V '/Uli utt Wetzlar 138ß8

ae»gi. Wntilar UCSgi. 1 1 a a rlL'aatl'- 1.

Huth desgl. HatDm 18979 Srhlänger und Kichert . j\ nwhenT Siefen I. 1.T48I

Philippawonne .... desgl. Wetzlar 18761 desgl. desgl. 1309J

Sperber CT.In Ründeroth 17847 Alter FlUpberg .... desgl. Siegen II. 13UO0

Coblen* Wetzlar 17207 Kisernhnrdler Tiefbau. . desgl. desgl. 12930

Prinz- Bernhard .... desgl. desgl. 16972 Margaretha Xeufang . . l'ublcut Wetxlar 12416

desgl. Hamm 16944 desgl. Daaden 123S7

desgl. Wetzlar 16816 Arnsberg Müsen 12284

desgl. dcagi. 16693 Coblenz Kirrhen 12279

Prinz Alexander .... dosffl. desgl. 1.0.S84 Lümmerichskanle u.Beilehn desgl. Hamm 11390

Neue Hardt . . . Siegen II. 15555 Kuhlenwalderzug . . . desgl. Daaden 10506

Von den Gruben, welche im Vorjahre über 10000 Tonnen gefördert hatten, sind im Jahre 1807 11

ausgefallen, doch 12 andere an deren Stelle getreten, so das* die Zahl dieser Gruben um 1 gestiegen ist.

Die 11 ausgefallenen Gruben sind sämmtlich mit ihrer Förderung zwischen 5000 bis 10000 Tonnen geblieben.

Von den 12 an deren Stelle getretenen Gruben gehörten die Gruben Eupel und Vereinigung früher dem

standesherrschaftlichen Reviere Wildenburg an, die übrigen 10 Gruben hatten mit Ausnahme der Gruben

Eiaernhardter Tiefbau, Hermannszeche, Bollenbach und Kuhlenwalderzug eine Förderung zwischen 5000 bl«

10000 Tonnen.

Eine Steigerung der Förderung um mehr als das Doppelte fand bei folgenden 6 Gruben statt:

Würgengel von 19934 To. auf 41598 To.

Ver. Wilhelmine und HimensgmrUm • 6818 - - 21479 -

Bollnbach - 1G91 • - 12397 -

Hermaiuuuecbe - 3713 - - 13868 •

Eisenhardter Tiefbau 4650 - - 12920 -

Kuhlenwalderzug 3479 - - 10505 -

dagegen ein Herabgehen auf weniger als die Hälfte bei folgenden:

Raab .... von 17942 To. auf 6186 To

Glücksbronnen . • 16615 - - 5250

Zwischen 10000 und 5000 Tonnen förderten 43 Gruben. Die Zahl dieser Gruben hat, wenn man

die Bleierzgrube Lohmannsfeld im Regierungsbezirk Arnsberg, Revier Burbach, mit einer Eisenerzförderuni,'

von 5309 Tonnen diesen Gruben noch hinzu zählt, um 10 zugenommen. Uebcrhaupt haben bei einer Einzel-

förderung von 5000 Tonnen und mehr im Jahre 1867 zusammen 94 Gruben 1,441559 Tonnen oder 75,5 pCt.

der GesammtfÖrderung geliefert, wobei im Durchschnitt auf eine Grube 15336 Tonnen oder 29 Tonnen we-

niger als 1866 kamen.

Sämmtiiche bei der Eisenerzförderung des Jahres 1867 in den rechtsrheinischen Revieren der alten

Landestheile betheiligten gewerkschaftlichen Gruben ergaben hiernach folgende Beträge:

50 Gruben 1.129802 To. oder 59.2 pCt. im Durchschnitt jede 22596 To.

44') - 311757 - - 16,3 - - - - 703S -

519 - 465765 - - 24.5 - - - 897 -

613 Gruben 1,907324 To. oder im Durchschnitt jede 2810,4 To.

') Die Bleiengrube Lohmannsfeld ist hier eingerechnet.

Digitized by Google



Kl. Eisenerzbergbau. 79

Ueber den Betrieb der einzelnen gewerkschaftlichen Gruben ist Nachstehendes zu bemerken:

Kegierungsbeiirk Armberg.

Im Revier Siegen I (Eiserfeld) wurden auf 57 Eisenerzgrnbcn mit 922 Arbeitern 266272 Tonnen

Eisenstein und zwar 21831 Tonneu Brauneisenstein und 244441 Tonnen Spatheisenatein im Gesammtwerthe von

429366 Thlr. gefördert. Die Förderung ist gegen die des Vorjahres um 25259 Tonnen oder 10,5 pCt, dem
Geldwerthe nach um 0,6 gestiegen. Auf eine Grube kommen 4671 Tonnen mit 16 Arbeitern, auf einen

Arbeiter 289 Tonneu oder 46 To men mehr als 1866. Daneben wurden noch von obiger Belegschaft 7692 Ctr.

Kupfererze gefördert.

Das Feldort des tiefen Reinbold-Forster Erbstolln wurde in den Feldern der Gruben Scheuer

und Grauebach 25,3 Lchtr. weiter gegen Süden aufgefahren. Der überfahrene Gang bestand aus Spatheiaen-

stein und war 1\ Lchtr. mächtig. — Auf der Grube Bau auf Gott wurde das Feldort in der 32 Lachter-

äöhle bis xu 70 Lchtr. Länge vom Kunstschachte aus gegen Korden vorangetrieben. — Auf der Grube

Tiefe Kohlenbach wurde der tiefe Stölln zur Lösung der Gruben am Pfannenberg 27 Lchtr. weiter bis

zur ganzen Länge von 290 Lchtr. zu Felde getrieben. — Auf der Grube Oberste Kohlenbacb wurde

in derselben Sohle der ausgerichtete Gang im Streichen bei zunehmender Mächtigkeit weiter verfolgt und

mm Abbau vorgerichtet.

Auf Langgrube wurde das tiefe Stollnort um 16 Lchtr. erlängt und hierbei drei in der Stollnsohle

bisher noch nicht bekannte Gangtrümmer von 2 bis :J Fuss Mächtigkeit überfahren. Das 4. Gangmittel wurde

in einer Mächtigkeit von 5 Fuss angehauen. Das Gesenk auf dem 3. Mittel im oberen Stölln wurde acht

Lchtr. weiter abgeteuft. — Auf der Grube Storch und Schöneberg wurde das westliche Feldort des

tiefen Schöneberger Erbstolms 14 Lchtr. weiter bis zum Durchschlage in der auf dem alten Hamberger Gange
aus dem Maschinenschachte getriebenen Strecke erlängt. Auf dem zuvor Überfallenen Kornzecher Gange
wurde ein neues Flügelort 16 Lchtr. gegen Westen und das Feldort des tiefen Rothenburger Erbstolms

16 Lchtr. nach Osten getrieben. In derselben Sohle wurde das Östliche Feldort nach der Erzkammer zehn

Lchtr. weiter aulgefahren. In der ersten Tiefbausohle wurde die Umbruchsstrecke im Liegenden des Ganges

32 Lchtr. gegen Westen erlängt und aus derselben in den Querscblägen No. 8, 9 und 10 der Schöneberger

Gang edel und U Lchtr. mächtig angefahren.

Die alte Schöneberger Kunststrecke erreichte als Theilungsstrccke zwischen der Tiefbausohle

und dem Erbstolln das Schlitzer Mittel in edler Beschaffenheit. Auf dem Maachinenschachte Gustav Georg

wurde eine direct wirkende Wasserhaltungsmaschine aufgestellt und in Betrieb gesetzt.

Auf der Grube Korn zeche wurde das Tiefbaugesenk resp. der Maschinenschacht für die Gruben

Alter Hamberg und Kornzeche 10,6 Lchtr. weiter abgeteuft und in 20 lichtr. Teufe zur Bildung einer neuen Tief-

bausohle mit einem Orte gegen Westen vorangegangen. Die für den Tiefbau aufgestellte Förder- und hori-

zontale Wass -rhaltungs-Zwillingsmaschine wurde in Betrieb gesetzt.

Auf der Grube Alte Dreisbach wurde der Maschinenschaeht bis zu 15 Lchtr. Teufe unter der

Stollnsohle abgeteuft und in Zimmerung gesetzt. Ueber Tage wurde behufs Anlage einer Förder- und Wasser-

haltungsdampfraaschine ein Maschinen- und Kesselhaus erbaut und die Fördermaschine im Monat December
dem Betriebe übergeben.

Im Revier Siegen II (Eisern) wurden auf 63 Eisenerzgruben mit 853 Arbeitern 152838 Tonnen

Eisenstein (11 1334 Tonnen Spatheisenstein, 26584 Tonnen Brauneisenstein, 14920 Tonnen Rotheisenstein) im
Gesammtwerthe von 247458 Thlr. gefördert.

Die Förderung im Jahre 1867 ist dabei der Menge nach um 40380 Tonnen oder 35,9 pCt., dem
Werthe nach um 16,o pCt. gegen die des Vorjahres gestiegen. Auf eine Grube kommen 2426 Tonnen mit

13 bis 14 Arbeitern, auf einen Arbeiter 179 Tonnen oder 41 Tonnen mehr als im Vorjahre. Daneben wurden
noch von obiger Belegschaft gleichzeitig 2518 Ctr. Kupfererze gewonnen.

Von den Eisenerzen oonsumirten die Hütten der Siegerlandes circa 500000 Ctr., der übrige Thei)

warde per Bahn nach den Hütten der Mark und des Rheins versandt Auf der Grube Alter Flussberg
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wurde im tiefen (Erb-) Stölln der Gang östlich und westlich weiter verfolgt. Die westlichen Mittel erreichten

eine Mächtigkeit bis zu 2\ Lebt. Die nordöstlichen Mittel wurden mit dein nördlichen Ausrichtungsorte

noch nicht erreicht. Auf der Grube Eisernhardtcr Tiefbau wurde in der Sohle des Birker Mittelstolto

im nördlichen Felde der Gang von Krumme Birke, 3 Fuss mächtig, angehauen. Der Maschinenscbacht. als

Krbschacht unter dem Namen Eisernhardter Erbtiefbau verliehen, wurde um 10 weitere Lclitr., also bis zu

37^ Lchtr. niedergebracht. Auf der Grube Gilberg wurde im Farbstolln zur Aufschliessung des Neu-Gilberger

Ganges ein Flügelort in nördlicher Richtung 20 Lchtr. lang aufgefahren. Der genannte Gang wurde r.war damit

noch nicht erreicht, jedoch ein neues, 2 bis 3 Fuss mächtiges Nebentrumm von Gilberg aufgeschlossen. In we*t-

ichor Richtung wurde eiu Querschlag zum Aufschlug des Pingenzuges der Nachbargrube Neu-Holland getrieben

Auf der Grube Grimberg wurde, der Maschinenschacht bis iu's 40. Lchtr. abgeteuft. Um dem dtan-

nächstigen Tiefbau einen Hülfsbau zu geben, wurde in der Mitte der Gangeslange mit einem Gesenk nieder-

gegangen und der Grimniberger Hauptgang sehr edel aufgeschlossen.

Auf der Grube Neue Hardt wurde, nachdem der Maachiuenschaeht bis zur Teufe von 57 Lchtr.

niedergebracht war, die zweite Tiefbausohle angelegt und südlich und nördlich aufgefahren. Gegen Norden

wurde man mit dem Gesenk auf dem Glücksmassergange diucbschlägig. welcher hier eine Mächtigkeit von circ*

4 Lchtr. besass; gegen Süden wurde ein 6 Fuss mächtiges Spatheiscntruram überfahren.

Im Revier Burbach wurden auf 59 Gruben mit 364 Arbeitern 73955 To. Eisenstein (6G584 To

Spatheisenstein, 7371 To. Brauneisenstein) im Werth« von 109147 Thlr., mithin 1103 To. oder 1,5 pCt und

dem Geldwerthe nach 13,1 pCt. weniger als im Vorjahre gefördert. Ausserdem lieferten obige Eiscnerzgrubeu

2119 Ctr. Bleierze und 669 Ctr. Kupfererze. Auf eine Grube kommen 1253 To. Eisenstein mit 6 Arbeitern,

auf einen Arbeiter 203 To. oder 17 To. mehr als im Vorjahre. Etwa 43000 To. Eisenstein wurden ausgeführt,

der übrige Theil der Förderung wurde auf den nahe gelegenen Hütten verarbeitet. Der Durchschnittspreis

pro Tonne Eisenstein fiel auf 1 Thlr. 1 TV Sgr., blieb also gegen denjenigen des Vorjahres um 6 Sgr. zurück.

Im Revier Müsen wurden auf 8 Gruben mit 599 Arbeitern 59222 To. Spatheisenstein im Wertbe

von 113742 Thlr., mithin 5025 oder 9,2 pCt. und dem Geldwerthe nach 4,6 pCt. mehr ab im Vorjahre

gefördert. Von dieser Förderung liefert« die Grube Stahlberg und Beilehn allein 44190 To. (6400 To.

mehr als im Vorjahre) und ausserdem noch 7737 Ctr. Bleierze, 4092 Ctr. Kupfererze, 3877 Ctr. Zinkene und

372 Ctr. Fahlerze. Die 8 Eisenerzgruben zusammen förderten ausser den angegebenen Eisenerzen noch 15072 Ctr.

Bleierze, 4092 Ctr. Kupfererze, 4477 Ctr. Zinkerze und 372 Ctr. Fahlerze. Der Eisenstein der Grube Suhl-

berg und Beilehn wurde auf den eigenen Hütten zu Gute gemacht, an welche auch der grösste Theil uYr

übrigen Kisenerzproduction des Reviers Absatz fand, während ein kleinerer Theil per Eisenbahn ausgefnor»

wurde. Auf der Grube Stahlberg und Beilehn wurde die 50 Lchtr.-Tiefbaustrecke aus dem Maschinenscliachl«?

nach dem Schwabengruber Gange 19,5 Lchtr. aufgefahren; in derselben Sohle wurden zu dieser Arbeit

gegenortaweise vom Schwabengruber Gesenke aus 19,i Lchtr. aufgefahren; von demselben Gesenke aus in der

50 Lachtersohle wurden im Streichen des Schwabengruber Ganges gegen Süden 8 Lchtr. aufgefahren und durch

einen östlichen Querschlag der Heinrich -Wilhelm-Gang in 1^ Lchtr. Mächtigkeit aufgeschlossen. Auf der

Grube Brüche wurde der Dampfmascbinenschacht von der tiefen Stollnsohle aus neben dem Gange im rotbeu

Thoiwcbiefer 11,3 Lchtr. abgeteuft und der Maschinen- und Kesselraum neben der genannten Sohle ausge-

brochen und in Mauerung gesetzt.

In den vorerwähnten 4 Revieren des Kreises Siegen sind zusammen einschliesslich der von den Erz-

gruben gowonnonen Eisensteine 552287 To. im Wcrthe von 899713 Thlr. gefördert worden (69561 To. mehr

als im Vorjahre), während auf die übrigen Thcile des Regierungsbezirks Arnsberg, soweit sie zum Oberberg-

amtsbezirk Bonn gehören, nur 105014 Tonnen (6148 Tonnen weniger als im Vorjahre) im Wcrthe von

117512 Tblr. kommen.

Im Revier Olpe wurden auf 28 Eisenenerzgruben mit 341 Arbeitern 33028 Tonnen Eisenstein

(24666 Tonnen Spatheisenstein, 8362 Tonnen Brauneisenstein) im Wertbe von 48621 Thlr. oder 1556 Tonnen

mehr als im Vorjahre gefördert. Auf eine Grube kommen 1180 Tonnen mit 12 Arbeitern, auf einen Arbeiter

97 Tonnen oder 17 Tonnen weniger als im Vorjahre. Ausserdem wurden auf diesen Eisonerzgruben noch
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3837 Ctr. Bleierze und 1901 Ctr. Kupfererze gewonnen. Der Absatz der Eisenerze erfolgte zum Theil an

die Dohmerhütte bei Olpe, zum grösseren Theil aber über Kreuzthal nach der Neubrücker, Burgholdinghaus er

und Germania-Hütte.

Im Revier Arnsberg hat auf-den 7 mit 22 Arbeitern belegten Eisenerzgraben gar keine Eisen-

steinförderung stattgefunden. Auf denselben wurden nur 180 Ctr. Bleierze als Nebenproduct gewonnen. Der

vollständige Stillstand in der Eisenerzförderung hat seinen Grund darin, dass auf sämmtlichen Gruben nur Aus-

und Vorrichtungsarbeiten in beschrankter Weise in Betrieb standen.

Im Revier Brilon wurden auf 7 Eisenerzgruben mit 252 Arbeitern 72586 Tonnen Eisenstein

(68828 Tonnen Botbeisenstein , 2278 Tonnen Brauneisenstein und 1480 Tonnen Thoneisenstein) im Werthe

von 68891 Thlr., oder 7551 Tonnen weniger als im Vorjahre gefördert. Auf eine Grube kommen durch-

schnittlich 10369 Tonnen mit 36 Arbeitern, auf einen Arbeiter 288 Tonnen oder 9 Tonnen mehr als im

Vorjahre. Etwas mehr als die Hälfte der Gesammtproduction des Reviers deckte den Bedarf der in der

Nähe gelegenen Eisenhütten zu Warstein, Olsberg und Bredelar; die Grube Eckefeld setzte ihre Förderung

an dio Aplerbecker Hütte ab. Im Districtsfeld Urilon wurde das westliche Feldort 9,4 Lchtr. auf der

tauben Gebirgsscheide von Kalk und Grünstein getrieben und dann ein klüftiges sehr verworrenes Gebirge

angefahren. Die Gebirgsscbeide ist noch nicht wieder aufgefunden. In dem östlichen Feldorte, wo sich

die Lagerstätte von der Scheide zwischen Kalk und Grünstein gelegt und ausgekeilt hat, wurde mit einem

nördlichen Querschlage im Grünstem die Scheide, jedoch taub, wieder ausgerichtet.

Regierungsbezirk Coblenz.

Im Revier Daaden wurden auf 107 Eisenerzgruben mit 1471 Arbeitern 269520 Tonnen Eisenstein,

nämlich 168673 Tonnen Spatheisenstein, 73105 Tonnen Brauneisenstein, 27742 Tonnen Rotheisenstein, im

Gesammtwerthe von 401676 Thlr. gefördert. Die Förderung ist demnach um 34814 Tonnen oder um 14.3 pCt.

gegen die des Vorjahres gestiegen, dem Werthe nach .hingegen um 1,9 pCt. gesunken. Auf eine Grube

kommen durchschnittlich 2519 Tonnen mit 13 bis 14 Arbeitern, auf einen Arbeiter 183 Tonnen oder 7 Tonnen

mehr als im Vorjahre.

Die Zahl der über 10000 Tonnen fördernden Gruben hat sich wieder um eine vermehrt und beträgt

jetzt 7. Die grösste Förderung hatte, wie auch im Vorjahre, die Grube Fr iedrich Wilhelm mit 41773 Tonnen.

Die Preise des Braun- und Spatheisensteins sind in den drei letzten Quartalen des verflossenen Jahres um
10 bis 11 Sgr. pro Tonne gefallen, der Eisenglanz dagegen weniger. Von der Eisensteinförderung wurden an-

nähernd 64 pCt. per Eisenbahn nach den Hüttenwerken am Niederrhein und in Westfalen versandt, während

der übrige Theil auf deu Freiengrunder und Siegenschen Hütten verarbeitet wurde.

Auf der Grube Bollnbach wurdo die Förder- und Wasserbaltungs-Dampfmaschine in Betrieb ge-

setzt und der frühere Kunstschacbt als Maschinenschacht 5 T
'

a Lchtr. weiter abgeteuft. In der 18. Lachter-

strecke des Tiefbaues wurde ein zweites hangendes Trumm bei dem ersten Gangmittel westlich in der Mähe

des Maschinenscbachtes in einer Mächtigkeit von bis 2 Lchtr. mit schönem Spatheisenstein aufgeschlossen.

Auf der Grube Bind weido wurde die südliche Herkuleser Stollnfeldortsstrecke im liegenden Quer-

gestein 29J Lchtr. weiter erlängt und mit 3 Quersculägen aus derselben der nördliche Theil des Neue

Bindweider Ganges auf 20 Lchtr. Länge bei 1 bis 2 Lchtr. Mächtigkeit mit schönem Eisenglanz und etwas

Brauneisenstein aufgeschlossen.

Im Revier Kirchen (Betzdorf) wurden auf 65 Gruben mit 645 Arbeitern 160132 Tonnen Eisen-

stein, nämlich 124115 Tonnen Spatheisenstein, 36017 Tonnen Brauneisenstein, im Gesammtwerthe von

255351 Thlr. gewonnen. Die Förderung bat demnach gegen das Vorjahr um 58127 Tonnen oder 56,9 pCt.

und dem Werthe nach um 55,9 pCt zugenommen. Auf eine Grube kommen 2464 Tonnen mit 10 Arbeitern,

auf einen Arbeiter 248 Tonnen oder 95 Tonnen mehr als im Vorjahre. Die Zahl der über 10000 Tonnen

fördernden Gruben beträgt 3, also eine mehr als im Vorjahre. Auf 4 Eisenerzgruben wurden noch 1582 Ctr.

Statistik. XVL 11
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Kupfererze und 53 Ctr. Bleierze gefördert Die geförderten Eisenerze sind zur grösseren Hälfte an die

Eisenwerke des Rheins und Westfalens versandt und die kleinere Hälfte auf den nahe liegenden Hotten

zu Gute gemacht worden. Die Preise der Eisenerze standen zu Anfang des Jahres auf 22 bis 25 Thlr. pro

Waggon loco Bahn ; in Folge der allgemeinen Geschäftsstockung fielen sie fast das ganze Jahr hindurch und

standen am Schlüsse des Jahres noch 10 bis 12 pCt. niedriger als zu Anfang desselben. Auf der Grabe

Vereinigte Wilhelmine und H3r mensgarten, welche um mehr als das Dreifache gegen das Vorjahr

in der Förderung gestiegen ist, wurde der tiefe Friedrichsstolln bis zu 290 Lchtr. aufgefahren.

Im Revier Hamm wurden auf 75 Eisenerzgruben mit 1496 Arbeitern 222076 Tonnen Eisenstein, näm-

lich 164905 Tonnen Spatheisenstein und 57171 Tonnen Brauneisenstein, im Werthe von 271246 Thlr. gefördert.

Die Förderung ist gegen das Vorjahr um 60735 Tonnen, dem Werthe nach um 50700 Thlr. gestiegen. Die

gesteigerte Förderung rührt daher, dass die Gruben der Standesberrscbaft Wildenburg mit dem Reviere

Hamm vereinigt worden sind. Auf eino Grube kommen im Durchschnitt 2961 Tonnen Förderung mit

20 Arbeitern, auf einen Arbeiter 148 Tonnen oder 9 Tonnen mehr als im Vorjahre. Acht Gruben d«

Reviers förderten über 100O0 Tonnen, also 3 mehr als im Vorjahre.

Die grösste Förderung hatten die Gruben Friedrich mit 27177 Tonnen, Eupel mit 27105 Tonnen

und Georg mit 23993 Tounen, während die Grube Louise, mit 27048 Tonnen im Vorjahre, auf 19265 zu-

rückgegangen ist. Ausserdem lieferten obige Eisenerzgruben 6981 Ctr. Kupfererze. 6449 Ctr. Bleierze un<i

3928 Ctr. Zinkerze. Der Preis des Eisensteins sank im Laufe des Jahres von 23 Thlr. auf 18 Thlr., nahertr

sieb jedoch am Ende de8 Jahres wieder dem ersten Satze. Die Absatzpunkte für den neu hinzugetretenen

Theil des Reviers waren dieselben, wie für den älteren Theil des Reviers, nämlich die Hüttenwerke an

der Sieg, der Rhur und dem Rheine.

Auf der Grube Friedrich wurde das nördliche Feldort im Mittelstolln (Stöckenseiscr Stollnsohlel

6 Lchtr. und das südöstliche Feldort an 10 Lchtr. weiter zu Felde gebracht. Von dieser Sohle wurde im

Hangenden ein Gesenke 11£ Lchtr. abgeteuft. Die Mächtigkeit des Ganges war sehr verschieden, sie erreichte

8 Lchtr. Ein auf die Länge von 16 Lchtr. überfahrenes Eisensteinmittel mit einer Mächtigkeit von 3 Lchtr.

lieferte sehr guten Spatheisenstein und den grössten Theil der im Liegenden auftretenden Bleierze. In der

oberen Arzbacher Stollusohle wurde der Gang in einer wechselnden Mächtigkeit von 4 bis 1 Lchtr. ziemlich

rauh gegen Süden überfahren.

Auf der Grube Huth wurde zur tieferen Lösung derselben circa 30 Lchtr. im Hangenden des so-

genannten Althuther Schachtes mit dem Abteufen eines Ma^rhinenschachtcs begonnen. Derselbe erreichte

eine Teufe von 13,3 Lchtr. Auf der Grube Hohegrethe wurde im Hangenden des 1. Mittels circi

37 Lchtr. östlich vom Wilhelmsschacht ein Maschinenschacht 17,5 Lchtr. niedergebracht. Auf der Grube

Lammerichskaule sammt Beilehn hat der tiefe Stölln mit 224 Lchtr. Länge den Gang getroffen.

In dem zum Regierungsbezirk Coblenz gehörigen Theile des Reviers Wetzlar wurden auf 79 Eiseu-

erzgruben mit 1521 Arbeitern 477701 Tonnen Eisenstein, nämlich 328308 Tonnen Rotheisenstein und

149393 Tonnen Brauneisenstein, im Gesammtwerthe von 467100 Thlr. gefördert. Gegen das Vorjahr trat

eino Vermehrung der Production um 32725 Tonnen oder 7,3 pCt., dagegen eine Verminderung des Werthe?

um 8,7 pCt. ein. 13 Gruben förderten über 10000 Tonnen, also 4 weniger als im Vorjahre, und 18 Gruben

zwischen 10000 und 5000 Tonnen, mithin 9 mehr als im Vorjahre.

Die grösste Förderung hat in diesem Jahre die Grube Würgengel mit 41598 Tonnen gehabt

Auf eine Grube kommen im Durchschnitt 6047 Tonnen mit 19 Arbeitern, auf einen Arbeiter 314 Tonnen

oder 32 Tonnen mehr als im Vorjahre.

Wie auch in früheren Jahren wurde der grösste Theil der Eisensteinproduction an auswärtige

Hütten verkauft. Die Gesammtproduction des Fürsten zu Solms-Braunfels, 128325 Tonnen, ging an die Hütten-

werke zu Hoerde und Hochdahl. Die Gewerkschaft von J. W. Buderus Söhne verhüttete ihre Förderung

(88308 Tonnen) auf ihren eigenen Hütten, der Main-Weser-Hütte bei Lollar und dem kleinen Holzkohlen-

werke am VogeUberge bei Hirzenhain. Die Gewerkschaften, Gebrüder Stumm*, .Jacobi, Haniel & Huyssen'
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and .von Dietrichs Wittwe und Söhne* verarbeiteten ihre Erze auf den Hüttenwerken bei Neunkirchen,

Sterkerade und Niederbronn. Die übrigeu Gewerkschaften haben ihre Ente an die Hüttenwerke der Ruhr-

gegend, des mittleren und unteren Rheins und des Siegerlandes abgegeben. — Im Bereiche der Lahnbahn

betrug die Eisensteinproduction circa 257300 To. und im Bereiche der Deutz-Giessener Bahn circa 199900 To.

An die Main-Weser-Bahn wurden circa 46700 To. zur Weiterbeförderung abgeben, wovon circa 6500 To.

auf den Kreis Wetzlar und zwar auf die Gruben bei Oberkien und Ebertsgöns und circa 42200 To. auf

den Hinterlandskreis (Gruben bei Fellingshausen) fallen. Der Rest von circa 15100 Tonnen fällt auf die

vier Hüttenwerke im Hinterlandskreise, welche die Abfuhr auf Landwegen bewirkten. Die Lahnschifffahrt

hat auch im Jahre 1867 gänzlich geruht. Eine erbebliche Veränderung der Eisensteinpreise hat gegen 1866

nicht stattgefunden. Für die reichsten Rotheisensteine zahlte man 17 Thlr. pro Waggon ä 100 Ctr. loco

nächste Eisenbahnstation, für den geringeren 11 bis 14 Thlr. Die Brauneisensteine wurden mit 9 bis 12 Thlr.

pro Waggon, je nach der Qualität bezahlt. Auf der Grube Würgengel rückte der Tagebau im Districte

Birkenstrauch weiter nach Südosten vor. Die Lagermächtigkeit betrug 4 bis 6 Lchtr. bei nahezu gleicher

Mächtigkeit des Abraums. Der Tagebau am westlichen Ende schritt weiter nach Norden vor und näherte

sich der Markscheide mit der Grube Gutglück. — Auf der Grube Heinrichssegen wurde in der Ge-

markung Werdorf ein neuer Stölln in nordwestlicher Richtung getrieben. Derselbe wird die Lager der

Grube querschlägig schneiden. Das mächtige Brauneisensteinlager im östlichen Fcldestheile wurde durch

Abdeckarbeit in Angriff genommen, das Rotheisensteinlager , welches im Hangenden desselben vorkommt,

wurde mit Strecken weiter untersucht, zeigte sich durchweg sehr edel und stellenweis über 5 Lchtr. mächtig.

Auf der Grube Philippswonne wurde in der Nähe der Mündung des oberen Stöllns ein neuer Schacht

begonnen, welcher demnächst mit einer Wasserhaltungs- und Förder-Dampfmaschine versehen werden soll.

Auf der Grube Prinz Alexander wurde der Tagebau, welcher jetzt zu den grossartigsten des Reviers

gehört, in drei Etagen gelegt und jede mit einer Schienenbahn versehen. Vor dem östlichen Stosse war

das theilweise aus Eisenkiesel bestehende Lager 15 Lchtr. mächtig. Auf der Grube Raab fuhr man

bei 426 Lchtr. Länge des Ludwigstollns das Eisensteinlager an. Dasselbe zeigte sich bei weiterer Unter-

suchung sehr edel und war oft über 2 Lchtr. mächtig. Die tiefsten alten Baue dieser Grube liegen 22 Lchtr.

über dem Stölln.

Im Revier Wied wurden auf 22 Eisenerzgruben mit 278 Arbeitern 35368 Tonnen Eisenstein im

Werthe von 45392 Thlr. gefördert. Die Förderung hat sich also gegen das Vorjahr um 1353 Tonnen ver-

mehrt. Auf eine Grube kommen im Durchschnitt 1008 Tonnen Förderung mit 13 Arbeitern, auf einen

Arbeiter 127 Tonnen.

Auf obigen Gruben wurden noch 5096 Ctr. Kupfererze, 3210 Ctr. Schwefelkies, 797 Ctr. Bleierze

und 803 Ctr. Zinkerze gefördert. Eine Grube von 5000 To. Förderung und höher hat das Revier nicht gehabt.

In dem zum Regierungsbezirk Coblenz gehörigen Theile des Reviers Unkel war im Jahre 1867

nur die Grube Felsenmaun mit 16 Arbeitern in Betrieb. Die Förderung bestand in 3002 Tonnen Braun-

eisenstein im Werthe von 2160 Thlr., also 807 Tonnen weniger als im Vorjahre.

Kegierungsbezirk Cütn.

In dem hierher gehörenden Theile des Reviers Unkel wurden auf 8 Eisenerzgruben mit 82 Arbeitern

4615 Tonnen Eisenstein (4470 Tonnen Rotheisenstein, 145 Tonnen Brauneisenstein) im Werthe von 5208 Thlr,

gefördert. Die Production blieb abermals um mehr als die Hälfte gegen die des Vorjahres zurück. Auf

eine Grube kommen 577 Tonnen mit 10 Arbeitern, auf einen Arbeiter 56 Tonnen oder 40 Tonnen weniger

als im Vorjahre. Diese Verminderung in der Production hat ihren Grund hauptsächlich in den sehr nie-

drigen Eisensteinpreisen, welche den Gewerken eine Gewinnung nicht lohnend erscheinen Iiessen.

Im Revier Deutz wurden auf 2 Eisenerzgruben mit 57 Arbeitern 26512 To. Eisenstein (22942 To.

Brauneisenstein und 3570 To. Spatheisenstein) im Werthe von 16431 Thlr. gewonnen. Die Förderung ist

gegen das Vorjahr um 12407 To. oder 31,8 pCt. und dem Werthe nach sogar um 68 pCt. zurückgeblieben.

Es ist sehr zu bezweifeln, ob der Eisensteinbergbau, welcher bis jetzt nur eine untergeordnete Rolle im Revier

11»
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Deutz einnimmt, trotz der 516 vorhandenen Eisensteingraben je einen Aufschwung nehmen und von Bedeu-

tung werden wird, da mit Ausnahme der Grube Luther bei Spitze bis jetzt kein Eisenstein-Vorkommen auf-

geschlossen und bekannt ist, welches einen nachhaltigen und lohnenden Betrieb in Aussicht stellt. Auf

dieser- Grube wurden 22942 Tonnen Brauneisenstein mittelst Tagebau gewonnen, welcher auf der Friedrich-

Wilhelmshütte bei Mülheim a. d. Ruhr zur Verhüttung kam. Das auf der Grube Schnepfenthal gefördert*

Eisensteinquantum von 3570 Tonnen Spatbeisenstein wurde an die Concordiahütte zu Eschweiler verkauft.

Im Bevier Ründeroth ergaben 22 Eisenerzgruben mit 383 Arbeitern 49453 Tonnen (28580 Tonnen

Brauneisenstein, 19047 Tonnen Thoneisenstein und 1826 Tonnen Spatheisenstein) im Gesammtwerthe von

51985 Thlr. Die Förderung ist gegen die des Vorjahres also um 20675 Tonnen oder 29,4 pCt. und dem

Geldwerthe nach um 19,o"pCt. zurückgeblieben. Eine Förderung von über 10000 Tonnen hatte nur eine Grube,

nämlich Sperber, welche indessen auf eine Production von 17847 Tonnen, also 12453 Tonnen weniger al<

im Vorjahre, gesunken ist. Den meisten Eisenstein des Reviers bezogen die Hütten der Gesellschaft .Phönir

zu Ruhrort und Borbeck, und die Friedrich-Wilhelnuhütte zu Troisdorf. Der übrige Theil wurde auf <kr

ünterkaltenbacher Hütte bei Ründeroth und auf der Heinrichshütte zu Hamm a. d. Sieg verhüttet

Regierungsbezirk Düsseldorf.

In dem zum Regierungsbezirk Düsseldorf gehörigen Theile des Reviers Deutz waren nur die Eisen-

erzgruben Huss und Wohlgemuth, jede mit einer Belegschaft von 2 Mann in Betrieb. Derselbe beschränkt»*

sich auf Abbau und kamen auf ersterer 784 Tonnen und auf letzterer 260 Tonnen Brauneisenstein, zusammen

254 Tonnen mehr als im Vorjahre zur Gewinnung. — Von der im Bau begriffenen Eisenbahn von Hain

über Opladen nach Cöln mit einer Zweigbahn von Ohligs nach Solingen, ist die Strecke von Haan nach

Opladen, sowie die Zweigbahn bereits eröffnet. Der übrige Theil dieser Bahn und die von Barmcn-Ritter>-

hausen nach Lennep und Remscheid in Angriff genommene Bahn werden im Laufe dieses Jahres dem Be-

triebe übergeben. Durch beide Bahnen wird den Besitzern der in jener Gegend belegenen Eisensteingrubec

120 an der Zahl, auf welchen ein lohnender Betrieb bisher nicht geführt werden konnte, Gelegenheit geboten,

auf denselben den Betrieb zu eröffnen.

B. Linksrheinische Landestheile.

Der Eisenerzbergbau in den linksrheinischen Landestheilen hat in den einzelnen Regierungsbezirken

folgende Resultate ergeben:

Regierungsbezirk

Ii
1

Anzahl

der

Arbeitet

Förderung in Tonnen (Centnern)

Braun- Späth- Thon- I Roth Ras i n

-

Summ*

Werth der Förderung

im
Ganzen Tonne

TUr,

pro pro

onne vir.

Düsseldorf

Aachen .

Cöln . .

Coblenz

.

Trier .

5

30

8

24

21

36

704

129

255

258

98507
6568h l

2856
18278

27157
173804

11583
72181

328
2099

9790

6620
57594

i

1

) 25413
150102

6163
365:t5

926
?>r>.v,

949
8351

22359
138991

342-15

171223

34245
171223

104998
6'J55I.

r
>

13572
86490

34726
Ü3974!»

50355
370274

9806: 83

95260

13016 . 28.77
I

20874 ! 18.03

I

43509 21,99

gegen 1866 .

Zu- (Ab-) nähme

*) IncL 346

88

107

1382

1449

1401 OK
921144

161215
1, *i!>793

(19) (67) (21112)
(144049)

6620
67694

7548
65668

35531
223S57

24414
150711

03
11117
73146

30397
189433

30784
196739

34245
171223

34245
171223

,
246896
1,663261

258206
1 1.650134

182465

in

<!,17

181777 21.12

3>

3*

688 1,05

0#

196« Ctr. Bothel.
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Die Eisenerzfflrderung ist demnach gegen das Vorjahr um 45555 Tonnen oder 17,6 pCt., dem Werthe

nach um 9118 Thlr. oder 5,o pCt. zurückgeblieben.

Der stärkste Ausfall trat im Regierungsbezirk Düsseldorf ein, in welchem gar keine Forderung

stattgefunden hat, demnächst im Begierungsbezirk Coblenz und endlich in Aachen. Im Regierungsbezirk

Cöln hat sich die Production von 7549 Tonnen auf 18572 Tonnen und im Regieruugsbezirk Trier von 43174

auf 59355 Tonnen gehoben. Die Zahl der betriebenen Gruben hat sich um 24, die der Arbeiter um 103

vermindert. Die Zahl der überhaupt conc«dirten Eisenerzgruben beträgt 1021, hat sich also um 134 ver-

mehrt. Auf eine betriebene Grube kommt durchschnittlich eine Förderung von 2562 Tonnen Eisenerz und

16 Mann Belegschaft. Die durchschnittliche Leistung eines Arbeiters betragt 156,6 Tonnen oder 21,5 Ton-

nen weniger als im Vorjahre. Von den neun linksrheinischen Revieren hatte im Jahre 1867 keines eine

Förderung von über 100000 Tonnen; die grösste Förderung hatte wieder das Revier Düren mit 53220 Ton-

nen, obschon es um 32559 Tonnen gegen das Vorjahr zurückgeblieben ist.

Die Zahl der über 10000 Tonnen fördernden Gruben betrug 4, gegen 5 im Vorjahre, also eine

weniger. Diese 4 Gruben sind folgende:

Grube
Irrung.- ^

benrk

För-

derung

ToatMit

Grub,
Regierung,-

beurk
Revier

För-

derung

i

Cornelia 1
Aachen I>üren ' 33046

KekL-Soetenicnef Hauptstollnfcld
|

desgl. Gommern
|
18189

Schweiber Morgenstern . Trier

Aachen

Trier

Gemünd
16070

14700

Die grösste Mehrförderung fand bei der Grube Dahlemerberg statt, deren Förderung von 8181 Tonnen

auf 14700 Tonnen heraufgegangen ist; die Eisenerzgraberei der Gesellschaft Phönix im Regierungsbezirk

Düsseldorf, Revier Aachen, welche im Jahre 1866 24000 Tonnen Raseneisenstein gefördert hat, stand im ver-

flossenen Jahre nicht in Förderung.

Zwischen 10000 und 5000 Tonnen förderten 6 Gruben, mithin 2 weniger als im Vorjahre.

Deberhaupt haben bei einer Einzelförderung von mehr als 5000 Tonnen 10 Gruben 129814 Tonnen

oder 61,o pCt. der Gesammtförderung geliefert, wobei durchschnittlich auf eine Grube 12981,4 Tonnen kommen.

Sammtliche bei der Eisenerzförderung betheiligte linksrheinische Gruben ergaben hiernach fol-

gende Beträge:

4 Gruben 82005 To. oder 38,6 pCt, im Durchschnitt jede 20501 To.

6 - 47809 - - 22,5 - - - - 7968 -

73 - 82837 - - 38,9 - - - 1135 -

83 Gruben 212651 To., im Durchschnitt jede 2562 To.

Im Einzelnen ist Nachstehendes zu erwähnen:

Regierungsbezirk Cobletu.

Im Revier Coblenz I waren 3 Gruben mit 76 Arbeitern in Betrieb, welche 6594 Tonnen Spath-

eisenstein (gegen das Vorjahr 924 Tonnen weniger) im Werthe von 5911 Thlr. forderten.

Im Revier Coblenz II wurden auf 19 Gruben mit 171 Arbeitern 27330 To. Eisenstein (26381 To.

Brauneisenstein und 949 Tonnen Rotheisenstein) im Werthe von 14135 Thlr. gefördert, mithin 5146 Tonnen

oder 15,8 pCt, im Werthe um 19,i pCt. weniger als im Vorjahre. Au! eine Grube kommen 1438,4 Tonnen

mit 9 Arbeitern, auf einen Arbeiter 160 Tonnen oder 9 Tonnen weniger als im Vorjahre. Die geförderten

Eisenerze wurden auf den Soonwaldhütten, der Quinter Hütte und der Asbacber Hütte verarbeitet.

Im Revier Commern standen 2 Gruben in Betrieb, welche mit 8 Arbeitern 802 Tonnen Eisenstein,

mithin 204 Tonnen mehr als im Vorjahre, im Werthe von 828 Thlr. förderten.

Im Revier Brühl ging kein Betrieb auf Eisenstein um
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Regierungsbezirk Cöln.

Im Revier Commern wurden auf 8 Gruben mit 129 Arbeitern 13572 Tonnen Eisenstein (9790 Tomen

Thoneisenstein, 2856 Tonnen Brauneisenstein und 926 Tonnen Rotheisenstein) im Geaammtwerthe von

13016 Thlr. gefördert, wahrend im Jahre 1866 nur 6402 Tonnen gewonnen wurden. Auf eine Grube kommen

1696,5 Tonnen mit 16 Arbeitern, auf einen Arbeiter 165 Tonnen. Der Eisenstein wurde grösstentbeili an

westfälische Hütten verkauft, welche den vorzüglichen ThoneUenstein der Eifel zur Bessemer'schen Gussstahl-

fabrikation benutzen.

Im Revier Düren wurden auf 8 Gruben mit 330 Arbeitern 53220 Tonnen Eisenstein (52942 Tonnen

Brauneisenstein und 278 Tonnen Thoneisenstein) im Werthe von 41540 Thlr. gefordert. Gegen das Vorjahr

hat demnach eine Verminderung von 32559 Tonnen oder 37,9 pCt. und dem Werthe nach von 31.0 pCt

statt gefunden. Auf eine Gmbe kommen durchschnittlich 6652,5 Tonnen mit 41 Arbeitern, auf einen Ar-

beiter 161 Tonnen oder 43 Tonnen weniger als im Vorjahre, lieber 10000 Tonnen förderte, wie auch im

Vorjahre, nur die Grube Cornelia, nämlich 33046 Tonnen. Der Rückschritt in der Eisensteinproduction steht

einmal mit dem fortdauernden Kaltliegen der Eisenhütte Marie Prudence im Zusammenhange, sowie an-

dererseits mit dem Umstände, da« die tiefst« Sohle im Felde der Grube Cornelia, wo zum Zwecke der Auf-

bereitung ihrer Förderung eine vortreffliche Eisenstein Wäsche betrieben wurde, unter Wasser ging und mit

dem hierdurch verursachten Zurückbleiben der Förderung von Cornelia auch die anderen Werke, da sie kein«

Wäschen besitzen, in ihrer Forderung beschrankt wurden. Die Eisenerze wurden ausschliesslich auf der

Concordiahütte zu Gute gemacht. Der Werth einer Tonne stellte sich zu 23 Sgr. 2,7 Pf. gegen 21 Sgr. 0,7 Pf.

im Vorjahre; diese Wertherhöhung von 2 Sgr. 2,7 Pf. ist darin begründet, dass menrero der entfernter gele-

genen Eisensteingruben, auf deren Förderungen höhere Frachtsätze fallen, gar nicht gefördert haben und

dass für die Förderung von Cornelia wegen der billiger gewordenen Frachtsätze für den Ctr. Eisenstein ein

um mehrere Pfennige höherer Preis angesetzt wurde.

Im Revier Com mern wurden auf 10 Gruben mit 206 Arbeitern 33294 Tonnen Eisenstein, nämlich

27524 Tonnen Brauneisenstein, 5720 Tonnen [Rotheisenstcin und 50 Tonnen Thoneisenstein im Gesammt-

werthe von 27041 Thlr. also 3731 Tonnen «1er 10,1 pCt., dem Werthe nach 21,7 pCt. weniger als im Vor-

jahre gefördert Auf eine Grube kommen durchschnittlich 3329 Tonnen mit 20 bis 21 Arbeitern, auf ein«

Arbeiter 161,<j Tonnen oder 20,4 Tonnen weniger als im Jahre 1866. Wie im Vorjahre förderte eine Grobe

über 10000 Tonnen und eine zwischen 10000 und 5000 Tonnen. Auf der Grube Keld.-Soetenicher-Haupt-

stollnfeld wurde bei der Fortsetzung des Beuststollns im Monat October das bekannte Spbärosideritlager

angefahren. Bringt man diesen Aufschlnss mit den in früheren Jahren erlangten Aufschlüssen in Verbin-

dung, so ist das bezeichnete Lager nunmehr in einer Mächtigkeit von 4 Lchtr. auf eine streichende Länge

von 380 Lchtr. und dem Einfallen zu auf 120 Lchtr. aufgeschlossen. Zu diesen äusserst günstigen berg-

baulichen Verhaltnissen tritt noch hinzu, dass die Eifelbahn von Kall bis Sötenich bereits vollendet und das

Schieuengeleise gerade an der Halde <\v< Stöllns vorbei gelegt ist, wodurch das Verladen der für den Eisen-

bahnversand bestimmten Förderung auf das bequemste und billigste geschehen kann.

Im Revier Gemünd wurden auf 12 Gruben mit 168 Arbeitern 18484 Tonnen Eisenstein (18041 Ton-

nen Brauneisenstein und 443 Tonnen Rotheisenstein) im Werthe von 26679 Thlr. gefördert: die Förderung

ist also diesmal um 8642 Tonnen oder t>7,8 pCt. und dem Geldwerthe nach um 129,i pCt. gegen das Vorjahr

gestiegen. Auf eine Grube kommen 1540 Tonnen mit 14 Arbeitern, auf einen Arbeiter 110 Tonnen oder 43

mehr als im Vorjahre.

Die Erze wurden nur auf den kleinen Holzkohlenöfen des Schleidener Thaies und anf der Hotte

Jünkerath im Kreise Daun verschmolzen. Das geringe Rotbeisensteinquantum wurde dagegen als Zuschlag

an die Bleihütten am Bleiberge ai>gesctzt. Die Preise für die Tonne Brauneisenstein haben sich loco Grube

durchschnittlich auf 1 Thlr. 10 Sgr. erhalten.

Regierungsbezirk Aachen.
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Regierun^beiirk Trier.

Im Revier Trier worden auf 10 Gruben mit 136 Arbeitern 30281 Tonnen, nämlich 17526 Tonnen

Rotheisenstein, 9945 Tonnen Brauneisenstein und 2810 Tonnen Thoneisenstein im Gesammtwerthe von 20652 Thlr.

gefördert. Gegen das Vorjahr bat hiernach eine Zunahme der Production um 6682 Tonnen oder 28,3 pCt,

und dem Geldwerthe nach um 27,3 pCt. stattgefunden. Auf eine Grube kommen durchschnittlich 3028 Tonnen

mit 13 bis 14 Arbeitern, auf einen Arbeiter 222,6 Tounen oder 33,6 Tonnen mehr als im Vorjahre. Ueber

10000 Tonnen förderte, wie im Vorjahre, eine Grube, zwischen 10000 und 5000 Tonnen zwei (im Vorjahre

eine). Die Eisenerze wurden auf den nahe gelegenen Hütten zu Gute gemacht.

Im Revier St. Wendel wurden auf.» Gruben mit 110 Arbeitern 28829 Tonnen Eisenstein (22358 Ton-

nen Thoneisenstein, 4833 Tonnen Rotheisenstein, 1393 Tonnen Brauneisenstein und ausserdem 245 Tonnen

Köthel) im Gesammtwerthe von 22531 Thlr. gefördert, also 9600 Tounen mehr als im Vorjahre. Auch in

diesem Jahre förderten 2 Gruben zwischen 10000 und 5000 Tonnen.

Im Revier Gemünd waren, wie im Vorjahre, nur 2 Gruben mit 12 Arbeitern in Betrieb, welche

245 Tonnen Spatheisenstein im Werthe vou 326 Thlr. förderten.

C. Hohenzollernsche Lajnde.

In den Hohenzollernschen Landen wurden 4688 Tonnen oder 30472 Ctr. Bohncrze im Werthe von

6560 Thlr. gewonnen.

Folgende Zusammenstellungen enthalten die Betriebsergebnisse des gesammten Eisenerzbergbaues in

den alten Landestbeilen des Oberlwrgamtsbezirks Bonn nach Regierungsbezirken geordnet:

Aniahl
Anzahl

Förderung in Tonnen (Ctr ) Werth de» Förderung

der

Gru-

ben

der

Arbeiter
Braun-

eisenstein

Spath-

ciaenstein

Thon-

eisenstein

Roth-

eiseustein

Rasen-
eiseuerz u. Summe

im
Ganien Tonne

pro

Ctr.

Bohnerze Tblr. Bgr.

Arnsberg .... 229 3353 66426 506247 1480 83748 657901 1,017225 46,38
476444 4,404349 9472 754886 5,645151 5.«

374 5695 350815 494416 395 356999 1,202620 1,464007 36,52
2,8*2873 4,301420 2528 3,174881 9,861702

Coln 40 651 54523 5396 33307 926 94152 86640 27,61
348*47 46945 213165 5556 614613 4,a

Düsseldorf . . .
o 4 1044 34245 35289 10501 8,93

6682 171223 17794J6 1,77

30 704 98507 328 6163 104998 95260 27,22
650881 2099 3<5535 695515 4,1,

Trier 21 258 11583 ')25413 22359 59355 43509 21,99
72181 159102 138991 370274 3^3

Hohenzollern . . 67 129 4688 4688 6560 41.98
30472 3<U72 6.4,

Summe 763 10794 582898 11,01)0059 60923 470195 : 38933 2,159008 2,723702 37,84
3.944008

j

8,752714 386366 4,110*49 201695 17,396632 4,»

im Jahre 1866 788 11008 590058 1 833098 69364 479312 1 37653 2,009485 2.703640 40,36
4,0231«« 7,251270 4:7132 4.2011430 19:h375 l «.10837.4

Zu- (Ab-) nähme (25) (214) (7160) 172961 (H441) (9117) 1280 149523 20062 (2,52)
tfSlM), 1,49*444 (50766) (89581) 832« 1 ,2*7259

') Ind. 245 Tonnen Röthel = i960 Ctr.
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88 Der Bergwerksbetrieb in dem Prenu. Stute im Jahre 1887.

Eisenerzprodnotion in den alten Landestheilen des Oberbergamtsbezirks Bonn, nach den Erzsorten geordnet

Eisenerzsorten

Ge-

wicht

eiuer

Tonne

Production
Davon koinmen auf die Regier

im

G&uzen Arnsberg
rcchtsrh.

D

linksrh.

Cobl«

recbUrb.

IRZ

linksrh.

Düssel-

dorf
Aackeo Trier

Ctr Ctr CiT. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr Ctr KAI.

5 171223 — 171223 — —

6,4 2,010171 14579 330669 18278 975328 173804 6682 418960 72181

7,t 1,933537 461865 1,233741 237931

8,7 8,752714 4,404349 46945 4,243826 57594

10,o 454100 14iiiO0 277420 2748(i

8,8 3,534308 606686 2,889110 8351 31161

5,» 122141 5656 36535 80350

8.» 19CÜ i960

5,o 14050 14060

0,< 370356 9472 150509 62656 2528 2099 1430Ö

8,i 17,365160 5,645101 528123 9.621953 239749 177905 695515 370274

16,086221 5,109166 770515 47571 8 551350 176279 881873 264472

0,i 1,278939 535985 (242392)] 38919 1,070603 ;4ö24tij 1626 (186358) 105*2

5.

Raseneisenerz ....

a) auf Lagern ....
b) auf G&ngen. . . .

äpatbeisennteiii ....
Rotheisenstein

a) Eisenglanz (aufGangen)

b) auf Lagern ....
c) sehr arm

d) RCthel

Thoncisenstein

a) brauner

b) compacter ....
Summe

im Jahre 1866 .

Zu- (Ab-) nähme .

Ausserdem in den Iiohctuotleruschen Landen:

6. Bohnen

Hauptsumme — 17,395632

30472 | Dagegen im Jahre 1866; 22152 Ctr., Zunahme 8320 Ctr.

- - 1866: 16,108373 Ctr., Zunahme 1,287259 Ctr.

a. Staatswerke.

Im Bcrginspectionsbczirk Weil bürg wurden auf 15 Eisenerzgruben mit 250 Arbeitern 87091 Tonnen

Rotheisenstein im Gesammtwerthe von 77313 Thlr. gefördert. Die Förderung ist gegen die des Vorjahres

um 299 Tonnen oder 6,3 pCt., dem Geldwerthe nach um 13017 Thlr. oder um 21,3 pCt. gestiegen. Auf

eine Grube kommen 5806 Tonnen mit 16 Arbeiter, auf einen Arbeiter 318 Tonnen,

Auf der Grube Eppstein wurde der südliche Muldenflügel des edlen Rotheisensteiulagers bei einer

Mächtigkeit von 8 Fuss gegen Osten weiter aufgeschlossen. Die Gewinnung des Eisensteins erfolgte auf dieser

Seite durch Streckenbetrieb im Tiefsten der Mulde und im südlichen Flügel, während auf der westlichen

Seite der Grube das dort seiger einfallende Lager durch Firstenbau gewonnen wurde. Auf der Grube Wald-

hausen wurde der tiefe Stölln (Morita-Erbstolln) bis zu einer Länge von 80 Lchtr. fortgetrieben. Im östlichen

Feldestheile hat nur eine schwache Eisensteingewiunung stattgefunden, während im westlichen Feldestheile

der Abbau in Verbindung mit Vorrichtungsarbeiten ausgedehnter betrieben wurde. Der auf dem westlichen

Ausgehenden des Lagers im Jahre 1866 angesetzte Tagebau wurde mit gutem Erfolge fortgesetzt. Auf der

Grube Heide hat der am Ausgehenden des 2 bis 3 Fuss mächtigen Lagers angesetzte und in demselben

fortgetriebene Stölln eine Länge von 97 Lchtr. erreicht. Ueber der Sohle desselben wurden einige Mittel

durch Firstenbau abgebaut. Auf der Grube Altenberg beschränkte sich der Betrieb auf die Fortsetzung

des Abbaues durch Streckenbetrieb in den beiden Schächten No. 12 und 13 und des Tagebaues.

Auf der Grabe Zollhaus wurde zur tieferen Lösung des Lagers der unterhalb der Aarstrasse an-

gesetzte Stölln 12J Lchtr. bis zum Lager vorangetrieben. Der östliche Abbau in der Nähe dieses Stöllns

und derjenige in dem westlichen sogenannten Vereinsstolln wurde fortgesetzt. Auf der Grube Tiefergraben

wurdo der Schacht No. I zum weiteren Aufschluss des Lagers weiter abgeteuft und dieses mittelst eines

Querschlages 4 Fuss mächtig angetroffen. Auf der Grube Wickenstack wurden 6 Versuchsschächtchen
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11t. Efceneribcrgb 80

von zusammen 36 Lchtr. Teufe niedergebracht. In zwei derselben wurde ein mulmiges aber hochprocentigea

RotbeisensteinJager angetroffen. Auf der Grabe Berglust hat der tiefe Stölln eine Länge von 35 Lchtr.

erreicht Auf dem sudlichen Theile des 6 Fuss mächtigen Lagers wurde ein Schacht (No. 5) abgeteuft«

in welchem sich ein Firstenbau bis nahe zu Tage bewegte. Der Betrieb der Stölln auf den Gruben Eppstein,

Jupiter und Buch wald wurde eingestellt, weil die Hoffnungen auf eine Rentabilität derselben allzu zwei-

felhaft waren.

Im Berginspectionsbezirk Dillenburg wurden auf 9 Eisenerzgruben mit 349 Arbeitern 80165 Tonnen

Rotheisenstein im Gesammtwertbe von 80216 Thlr. gefordert. Die Förderung ist gegen das Vorjahr um
11614 Tonnen oder 16,9 pCt., dem Geldwertbe nach um 5739 Thlr. oder 7,7 pCt. gestiegen. Auf eine Grube

kommen 8907 Tonnen mit 39 Arbeiter, auf einen Arbeiter 230 Tonnen.

Während früher der Eisenstein der Domanialgruben von den nahe gelegenen Holzkohlenhütten an

der Dill und Lahn verschmolzen wurde, erschloss sich demselben mit der Betriebseröffnung der Deutz-Giessener

Eisenbahn ein neues und grosses Absatzgebiet nach den Hütten am Rhein, der Ruhr und in Westfalen. Der

Ergiebigkeit der Domanialgruben entsprechend, Hesse sich die Förderung noch ganz besonders steigern und

würde für die gesteigerte Förderung auch der nöthige Absatz vorbanden sein, wenn es der schlechten Commu-
nicationsmittel halber möglich wäre, den Eisenstein von den Gruben nach der Station Dillenburg beschaffen

zu können. Um diese dem Versand grösserer Quantitäten Eisenstein so sehr ungünstigen Verhältnisse zu

beseitigen, wird die schon unter, der nassauiseben Regierung in Aussicht genommene Anlage einer Eisenbahn

durch das Scheldetbal demnächst zur Ausführung kommen. Auf der Grube Beilstein wurde das gerade

Feldort des Wilhelmsstollns, ohne bis jetzt das Oelsberger Lager erreicht zu haben, schwunghaft fortbetrieben.

Mit dem östlichen Querschlag aus demselben wurde das hangende Flusseisenerzlager in guter Beschaffenheit

angefahren und auf demselben nach beiden Richtungen ausgelängt. Auf der Grube Königszug wurde der

tiefe Nicolausstolln im Grünstein sowie der obere Eduard-Stölln im Liegenden des Lagers fortgeführt. Auf
dem liegenden und hangenden Lager wurden Firstenabbau und Tagebau betrieben. Auf der Grube Stein -

berg bewegten sich die Aus- und Vorrichtungsarbeiten tbeils auf dem nördlichen, theils auf dem südlich

einfallenden Lager über der östlichen Grundstrecke des gemeinschaftlichen Ludwigstollns. An der west-

lichen Markscheide wurde ein Tagebau angelegt, welcher sehr erfreuliche Resultate geliefert hat. Zur För-

derung des Eisensteins aus dem 27 Lchtr. tiefen Maschinenschacht wurde eine Locomobile aufgestellt und

beim Jahresschlüsse dem Betriebe übergeben. Auf der Grube Eisenzeche beschränkte sich der Betrieb

bei dem 37 Lchtr. mächtigen aber viele rauhe Partien enthaltenden RotheUensteinlager hauptsächlich nur

auf Tagebau. Der Grube Oelsberg wird durch den Fortbetrieb des Wilhelmsstollns eine tiefere Abbau-

sohle zugeführt. Auf der Grube Rinkenbach wurde der Schacht No. 2 weiter abgeteuft und damit der

Durchschlag mit dem Ueberhauen No. 4 in der östlichen Stöllnstrecke bewirkt. Auf der Grube Schönc-
hoffnung wurde das tiefe Stollnfeldort in nördlicher Richtung im Schalstein aufgefahren und aus demselben

gegen Westen zur Ausrichtung des Lagers ausgelängt. Hierdurch wurde der Durchschlag aus dem Gesenk

auf dem Lager bewerkstelligt. Ausserdem wurde ein 4 bis 5 Fuss mächtiges bisher nicht bekanntes Rotheisen-

steinlager von sehr guter Beschaffenheit aufgeschlossen. Zum weiteren Verfolg desselben wurden in allen

Teufen die erforderlichen Aufschiusaarbeiten begonnen.

b. Vom Staate verliehene Werke.

Der gewerkschaftliche Eisenerzbergbau hat hinsichtlich der Erzsorten folgende Kesultate ergeben:

Anzahl Auiahl
Förderung in Tonnen (Centnern) Werth der Förderung

RegterunKst»eiirk der

Gruben

der

Arbeiter
Braun- I Spatb-

eisenstein
|
eisenitein

Tbou- Roiheisen- Spbiro- gumme
eiMMleln stein siderit

im
öaiuen

Thlr.

pro

Tanne

»irr.

pro

Ctr.

Hrr.

Wiesbaden . . 353 4359 451128 377
2,891660 3280

1

60205 ! 615489 101755
386312 ' 4,301009 661232

1

1,228954
8,232493

937911 22,89
3,«

Statistik. XVI. 12
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90 Der Bergwerksbetrieb in dem Preuss. Staat« im Jahre 1867.

An der GesammtfÖrderung sind betheiligt:

das Kavier Weilburg mit 478006 Tonnen im Wert» von 362168 Thlr.

- Diez . - 420683 .... 311770 -

Dillenburg . . - 279638 .... 232290 .

Wetzlar (Hlnterlaudkrei*) . . • 41316 .... 25637 •

Wiesbaden . . . . . . . - <feUü ... ü(>16 -

Summe 1,228954 Tonnen im Werth* von 937911 Thlr.

Eine Förderung von über 10000 Tonnen hatten folgende 31 Gruben:

Gruben
Re^rungs-

RevjM
benrk

|

For-

derung

Toimrn

Gruben
Regierungs-

bezirk
Revier

i

For-

derung

Gottesgabe Wiesbaden Woilburg 94664 Rothenrtein Wiesbaden Weilburg 1*072

Gutehoflnung ... de.sgl. Die* 75276 Unverhofflglück • . . dcagl. Dillen bürg 15712

desgl. d*Sgl. 53515 Wilheimine desgl. desgl 1560)

Justine desgl. Weilburg 38176 W'aldvuesc desgl. liier. 15173

Buchfink desgl. desgl. 34288 Anna desgl. Dillenbnrg 13562

dMgi. desgl. 31280 Steinberg desgl. desgl. 1297«

de.gL Diez Heinrich desgl. Weilbürg 12856

dosgl. Wetzlar(iTin- äfhäfergevaiui .... doagl. Diez 12352

terlandkrein) 25272 Weinscbraiik .... desgl. desgl. 12071

Bettazecbe .... desgl. Dilleuburg 2453C Gloria desgl. Weilbürg naos

desgl. Weilburg 23728 I.ahnstein desgl. desgl.

desgl. Diez 20410 Sebastian desgl. Diez 107M

desgl. Dillenburg 20000 NeuereUenaegen . . . desgl. Weilbürg 10640

desgl. dwgl. 17-188 Strichen desgl. deagl. um
desgl. Die/. 17034 Peter desgl. Diez 10370

desgl. desgl. 16312 Constanze desgl. Dillcoburg 10108

Reebnet man zn diesen Gruben noch die im Revier Dillenburg gelegene Kupfererzgrube Stangen-

waage, welche eine Eisenerzförderung von 22776 Tonnen hatte, so beläuft sieb die Zahl derselben »uf 32

Ein Vergleich hinsichtlich der Anzahl und Förderung der Gruben gegen das Vorjahr Hess sich sowohl bei

den Eisenerzen als auch bei allen übrigen Erzsorteu und Mineralien nicht anstellen, da die darauf bezüg-

lichen Angaben von 1866 fehlten.

Zwischen 10000 und 5000 Tonneu förderten folgende Gruben:

Gruben
Regierungs-

bezirk
Revier

För-

Tonnen

Gruben
Regierungs-

bezirk

För

Sternbach Wiesbaden Diez 9711 Wiesbaden Weilburg 5920

Bergmann desgl. desgl. 8356 Stillingseisenzug . . . desgl. Dillenburg ' 57S2

Friedrich desgl. Weilburg 8032 desgl. Diez 5670

Wilbelmsthal desgl. Dillenburg 6912 desgl. Weilburg 5592

Friedricbsgrube .... desu'l desgl. 0376 desgl. desgl. 5496

Rothland desgl. desgl. 6328 desgl. desgl. 5220

desgl Wet7lar(Hin-

terlandkrei») 0088

Rechnet man zu diesen Gruben noch die beiden Manganerzgruben Gieasenburg und Kröberfeld int

Regierungsbezirk Wiesbaden, Revier Weilburg, mit einer Eiaeneraförderung von 8696 Tonnen und 5088 Tonnen,

so beläuft sich die Zahl derselben auf 15.
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El« haben demnach bei einer Einzelförderung von 5000 Tonnen und mehr im Jahre 1807 zusammen

47 Gruben 844402 Tonnen' oder 68,7 pCt. der Gesammtförderung geliefert, wobei im Durchschnitt auf eine

Grube 17066 Tonnen kamen.

Sämmtliche bei der Eisenerzfördemng des Jahres 1867 in den rechtsrheinischen Revieren der neuen

Landestheile betheiligten gewerkschaftlichen Gruben ergaben hiernach folgende Betrage:

32') Graben 745165 Tonnen oder 60,« pCt. im Durchschnitt jede 23286 Tonnen
15') - »9237 - 8,1 - - - - 6616 -

3U9 - 384552 - - 31,3 - - - - 1245 -

356 1

) Gruben 1.228954 Tonnen oder im Durchschnitt jede 3462 Tonnen.

lieber den Betrieb der einzelnen gewerkschaftlichen Gruben ist Nachstehendes zu bemerken:

Im Kevier Dioz wurden auf 62 Eisenerzgruben mit 1329 Arbeitern 396526 Tonnen Eisenstein,

nämlich 172257 Tonnen Brauneisenstein, 101755 Tonnen Sphärosiderit, 62309 Tonnen Rotheisenstein und

60205 Tonuen Thoneisenstein, im Gesammtwerthe von 296751 Tblr. gefördert. Es förderten 11 Gruben über

10000 Tonnen und 5 Gruben zwischen 5000 und 10000 Tounen; die grösste Förderung hatten die Gruben

Gute Hoffnung mit 75276 Tonnen und Glückauf mit 53515 Tonnen. Auf eine Grube kommen im Durchschnitt

6396 Tonnen mit 21 bis 22 Arbeitern, auf einen Arbeiter 298 Tonnen. Ausserdem förderten 8 Manganerzgruben

23173 Tonnen Brauneisenstein im Wertho von 14813 Tblr. und eine Bleierzgrube 607 Tonnen Braun-

eisenstein hu Werthe von 112 Thlr. und eine andere 377 Tonnen Spatheisenstein im Werthe von 94 Thlr.

Die gesammte Eiseuerzförderuug im Revier Diez hat demnach 420683 Tonnen im Werthe von 311770 Thlr.

betragen. Der gröbste Tbeil der Eisenproductiou wurde auf den Hüttenwerken bei Echweiler, Neuss, Duisburg

Kuhrort, Sterkerade, Bendorf, Dillingen und Nounkirchen und nur ein kleiner Theil der Prodnction, circa

21000 Tonnen, auf den nassauischen Hütten zu Gute gemacht. Für den Eisenstein von 50 und mehr pCt.

Eisengehalt wurde ein Preis bis zu l Thlr. 18 Sgr. pro 1000 Pfd. erzielt, während der geringere Brauneisen-

stein und manganhaltige Spharosiderit zu 1 Thlr., oft nur 20 Sgr., pro 1000 Pfd. verwerthet wurde.

Auf der Grube Gute Hoffnung wurde ein >,um tieferen Aufechluss begonnener Schacht, auf welchem

demnächst eine Dampfmaschine aufgestellt werden wird, 23T"„ Lchtr. abgeteuft. Auf der Grube Glückauf
wurde der Tagebau an den beiden Hauptbetriebstollen im Felde der ehemaligen Grube Neuermutb und in

demjenigen der älteren Gruben Glückauf und Saturn schwunghaft fortgesetzt.

Auf der Grube Peter wurde auf der 24 Lachtersohle den Schachtes No. 3 zur Wiederausrichtung

des liegenden Lagers in der östlichen Feldstrecke auf der Kluft aufgefahren. Auf dem Lager, welches sich

westlich der Kluft angelegt, wurde ausgtdängt. Auf der 20 Laehtersohle des Schachtes No. 4 wurde die

Fcldstrecke nach Osten getrieben. Durch einen Überschlag wurde von hier aas ein hangendes Lager aufge-

schlossen und auf demselben aufgefahren. Der Schacht No. 4 wurde zur weiteren Untersuchung des Lagers

bis zu 26 Lchtr. niedergebracht. Endlich muss noch erwähnt werden, dass der im Jahre 1856 angesetzte

Fachinger Grundstolln, welcher die tiefere Lösung lies ersten oder liegenden Rotheiscnsteinlagers in der Ge-

markung Birlenbach, sowie ferner den tieferen Aufsehluss auf dem zweiten Rotheisensteinlagerzug bezweckt,

im November v. J. im 447. Lchtr. seiner Lange den ersten I^agerzug zunächst im Felde der Grube Aurora

erreicht hat. Die Anbrüche waren höfl lich. Das Lager zeigte vorwaltend edlen Rotheigenstein und war nur

zum Theil etwas kaikspäthig.

hu Revier Weil bürg wurden auf 115 Eisenerzgruben mit 1782 Arbeitern 453296 Tonnen Eisen-

stein (271056 Tonnen Rotheisenstein, 182210 Tonnen Brauneisenstein) im Gesammtwerthe von 352861 Thlr.

gefördert. 11 Gruben förderten über 10000 Tonnen und drei zwischen 5Ü0O und 10000 Tonnen. Die grösste

Förderung hatte die Grube Gottesgabo mit 94664 Tonnen Eisenstein. Auf eine Grube kommen im Durch-

schnitt 3942 Tonnen mit 15 bU 16 Arbeitern, auf einen Arbeiter 254 Tonnen. Ausserdem wurden auf

21 Manganerzgruben 24704 Tonnen Brauneisenstein und 8 To. Rotheüeustein im Werthe von 9307 Thlr. geför-

dert. Die Gesammtproduction des Reviers Weilburg betrug demnach 478U08 Tonnen Eisenstein im Werthe von

') Die Kupfererzgrube Stangenwasge , so wie die Maiigancrigruhen Giessenburg und Kröberfeld sind hier eingerechnet,

«eshalb bier 3 Gruben mehr erscheinen als in der Uebersichts.tabe)le der Eisensteinförderung.

12»
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92 Der tergwerksbetrieb in dem Preuss. St*ate im Jahre 1867.

362168 Thlr. Sehr guter Rotheisenstein wurde mit 1 Thlr. 27 Sgr. pro 1000 Pfd. bezahlt, wahrend sich

der Rotheisenateiu im Durchschnitt auf 1 Thlr. 16 Sgr. loco Grube stellte.

Brauneisensteine ohne Mangangehalt waren gesuchter als früher und wurden mit 1 Thlr. 12 Sgr.

bezahlt. Weniger verlangt wurden dagegen die manganhaltigen Brauneisensteine, für welche sich der Preis

pro 1000 Pfd. loco Grube auf 1 Thlr. stellte. Die Eisenerze des Reviers wurden, soweit sie nicht auf den

zunächst gelegenen Hätten verarbeitet wurden, hauptsächlich von Lahnstein und rheinabwarts bis zur Ruhr

verfährt, sodann aber auch nach der Saar und Mosel, nach Rhein- Baiern, Baden, Eisaas und ins Hessische.

Auf der Grube Allerheiligen wurde ein Tiefbauschacht von 25 Lchtr. niedergebracht und bei

24 Lchtr. die erste Gezeugstrecke aufgefahren. Der Querscblag nach dem Lager wurde neun Lchtr. lang.

Auf dem Lager wurde 34 Lchtr. nach Westen und 32 Lchtr. nach Osten aufgefahren. Das Lager führte

edlen, 2 Fuss mächtigen Brauneisenstein. Zur Förderung und vorläufig nebenbei zur Wasserhaltung wurde

eine liegende Zwillings -Dampfmaschine von 18 Pferdekräften aufgestellt Auf der Grube Anna hat der

145 Lchtr. lange Stölln, welcher 18 Lchtr. Teufe und 15 Lchtr. Teufe unter der bis jetzt bebauten tiefsten

Sohle einbringt, das Rotheisensteinlager erreicht und 8 bis 9 Fuss mächtig durchbrochen. Für die Grube

Buchfink wurde im District Wehr eine Aufbereitungsanstalt unmittelbar an der Lahn erbaut, welche durch

eine Dampfmaschine betrieben werden soll. Auf der Grube Eisenfeld hatte im Wilhelmsstolln der nörd-

liche Querschlag den nordwestlichen Theil der Mulde erreicht und das Lager 5 Lchtr. mächtig durchbrochen,

ohne das Liegende erreicht zu haben. Auf der Grube Friederike wurde ein Schacht 12 Lchtr. tief abge-

teuft, das Lager aber nicht erreicht. Für Förderung und Wasserhaltung diente eine 6pferdekraftige Loco-

mobile. Auf der Grube Winters wurde eine neuer Schacht abgeteuft, der das Brauneisensteinlager 6 Lchtr.

mächtig durchteufte, ohne jedoch das Liegende erreicht zu haben.

Im Revier Dillenburg wurde auf 153 Eisenerzgruben mit 1023 Arbeitern 256422 Tonnen Eisen-

stein (250872 Tonnen Rotheisenstein und 5550 Tonnen Brauneisenstein) im Gesanuntwerthe von 210988 Thlr.

gefördert Von obigen Gruben förderten 8 über 10000 Tonnen und 4 zwischen 5000 und 10000 Tonnen.

Die grösste Förderung hatte die Grube Bettazechemit 24536 Tonnen. Auf eine Grube kommen im Durch-

schnitt 1676 Tonnen mit 7 Arbeitern und auf einen Arbeiter 248 Tonnen. Ausserdem fördert« die Kupfer-

erzgrube Stangenwaage 22776 Tonnen Rotheisenstein im Werthe von 21137 Thlr. und die Manganerzgrube

Freiherr 440 Tonnen im Werthe von 165 Thlr. Die gesammte Eisensteinproduction des Reviers betrug

demnach 279638 Tonnen im Werthe von 232290 Thlr. Der Absatz an die inländischen auf die Herstellung

von Gusswaren betriebenen Hätten, welcher etwa J der Gesammtproduction des Reviers betrug, wurde durch

die ungünstigen Handelsconjuncturen nicht wesentlich beeinträchtigt, doch haben letztere zur Folge gehabt,

dass die Preise sowohl für die sogenannten trockenen (kieselhaltigen) Eisensteine, als auch für den Flussstein

wegen der niedrigen Gusswaarenpreise um 6 bez. 8 pCt. gegen früher gesunken sind. Eine wo möglich noch

grössere Preisermässigung trat für den an die ausländischen Hütten abgesetzten Eisenstein, wozu circa j der

Productiou des Reviers bestimmt sind, ein, und hat der Absatz für die geringeren Sorten fast durchweg ge-

stockt Zur Hebung des Eisenerzbergbaues in diesen Revieren ist, abgesehen von der Einwirkung ungünstiger

Handelsconjuncturen, wie schon oben bei den Domanialgruben angedeutet wurde, zunächst eine gründliche

Verbesserung der Transportmittel eine unerlässliche Bedingung.

Auf der Grube Gnade Gottes wurde der 6 Lchtr. hohe Ueberbruch im Liegenden des Eisensteia-

lagers vor d.>m tiefen Stollnfeldort mit der östlichen Feldorbtreeke im Wagnerschen Querschlag, sowie die

unter dem südlich sich hebenden Flügel des Eisensteinlagers vor dem Stollnfeldort« aufgefahrene Förderstrecke

mit der im Liegenden aufgefahrenen Feldortstrecke der Grube Stangenwaage durchschlftgig gemacht. Auf

der Grube Unverhofftes Glück wurde die östliche Stollnstrecke in der Schwankung des Lagers, wo

dasselbe ein Stockwerk bildet, fortgeführt und mit Querschlägen vom Liegenden bis zum Hangenden durch-

örtert In dem tiefen Stölln wurde eine Eisenbahnförderung hergestellt. Auf der Grube Anna standen

die bisherigen Tiefbauarbeiten sämratlich unter Wasser, weshalb die weiteren Vorrichtungsarbeiten einge-

stellt und zur Lösung des Feldes ein Flügelort aus dem gemeinschaftlichen Auguststolln 20 j Lchtr. auf-

gefahren wurde.



Im Revier Wiesbaden wurden auf 8 Gruben mit 63 Arbeitern 9309 Tonnen Brauneisenstein im

Wertbe von 6046 Ttalr. gefördert. Auf eine Grube kommen im Durchschnitt 1164 Tonnen mit 8 Arbeitern

und auf einen Arbeiter 148 Tonnen. Die Gewerkschaften Jacobi, Haniel und Huyssen und der Taunushütte

machten ihre Free auf den Hattenwerken bei Sterkerade und Höchst zu Gute, der übrige Theil der Förde-

rung wnrde zu einem durchschnittlichen Preise von 1 Thlr. 24 Sgr. pro 1OO0 Pfd. loco Biebrich an west-

fälische HOtten verkauft.

Auf der Grube Rechberg wurde der terrassenweiso vorgerichtete Tagebau auf dem durchschnittlich

2 Lchtr. mächtigen Lager längs der südlichen Markscheide fortgesetzt. Durch mehrere Versuchsschachte

wurde die Fortsetzung des Lagers im Osten nachgewiesen. Auf der Grube Carlahöbe wurde der 4£ Lchtr.

tiefe Fundschacht 5J Lchtr. ins Liegende abgeteuft, ein 10 Lchtr. langer Querscblag nach dem Brauneisen-

steingang getrieben und dieser 2^ Fuss mächtig durchfahren.

Indem hierher gehörenden Theile des Reviers Wetzlar, dem sogenannten Hinterlandskreise, waren

15 Gruben in Betrieb, welche mit 152 Arbeitern 41008 Tonnen Eisenstein (32980 Tonnen Brauneisenstein

und 8028 Tonnen Rotheisenstein) im Gesammtwerthe von 25473 Thlr. förderten. Ausserdem wurden noch auf

einer Manganerzgrube 308 Tonnen Brauneisenstein im Werthe von 164 Tblr. gewonnen. Auf eine Grube

kommen demnach durchschnittlich 2734 Tonnen mit 10 Arbeitern und auf einen Arbeiter 270 Tonnen.

Auf der bedeutendsten Grube, Eleonore, welche 25272 Tonnen förderte, wurden die Abraumarbeiten der

obersten Terrasse schwunghaft betrieben. Auf der zweiten Terrasse wurden nur soviel Arbeiten ausgeführt,

um die dritte Terrasse, welche ganz im edlen Eisensteinlager steht, vor Nachrutschungen zu schätzen. Im
tiefen Stölln traf man ein hangendes Trumm von l{ Lchtr. Mächtigkeit an, welches viel Hartmanganorz ent-

hielt, durchfuhr noch circa 12 Lchtr. zersetzten Kieselschiefer und traf dann das Hauptlager.

Folgende Zusammenstellungen enthalten die Betriebsergebnisse des gesammten Eisenerzbergbaues in

den neuen Landestheilen des Oberbergamtsbezirks:

Anzahl

der

Gruben

Anzahl

der

Arbeiter

Förderung in Tonnen (Centnern) Werth der Förderung

Braun-

eisenstein

Spalii-

eisenstein

Thou-

•isenstein

Roth-

eisenstein

Sphiro-

siderit
Summe

im
Ganten

Thlr.

pro

Tonne

Tfclr. Talr.

Wiesbaden . . 377 4958 460920 377 60205 772953 101755
1

1,396210 1,095440 23,54
2,954329 3280 885312 5,591933 651232

!

9,586086 3.«

Eiaenerzprodueü«m in den neneii Landestiheilen d€ 8 Oberbe "^amtsbi? Eirks Bonn nach den Erzsorten georriinet.

Eisenerzsorten Productiun

Ctr

1. Brauneisenerz

a) auf Lagern

b) auf Gängen
2. Spatheisenstein .

3. Rotheisenstein

a) Eisenglanz (auf Gängen)
b) auf Lagern

c) sehr arm
d) Rötbel

4. Thonoisenstein

a) brauner

b) compacter

5. Sphärosiderit

Summe

2,914369
3!»960

3280
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94 Der Berpwerkstatrieb i» dem Preusn. Sl&ate im Jahre 1867.

5. Oberbergamtab«Eirk Clansthal.

a. Staatswerke.
Provinz TlanuoTer.

Die Eisensteingrube Georg Friedrich bei Oblei und das Werk am Knollen bei Lauterberg,

ersteres einen Brauneisenstein der Hilsformation, letzteres einen Rotlieisenstcin des Devon bauend, forderten

zusammen 12219 Ctr. Eisenstein im Werthe von 1106 Thlr. durch 1 Aufseher und 8 Arbeiter. Ausserdem

erhoben die drei fiscalisehen Erbstolln bei Elbingerode 104 Fuder Eisenstein Naturalneunt , die auf der

rothen Hütte verschmolzen wurden.

Heperungsbeiirk Cassel.

Nachstehende 7 tiscalischc Gruben

1. Hopfenberg

2. Udenhausen

3. Volkmaren

4. Mardorf

5. Gut

6. Bieber

7. Köllcben

nsberg

im Kreise Hofgeismar.

Wolfhagen

Homberg.

Fritzlar

Gelnhausen

Schmalkalden

förderten 177896 Ctr. Eisenstein im Werthe von 234:10 Thlr. Beschäftigt waren 1G8 Arbeiter und Aufseher.

Die Grube am Hopfenberge baut auf einem bis zu U Lchtr. mächtigen Gelbeisensteinflötze der untern

Tertiärformation. Die Wasserhaltung geschieht mittelst einer 12pferdigeu Dampfkunst. Die Grube bei

Volkmarsen baut auf oolithischen Ki^nerzflötzon der Juraformation, welche, steil aufgerichtet, dem Keuper

auflagern. Die Mardorfer und Gudens berger Vorkommnisse sind reiche, im Tertiärgebirge eingelagert«

Bobnerze, die dem Muschelkalk aufliegen. Die gewonnenen Erze müssen wegen der thonigen Umhüllung der

einzelnen Körner vor ihrer Verwendung verwaschen werden. Haupt -Abnehmer des gewonnenen Producta

sind die fiscalisehen Eisenhütten der Provinz Hessen.

b. Privatwerke.

Provinz Hauuovrr.

a) Im Verwaltungs-Districte der Berghauptmanuschaft Clausthal waren 77 Grube«

im Uetriebe, deren Besitzer (frühere Eigenlöhner) meist auch Arbeiter sind.

Bei Altenau wurden auf 7 Gruben gang- und lagerförmig brechend, Magnet-, Roth- und Brao»-

eisenstein -Vorkommnisse gebaut und zusammen 32415 Ctr. Eisenstein im Werthe von 3890 Thlr. durch

33 Mann Belegschall gefordert. Die Jahresleistung eines Arbeiters betrug 982 Ctr.

Bei St. Audreasberg standen 5 Gruben auf Gangen der Culm- oder Devon-Formation im Betriebe,

aus denen mit 22 Arbeitern 12 135 Ctr. Eisenstein im Werthe von 2528 Thlr. gefördert wurden. Die jährliche

Arbeiterleistung betrug 565 Ctr. pro Kopf. Die Werke kamen im Laufe des Jahres zum Erliegen.

Bei Berbach gewannen 11 Gruben Kotheiseusteine, die in dem dortigen Grünsteinzuge lager-, putwn-

und nesterförmig brechen. Ks wurden 30975 Ctr. im Werthe von 3407 Thlr. mit 33 Mann oder pro Mann

Belegschaft 939 Ctr. gefördert.

Bei Elbingerode bauen 54 Gruben in der Devouformatiou auf dem Büchenberger und Tönnicher

Rotheisensteinlager, nud förderten 249259 Ctr. Eisenstein im Werthe von 16464 Thlr. durch 153 Mann

Belegschaft mit einer durchschnittlichen Jahresleistung von 1629 Ctr. pro Kopf derselben.

bj Lauddrosteibezirk Hildesheim. Bei Lauterberg bauen 4 Gruben auf Rotheisensteüi-

Gängen in der Culm- oder Devon-Grauwacke und förderten mit 14 Mann 11856 Ctr. Eisenstein im Werthe von

1976 Thlr. Die Arbeiterleistung betrug 847 Ctr. pro Kopf der Belegschaft.

c) Sonstige verliehene Werke. In der Nähe von Salzgitter und Ilsede förderten 7 Gruben

theils auf den der Hilsforination angebörigen Bohnerzlagern bei Salzgitter, theils auf senonen Kreidelagero
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III- Eisenerzbergbau,

b«i Esede 1,565537 Ctr. Eisenerze im Werthe von 109967 Thlr. durch 158 Mann Belegschaft mit einer

Jahresleistung von 10299 Ctr. pro Arbeiter.

Mittelst Tagebaues förderte:

1. die Grube bei Bülten 586243 Ctr.

2. - - - Adenstedt 802306 Ctr.

Regierungsbezirk Cassel.

Im Kreise Schmalkalden waren 12 Brauneisenstein- und Suatheiseusteingruben mit einer Förderung

»on 113383 Ctr. im Werthe von 18051 Thlr. und einer Belegschaft von 151 Mann, auf deren jeden eine

Jahresleistung von 78T Ctr. kommt, im Betrielie. Der Absatz ging an die Privat-Eisenbütton Schmalkaldens.

Communion-W erke.

Zur Gittelder Eisenhütte lieferte eine Anzahl Eigenlöhnerzechen am Iberge, im Gegenthale und am

Schwarzenberge 68465 Ctr. Eisenstein im Werthe von 5476 Thlr. bei einer Belegschaft von 25 Mann.

üebersichl der Menge und des Werthe» der Förderung der Eisenerzwerkß im Oberhergamtsbezirk Clausthal.

Arbeiter

Uli 1

V C> r d o r ii ii ir
lhiivh-

P r u v i i] i,

n('tiii!i«.ii(' ji-huitlliclier

Kreis
Werke Ml'llgt! Werth

Worth
yiny Ctr.

/•KL l'..|H0l-T TMi.

A Staatswerke.

1. Provinz Hannover 2 9 12211» 1166 2.8

7 168 1778% 23430 3, 1(

Summ*.- A. 9 177 190HÄ 245% 3.«

13. Privatwerke,

1. Provinz Hannover

a) Berghauptmannschaft Clausthal .... 77 241 3250^4 26.280 2,4

b) Landdrostei Hildesheiui U 172 1,577393 111043 2.2

12 151 1 ixww 18051 4.8

Summe B lOii 564 2.015*00 156283 2.1

C. C./in munion- Werk f.

25 Oii.465 1

) 5476 2.1

Summe III. Ki--en,'i7.e . . 109 im 2.274440 1S6355 2.4

Nach der Beschaffenheit der Ente und den geognostisoheii Formationen geordnet, betrug die Kisen-

rteingewinnung: 2
)

') Dies ist die gesammte Eisenerzfördemiig der Cointnunionwcrke , während die ProductionsübcrMcbt (S. 13) nur den

»uf Preussen fallenden Theil von der Förderung dieses Werkes aufführt, woher die Differenz der Zahlen rührt.

*) Die Summe der in den nachfolgenden t'ebersiehteu auf^cfülirteti Förderungen stimmt mit derjenigen der l'roducüons-

übersieht, sowie mit derjenige» auf dioier Seit« nicht überein, was zum grossten Thetle datier rührt, das* iu diesen Uebersichten

die F6rderung der Communiouwerke nicht mit enthalten tat
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Der Bergwerksbetrieb in dem Preusi. Staate im Jabre 1867.

A. Stringooephalenkalk der Devon-Pormatioa.

Lager von Braun- und Rotheisensteiii.

Hannoversche« Amt Elbingerode.

Jahr
Zahl

der betr.

Gruben

Förderung

in Tonnen

Förderung

in Centnern

Werth

pr. Centner

BgT.

Werth

der Förderung

in Thalern

1867
1866

54
48

45873
42420

249250
232330

2

2

16297
15454

Zunahme 6 3453 16929 843

B. Coli der Steinkohlenformation nnd Grünsteinzüge in demselben

(Sange von Rotheisenstein.

Hannoversches Amt Herzberg.

1867 5 2405 17947 5,087 3043
1866 4 2172 16196 5,087 2746

Zunahme 1 233 1751 297

Hannoversches Amt Zellerfeld.

1867 23 13673 75825 3*4 9707
1866 23 20991 149246 3,84 19103

Abnahme 7318 73421 9396

C. Porphyr.

Brauneisonatcing&ngo.

Hessischer Kreis Schmalkalden.

1867 3 276 967 3,48

1866 3 121 546 2.G

Zunahme 155 421 0*8

0. Zechsteindolomit
Stocke nnd Nester von Braun- nnd Spathoiaonstein,

Hessischer Kreis Schmalkalden.

E. Untere Jura- (Lias )Formation.

von Braun- nnd Thoneisenstein.

Hannoversches Amt Osterode.

1867
1866

Abnahme

112
48

64

1867
1866

10

-f"
29344
26807

115531
105350

4,78

4,76

18450
16727

Zunahme

,

2537 10181 0,02 1723

Heesischer Kreis Gelnhausen.

1867 1 19217 115402 2,124 8170
1866 1 16774 100624 2,609 8417

Zn- (Ab-) nähme 2443 14778 (0,386) (247)

1 870 4650 1 155
1 1021 5460 1 182

151 810 27
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III. Eisenerzbergbau.

UannouTscbes Amt Einbeck.

» _ »Jahr
Zahl

der betr.

Gruben

r urucruitft,

in Tonnen

Förderung

in Centnern

Werth

pr. Centner

wer.

Werth

der Förderung

in Thalem

1867
1866

1

1

5636
2566

39762
18108

2

2
2651
1207

Zunahme 3070 21654 1444

Lager von oolithlBchcm Rotneise

Hessischer Kreis Wolfhagen.

1867
1866

1

1

1061
1488

6944
9736

6,6

2,76

1528
K96

Su-(Ab-)nabroe (427) (2792) 3,84 •332

F. Hilstbon der unteren Kreideformation.

Lager von Bohnerzcn.

Hannoversches Amt Liebenburg.

1867
1866

3
2

23302
19906

132576
113227

3
3

13258
11323

1 3396 19349 1935

G. Senonsandstein der Kreideformation.

1867 1

1866
2

Hannover«d
232667
248633

es Amt Peine.

1,388549
1.482604

2
n

93903
98840

Abnahme - 15966 94055 HH 4937

H. Mittlere Terti&rformation.

Bohnerzlagerst&ttea.

Hessischer Kreis Homberg.

1867
!

6146 44040 6,01 8823
1866 3334 23893 9,53 7590

Zu-(Ab-)nahme 2812 20147 (3,52) 1233

Hessischer Kreis Fritzlar.

1867 26 146 3,5 17
1866 287 ir»8i 3,5 184

Abnahme 261 1435 107

Lager von schlackigem Brauneisenstein

.

Hessischer Kreis Hofgeismar.

1867 430 3080 7,5 770
1866 2249 16120 7,5 4030

Abnahme 1819 13040 3260

Nester und kleine Lager von kieseligem

Hessischer Kreis Hofgeismar.

1867 1062 7067 4,9 1154
1866 784 5199 2,27 394

Zunahme 278 1868 2,63 760



96 Der Bergwcrksbetiieb in dem Prems. Staate im Jahre 1867.

Im ganzen Preussischen Staate waren die Hauptergebnisse des Eisensteinbergbaues i. J. 1867 folgende:

I. Nach dem Besitzstande.

Besitzstand

Betriebene

Gruben

zthi |.ci.

Arbiter

Zahl | |>Ct.

K r d i> r u ii it

nach dem Maass nach dem Gewicht

To. ' pCt. Cir. 1 |.0.

Haldenwertli

Thlr. »ci

1. Privatwerke.

A_ Alte Landeatheile.

a) rechtsrheinisch . . .

b) linksrheinisch . . .

Summe
B. Neue Landeethelle .

820

88

58,36

6,26

15286

1382

66,19

5.!«

1

i

4,210805 62,(*

246890 3.64

30,644528

1,563251

64,24

3.28

3,517752

1824*35

68.1a

9jü

908

454

43

64,63

32,31

3.0G

16668

5296

1130

72.17

22,i»3

4.90

4,157701 65,72

2,013741 29,69

311721, 4,59

32,207779
j

67,52

13,251666
|
27,78

2.240194
i 4,70

3,700217

1,239999

223192

71^
24,,>2

Hauptsumme 1405 100 23094 100 6,78:U6;ij 100 47,099039
i
100 5,163408 Iflfl

II. Nach den Oberbergamtsbezirken.

Gruben F ö r d e r u n g Halde Ii werth

Oberbergamtebezirk
**< Summe

Privaten

Arbeiter
Maass Gewicht

im
Ganzen

pro

Tonne
|.f.

Hr.

TV Cir. Thlr.

9 78 87 3574 1,374058 8,380736 572927 12,51 2.rt&

Halle 12 12 122 36660 225895 11883 9.72

Dortmund 53 53 2857 1,496499 9,866192 575448 11,54 l,;;>

Bonn 25 1120 1145 15788 3,555218 26,981718 3,819142 32,23 4.25

9 99 108 753 320728 2,245098 184008 17,21 2M
Summe im Jahre 1867 43 1362 1405 23094 6,783163 47,699639 5,163408 22,84 3.25

dagegen im Jahre 1866 45 1583 1628 22820 6.589063 46,420353 4.915710 22,38 3,18

Zu- (Ab-) nähme (2) (221) (223) 274 194100 1,279286 247698 0,46 0-07

HL Nach den Erzsorten.

L In den alten Lanclestheilen.

Erzsorten Im Jahre 1867

To. | Cir.

Im Jahre 1866

To. Ctr.

Zu- (Ab-) nähme

To. ca.

168788 904829 180785 1,006226 (11997)

Brauneisenerz 1,754808 10,950572 1,935116 12,074103 (180308) (U28531)

1,119279 9,538784 997059 8,386229 122220 1,152555

Thoneisenstein nebst Sphärosi-
(226079)derit u. Oolitheisenstein . . 238485 1,645147 270376 1,871226 (31891)

Kohleneisenstein 766842 5,291206 634800 4.380121 132042 9110«

500735 4,370651 501910 4,381993 (1175) (1134-')

10552 105520 C640 63186 3912 42334

15518 97556 9775 63538 5743 34018

Summe 4,575007 32,904265 4,536461 32,220622 38546 »377643
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IV. Zinkerzbergbau. 99

2. In den neuen Landeatheilen im Jahre 1667.

Ravnii-. uerz 28138 To. 185710 Ctr.

Braui.iiseticra 970579 - 5,986115 -

SpiUwictastein 48938 - 234213 -

Thoneiseustein nebst Sphirusi-

dem u. Oolitheisenstein. . 169527 - 1,087900 •

K..thei»ei.«rz 789031 • 5,085705 -

Wfü.ei-enerx 10(3 - 7<K>7 -

fVlmirv .... . . . 202141 - 1,565311 •

>') To. 14,75äH21 Ctr.

3. Im ganzen Staate im Jahre 1867.

Raseneiseneri 196926 To. 1,090539 Ctr.

Braunei*encrz 2,725387 - 16,936687 -

Spathoi>enstein 1,168217 • 9,772997 -

1

1

1 ii^it l in ii"i.tsi i.|Mü.ri'>i"

derit u. Oolitheueiuitein. . 408012 - 2,733047 -

Kohlenoi-ienstein 766842 - 5,291206 -

KotbcLsenerz 1,289766 - 10,056366 -

(iclbcisenerz 1062 - 7lH>7 -

10552 - 105520 -

. . . 277&r>9 • 1,662807 -

Summe') 6,844423 To. 47,656286 Ctr.

IV. Zinkerzbergbaa.

1. Oberbergamtsbezirk. Breslau.

Im Jahre 1807 wann 38 Galmeigruben oder 3 mehr als im Vorjahre im Betriebe, auf welehen

durch 7103 Arbiter 5,98848'» Ctr. Galmei im Werthe von 1,984464 Thlr. gefordert wurden. Ausser der

genannten Zahl Arbeiter, unter welchen sieh 1.13 Kinder und 1617 Frauen befinden, wurden bei der Strecken-

ivrderung noch 43 Pferde verwendet. Gegen das Jahr 1866 hat die Förderung um 284205 Ctr. oder

4.t!S ».Ct., der Werth derselben um 195063 Thlr. eder 10.» pCt. zugenommen, die Arbeiterzahl dagegen

bat sich um 132 Köpfe verringert. Der durchschnittliche Werth eiues Centners Galmei berechnet sich auf

9 Sgr. 11.3 Pf-, also um 6,.i Pf. höher als im Vorjahre.

Die grösste Förderung hatten die Gruben:

Sctmrley . mit 1,655391 Ctr. und 1359 Arbeiter, Schorfs . . . . mit 194000 Ctr. uud 129 Arbeiter.

31arie . . 1,134676 • 986 Rudolph . . . . • 164340 - - 268 -

Apfel. .
- 597300 - 414 Wilhelmine . . . - 154887 - - 499 -

Therese . 479650 - - 017 - Vorsehung . . . • 152818 - - 33 -

Elisabeth • 322:574 - - 473 -
. • 142364 - - 271 -

Cartlie . 282098 - - 397 Carl Gu»tav . . • 100898 - - 143 -

Neue Helene - 196172 - - 416

Die zur Aufsuchung neuer edler Erzmittel betriebenen Aus- und Vorrichtungsarbeiten hatten im

Allgemeinen wenig Erfolg und man ist daher um so eifriger bemüht, durch Verbesserung der Wasch- und

Aufbtreitungsanstalten das gewonnene geringhaltige Haufwerk und alte Haldenbestände nutzbar zu machen.

2. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Regierungsbezirk Münster.

Revier Osnabrück. Auf der Galmei- und Bleierzzeche St. Rochus bei Ibbenbüren, welche

><-it 1865 gestundet war, nahm man den Betrieb wieder auf und gewann den durch das Niedergehen des

•v stlichen und nördlichen Stosses des Tagebaues im Winter 18Si
,66 blossgelegtcn Galmei. Es wurde bei der

Grube ein kleiner Röstofen erbaut, da sich nur für geröstete Erze Abnehmer fanden. Auf der Erzzeche

Uleikaulen bei Blankenrode wurden beim Betriebe von Versuchschüchtcn im Mergelgebirge G£ Lchtr. unter

Tage mehrere mit Glasurerzpn durchzogene Galmeimittel in alten Bauen angetroffen. Die weiteren Versuch-

arbeiten mussteu wegen zu starker Wasserzugänge im Herbste wieder eingestellt werden.

Regierungsbezirk Arnsberg.

Revier Witten. Auf den Iserlohner Galmeigruben wurden die letzten Pfeilerreste auf Altegrube

vollständig verhauen. Mit dem Querschlag in der 39 Lchtr.-Sohle des von Hövel -Schachtes hat man bei

') Wegen der Differenz zwischen diesen Zahlen und denjenigen der ProductionKÜbersifht vergleiche Ann». 2 auf Seite 95

*owie Ann. 2 auf Seite 11.

13»
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100 Der Bergwerksbetrieb in dem Preuss. Staate im Jahre 1867.

27 Lchtr. streichender Ausdehnung das westliche Ende des sogenannten Hauptlagers erreicht. Mit einer

von der Mitte des Lagers nach Süden getriebenen Strecke wurde an der Grenze des liegenden Grauwacken-

schiefers statt Galmei Blende von sehr edler Beschaffenheit, stellenweise mit Schwefelkies und Kalkspath

durchwachsen, angetroffen. Der Hauptquerschlag erreichte bei 100 Lchtr. Entfernung vom Schachte das er-

wartete Vorkommen von edelem Galmei, in dem bis jetzt eine Strecke von 12 Lcbtr. aufgefahren wurde.

An mehreren Stellen traten Einlagerungen von Weissbleierz auf.

In Callenbruch wurde auf dem Tiefbauschacht Krug von Nidda in der 26 Lchtr. -Sohle eine

sehr reine, grösstenteils fein krystallinische Ablagerung von Kieselzinkerz durchfahren. Auf Schacht Westig

hat man in der 10 Lchtr.-Sohle zahlreiche, guten Galmei führende Klüfte angefahren.

Auf den Kieselzinkerzzechen Theodore und Emilie bei Eiringhausen, deren Betrieb einige Monate

geruht hatte, wurden die theilweise verbrochenen Schachte wieder aufgezogen und das 10 bis 12 Fuss mächtige

Galmeilager in Abbau genommen. Der Lösungsstolln ist bis jetzt noch nicht durchschlägig und erfolgt die

Wasserhaltung durch eine locomobile Dampfmaschine.

Im Regierungsbezirk Arnsberg wurden bei einer Belegschaft von durchschnittlich 531 Mann

347281 Ctr. Galmei mit einem Geldwerth von 93337 Thlr. oder 8 Sgr. 0,7 Pf. pro Ctr. gefördert; gegen

das Vorjahr bei 438 Mann Belegschaft und einer Förderung von 330298 Ctr. Galmei mit einem Geldwerth

von 89597 Thlr. oder 8 Sgr. 2 Pf. pro Ctr. ergibt sich eine Zunahme in der Arbeiterzahl um 93 Mann

oder 23,5 pCt., in der Förderung um 16982 Ctr. und 3740 Thlr. oder 5,i bez. 4 pCt. und eine Abnahme

im Durchschnittswerth um 1,3 Pf. pro Ctr.

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Revier Worden. Auf den Bleierzgruben Friedrichsglück, Diepenbrock Iü und Prini

Wilhelm wurden bei einer Belegschaft von 153 Mann nebenbei 6940 Ctr. Zinkerze mit einem Geldwert!

von 6926 Thlr. gewonnen.

3. Oberbergamtsbezirk Bonn.

A. Rechtsrheinische Landestheile.

In dem alten rechtsrheinischen Theile des Oberbergamtsbezirks hat in diesem Jahre keine Galmei-

gewinnung stattgefunden, während im Vorjahre im Revier Brilon 250 Ctr. gefördert wurden.

Blende wurde als Hauptproduct auf 18 Gruben mit einer Gesammtbelegschaft von 1762 Arbeiters

gewonnen und ausserdem lieferten manche Blei- und Eisenerzgruben beträchtliche Quantitäten derselben.

Die Gcsammtförderung an Blende in den genannten Landestheilen betrug:

im Jahre 1867 613598 Ctr. im Werthe von 364496 Thlr.

im Jahre 1866 . . . . . 658429 - - 341527 -

also Zu- (Ab-) nähme (44831 Ctr.) 22969 Tblr.

Sie hat sich demnach gegen das Vorjahr der Menge nach um 6,81 pCt. vermindert, dagegen dem

Werthe nach um 6,72 pCt. vermehrt. An dieser Förderung sind das Revier Deutz mit 344514 Ctr. oder

56,2 pCt., Brilon mit 156011 Ctr. oder 25,4 pCt., Wied mit 27309 Ctr. oder 4,5 pCt., Burbach mit 26573 Ctr.

oder 4,3 pCt., Müsen mit 23523 Ctr. oder 3,8 pCt. und Unkel mit 21096 Ctr. oder 3,4 pCt. betheiligt,

während der Rest von 14572 Ctr. oder 2,4 pCt sich hauptsächlich auf die Reviere Hamm, Ründeroth, Betzdorf

und Kirchen vertheilt. Der durchschnittliche Werth von 1 Ctr. Blende betrug 17 Sgr. 9,9 Pf., derselbe

ist somit gegen das Vojahr um 2 Sgr. 3,2 Pf. gestiegen.

Regierungsbezirk Arnsberg.

Die Zinkerzproduction in diesem Regierungsbezirk belief sich auf 206127 Ctr. im Werthe von

90638 Thlr. Gegen das Vorjahr mit einer solchen von 228090 Ctr. im Werthe von 92042 Thlr. hat also

eine Verminderung der Production um 21963 Ctr. oder 9,6 pCt., in dem Werthe um 1404 Thlr. oder \jb ptf-

stattgefunden. In den Revieren Siegen I, Siegen II und Arnsberg fand keine Zinkerzgewinnung statt
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Im Revier Burbach wurden auf 7 Bleierzgruben zusammen 26573 Ctr. Blende im Werthe von

11889 Thlr., also 557 Ctr. oder 2,i pCt. und dem Geldwertho nach 2,3 pCt. weniger als im Vorjahre gefordert.

Daran sind betheiligt:

die Grub« I.ohmannsfcld mit 18158 Ctr. im Werthe tou 8624 Thlr.,

• Peterwecbe . - 6214 - - • 2496 -

Crone . . - 1410 - • • 372 •

- Heiarirhsglück - 311» - - ieo -

- Silberart . . - 361 - - - 181 •

Minnafund 80 - - 40 -

Alte Bi;rp 31 - 16

i mit 26573 Ctr. im Werthe v< :i 11 SS» Thlr.

Im Revier Müsen förderten 1 Zinkerzgrube mit 6 Arbeitern, 2 Eisenerzgruben und 6 Uleierzgruben

zusammen 23523 Ctr. Blende im Werthe von 18666 Thlr. Die Förderung hat sich also gegen das Vorjahr

um 13788 Ctr. oder 36,9 pCt. vermindert dem Werthe nach dagegen um 11,4 pCt. gehoben.

Im Revier Olpe wurden auf 1 Bleierzgrube 20 Ctr. Blende im Werthe von 18 Thlr. gefördert.

Das Revier Brilon producirte 75, i pCt. der Blendeförderung des ganzen Regierungsbezirks. Es

wurden nämlich auf 2 Blendegruben mit einer Belegschaft von 26 Mann 2130 Ctr. Blende und auf 3 Blei-

erzgruben 153881 Ctr. Blende, überhaupt also 156011 Ctr. Zinkerze im Werthe von 60065 Thlr., also 6869 Ctr.

oder 4,3 pCt. und dem Geldwerthe nach 3,i pCt. weniger als im Vorjahre gefördert. Auf der Bleierzgrube

Vereinigte Bastenberg und Dörnberg fand bei einer Production von 128323 Ctr. auch in diesem Jahre die

grösste Förderung des Reviers statt.

Regierungsbezirk Cobleni.

Die Blendeproduction der rechtsrheinischen Tbeile dieses Bezirks betrug 37097 Ctr. im Werthe von

22429 Thlr. Gegen das Vorjahr hat demnach abermals eine Vermehrung derselben um 3804 Ctr. oder

11,4 pCt. und dem Werthe nach um 4144 Thlr. oder 22,7 pCt stattgefunden.

Im Revier Betzdorf (Kirchen) wurden auf 1 Zinkerzgrube mit 8 Arbeitern und 1 Bleierzgrube

im Ganzen 1886 Ctr. Blende im Werthe von 943 Thlr. gefördert

Im Revier Daaden (Heller) wurden auf einer Eisenerzgrube 100 Ctr. Zinkerze im Werthe von

33 Thlr. gewonnen.

Im Revier Hamm betrug die Production 7802 Ctr. im Werthe von 4188 Thlr.; es fand also gegen

das Vorjahr eine Verminderung der Production von 10177 Ctr. oder 56,6 pCt statt, welche grösstenteils

durch den Ausfall der Gruben Bembermühle und Mühlenbach, welche zu dem Revier Wied hinzugetreten

sind und zusammen 6462 Ctr. Blende förderten, begründet ist. An obiger Förderung 9ind betheiligt die

Eisenerzgrube Petersbach sammt Beilehn mit 3928 Ctr. und die Bleierzgrube Vulcan II mit 3874 Ctr. Die

Erze wurden auf den Hätten bei Stolberg und in Belgien zu Gute gemacht.

Im Revier Wied wurden auf 1 EUenerzgrube und 3 Bleierzgruben im Ganzen 27309 Ctr. Blende

im Werthe von 17265 Thlr. gefördert. Die Zinkerzfflrderung hat demnach gegen das Vorjahr der Menge
nach um 14484 Ctr. oder 112.9 pCt„ dem Werthe nach sogar um 9784 Thlr. oder 130,8 pCt. zugenommen.

Die Mehrproduction hat ihren Grund in dem bei dem Reviere Hamm bereits erwähnten Umstände. Die

Bleierzgrube Consolidirte Louise förderte allein 20044 Ctr. Blonde.

Regierungsbezirk Cüln.

Die Blendeproduction der hierher gehörigen rechtsrheinischen Reviere betrug 370374 Ctr. im Werthe

on 251429 Thlr., während sie sich im Jahre 1866 auf 397296 Ctr. im Werthe von 231283 Thlr. belief.

Sie hat demnach wiederum eine Abnahme und zwar von 26922 Ctr. oder 6,8 pCt, dem Werthe nach aber

eine Zunahme von 20146 Thlr. oder 8j pCt. erfahren.

Von den einzelnen Revieren waren an dieser Production Deutz mit 93,o pCt, Unkel mit 5,7 pCt
»nd Ründeroth mit 1,3 pCt. betheiligt.

i
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Im Revier Deutz Warden auf 9 Blendcgrubcn und 1 Bleierzgrube 344504 Ctr. Blende im Werthe

von 235216 Thlr. gefördert. Die bedeutendste Förderung hatten folgende Blendegruben:

Lüderkh . . mit 103635 Ctr„ Apfel mit 28533 Ctr.,

Blücher. . . 90109 - Washington .... - 17000 -

Bercolius . . - 85*901 • Leopold von Buch . - 13118 -

Weiss ... - 3:»10O - Castor - 10850 -

Von den Betriebsverhältnissen der Blendegruben dieses Reviers wird weiter unten gemeinschaftlich

mit den Bleierzgruben die Rede sein.

Im Revier Unkel wurden auf :5 Bleudegrubeti 21018 Ctr. Blende und auf 1 Bleierzgrube 78 Ctr.

Blende, zusammen also 21096 Ctr. Blende im Gesammtwerthe von 13460 Tblr. producirt. Die 3 Blende-

gruben, von denen übrigens mir die Grube Altglück in Förderung stand, hatten eine Belegschaft von 131 Mann;

auf einen Arbeiter kommen also 162 Ctr. Blende. Auf der Grube Alt glück erreichte die erste Gczeag-

strecke 20 Lchtr. unter der Stollnsohle gegen Süden eine Lauge von 3(1,8 und gegen Norden eine solche

von 52,6 Lchtr. Nach dem Hangenden und Liegenden wurden in Entfernungen von je 10 bis 15 Lchtr.

circa 12 Lchtr. lauge Querschlage aufgefahren, ohne jedoch die in der Stollnsohle und noch unter derselben

in den Gesenkbauen sehr edel auftretende Lagerstatte aufzuschliessen. Zwischen den Abbaurollen No. 16

und 17 wurde behufs besserer Wetterführung ein Gesenk mit der ersten Gezeugstrecke /.um Durchschlag

gebracht. Bei der Rolle No. 14 wurde mittelst eines Gesenkes ein 4 Fuss mächtiges Erzmittel aufgeschlossen,

welches ausser schöner derber Blende viele Bleierze führt. — Auf der Grube Silistria beschrankte sich der

Betrieb auf das Abteufen eines Schachtes von Tage aus bis zu dem von der Stollnsohle aus bereits früher

abgeteuft gewesenen Hauptgesenke. Auf diesem Schachte soll eine Dampfmaschine aufgestellt werden.

Im Revier Ründeroth wurde auf zwei Blendegruben und einer Bleierzgrube im Ganzen 4764 Ctr.

Blendo im Werthe von 2753 Thlr. gefördert. Gegen das Vorjahr hat demnach eine Zunahme der Förderung

von 803 Ctr. oder 20,3 pCt. und dem Werthe nach von 49,8 pCt. stattgefunden.

B. Linksrheinische Landestheile.

In dem linksrheinischen Theile des Obcrbergamtsbezirks beschrankte sich die Zinkerzgewinnung, wie

im Vorjahre, auf drei in den Regierungsbezirken Coblenz und Aachen gelegene Bergreviere. Dieselbe betrug:

im Jahre 1867: 20570 Ctr. Galmei und 154685 Ctr. Blende, zus. 184255 Ctr: im Werthe von 128070 Thlr.

im Jahre 1866: 10329 - - - 164010 - - - 174969 - - - 117426 -

Zu- (Ab-) nähme: 19241 Ctr. Galmei (9955 Ctr.) Blende, zus. 9286 Ctr. im Werthe von 10650 Thlr.

Die sich hieraus ergebende Mehrproduction von 5,3 pCt. der Menge und 9,i pCt dem Werthe nach

rührt wie im Jahre 1866 aus dem Revier Düren her.

Hcgienmgsbeiirlt OMenz.

Die Blendeproduction des linksrheinischen Theiles dieses Regierungsbezirks betrug 33994 Ctr. im

Werthe von 18252 Thlr.; die I'roduction hat sich also gegen das Vorjahr um 11769 Ctr. oder 25,7 pCt,

dem Werthe nach um 6602 Thlr. oder 26,6 pCt vermindert.

Im Revier Coblenz I fand die Blendcgewinnung nur auf der einen Zinkerzgrube Silbersand bei Mayen

statt, welche mit 137 Arbeitern neben 5480 Ctr. Bleierze 7756 Ctr. Blende im Werthe von 7239 Thlr. förderte.

Im Revier Coblenz II wurden auf 3 Bleierzgruben 26238 Ctr. Blende im Werthe von 11013 Thlr.

gefördert, von welchem Quantum die Grulw Hoffnung bei Werlau allein 24062 Ctr. oder 91.3 pCt förderte.

Die Production hat also gegen das Vorjahr um 8017 Ctr. oder 23,4 pCt. und dem Werthe nach um 3100 Thlr.

oder 21,9 pCt. abgenommen.
Regierungsbezirk Aachen.

Der Zinkerzbergbau beschränkte sich hier auf das Revier Düren, in welchem auf 2 Zinkerzgruben

mit 139 Arbeitern und auf 4 Bleierzgruben und 1 Kisencrzgrube 120691 Ctr. Blende und 29570 Ctr. Galmei

im Gesammtwerthe von 99824 Thlr. gefördert wurden. Gegenüber dem Jahre 1866 ergibt sich also eine
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Mebrproduction von 21055 Ctr. oder 16.8 pCt. (nämlich 19241 Ctr. Galmei und 1814 Ctr. Blende) oder

dem Werthe nach eine Zunahme von 7252 Thlr. oder 7,8 pCt.

An obiger Förderung waren hauptsächlich folgende Werke betheiligt:

Breinifierberg mit 63363 Ctr. Zinkerzen AltcuUerc mit 17011 Ctr. Zinkerzen

Diepenlinchen - 56606 - Glücksburg - 4899 •

In dem Concessionsfelde Attenberg wurde der Betriebspunkt Poppeisburg, weil die Grubenbaue

in Folge eines Balancierbruchs unter Wasser gegangen und die Wasserzugänge der Art zunahmen, dass eine

Verstärkung der maschineUen Kräfte und Purapen nothwendig gewesen wäre, eingestellt. Bei Astenett

wurden auf der Grenze von Dolomit und Devonscbiufer und bei Herzogenrath auf der Grenze des Kohlen-

gebirgs-Kalks zur weiteren Untersuchung des Concessionsfeldes kleine Versuchsschachte niedergebracht, aas

welchen demnächst Bohrlöcher niedergeßtossen werden sollen.

Die Zinkproduction der alten Landestheile des Oberbergumtsbezirks und ihr Verhäitniss zu der des

Vorjahre« ergibt sich aus folgender Zusammenstellung:

l.i
'

Jahr Galmei Blende Werth

Thlr.

Zahl der

Ctr. Ctr. Ctr.
Gruben Arbeiter

1867 . .

1866 . .

29570

10579

768283

823069

797853

833648

482572

459036

21

26

2038

2432

Zu- (Ab-) nähme

In Procenten

18991

179,5

(54780)

(<».7)

(35795)

(4.3)

23536

5,1

(5)

(19)

(394)

(16,2)

Nene Landesthoila.

Die Zinkerzgewinnung beschränkte sich auf die 3 Reviere Diez, Wiesbaden und Dillenburg. Die-

selbe betrug im Jahre 1867 83731 Ctr. Blende im Werthe von 51587 Thlr., während im Vorjahre 75754 Ctr.

im Werthe von 44262 Thlr. gefördert wurden; mithin hat eine Vermehrung der Production von 7977 Ctr.

oder 10,5 pCt. der Menge und von 7325 Thlr. oder 16,6 pCt. dem Werthe nach stattgefunden.

Im Revier Diez wurden auf 6 Bleierzgrubeu 77728 Ctr. Blende im Werthe von 48810 Thlr. ge-

fördert, von welchem Quantum die Grube Holzappel bei Dörnberg allein 63789 Ctr. oder 82,1 pCt. förderte.

Die Zinkerze wurden sämmtlich in die Gegend von Aachen abgesetzt und zwar zu einem durchschnittlichen

Preise von 20 Sgr. für den Centner.

Im Revier Wiesbaden wurden auf den beiden Bleierzgruben Gute Hoffnung und Morgen-
röthe zusammen 4003 Ctr. Blende im Werthe von 1644 Thlr. gewonnen.

Im Revier Dillen bürg endlich wurden auf einer Bleierzgrube 2000 Ctr. Blende im Werthe von

1133 Thlr. gefördert.

4. Oberbergamtsbezirk Clansthal.

Berghauptmannschaft Clausthal.

In der Berginspection Lautenthal wurden auf den vorwaltend Zinkblende fuhrenden Leopolder,

Lautentbalsglücker und Jacober Gängen der Grube Lautenthalsglück mit den Bleierzen zusammen-

brechend Blendeerze gewonnen. Durch Aufbereitung der rohen Erze wurden 44000 Ctr. Blendeschlieih im

Werthe von 41433 Thlr. hergestellt und an die Altenberger Gesellschaft abgesetzt.
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Zusammenstellung der gesammten Zinkerzfördernng im Staate im Jahre 1867 nach den Regierungsbezirke!

.

Anzahl
Förderung

Rteierunesbezirk der A rhftEtjirAiVL 1 i<- r

Cr&lmei Blende Summe im pro

(i rul'Gij Ganzen >• *t:tie;

Ctr. Cr. Ctr. Tblr. Sfr

86 7103 1,984464 9 11*
1 5 1053X \J 'J >J Ivvu 218 6 2.S3

Arn^ber^' (Dortmund) .... 4 KOI 347281 347281
Anno >»

93337 8 Ofi»
Q ii 206127 206127 900.58 13 2*

Düsseldorf (Dortmund) . . . 6940 6940 6926 29 11*
Cftln (rechtsrheinisch) .... 14 1722 370874 370374 251429 20 4»
Coblenz (rechtsrheinisch) . . . 1 8 37097 37097 22429 18 l*i

Coblenz (linksrheinisch) . . . 33994 33994 18252 16 i*
Aachen (linksrheinisch) . . . 1 137 29570 120691 150261 99824 19 lljs

2 139 83731 83731 51587 18 5,89

Berghauptmannschaft Clausthal 44000 44000 41433 28 3,00

Summe 62 9677 6,366389 902954 7,269343 2,660537 10 11,7«

im Jahre 1866 67 10254 6,045157 931341 6,976498 2,410571 10 4,»

Zu- (Ab-) nähme (5) (577) 321232 (28387) 292845 249966 -
7,S7

V. Bleierzbergbau.

L Oberbergamtsbezirk Breslau.

Regteningibezirii Oppeln.

a. Staatswerke.

Die Bleierzförderung der ßscaliscben Friedrichsgrube hat wiederum eine recht erfreuliche Zunahme

aufzuweisen; sie betrug im Jahre 1867 einschliesslich der von den Galmei- und Eisenerzgruben innerhalb

des reservirten Feldes gewonnenen Bleierze 163899 Ctr., wovon 162479 Ctr. im Werthe von 568281 Thlr.

an die Hätte abgeliefert wurden. Diese Ablieferung übertraf die des Vorjahres um 17246 Ctr., eine Ver-

mehrung, welche lediglich durch den Betrieb der im reservirten Felde verliehenen Galmeigruben erzielt wurde,

da dieselben 146422 Ctr., d. i. 25346 Ctr. mehr als im Jahre 1866, producirten, während durch den eignen

Betrieb der Friedrichsgrube nur 17477 Ctr. Schmelzgut, d. i. 6680 Ctr. weniger als im Vorjahre, gewonnen

wurden. Die Ursache des Zurückgehens in der eignen Production liegt darin, das* die Wäsche der Grube

einen mehr als dreimonatlichen Stillstand erfahren musste, um eine Dampfmaschine zum Betriebe der sämmt-

lichen Waschapparate aufstellen za können. Die grösste Menge von Bleierzen lieferte von den im reservirten

Felde der Friedrichsgrube gelegenen Galmeigruben Paul Richard (42553 Ctr.), Scharley (35066 Ctr.), Wü-

helmine (20159 Ctr.), Marie (13442 Ctr.), Neue Helene (12196 Ctr.). Die zur Aufschliessung neuer Erzmittel

zwischen den Ortschaften Trockenberg, Miechowitz, Stolarczowitz und Neu-Repten angestellten Versuch-

arbeiten haben den gewünschten Erfolg nicht gehabt, da die Bleierzlage in dieser Gegend durch den Berg-

bau der Alten bereits vollständig verhauen vorgefunden worden ist. Bauwürdigere Erzmittel traf man in den

Mittelstrecken innerhalb der Baufelder der Schächte Wolf, Silberversucb, Juli und Specht. In don 12 betrie-

benen Schachtfeldern gelangten 4595* Quadrailachter Erzlage zum Abbau und lieferten einschliesslich des

bei dem Schachtabteufen und Ortsbetriebe gewonnenen Haufwerkes 311505 Kübel oder 67,8 Kübel imQoa-

dratlachter, d. i. 7,2 Kübel mehr als im Vorjahre.

i
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Zur Aufbereitung gelangten 24818 Kübel .Scheidegänge, 208067 Kübel Grubenklein und 27466 Karren

Schlamme, aus denen gewonnen wurden 89 Ctr. Stufferze, 14777 Ctr. Waschei-ze und 2611 Ctr. Schlieche,

17477 Ctr. Schmelzgut.

Die Belegschaft bestand au9 (578 Arbeitern, d. i. gegen das Vorjahr 54 mehr.

Verliehene

Ausschliesslich mit Blcierzgewinnung waren in Oberschlesien 3 Gruben, eine mehr als in 1866, be-

schäftigt, welche zusammen 34359 Ctr. Bleierze im Werthe von 140907 Thlr., also 5086 Ctr. mehr als in

IW6 forderten.

Im Einzelnen lieferteu:

.SaniueUglück . . . :V.21 Ctr. im Werth« von 212»« Thlr. mit 14«; Arbeitern.

Ulei-Scharley . . . 28493 .... umh - - 528

Mute ( nn.-oniia . . 245 - - - - 8W - - 5!»

zuitmineii . . . 34369 Ctr. im Warthe von I4O907 Thlr. mit 733 Arbeitern,

während im Jahr« 1866 auf den enteren beiden (iruben zusammen nur 2837:$ Ctr. Bleierze gefördert wurden.

Die üben genannten drei Gruben verkauften ihre Erze an die der Giese'sehen Gesellschaft gehörige

Paulshütte bei Rosdzin.

Ke^ioniii^t-livzirks Lictpülz.

In Niederechlesien wurden nur auf der Arsenikerzgrube Bergmannstrost bei Altenberg geringe Quan-

titäten Bleierze als Nebenproduct gewonnen.

Die gesammte Bleierzgewinnung des Oberbergamtsbezirkes ergibt sich hiernach:

im Jahre 1807 zu 100553 Ctr. iin Werth« von 714155 Thlr. mit 1411 Arbeitern

im Jahre 1860 zu 175353 - - - 628757 - - 1311

im Jahre 1867 also mehr 24200 Ctr. 85308 Thlr. 100 Arbeiter,

>'» dass sich die Förderung um 13,8 pCL, der Werth derselben um 13,r» pCL gegen 186(1 gesteigert hat.

2. Oberbergamtsbezirk Halle.

Bleiei-zförderung fand nicht statt. Die einzige vorhandene, in der Standesherrsehaft Stolberg-Stolberg

gelegene verliehene Grube bei Strausberg ist noch in der Ausrichtung eines Tiefbaues begriffeu. Der Tief-

bausebacht, mit dem man bei 108 Lchtr. Seigerteufe den Hauptgang zu treffen hofft, musste bei 102 Lcbtr.

Teufe wegen mangelnder Aufschlagwasser eingestellt werden. Bis die Frage über Anwendung von Dampf-

kraft zur Entscheidung gekommen sein wird, geht man mit einer querschlfigigeu Untersuchung des Gange*

M 76,<(o und 100 Lchtr. Teufe vor.

3. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Die Gewinnung von Bleierzen ist gegen das Vorjahr nur um ein Geringes zurückgeblieben und

würde sich voraussichtlich günstiger gestaltet haben, wenn nicht die Mehrzahl der Gl ruhen mit starken Wasser-

/.«flüssen zu kämpfen gehabt hätte.

Kegii'rungslxiirk Müuslev.

Itevier Osnabrück. Die Aus- und Vorrichtung auf der Bleierzzeche IPerm bei Ibbenbüren war

durch die sehr starken Wasscrzuflüsse behindert. Durch ein gegen Westen betriebenes Ort auf der 12 Lc'utr.-

(iesenksohle wurde auf 12 Lchtr. Länge ein durchschnittlich 5 Fuss mächtiges Erzmittel aufgeschlossen.

Das Hangende bilden Mergel des bunten Sandsteins, das Liegende Eiseusteinmu'lm. Die zur Verstärkung

der Wasserhaltung aufgestellte 30 zollige direetwirkende Woolfsche Maschine erwies sich als unzureichend

und musste man sich zur Anschaffung einer zweiten Maschine cntscbliessen, mit w. ;lcher aus 32 Lchtr. Teufe

200 Cubikfuss Wasser pro Minute gehoben werden können.

SuüHtik. XVI. 14

Digitized by Google



10« Der Bergwertubetrieb in dorn Preuss. Staate im Jahre 1867.

Zur Aufbereitung der Wascherze hat man in einem besonderen Gebäude beim Förderscbacbte eine

aus 3 Separationstrommeln, 4 hydraulischen Setzmaschinen und einer Harzer Sandsetzmaschine bestehende

Erzwäsche eingerichtet, welche durch eine kleine «zöllige Dampfmaschine betrieben wird.

Bei einer Belegschaft von 91 Mauu wurden 14864 Ctr. Bleierze im Werthe von 36261 Thlr. gefördert.

Kegienuigitbozirk . Arusber«.

Revier Witten. Hier fand ausser der gelegentlichen Bleierzgcwinnung auf den Iserlohner ijal-

meigruben nur eine unbedeutende Förderung auf der Bleierzzeche Brandenberg bei Plettenberg statt.

Bevier Dahlhausen. Auf den Gruben Stiepel und Friedrichshöhe ging Gewinnung von Bleierzeu

auf im Steinkohlengebirge auftretenden gangartigen Klüften um. Die Entführung trat fast nur im Sandsteiu

auf und schwankte zwischen 1 und 10 Zoll Mächtigkeit.

Im Regierungsbezirk Arnsberg wurden im Ganzen 2476 Ctr. Bleierze bei einem Geldwerthe von

5130 Thlr. gewonnen.

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Revier Werden. Ks fand Bleicr/gewinnung statt auf den Zechen Prinz Wilhelm, Piepenbrock

und Diepenbrock III, Friedrichsglück und Concordia. Nur der Betrieb der erstgenannten Grube war von

einiger Bedeutung und machte in der 78 -Lchtr. -Tiefbausohle zum Theil günstige Aufschlüsse auf dem

Hauptgange, während die Arbeiten in der 94-Lchtr.-Sohle durch zu starke Wasser behindert wurden. Auf

Zeche Friedricbsglück wurde die neue 250 pferdekräftige Wasserhaltungsmaschine mit 38^ zölligen Druek-

sätzeu provisorisch in Betrieb gesetzt Wegen verzögerter Regelung der Wasserabführung konnte der dau-

ernde Betrieb jedoch erst Anfang 1868 beginnen.

Es sind im Ganzen 6400 Ctr. Bleierze bei einem Geldwerthe von 21446 Thlr. gewonnen worden.

4. Oberbergamtsbezirk. Bonn.

Alto Laodestheile.

A. Rechtsrheinische Laudestheile.

«. Nicht vom Staate verliehene Werte.

Regierung«bourk Arnsberg.

In dem »landesherrlichen Gebiete Wittgenstein-Wittgenstein wurden auf zwei Gruben, von

welchen aber nur die Grube Gonderbach bei Fischelbach in Förderung staud, mit einer Belegschaft von

96 Mann 3745 Ctr. Bleierze im Werthe von 11265 Thlr. gewonnen; gegen das Vorjahr zeigt sich hiernach

in der Menge eine Abnahme von 858 Ctr. oder 18,6 pCt. und im Werthe eine solche von 2934 Thlr.

b. Vom Staate verliehene Werke.

Die Bleierzproduction der hierher gehörigen Gruben im rechtsrheinischen Gebiete belief sich aul

310011 Ctr. im Werthe von 708428 Thlr., blieb also gegen das Ergebnis» des Vorjahres (312247 Ctr. and

695703 Thlr.) um 2236 Ctr. oder 0,7 pCt. zurück, wahrend der Geldwerth um 12725 Thlr. oder 1,8 p< t.

zunahm. I>er grösste Theil der Förderung stammt von 98 Blcierzgruben mit einer Belegschaft von 4231 Mann,

der Rest wurde als Nebenproduct auf verschiedenen Zink- und Eisenerzgrnben gewonnen.

Im Revier Siegen wurden auf 4 Bleierzgruben mit 13 Arbeitern 307 Ctr. Bleierze im Werthe von

881 Thlr. gefördert, so dass die Production hinter der des Vorjahres um 134 Ctr. und dem Werthe nach

um 93 Thlr. zurückgeblieben ist.

Im Revier Siegen II wurden auf der Grube Laudeskrone mit 62 Arbeitern 2505 Ctr. Bleierze

m Werthe von 6263 Thlr. producirt. Die Grube Löwenstern, welche mit 2 Arbeitern belegt war. blieb

ohne Förderung. Gegen das Vorjahr hat also eine Abnahme der Förderung um 811 Ctr. und dem Geld-

werthe nach um 2027 Thlr. stattgefunden.
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Im Kevier Kurbach wurden auf 14 Bleierzgruben mit einer Belegschaft von 550 Mann und auf

einer Eisenerzgrube zusammen 24535 Ctr. Bleierze im Werthe von 59042 Thlr. gefördert. Die Production

bat daher die des Vorjahres um 218 Ctr. übertreffen, ist aber dem Geldwerthe nach um 757 Thlr. oder

1,3 pCt. zurückgeblieben. Die grösste Bleierzförderung hatten:

Petersieche mit 11689 Ctr.

Lobinannsfeld - 5178 -

(irüne Hoffnung :US>.rj -

Di« KiseneritKntlie Baldenberg ... - 2119

lUnurichsgliick - a% -

Die Bleierze wurden, wie bisher, theils in Müsen zu Markte gebracht, zum Theil direct an die

rheinischen uud belgischeu Hütten verkauft. Die Grübe Crone ist im verflossenen Jahre durch Kauf au die

Gewerkschaft der Grube Peterszeche übergegangen und sind dadurch endlich die mehr als 20 Jahre fortge-

führten Streitigkeiten lwendigt. Der ganze Grubencomplcx de» Tretenbach ist dadurch in eine Hand ge-

kommen und wird der Betrieb bei einer einheitlichen I>citung für die Zukunft sich voraussichtlich in mancher

Brachung günstiger gestalten. Auf der Grube Peterszeche wurde eine neue Sohle in 25 Lchtr. Teufe

vorgerichtet und auf derselben ein neuer 8 zölliger Drucksatz eingebaut; mit dem Querschlag vom Maschinen-

Schacht wurde der Gabrieler Gang bei 38 Lcbtr. Länge angefahren. Auf der Grube Lohmannafeld wurde

auf dem Mannseifer Masehincnschachte , welcher bis auf die 50-Lchtr.-Sohle niedergebracht und von wo die

4. Gezeugstreckc angesetzt wurde, eine neue Wasserhaltungsmaschine aufgestellt, so dass nunmehr der Tief-

bau vollkommen gesichert ist. Auf Grube Grüne Hoffnung wurde die Aufbereitung in zweckmässiger

Weise durch Aufstellung eines Walzwerks vergrössert. Auf der Grube Neue Landeskrone wurden in der

tiefen Stollnsohle sehr erfreuliche Aufschlüsse gemacht.

Im Revier Müsen wurden auf 21 Bleierzgrubcn , von deneu jedoch nur 8 in Förderung standen,

mit 594 Arbeitern 48086 Ctr. Bleierze im Werthe von 127571 Thlr., ferner auf 2 Eiseuerzgruben 15072 Ctr.

Bleierze (darunter 7000 Ctr. Pocherze) im Werthe von 20524 Thlr., sodann auf einer Zinkerzgrube 29 Ctr.

Bleierze im Werthe von 78 Thlr. und endlich auf einer Kupfererzgrube 501 Ctr. Bleierze im Werthe von

14% Thlr. gefördert. Die Gesammtförderung von 04348 Ctr. im Werthe von 155669 Tblr. übertrifft die-

jenige des Vorjahres um 2116 Ctr. oder 3,4 pCt. und dem Werthe nach um 27107 Thlr. oder 21,1 pCt.

Dif stärkste Förderung hatten folgende Gruben:

Altenbek 14424 Ur.

.Silberart »704 -

Wildermiuin f>035 -

.luugernunii 8442 -

l>ie Ei&enongruben Stahlberg und Ileilehn . . 7737 -

Rrtirho . 7335 -

Die Hleierzgnibe Victoria 3896 -

Die Bleierze wurden theils an die nahe gelegenen Metallhütten, theils an die Niedertischbaehcr

Hütte, an die Braubacher Hütte und an andere rheinische Hütten abgesetzt. Auf der Grube Altenberg

wurde die Förderungs- und Wasserhaltung»- Dampfmaschine in Betrieb gesetzt. Auf der Grube Wilder-
mann wurde zur Ausrichtung des zwischen dem Wildemänner und dem Blende-Gang noch fehlenden Mittels

St. Martin durch ortsweises Auffahren geschritten. Beim Auffahren führte das Mittel, welches noch bis zu

Tage unverritzt ansteht, schöne Blei- und Fahlerze und ist daher eine gute Förderung in Aussicht.

Im Kevier Olpe wurden auf 5 Bleierzgruben, von denen jedoch nur 3 in Förderung standen, bei

23 Mann Belegschaft 1 195 Ctr. Bleierze im Werthe von 288ti Thlr. und ausserdem auf 3 Eisenerzgruben

3S87 Ctr. Bleierze im WT
erthe von 7282 Thlr. gewonnen. Diese Förderung von 5032 Ctr. Bleierzen im Werthe

von 10168 Thlr. überstieg die des Vorjahres um 2452 Ctr. oder 95 pCt. und dem Geldwerthe nach um
4474 Thlr. oder 78,6 pCt.

Im Revier Arnsberg wurden auf 3 Bleierzgruben, von denen wiederum nur die Grube Kurfürst

Ernst in Förderung stand, bei einer Belegschaft von 77 Mann 2997 Ctr. Bleierze im Werthe von 3996 Thlr.

'ind auf 1 Eisenerzgrube 180 Ctr. im Werthe von 280 Thlr., zusammen also 3177 Ctr. im Gesammtwerthe

14»
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von 4230 Tblr. gefordert. Die Förderung ist somit der Menge nach um 663 Ctr. oder 26,1 pCt.. im
Werthe nach um 884 Thlr. oder 20.4 pCt. gegen das Vorjahr gestiegen.

Im Revier Brilon wurden auf 4 Bleierzgruben mit einer Belegschaft von 1438 Mann 56325 l'tr.

Bleierze im Werthe von 112650 Thlr. gefördert. Die Förderung ist also gegen die des Vorjahres m
146.«) Ctr. oder 2<U pCt. und dem Werthe nach um 21)27«» Thlr. oder 20,« pCt. zunlckgebliebe». I

4 Bleierzgrubeu hatten folgende Förderung:

Vci. BaMeiiW« und Üvrnberfr . . . 49401 Cti. <iotte>!;.'.be 1057 fei.

Ricsemm 8632 - l.iina 255

Auf der Grube Vereinigte Basten berg und Dörnberg wurden auf dem Betriebspunkt Alexander

und Glücksanfang eine Förder- und Was.serhaltungsmaschine dem Betrieb übergeben. Auf dem Betrielis-

punkte Bastenberg wurde das westliche Feldort im Nagclmachcr Stölln erlängt und zur Untersuchuug der

Lagerstätte ein Gesenk abgeteuft. In dem Gesenk des Josephstollns wurde die Vorrichtung der Lagerstätte

fortgesetzt. Letztere führte Bleierztrümmer von 4 bis 10 Zoll Mächtigkeit. Aus dem Gesenk des Valroe-

stollns wurde die in der Grauwacke liegende Lagerstatt« mit 2 Blendetrümmern von 0,3 I^-htr. Mächtigkeit

angefahren. Auf dem Betriebspunkt Willibald wurde ein neu angesetzter tiefster Stölln bis zu 63.3 Lchtr.

erlängt. Auf dem Betriebspunkt Aurora wurde der im Hangenden der Lagerstatte stehende Maschinenschaclr.

bis zu 15 Lchtr. niedergebracht. Der von der Heydt-Stölln wurde auf der in Grauwacke liegenden Lag«-

statte, die \ Lchtr. Blende mit eingesprengten Bleierzen führte, erlängt. Das östliche Gesenk wurde bi-

zu 40 Lchtr., das westliche bis zu 10 Lchtr. niedergebracht. Die Lagerstätte war 0.3 Lchtr. mächtig \w

führte hauptsächlich Bleude.

In dem rechtsrheinischen Theile dieses Regierungsbezirks waren an der Förderung nur die Revier;

Betzdorf (Kirchen), Hamm und Wied betheiligt. Im Ganzen wurden 54605 Ctr. Bleierze im Werthe von

102928 Thlr. producirt. Die Förderung hat demnach der Menge nach um 12582 Ctr. oder 20,9 pCt. und

dem Geldwerthe nach um 24075 Thlr. oder 32,0 pCt. zugenommen.

Im Revier Uetzdorf (Kirchen) wurden auf 0 Rleierzgniben (einschliesslich der Aufbereitungs-ArjjUl;

der Niederfischbacher Gesellschaft) 34071 Ctr. Bleierze und ausserdem auf 1 Kisenerzgnibe 5:1 Ctr. Bleien*,

zusammen 34124 Ctr. Bleierze im Gesammtwertho von 55760 Thlr. gefördert. Die Belegschaft der Bleim-

gruben betrug hierbei 258 Manu. Im Vergleich zum Vorjahre ergibt sich eine Steigerung der Producta

um 5887 Ctr. oder 20,8 pCt., des Geldwertes um 6213 Thlr. oder 12,5 pCt. Bei der augegebenen FördeniD?

waren am stärksten betheiligt die Gruben:
Wü^srifm mit .... 23132 Ctr. Fivhbacherwerk mit . . 2087 Cn.

Keutersbni. il .... <m\ - Concordia mit .... 1420 -

Auf der Grube Wüstseifen wurde in der 28-Lchtr.-Sohlc des Gesenkes N<». 2 gegen i.hUsü 6 Lchtr

und gegen Westen 2J Lchtr. aufgefahren: der Gang war vor beiden Feldörtern von rauher Beschaffenhcr.

Ueber dem östlichen Gesenke in der Stollnsohle wurden die Vorrichtungen zur Aufstellung einer Was*»-

haltuiigs- und Fördermaschine getroffen und zu diesem Zwecke eiu Maschinenraum gebrochen tmd ausgeniauert-

Im Revier Hamm wurden auf 8 Bleierzgruben, von denen 5 in Förderung standen, bei einer Belfir-

Schaft von 136 Mann 5238 Ctr. Bleierze und ausserdem noch auf mehreren Eisenerz-, Zinkerz- und KuptVr-

erzgruben 644!» Ctr., zusammen also 11687 Ctr. Bleierze im Werthe von 22650 Thlr. gefordert. Die Ppv

duetion hat sich gegen das Vorjahr demnach um 1001 Ctr. oder I0.3 pCt. gesteigert. Die bedeutende

Förderung hatten die Kisenerzgrube Petersbach sammt Beilehn mit 2550 Ctr., die Bleierzgruben Vulkan II

mit 2350 und Hermaun Wilhelm mit 1600 Ctr. Auf Grube Vulkan II wurde der Gang mit dem östlichrfi

Feldort 32,1 Lchtr. weiter überfahren. Der Abbau wurde aber über der 5-, h>- und 15-Lchtr.-Sohle er-

führt. Die Erze traten in der sehr mächtigen Lagerstätte trümmerweise bis zu 2 Fuss derb, bald Bleien'

bald Blende vorherrschend, auf. Auf Hermann- Wilhelm wurde in der Sohle des Anzbacuer Stöllns da^

südliche Feldort 11,7 Lchtr. weiter in rauher Gebirgsmasse aufgefahren, ohne ein zweites Erzmittel angf
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troffen zu haben. Ans dem 10 Lchtr. tiefen Gesenke sind iu 5 und 10 Lchtr. Tiefbaustreeken aufgefahren

worden. Mit dem Brauneisenstein brachen edle Weiasbleierze trümmer- und nesterweise ein.

Im Revier Wied wurden auf 4 Bleieregruben, von denen jedoch eine nicht in Förderung stand,

bei einer Belegschaft von 314 Mann 8057 Ctr. Bleierze und ausserdem noch auf einer Eisenerzgrube 797 Ctr..

zusammen also 8854 Ctr. Bleierze im Werthe von 24518 Tblr. gefördert. Die bedeutendste Förderung

hatten die Gruben Consolidirte Louise mit 4555 Ctr. und die früher zum Revier Hamm gehörige Grube

Bembermühle mit 3279 Ctr. — Auf der Grabe consol. Louise wurde der schon früher mittelst zweier

ins Liegende getriebenen QuerscbJage aufgeschlossene südliche Theil des Dorotheer Ganges auf eine Länge

von 32 liditr. bis zu einer abschneidenden Kluft aufgefahren. Der Gang führte daselbst am Hangenden

Blende- und Bleierze, am Liegenden Spathcisenstein . und seine Mächtigkeit wechselte zwischen l T*j Lchtr.

und 4 Lchtr. Der Dorotheenschacht wurde 3,5 Lchtr. weiter niedergebracht; im Tiefsten desselben standen

Blende- und Bleierze an. Auf dem gegen Norden aufgefahrenen Theile des zwischen dem Dorothea- und

Louisengang aufsetzenden Thalganges, welcher vom Samuelschacht aus mittelst eines Querschlags seiner Zeit

aufgeschlossen worden ist. brachen sehr höffliche Erzmittel eiu. Zwischen dem Dorothea- und Thalgange

wurde ein neuer Hauptschacht augesetzt und Irereits 5 Lchtr. abgeteuft. Derselbe soll die bis jetzt erreichte

tiefste Sohle der Grube um 15 Lchtr. unterteufen, für Förderung, Wasserhaltung und Fahrung hergerichtet

und mit einer neuen Dampfmaschine versehen werden. Die Aufbereitung wurde zweckentsprechend erweitert

und erhielt eine zweite Dampfmaschine.

In dem rechtsrheinischen Theile dieses Regierungsbezirks wurden im Ganzen 99217 Ctr. Bleierze im

Werthe von 256591 Thlr. gefördert, also gegen das Vorjahr 4592 Ctr. oder 4.4 pCt. und dem Gcldwerthe

nach 12502 Thlr. oder 4,c pCt weniger. An der Bleierzförderung haben sich 27 Bleierzgruben mit zusammen

723 Arbeitern und ausserdem noch 12 andere Gruben betheiligt.

Im Revier Unkel wurden auf 9 Bleiorzgruben, wovon jedoch nur 3 in Förderung standen, mit

109 Mann Belegschaft 4084 Ctr. Bleierze und ausserdem auf einer Zinkerzgrube 2190 Ctr.. zusammen also

6274 Ctr. Bleierze im Gesammtwerthe von 18307 Thlr. producirt. Die Förderung hat demnach gegen das

Vorjahr um 539 Ctr. oder 7,9 pCt. und dem Werthe r.ach um 3034 Thlr. oder 14,i pCt. abgenommen.

Auf den Gruben Ludwig und Bergeiistadt wurde die 4. Gezeugstreike nach Nordosten weiter fortgesetzt.

Die Entführung des Ganges zeigte hierbei dasselbe nesterweise Verhalten wie in den oberen Sohlen. Mit

den von der Gezeugstrecke aus aufgeführten Ueberbrechen erschloss man die Bleierzmittel mit einer Mäch-

tigkeit von 2 bis 8 Zoll. Zur Ausrichtung der in den oberen Sohlen In-kannten hangenden Trümmer, welche

früher unter den Namen Albert und Gottfried gemuthet wordt-n waren, wurden Querschläge getrieben, weiche

jedoch nur auf dem Gottfrieder Gange eine edle Entführung von 2 bis 4 Zoll Mächtigkeit erreichten. In

der ersten und zweiten Gezeugstrecke wurden im Hangenden und Liegenden des Cauges verschiedene Ver-

suchsarbeiten ausgeführt, mit welcheu auf den hangenden Trümmern, jedoch nur an einzelnen Punkten, kurze.

2 bis 3 Zoll mächtige Erzmittel augetroffen wurden.

Im Revier Ründeroth wurden auf 10 Bleierzgnibeii, von denen jedoch nur lu in Forderung stan-

den, \m einer Belegschaft von 583 Manu 30800 Ctr. und ausserdem auf 2 Zinkerzgruben 1072 Ctr. Blei-

erze, überhaupt also 31878 Ctr. Bleierze im Gesammtwerthc von 80324 Thlr. gewonnen. Die Förderung

blieb demnach gegen die de* Vorjahres um 893 Ctr. oder 2,7 pCt. und dem Geldwerthe nach um 1027 Thlr.

oder 1,9 pCt. zurück. Auf der Grube Wildberg fand wiederum der bei weitem bedeutendste Betrieb statt.

Mit 197 Arbeitern fördert* sie 10092 Ctr. Bleierze, also 1700 Ctr. weniger als im Vorjahre. In der

90-Lchtr.-Sohle (4. Tiefbausohle) wurden beide Flügelörter erlängt, alnr auf dem Erbtiefsteu Gange nur

2 kleine Entmittel angetroffen; im l'ebrigen zeigte sich dieser Gang taub und nur auf Dornergang wurde

ein Spatheisensteinmittel mit eingesprengten Bleierzen von einigeu Lchtr. Länge überfahren. In der 2. Tief-

bausohle wurde das westliche Feldort nach den sogen. Becks-Arbeiten hin bedeutend erlängt und mit dem aus

Becks-Gesenk N>. II getriebenen Gegenorte zum Durchschlage gebracht, ohne in dieser grossen Entfernung
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vom Michelschachte ab ein edles Mittel auagerichtet zu haben. In der westlichen Fortsetzung dieser Tief-

bausohle hinter dem Becks-Gesenk wurde indessen ein sehr höfliches Kamittel auf 8 Lchtr. Lange über-

fahren, welches zu den besten Hoffnungen berechtigt. Endlich wurde durch einen Versucbs-Querschlag aus

der nördlichen Johannesstrecke in der Friedrich-Schmidt-Stollnsohle ein höfliches Erztrumm ausgerichtet.

Im Kevier Deutz wurden auf 2 Bleierzgruben mit 31 Mann Belegschaft 904 Ctr. Bleierze im Werth«

von 2259 ThJr. gefördert. Die übrige Gewinnung von Bleierzen fand mit der von Blende gemeinschaftlich statt

und betrug 60161 Ctr-, so dass die Gesammtproduction sich auf 61065 Ctr. Bleierze im Werthe rem

157900 Thlr. belief. Die Prodnction ist hinter der des Vorjahren somit um 3160 Ctr. oder 4,«> pCt. und

dem Werthe nach um 7901 Thlr. oder 4,7 pCt. zurückgeblieben.

Die grösste Bleierzförderung hatten folgende Gruben:

Apfrl mi« 2tKii?l Ctr. Washington .... mit GttJÜ Ctr.

Lüderied .... Kß2 - Berzeliu« - 531(7 -

Blücher - 6Ö08 - CaMor - 3430 -

Weiss - 6000 - Lf ipolil von Buch . - 2320 -

HeTv'segen .... mit 209;$ Ctr.

Die Minderproduction von Blei- und Zinkerzen auf mehreren Gruben hat in der Abnahme der Bau-

würdigkeit der Lagerstätten ihren Grund. Im Jahre 1866 kamen die Gruben Hortensia, James Watt, Gali-

laei und Hermaimsfrcude wegen Unbauwürdigkeit zum Erliegen und werden bald auch dasselbe Loos die

Gruben Bergsegen und Xöggerath theilen. Wo man auf tieferen Sohlen die edlen Mittel, wie z. B. auf

den Gruben Washington und Berzelius, angehauen, zeigte sich eine nicht unbedeutende Abnahme der Edel-

keit nach der Teufe zu. Auf der Grube Apfel fuhr man in der 3. Gezeugstrecke in der Streichungslini*

des Ganges östlich und westlich weiter zu Fehle. Oestlich zeigte sich die Lagerstätte rauh und taub, westlich

dagegen führte dieselbe bei emer Mächtigkeit von 3 bis 4 Fuss höffliehc Anbrüche von Blei- und Zinkenen.

Auf dem Betriebspunkte Columbus trieb man auf der 30-Lchtr.-S"hle vom Schachte aus einen Querschla?

bis zur Lagerstatte und fuhr sodann auf derselben gegen Osten und Westen auf. Der Gang war durch-

schnittlich 3 bis 4 Lchtr. mächtig und von edler Beschaffenheit. Auf der 20 -Lchtr. -Sohle zeigt«

sich der Gang bei weiterem Auffahren gegen Westen taub, gegen Osten dagegen 1 Lchtr. mächtig in

bauwürdiger Beschaffenheit. Auf der Grube Lüderich wurde die Lagerstätte von der Lüdericher .Stölln-

sohle aus südlich und nördlich weiter verfolgt und gleichzeitig in kurzen Entfernungen Querschläge zur

Untersuchung der Lagerstätte getrieben. Dieselbe zeigte eine abwechselnde Mächtigkeit von J bis

3 Lchtr. und führte stellenweise 3 bis 5 Fuss derbe Blende. Durch Wiederaufwältigung des alten im

südlichen Felde bei Volberg befindlichen Franciska-Stollns wurde die Lagerstätte in sehr edler Beschaffen-

heit, mehrere Fuss mächtige derbe Blende führend, wieder aufgeschlossen. Auch bei Hürden im nördlichen

Theile des Feldes wurde durch Anfwftltiguug alter Pbigen und eines alten noch mit Schlägel und Ei«en

getriebenen Stöllns ein Gang aufgeschlossen, welcher stellenweise 1 bis 1^ Fuss mächtige derbe Blond*

führte. Auf der Grube Blücher wurde der Maschinenschacht weiter abgeteuft und die Feldörter auf der

20-, 35- und 50-Lchtr.-Sohle in östlicher und westlicher Richtung erlängt. Während im östlichen Felde bei

weiterer Auffahrung in den verschiedenen Sohlen die Aufschlüsse kein günstiges Resultat lieferten, zeigte sich

die Lagerstätte im westlichen Felde auf den verschiedenen Sohlen mitunter 1 bis 3 Fuss mächtig und sehr edeL

Auf der Grube Weiss wurde der Maschinenschaclit bis zu einer neuen Tiefbausohle, der 55 - Lchlr.-Sohle

weiter abgeteuft und die Lagerstätte auf der 24- und 40-Lchtr.-Sohle in östlicher und westlicher Richtung

weiter verfolgt. Gegen Westen zeigte sich die Lagerstätte taub, wohingegen in östlicher Richtung, namentlich

östlich vom Schaarungspunkte des hangenden und liegenden Ganges, sie bis zu 3 Lchtr. mächtig, sehr schönt-

derbe Blende führend, sich anlegte. Auf der Grube Washington wurde auf der neuen 50-Lachter-Ticf-

bausohle vom Schachte aus in westlicher Richtung 25 Lchtr. im Hangenden der Lagerstätte aufgefahren,

sodann dieselbe an 2 Stellen querschlägig durchbrochen und darauf streichend auf ihr zu Felde gegangen.

Das Gangverhalten war zwar dem auf den oberen Sohlen bekannten im Allgemeinen gleich, jetloch war die

Mächtigkeit auf der 50-I/htr.-Sohle bedeutend geringer. Tn der 24-Lchtr. -Sohle wurde der Gang in öst-

licher Kichtung weiter untersucht. Derselbe zeigte sich aber fortwährend rauh und nicht bauwürdig. Auf
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der Grabe Berzelius wurde, nachdem der Maschinenschacht bis zu HO Lchtr. Teufe abgeteuft war, nach

dem IT1. und IV. Gangmittel querschlägig aufgefahren und in Ostlicher Richtung auf denselben zu Felde

gegangen. Die Mächtigkeit der Lagerstätte wechselte zwischen i bis 1 Lchtr. und führte stellenweise 1 bis

2 Fuss derbe Blende und Bleierze, letztere mit einem Silbergehalt bis zu 105 Gramm im Centner. Auf
der Grube Castor wurde rou der tiefen Stollnsohle aus der Gang mittelst (juerschlftge weiter untersucht.

Die Aufschlüsse waren nicht günstig. Die Lagerstätte zeigte sich rauh und führte etwas Spatheisenstein

mit eingesprengter Blende und Bleierzen. Auf der Grube Bergsegen wurde der Gang No. II von der

1K-Lchtr.-Sohle querschlägig untersucht, das südliche Feldort auf der 83-Lchtr.-Sohle noch weiter auf der

Lagerstätte zu Felde getrieben, das Hangende und Liegende an mehreren Punkten durchquert und auch noch

mit einem Gesenke unter die 33-Lchtr.-Sohle niedergegangen: aber alle Arbeiten blieben erfolglos. Nirgends

wurde der Gang wieder bauwürdig aufgeschlossen.

B. Linksrheinische Landestheilc.

In dem linksrheinischen Theile des Oberbergamtsbezirks wurden auf 37 Bleierzgruben mit 6178 Ar-

beitern 852629 Ctr. Bleierze im Wertbe von 1.941160 Thlr. gewonnen. Die Förderung uberstieg demnach

die de« Vorjahre» um 138181 Ctr. oder 19,3 pCt. und dem Werthe nach um 347498 Thlr. oder 21,8 pCt.

Von dieser ganzen Förderung kommen auf den Regierungsbezirk Aachen allein 712494 Ctr. oder 83.6 pCt

Kegieningsbeiirk Coblen*.

Die Bleierzförderung des hierher gehörenden Theils dieses Regierungsbezirks belief sich auf 25817 Ctr.

im Werthe von 60597 Thlr. Dieselbe gehört nur den Reviereu Coblenz I und Coblenz II an.

Im Revier Coblenz I wurden 5480 Ctr. im Werthe von 18267 Thlr. auf der Zinkerzgrube Silber-

sand gewonnen.

Im Revier Coblenz II wurden auf 10 Bleierzgruben, von denen jedoch uur zwei in Förderung

standen, bei einer Belegschaft von 511 Mann neben 26238 Ctr. Blende 20337 Ctr. Bleierze im Werthe von

42330 Thlr., also 4692 Ctr. oder 18,7 pCt. und dem Werthe nach 22,9 pCt. weniger als im Vorjahre ge-

fordert. An der Förderung partieipirt die Grube Gute Hoffnung mit 14616 Ctr. und Adolph und Helene

mit 5721 Ctr. Bleierze. — Auf der Grube Adolph und Helene wurde das westliche Ort aus dem Gesenke

des neuen Ganges nach dem Hauptschachte hin um 8 Lchtr. erlängt und hierbei ein schöne«, Kupferkies

und Bleierze führendes Gangraittcl aufgeschlossen. In der 3. Sohle wurde von dem Mariengesenke aus ein

Versuchsort gegen Osten getrieben und hierdurch 2 Gangtrümmer aufgeschlossen, welche schöne Blei- nnd

Kupfererze führten. In derselbeu Sohle wurde südlich vom Hauptschachte endlich noch auf 1 Lchtr. Länge

ein Krzmittel angehauen, welches schöne Bleierze enthielt und eine Mächtigkeit von 2 bis 3 Fuss besas*.

RegieniugHiWirk CViIu.

In dem linksrheinischen Theile dieses Regierungsbezirks lieferte die im Revier Commern belegene

Grube Gottessegen mit 281 Arbeitern 49621 Ctr. Bleierze im Werthe von 106685 Thlr. Ausserdem stand

die Grube Glucksthal noch in Betrieb, hatte jedoch keine Förderung. Gegen das Vorjahr hat somit eine

Zunahme der Productiou von nur 66 Ctr. oder 0,i pCt-, dahingegen dem Werthe nach von 19964 Thlr. oder

23.0 pCt, stattgefunden.

Ke(fi>nun(f.ibezirk Aa<'hou.

Die Bleierzproduction. welche mit Ausnahme einer auf der Bleierzgrube Wohlfahrt bei Bescheid im

Bergrevier Gemünd bei 12 Arbeitern erfallenen Förderung vou 325 Ctr. Bleierzen im Werthe von 415 Thlr.

ausschliesslich den Revieren Düren und Commern augehörte, betrug im Ganzeu 712494 Ctr. im Werthe von

1,577471 Thlr. Die Förderung ist also wiederum der Menge nach gegen das Vorjahr und zwar um 131784 Ctr

oder 22,7 pCt. und ihrem Werthe nach um 309099 Thlr. oder 24,3 pCt. gestiegen.

Im Revier Düren wurden auf 9 Bleierzgruben, von denen indess nur 5 in Förderung standen, mit

finer Belegschaft von 1404 Arbeitern 101183 Ctr. Bleierze und ausserdem auf mehreren Eisen- und Zink-
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erzgruben 5856 Ctr., zusammen also 107039 Ctr. Bleierae im Gesammtwerthe von 290897 Thlr. gefördert.

Die Production pro 18G7 hat demnach die des Vorjahre» nm 12621 Ctr. Bleierze oder 13.4 pCt. und dem

Geldwerthe nach um 29716 Thlr. oder 11,4 pCt. übertroffen. Die bedeutendste Bleierzforderung hatten

wiederum die Gruben Diepenlinchen mit 51717Ctr., Breinigerberg mit 35568 Ctr. und Albertsgrube mit 132860tr.

Auf der Gnibe Diepenlinchen wurden in der 8u-Lchtr.-Sohle die Aufschlussarbeiten auf den Ganpen Jobami

und Ludwig bis fast zur Grenze der jüngeren Grauwacke (90 Lchtr.) bei meistens guter Erzführnng fortgesetzt.

Die in der Gegend des Heinrich-Stockwerks vom Koblengebirge aus in den Kalk hinein gangartig aufsetzenden

kurzen Erzmittel wurden mit vielein Erfolge untersucht und Abbau-Arbeiten auf dem Brennessel-Stockwerk in

der 72- und 80-Lchtr.-Sohle auf dem Schwefelkies-Stockwerk und auf den genannten Gängen über der letzteren

Sohle betrieben. Auf der Grube Breinigerberg wurde im westlichen Felde zur Herstellung einer tiefer«

Sohle, die 18 Lchtr. unter der 52-Lchtr.-Sohle gefasst werden soll, der im Schiefer stehende Maria- (Kmilia-)

Schacht 13,j Lchtr. und der Steffen-Schacht 3,7 Lchtr. im Kalke unter die genannte Sohle niedergebracht und

zur Losung des Xagelmaeber Ganges aus dem östlichen Feldorte von Rninbcaux in derselben Sohle 19,6 Lchtr.

querschlägig vorgegangen. Zwischen dem Hillmannsgange und Erzgrube wurde ein im westlichen Fort-

streichen des Schlüsselganges gelegenes, bisher ganz unbekanntes Gangstück aufgeschlossen. Im Östlichen

Felde erreichte der zur Lösung des Königreich -Gange« im Niveau der 52 - Lchtr-Sohle aus dem Schacht«-

Fotis angesetzte (juerscblag mit 18,4 Lchtr. Länge sein Ziel. Der Gang, auf welchem noch 10| Lcbtr.

aufgefahren, war hier bis 10 Fuss mächtig und führte Blende, Schwefelkies und Bleierze in bauwürdig«

Beschaffenheit. In der Gegend zwischen dem Steffenschacht und der südlichen Schieierbank wurde auf dem-

selben ein stockwerkartiges Vorkommen von silberreicheu Bleierzen von 60 Quadratlcbtr. Ausdehnung überfahren

und in Bau genommen. Die Fortsetzung der Vorrichtungsarbeiten auf dem Hermannstein-Gange führten üb

einem stockwerkartigen Aufsetzen von Bleierzen auf 15 Lchtr. Länge und ,] bis 2 Lchtr. Breite. Inoerhalli

dieser Ausdehnung treten derbe Bleiglanztrümmer bis zu 4 Fuss Dicke auf.

Im Revier Commem wurden auf 5 Bleierzgruben, von denen jedoch nur 3 in Förderung standen,

und auf mehreren HaldenwSschereien mit einer Belegschaft von 3520 Arbeitern 605130 Ctr. Bleierze im

Werthe von 1.286139 Thlr. gewonneu. Gegen das Vorjahr fand also eine Steigerung der Production tun

119940 Ctr. oder 24,7 pCt. und dem Werthe nach um 280098 Thlr. oder 27,g pCt. statt. Die Forderung

vertheilte sich auf die Gruben Meinerzhagener Bleiberg mit 424244 Ctr., Gonnersdorf mit 82955 Ctr., Xeu-

Schunk-Olligachläger mit 74955 Ctr., während der Beat von 22976 Ctr. auf die Haldenwäschereien mit

22974 Ctr. und anf den Collerstolln mit 2 Ctr. kommt. Auf der Grube Breinigerberg bestanden <h>

Hauptarbeiten in der Auffahrung derjenigen Aus- und Vorrichtungsstreken, welche die Zukunft des jetzigen

Haupt-Tagebaues sowie der unterirdischen Gewinnung sichern, sodann in der weiteren Abteufung der Schacht*

auf dem „Schaafberge* zur Etablirung eines neuen Tagebaues und der Erlangung der Strecken zur Ver-

bindung des letzteren mit dem jetzigen Tagebau. Der Trausport der bedeutenden Abraum- und Sandmann

ging mit 5 Locomotiven in grosser Kegelmassigkeit vor sich. Im östlicheu Tagebau (in der sogenannten

Pitsch) wurde eine neue Knottenerz- Separationsanstalt erbaut, welche bei ihrer demnächstigen Vollendung

aus 36 Kundherden und den erforderlichen Separationstrommeln bestehen wird, zn deren Betriebe eine be-

sondere Dampfmaschine arbeitet.
Kfgit-nittfrxlwnrk Trier.

Es wurden nur in den Revieren Gemünd und Trier Bleierze gewonnen, und zwar belief üeh »lw

Ge«ammtproduotion auf 64697 Ctr. im Werthe vou 196407 Thlr.

Im Revier Trier wurden auf 6 unbedeutenden Bleierzgruben mit einer Belegschalt von 31 Arbeitern

288 Ctr. Bleierze, also 381 Ctr. oder 56,f» pCt. weniger als im Vorjahre, im Werthe von 684 Thlr. gefördert.

Im Revier Gemünd wurden auf der einzigen betriebenen Bleierzgrube Neue Hoffnung bei einer

Belegschaft von 413 Arbeitern 64409 Ctr. Bleierze im Werthe von 195723 Thlr. producirt. Die Producta»

ist demnach gegen das Vorjahr wiederum und zwar um 9254 Ctr. oder 16,8 pCt. und dem Werthe nach

um 24172 Thlr. oder 14,i pCt. gestiegen. Die Gewinnung ging anch in diesem Jahre nur auf dem Hein-

rich-Gange im Bertha-Schachte, hauptsächlich auf den Firsten über der 54- und 65-Lcbtr-Sohle, um. Die
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Gangmittcl legten sich in ihrer südlichen Forterstreekung nach den alten Bauen der sogen. Bucheter Kunst

zu, sowie auch in der Teufe immer mehr er/führend an, während nördlich des Bertha-Schachtes nur taube

Mittel aufgeschlossen wurden. Bei der neuen Tiefbauanlage auf dem zweiten von der Grube bebauten Haupt-

gange, dem Richelaberger Gange, hat der Kichelsberger Tiefbauschacht eine Teufe von 63,6 Lchtr. erhalten,

so dass ihm jetzt nur noch 1,4 Lchtr. bis zum Ansetzen der ersten projectirten 65. Lchtr.-Tiefbausohle fehlen.

Das Maschinenhaus und die Fundamentirungsarbeiten der grossen, auf dem Schachte aufzusteUenden WooWschen

Wasserhaltungsmaschine wurden ausgeführt, ausserdem auch schon mit Aufstellung der Maschinenteile

selbst begonnen, so dass man in Jahresfrist die ganze Montirung der Maschine und dann die Wiederauf-

nahme des Betriebes auf dem Kichelsberger Gange erwarten darf. In der Aufbereitung wurde ein Pochwerk

von 6 Stempeln neben den beiden Walzwerken aufgestellt. Die daselbst in Thätigkeit stehenden continuir-

lichen Setzsiebe nach Kley'schcm System bewahrten sich vortrefflich.

Im ehemaligen Bezirke des Oberbergamts betrug hiernach die Bleierzgewinnung:

Arl.-i-er
K.'ir j.-ruDg Ttl,

Ct». TMr,

iti der StandHierrsi-luft Witt g.*n<n-iii -Wittgi-nsU-iti . 2 3715 112*)',

;a dnn (altem rechtsrheinischen Laiide^thuilen . W 4231 31onl 1 7ois42S

in den linksrheinischen Ltndestheilen 37 t;i:s s:,Jri20 1.011 RIO

zusammen . . 1:57 10505 l,it"ii«;^.> 2.660*53

dajMrm im Jahre lH'iii . . 1;;2 0502 1,031054 2.304507

Zu- (
AI*-) nähme . . 5 100.5 13-1431 356250

Neue L*nde»theile.

Die Bleierzproduction der dem Oberbergamtsbezirk Bonn zugetheilten neuen Landestheile belief sich

auf 132552 Ctr. im Werthe von 198006 Thlr., überstieg also diejenige des Vorjahres (118240 Ctr. bez.

194996 Thlr.) um 14312 Ctr. oder 12,i pCt. und dem Werthe nach um 3010 Thlr. oder 1,5 pCt. Der bei

Weitem grösste Theil der Förderung, nämlich 129206 Ctr. fällt dem Revier Diez zu, während der Rest in

den Revieren Dillenburg, Wiesbaden und Wetzlar gewonnen wurde.

Im Revier Diez wurden auf 20 Bleicrzgruben, von denen jedoch nur 7 in Förderung standen, mit

einer Belegschaft von 1974 Mann 129206 Ctr. Bleierze im Werthe von 195900 Thlr. gefördert, so dass die

Production gegen das Vorjahr um 16435 Ctr. oder 14,6 pCt. und dem Werthe nach um 4039 Thlr. oder

2.1 pCt, gestiegen ist. Die Production vertheilt sich auf die 7 Gruben in folgender Weise:

Mercur I

C{r
FrwdrichswgMi .... 13875 Ctr.

Bergroaimstrost (
' *

' Ro*oi)b«rg 1025 -

Holzappel 4962» - i iossencrabon .... 71 -

Bes-bertglück 40 Ctr.

Auf der Grube Bergmannstrost wurde auf das vordere Gangmittel ein seigerer Schacht (von

Tage aus), welcher zur Wasserhaltung dienen soll niedergebracht und bis unter die Tiefstollnsohle abgeteuft.

Auf der Grube Holzappel wurden die Feldörter der 10-, 20-, 30-, 45- und 60-Lchtr.-Sohle weiter fort-

getrieben. Unter dem Stephanschacht wurde von der 30-Lchtr.-Sohle aus mit dem Kind'schen Apparat ein

Bohrloch begonnen, welches indessen schon bei 2 Lchtr. Tiefe, wo eine Kluft augebohrt wurde und in

Folge dessen Kollstücke des Nebengesteins fortwahrend nachstürzten, wieder eingestellt wurde. Zur Lösung

der starken Wasser, welche auf der 30-Lchtr.-Sohle ausfallen, wurde ein Setzort bis auf die dort aufsetzende

Kluft getrieben, und kann nunmehr das Abteufen des Stephanschachtes bis zur 60-Lchtr.-Sohle schwunghaft

betrieben werden. Da der Adelheid-Stölln demnächst zur Pferdeförderung eingerichtet werden soll, so wurde

mit der Einrichtung derselben vom Stephanschachte aus begonnen. Auf der Grube Friedrichssegen wurde,

Statistik. XVI. *5
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um den Gang in der Tiefe zu untersuchen und zugleich für die erste Gezcugatreekensohle einen besseren

Wetterwechsel herzustellen, der Hoinrichsstolln mit der ersten Tiefbausohle zum Durchschlag gebracht. Auf

der 2. Sohle wurde das östliche Feldort nach dem Gangmittel No. 18, auf der 3. Sohle nach dem Gang-

mittel No. 15. so wie auch das westliche Feldort auf dieser Sohle nach dem Gangmittel No. 11 erlangt. Aul

der 1. und 2. Sohle des Hauptmaschinenschachtes wurden die östlichen Feldörtcr fortgesetzt und auf letzterem

das Gangmittel No. 4 sehr böftlich angetroffen. Auf der 3. Gezeugstreckensohle wurde bei den Gewinnungs-

arbeiten auf dem Gangmittel Nu. 11 eine Krystallschlotte aufgeschlossen, welche 2 Lehtr. lang, 1£ Lchtr.

hoch und J Lchtr. breit war und in welcher sowohl die beiden Stösse als die Firste mit Braunbleierzkrystallco,

meist von ausgezeichneter Schönheit, bekleidet waren.

Im Revier Dillenburg wurden auf 2 Bleierzgmben mit 43 Arbeitern 2401 Ctr. Bleierze im Werth*

von 1040 Thlr. gewonnen.

Im Revier Wiesbaden wurden auf 3 Bleierzgruben, von denen jedoch eine nicht in Förderung

stand, bei einer Belegschaft von 120 Mann 935 Ctr. Bleierze im Werthe von 1060 Thlr. gefördert

In dem zum Regierungsbezirk Wiesbaden gehörigen Theile des Reviers Wetzlar, dem sogenannten

Hinterland-Kreise, wurden auf der Kupfererzgrube Amalie 10 Ctr. Bleierze im Werthe von G Thlr. gewonnen.

1. Bergin spection Clausthal. Auf den Gruben derselben wird der Burgstädter Hauptxug.

sowie der Rosenhöfcr Zug, welche meist silberhaltigen Bleiglanz, seltener Kupferkies und Blende fähren, ge-

baut. Gefördert wurden 1,142020 Ctr., und zur Aufbereitung abgegeben 1,086580 Ctr. Bleierze. Aus letzteren

wurden gewonnen und an die Hütten verkauft 135935 Ctr. Blei- und Kupferschlieche im Werthe von 701254 Thlr.

Die Belegschaft betrug 105 Aufseher und 2207 Arbeiter incl. des Personals beim Aufbereitungshaushalt. Die

Versuchsarbeiten beschränkten sich auf das Aufsuchen und Untersuchen von hangenden und liegenden Trüm-

mern des Burgstädter Hauptganges in den tieferen Sohlen und habeu zum Theil sehr gunstige Resultate ergeben.

In den Gruben Dorothea und Karoline werden die nicht rein ausgebauten obern Baue der AJkn

einer nochmaligen Untersuchung mit gutem Erfolge unterworfen. Die gewonnenen Erze wurden auf der

Clausthaler Hütte verschmolzen.

2. Berginspection Zellerfeld. Es wurde in derselben vorwiegend silberhaltiger Bleiglanz auf

den Zellerfelder. Haus Herzberger. Hütscheuthaler und Schulcnberger Gangzügen gewonnen. — Auf der Grube

Ring und Silberschnur wurde die 4. und G. Streckcnfirste, auf Regenbogen die 3.. 5. und 6. Firste und

auf der Juliane die 7. und 8. First*? in AngrifT genommen. Gefördert wurden 41052O Ctr. und zur Auf-

bereitung abgegeben 445060 Ctr. Erz«. Durch die Aufbereitung wurden gewonnen 19677 Ctr. Schliche

im Werthe von 98000 Thlr. . Verkauft an die Hütten sind 17931 Ctr. Schlieche zum Preise von 89281 Thlr

Die Zahl der Belegschaft betrug beim Gruben- und Pochwerkshaushalt 2« Aufseher und 598 Arbeiter.

Von wichtigen Versuchsarbeiten ist zu erwähnen:

1. der Überschlag in der Ernst-August-Stolln-Sohle nach dem Spiegelthaler Gangzuge zur Wieiier-

lösuug der früher wegen Wasserdrang auflässig gewordenen dortigen alten Grubenbaue.

2. der Versuchsbau Abendstern auf dem Hütschenthalsglüekor Gange,

3. das Spitzigenberger Ort zur Untersuchung der am lberge aufsetzenden Gänge, das indessen

nach Erreichung des Devonkalkcs, ohne ein nennenswerthes Resultat zu liefern, eingestellt wurde.

4. der Versuchbau auf der Grube Ernst August. Sowohl in der Sohle des tiefen Georg-Stollns.

als auch des Ernst-AugusUStollns wurde zur Untersuchung des 13-Lchtr.-Stollnganges und

Hütschenthaler Ganges ausgelaugt, wobei vorzügliche Kupfererze, Schwerspath und spärliche Blei-

erze angetroffen wurden.

5. Die Versuchsbaue auf der Grube Haus Hannover und Brauusch weig, iu 2 Querschlägen in

5. OberbergamUbezirk Claasthai.

a. Staatswerke.

B*r>fhaup<m»unschaft Clausthal.
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der Sohl« des Enist-Augusl-Stollns bestehend, haben mehrere Gangtrümmer mit anscheinend höff-

lichen Pocherzen angefahren, deren weiter fortgesetzte Untersuchung auch wirklich gute Resultate

erzielen liess.

6. Bereits durch das Bocks wieser Flügelort des Ernst-August-Stöllns wurde die Fortsetzung eines

hangenden Ganges des Hau» Hellberger Zuges erzführend überfahren, auch durch östliche und

westliche Auslängungen die Krzführung auf 135 und 50 Lchtr. Lange nachgewiesen und der Abbau

dieses Mittels durch mehrere in höheren Sohlen getriebene Oerter vorzurichten begonnen.

7. Der Versuchsbau Gottes Glück im Gemkenthale unweit Altenau dient zur Eröffnung der auf-

lässigen Kupfererzgrube »König Georg*.

8. Das auf Kosten der Uutenthaler Werkskasse getriebene Bocks wieser Flügelort d«s Ernst-August-

Stollns ist um 9t>£ Lchtr. erlangt und dabei der Buscher Segener Gang taub überfahren worden.

Die gewonnenen Erze wurdeu auf der Altenauer und Lautenthaler Hütte verschmolzen.

3. Berginspection Lautenthal. Es wurden daselbst silberhaltiger Bleiglanz, Kupferkies und

Blende gewonnen. Die Baue gehen in zwei Grubenabtheilungen , im Bockswieser und im Lautenthaler Re-

viere, um. Die ßockswieser Gänge führen hauptsächlich silberhaltigen Bleiglanz, dessen Gewinnung gegen-

wärtig in den Firsten der «. bis 8. Strecke der Gruben Herzog Angtut und Johann Friedrich auf dem
Auguster und dem Piesthaler Hauptgange umgeht. Die Lautenthaler Gänge führen meistenteils Blende,

Bleiglauz und Kupferkiese und wurdeu gegenwärtig in 130 bis 200 Lchtr. Teufe gebaut. Gefördert sind

450000 Ctr. und zur Aufbereitung abgegeben 282000 Ctr. Boherze. Durch Aufbereitung wurden ausser der

erfolgten Blende 29000 Ctr. Bleischlieche. mit Kupferschliechen vermengt, im Werthe von 134431 Thlr. dar-

gestellt und an die Hütten zu dem genannten Preise abgegeben. Die Belegschaft betrug für die ganze

Production an Blei- und Kupfererzen, sowie für die Blende 3!» Aufseher und 701 Arbeiter einschliesslich

der Arbeiter beim Aufbeieituogshaushalte.

Die Untersuchung des im Hoffnunger und tiefen Georg-Stolln edel angefahrenen Augustcr Ganges

mittelst Mittelstrecken und Auslagen wird stark hetrieben und ist his jetzt ein Erzmittel von 50 Fuss Höhe

aufgeschlossen worden. Der Zellerfelder Hoffnunger Richtschacht wird mit ca. 8 Lchtr. weiterem Abteufen

die Sohle des tiefen (jcnrg-Stollns erreichen nud dann als Wetterschacht für die dortigen Baue dienen können.

Im Lautenthalcr Reviere wird das derbe Blcndetrumm im liegenden Theile des Hauptiranges und

seine Vorrichtung behufs deninäehstigen Abbaues eifrig betrieben und wird daselbst in 2 bis 3 Jahren ein

SO Lchtr. hohes und 40 Lchtr. langes edles Blendemittel zum Abbau vorgerichtet sein.

Der Umbruch der zweiten tiefen Wasserstrecke, in welcher die Tiefbauwasser nach dem Einbau der

2. Wasscrsäulenmaschine abgehoben werden solleu, ist mit Ort und Gegeuort 06 Lchtr. fortgebracht und

wird nach etwa 50 Lchtr. weiterer Erlangung beendet sein. Die gewonnenen Erze wurden auf der Lauten-

thaler Hütt« verschmolzen.

4. Berginspection Silbernaal. Es wurde im Felde der alten Gruben Bergwerkswohlfahrt,
Neuer Bergstern, Knescbcckschacht, Hülfe Gottes und Friedrich Wilhelm, von denen einzelne

als Lichtschächte beim Betriebe des Ernst-August^Stollns in neuerer Zeit abgeteuft sind und durch umfassende

Versuchsbaue gute Erzmittel des Silbernaaler Ganges oder zu demselben gehörige Trümmer angefahren haben,

gebaut. — Die Grube Friedrich Wilhelm baut auf einem solchen liegenden Trumm: von den auf der-

selben geförderten Erzen, soweit sie innerhalb der benachbarten Herzoglich Braunsenweigs*.hen Gebiete ge-

wonnen werden, wird eine Abgabe von V»o des Bruttowerthes excl. der etwa vorkommenden Eisenerze und

Kohlen an die Bramuchweigsche Regierung entrichtet Abbau fand in der Erbtiefsten Firste, in der 7. bis

10. Firste der Bergwerkswohlfahrter Grnbe, in der 4. bis 6. Firste der Grube Hülfe Gottes und in der

6. Firste der Grube Friedrich Wilhelm statt. Gefördert sind 394405 Ctr. und zur Aufbereitung abgegeben

281188 Ctr. Roherze, aus welchen 2323« Ctr. Bleischliecb im Werthe von 154012 Thlr. dargestellt sind.

Der Verkauf an die Hütten betrug 24007 Ctr. Bleischlieche im Werthe von 159122 Thlr. Die durchschnitt-

liche Belegschaft war einschliesslich des Personals für die Aufbereitung 17 Aufseher und 449 Arbeiter.

Die gewonnenen Erze wurden auf der Claustbaler. Altenauer und I^autentbaler Hütte verschmolzen.
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Versuchsarbeiten. Der Hauptquerschlag vom Knesebeckschachtc in der Sohle des Ernst-August-

Stollns zur Untersuchung des Iberger Kalkes hat denselben bereits 16 Lchtr. lang ohne günstiges Resultat

durthörtert. Die Untersuchungen des Silbernaaler Gaugzuges- am „Knesebeckschachte" und .Neuen Berg-

stern* werden eifrig fortgesetzt.

5. Berginspectiou St. Andreasberg. Auf dem sogenannten inwendigen Zuge bauen die

Gruben Samson, Catharine Neufang, Abendröthe, Guade Gottes und Bergmannstrost; auf

dem auswendigen Zuge baut die Grube St. Andreaskreuz. Die Gange führten namentlich in der Vorzeit

edle Silbererze und silberhaltige Bleierze. Der gegenwärtige Stand des Andreasberger Bergbaues ist ein

ungünstiger.

Abbau wurde betrieben in Firsten des Samsoner. Gnade Gotteser, Julianer und Franz -Auguster.

Jacobsglücker und Neufanger Ganges.

Gefördert und an die Aufbereitung abgegeben wurden 32565 Ctr. Roherze, aus welchen 2400 Ctr.

Bleischlioche und 265 Ctr. Silberschlieche im Gesammtwerthe von 37117 Thlr. dargestellt sind. An die

Hütte verkauft wurden 1789 Ctr. Schliecho für 31117 Thlr. Die Belegschaft bestand einschliesslich des Anf-

bereitungspersonals aus 16 Aufsehern und 276 Arbeitern.

Zur Untersuchung des Samsoner Hauptgange* ist in einer Teufe von 410 Lchtr. das 41. Streckenort

um 16 Lchtr. ohne nennemwerthe Anbrüche erlangt und alsdann eingestellt worden.

b. Coramunion - Werke.
Der Rammetsberger Bergbau forderte 187992 Ctr. Bleierze im Werthe von 22018 Thlr. (Siehe

Kupfererze.)

Uebersicht der Menge und des Warthes der Förderung der Bleierzwerke im Oberbergamtabezirk Clausthal.

Z>hl

der

Arbiter
und

Aufgeber

l'naufbcrcitet« Bleicrc-

Fördorung

i

Menge Geldverth

Ctr. TWt.

Blei- und K

Menge

Cir.

upfentcblieche

Geldwerth

Tblr.

Durch'

schnitü.

Werth
pro Ctr.

Schliech

a. Staatswerke.

Provinz Hannover.

Lautenthal ....
Silbernaal

St. Andreasberg . . .

Summe a. .

b. Communion Werke.

Kammeisberg

Summe Bleierze

2312

624

740

466

292

i

1,142020 .

410520 ,

450000 L Sl6he

394405
Schlwche

32565 '

135935

19677

29000

23236

2665

701254

98000

134431

154012

37117

154

150

139

198

417

4434

110

2,429510

187992
! 22018

210513 1,124814 160

pro Ctr.

En

3,6

4544

Sumi

2,617502 22018

ne Werth der Forderung

210513 1.124814

' 1,146832 Thlr.

Digitized by Google



VI. Kupfererzberjrluii. 117

Zusammenstellung der Bleierzförderung im Jahre 1867 für den Umfang des Staates nach Regierungsbezirken:

G c 1 d w o r t h

Kegierungs r

Am» LI

der

Irrobrti

Arbeiter
Förderung

im Ganzen proi v feutner

Ctr. TW.Thlr. Thlr. 8gr. l*f.

3 1411 198258 714155 3 18

— — 1295 647 _ 14 11,9

1 53 — —
2 91 14865 36261 7 13 2,2

3 12 2477 5130 2 2 1.6

55 2855 159974 360174 2 7 6,5

4 154 6400 21446 3 10

27 723 99217 256591 2 17 7,0

2 281 49621 106685 2 4 6.0

Coblenz (rechtsrheinisch) 18 749 54665 102928 1 26 5,8

12 517 25817 60597

;

10 5,o

25 2137 132552 198006 M
.

9,8

16 4936 712494 1,577471 2 5,0

7 444 64697 196407 3 1 0,9

Bergbauptniannschaft Clausthal .... 5 4434 201513 1,124814 5 17 5,5

1 126 107427 12582 3 6,2

Summe . . 181 18923 1,831272 4,773894 2 18 2,5

im Jahre 1866 . . 176
L

15554 2,472440 4,343644 « 22 8.5

Zu- (Ab-) nähme 1

) . . 5 3369 (641168) 430250 - 25 6

VI. Kupfererzbergban.

1. Oberbergamtsbezirk Breslan.

In Oberschlcsicn fand gar kein Kupfererzbergbau statt. In Niederschießen waren 6 Gruben gegen

4 im Jahre 1866 im Betriebe, der aber im Allgemeinen unbedeutend war. Die Gesaramtförderung des Ober-

bergamtsbezirkes betrug

im Jahre 1867: 52240 Ctr. im Werthe von 7098 Thlr. mit 119 Arbeitern,

- - 1866: 10004 - - - - 3971 - - 106

im Jahre 1867 also mehr 42236 Ctr. 3127 Tblr. 13 Arbeiter.

Der Werth pro Ctr. stellt sich hiernach auf 4 Sgr.. während er im Vorjahre noch 12 Sgr. und im

Jahre 1865 sogar 2^ Thlr. ausmachte. Der Grund hiervon liegt darin, dass die bei Kupferberg betriebenen

Gruben nur geringe Quantitäten reicherer Kupfererze (Kupferkies, Buntkupfererz, Kupferglanz und Fahlerz)

lieferten, wahrend die bei Hasel belegene Grube Stilles Glück allein 50535 Ctr. armen Kupferschiefer för-

derte, d. i. 97,4 der ganzen obigen Förderung. Die aus den letzteren Krzen dargestellten silberhaltigen

Kupfersteine wurden nach Freiberg verkauft.

Die Erze der letzt genannten Grube wurden grösstenteils auf einer eigenen Hütte, die der übrigen

Gruben auf der Hütte zu Rudelstadt theils zu Garkupfer, theils zu Kupferstein verarbeitet.

Beschäftigung fanden durch den Kupfererzbergbau 119 Arbeiter.

') Wegen der bedeutenden Abnahme der Menge der Bleien« venrleiclie Seite 27.
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2. Oberbergamtsbezirk Halle.

Obwohl in Folge der starken Einfahr von Kupfer aus Chili die Preise für Garkupfer und Raffinade

wahrend des Jahres in fallender Bewegung waren und gegen Ende des Jahres bis auf 26 bis 27 Thlr. für

den Centner gefallen waren, hat die Gewinnung von Erzen doch gegen das Vorjahr wieder zugenommen.

Sie betrug nämlich

1867 auf 12 Werken mit 4613 Arbeitern 2,374357 Ctr. mit 1,059788 Thlr. Werth,

1866 - 13 - - 4088 - 1,990631 - - 892358 -

Zu- (Ab-) nähme (1) Werk 525 Arbeiter 383726 Ctr. 16743G Thlr. Werth.

Rcirieninjfsheiirk Merseburg.

Vom Staate verliehene Werke.

Die nachgewiesene Zunahme kommt lediglich auf Rechnung der Mansfeld'sehen Kupferschiefer bauen-

den Gewerkschaft, deren Betrieb stetig an Ausdehnung gewinnt. Es förderten

die oberen Reviere unteren Reviere du Sangerbauser Revier

Kupferschiefer, Ctr 1,114140 1,097040 107500

dabei waren beschäftigt. Arbeiter .... 2262 1873 422

Häuerleistung in der 8 stund. Schiebt, i'tr. . 3,«* 2,ii —
Verhauene Strebfläcbe, QLchtr 3hV27>)

" '

46710 4240 *8877

durchschnittlicher Lohn, Sgr. . . . _ . 18,«« 15,4 —
Zur Ausrichtung tieferer Abbansohlen siud 9 Schachte, und zwar 4 in den oberen, 5 in den uutereL

Revieren, im Abteufen begriffen gewesen. Von dienen ist nur der Ottoschacht bei Wimmelbnrg bis auf du

Maschinenanlage über Tage vollendet worden; er ist 85 Lchtr. tief und erreichte das Flöte bei einer Tiefe

von 81 Lchtr.

Der Schlüsselstolln wurde mittelst seiner zwei Feldörter und zwei Gegenörter weiter erlängt; auch

der Zabenstedter Stölln, der vor Jahren bei 296 Lchtr. vom 25. Sehlüsselstollnlichtlochc eingestellt worden war.

wurde wieder belegt und bis zu 352 Lchtr. lJinge fortgesetzt, um den im vorigen Jahre mit dem Schlüssel-

stollnfeldort im Stockbacher Revier getroffenen wasserreichen Rücken anzufahren. Ausserdem wurden die in

der Scblüsselstollnsohle angesetzten Querechlage nach den vorbezeieltneten Tiefbauschnchtun entsprechend erlangt

Im Ganzen wurden au Vorrichtungs- und Förderstrecken auf den oberen Revieren . 1416| Lchtr

- unteren - . 185 Ii;

- dem Sangerhäuser Rev. 138

zusammen 3406g Lchu-

aufgefahren.

Zur Förderung und£Wasserhaltung waren auf den Gruben der Mansfeld'schen Gewerkschaft 10 Wasser-

maschinen und 25 Dampfmaschinen mit 461 Pferdekräften und 38 Dampfkesseln vorhanden, darunter 1 L*-

comobile zur Wasserhaltung und 6 Lokomobilen zur Förderung. 2 Wasserhaltungsdampfmaschinen waren

unterirdisch in Thätigkeit, von denen aber die eine in dein Erdmannschacbte durch die Anlage des Ot;«>-

schachtes entbehrlich geworden ist.

Nicht vom Staate verliehene Werke.

Auf dem Wickeroder Kupferschieferbergwerk in der Grafschaft Stolberg-Stolberg gingen nur Aus-

richtungsarbeiten um, bei denen 331 Ctr. Schiefer gewonnen wurden; das Stoiberger Kupferschieferbergwerk

war gar nicht im Betriebe.

Regriernngsbeiirk Krfurt.

Vom Staate verliehene Werke.

Die Förderung von Kupfererzen und silberhaltigen Fahlerzen in den Kreisen Schleusingen und Ziegen-

rück des Regierungsbezirks Erfurt betrug im Ganzen nur 5346 Ctr. gegen 6571 Ctr. im Vorjahre. Davon

') Im vorigen Jahrgange ist an dieser Stelle S. 136 zu le*«n: 28410 statt 28,ito.
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kommen 3899 Ctr. auf die vereinigten Reviere bei Kamsdorf im Kreise Ziegenrück, 597 Ctr. resp.

850 Ctr. auf die Gruben Ernestine und Grüne Hoffnung bei Goldlauter im Kreise Schleusingen. Auf
letzterer Grube ist der Versuch gemacht und noch nicht beendet, die Erze mit Salzsäure auszulaugen und

sie durch Darstellung von Cementkupfer zu verwerthen. Die vorgenommenen üntersuchungsarbeiten haben

nennenswerthe Aufschlüsse nicht ergeben.

Im Ganzen waren bei der Kupfereraförderuug im Regierungsbezirk Erfurt nur 34 Arbeiter beschäftigt.

3. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Regierungsbezirk Arnsberg.

Es gingen nur Versuchsarbeiten im Reviere Witten auf den Zechen Siegeskrone bei Dahl und

Erzgebirge II in der Bracke bei Iserlohn um.

Regienmgubeurk Düsseldorf.

Im Revier Werden wurden Versuchsarbeiten auf der Zeche Montana bei Wülfrath betrieben.

Gewinnung von Kupfererzen hat in 1867 im Oberbergamtsbezirk nicht stattgefunden.

4. Oberbergamtsbezirk Bonn.

AJte LandeBtheile.

A. Rechtsrheinische Landestbeile.

a. Nicht vom Staate verliehene Werke.

Regierungsbezirk Arnsberg.

In der Standesherrscbaft Wittgenstein-Wittgenstein wurden auf den bei dem Bleierzbergbau

qereita erwähnten Gruben 40 Ctr. Kupfererze im Werthe von 207 Thlr. gewonnen.

b. Vom Staate verliehene Werke.

In den hierher gehörenden Reviereu waren im Ganzen 23 Kupfererzgruben mit einer Belegschaft

von 696 Arbeitern in Betrieb.

Die gesammte Kupfererzproduction . von welcher indes» ein beträchtlicher Theil den Eisen- und

Bleierzgruben angehört, belief sich auf 815645 Ctr. im Werthe von 114617 Thlr. Gegen das Vorjahr ergibt

sich hieraus eine Abnahme von 129258 Ctr. oder 13,7 pCt. und dem Werthe nach von 25641 Thlr. oder

18,3 pCt.

Regierungsbezirk Ariwbeig.

Der hierher gehörende Theil dieses Regierungsbezirks producirte auf 9 Kupfererzgruben mit einer

Belegschaft von 569 Arbeitern 786557 Ctr. Kupfererze im Werthe von 96720 Thlr., wobei 15376 Ctr. Fahl-

erze im Werthe von 40827 Thlr. inbegriffen sind. Ks wurden also 105359 Ctr. oder 11,8 pCt und dem

Werthe nach 14856 Thlr. oder 13,3 pCt. weniger als im Vorjahre gewonnen.

Im Revier Siegen I fand auf 8 Eisenerzgruben eine Kupfererzforderung von 7692 Ctr. im Werthe

von 5352 Thlr. statt. Dieselbe hat sich gegen das Vorjahr mithin um 2269 Ctr. oder 22,8 pCt. und dem

Geldwerthe nach um 2512 Thlr. oder 31.» pCt. vermindert. Im Revier Siegen II wurden auf 5 Eisenerz-

gruben 2518 Ctr. Kupferene im Werthe von 1928 Thlr. gewonnen. Auch hier ist die Production gegen das

Vorjahr und zwar der Menge nach um 1650 Ctr. oder 39,c pCt. und dem Geldwerthe nach um 2240 Thlr.

oder 53,? pCt. gesunken.

Im Revier Burbach wurden auf f> Eisenerzgruben und einer Bleierzgrube 769 Ctr. Kupfererze im

Werthe von 684 Thlr. gewonnen. Die Production ist wiederum gegen die des Vorjahres auf fast die Hälfte

zurückgegangen.
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Im Revier Müsen wurdeu auf drei mit 248 Arbeitern belegten Kupfererzgruben, von denen jedoch

nur eine in Förderung stand, auf 2 Bleierzgraben und einer Eisenerzgrube 7061 Ctr. Kupfereric im Werth*

von 11446 Thlr. und ausserdem 15370 Ctr. Fahlerze im Werthe von 40827 Thlr., zusammen also 22437 Ctr.

Erze im Werthe von 52273 Thlr., mitbin 3746 <*r. oder 14,3 pCt. und dem Werthe nach für 7869 Thb.

oder 13,1 pCt weniger als im Vorjahre gefördert. An der genannten Kupfererzförderung waren betheilig;

die Kupfererzgrubc Heinricbssegen mit einer Förderung von 1696 Ctr. Kupfererzen und 10160 Ctr.

Fablerzen, die Bleierzgruben Silberart mit 3381 Ctr. Fablerzen, Victoria mit 1295 Ctr. Fahlcrcen,

Wildermann mit 883 Ctr. Kupfererzen und 168 Ctr. Fablerzeu, Deutsche Einheit mit 390 Ctr. Kupfer-

erzen und endlich die Kisenerzgrube Stahlberg und Bei lehn mit 4092 Ctr. Kupfererzen und 372 Ctr

Fahlerzen.

Die Kupfererze wurden tbcils auf den Metallhütten im Reviere, theils auf der Niedertisch bacher und

Braubacher Hütte, so wie auf anderen rheinischen Hüttenwerken zu Oute gemacht. Die Verarbeitung der

Fablerze fand indessen nur auf den bei Müsen gelegenen Hütten statt. Auf der Grube Heinrichssegen

wurde in der 3. Gezeugstreckensohle des Hauptgauges ein Ausrichtungsort gegen Südwesten von 33,y Lchtr.

Länge getrieben, und hierdurch^ein Bleierze führendes Trumm ausgerichtet. Auf der 30-Lchtr.-Sohle wurde

die Tiefbaustrecke auf dem Wernergange bei 1 Lchtr. durchschnittlicher Mächtigkeit und befriedigenden Fahl-,

Kupfer- und Bleierzanbrüchen 28,1 Lchtr. weiter aufgefahren. Die in der tiefen Stollnsohlc auf dem Werner-

gange zur Förderung und Wasserhaltung bestimmte Turbinenaulagc wurde im Frühjahr vollendet und bat

den Erwartungen vollkommen entsprochen.

Im Revier Olpe fand auf 3 Kupfererzgruben, welche mit 12 Arbeitern betrieben wurden, keine

Förderung statt, dahingegen lieferten 6 Kisenerzgruben 1901 Ctr. Kupfererze im Werthe von 2039 Thlr. Es

ist demnach eine Verminderung der Production gegen das Vorjahr um mehr als das Doppelte oder 61,5 pCt

und dem Wcrtbe nach um 2227 Tblr. oder 52,2 pCt. eingetreten.

Im Revier Arnsberg fand auch im Jahre 1867 keine Kupfererzgewinnung statt.

Im Revier Brilon wurden auf der Kupfererzgrube Stadtbergcr Kupferdistrict, welche mit 3fti

Arbeitern belegt war, 740853 Ctr. Kupfererze im Werthe von 29251 Thlr. und auf der Bleierzgrube Ver-

einigte Bastenberg und Dörnberg 10387 Ctr. im Werthe von 5193 Thb"., zusammen also 751240 Ctr.

im Werthe von 3 1444 Thlr. gewonnen. Die Production hat sich demnach der Menge nach um 94087 Ctr.

oder 11,1 pCt. vermindert und dem Werthe nach um 787 Thlr. oder 2,3 pCt. gegen das Vorjahr vennehrt.

KegicruDggbcrirk Coblouz.

In dem rechtsrheinischen Theile dieses Regierungsbezirks waren 10 Kupfererzgruben mit einer Be-

legschaft von 96 Arbeitern in Betrieb. Die Gesammtproduction von Kupfererzen, wovon der grössere Thetl

auf Eisen- und Bleierzgruben gewonnen wurde, belief sich auf 26998 Ctr. im Werthe von 16317 Tblr. Die-

selbe ist somit gegen das Vorjahr um 21815 Ctr. oder 44,7 pCt. und ihrem Geldwcrthc nach um 8868 Thlr.

oder 35,2 pCt. gefallen.

Im Revier Daaden wurden auf 2 Kupfererzgruben mit 4 Arbeitern 158 Ctr. und ausserdem auf

10 Eisenerzgruben 1623 Ctr. Kupfererze, zusammen also 1781 Ctr. im Oesammtwerthe von 2212 Thb. ge-

wonnen. Die Production hat also gegen die des Vorjahres um 1357 Ctr. oder 43,2 pCt. und ibrem ßetö-

werthe nach um 3002 Thlr. oder 57,6 pCt. abgenommen.

Im Revier Betzdorf (Kirchen) wurden auf 4 Eisenerz- und 2 Bleierzgruben 3702 Ctr. Kupfererze

im Werthe von 1974 Thlr. gewonnen.

Im Revier Hamm wurden auf 2 Kupfererzgruben 347 Ctr. und daneben auf 17 Eisenerzgruben

6981 Ctr. Kupfererze, überhaupt also 7328 Ctr. im Oesammtwerthe von 6040 Thlr. gewonnen. Die For-

derung hat demnach gegen das Vorjahr um 2006 Ctr. oder 37,7 pCt. und dem Geldwerthe nach um 2204 Thb.

oder 57,4 pCt. zugenommen.

Im Revier Unkel waren 5 Kupfererzgruben, von denen indes* nur drei in Förderung standen, mit

einer Gesammtbelegschaft von 73 Mann in Betrieb. Dieselben förderten 9073 Ctr. Kupfererze im Werthe
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von 4228 Thlr. Gegen das Vorjahr hat hiernach eine Productionsverminderung am 23122 Ctr. oder 7l# pCt.

and dem Werthe nach um 8028 Thlr. oder 65,6 pCt statt gefunden. Diese grase Verminderung erklärt

»ich dadurch, dass man deu Tiefbau der Grube St. Josephsberg ersaufen Hess und der Betrieb der Grube

Clemenslust in Folge der niedrigen Erzpreise sehr eingeschränkt wurde. — Auf der Grube St. Josephs-
berg erfolgte der Betrieb wie im Vorjahre in der 80-Lchtr.-Sohle, besonders aber in der 5 Lchtr. tieferen

Gesenksohle, wo man fortgesetzt günstige Aufschlüsse machte. Die Mächtigkeit der derben Erze, und zwar

vorherrschend Kupferkiese, betrug an verschiedenen Punkten ^ bis 2 Fuss; da aber der Gesenkbau namentlich

durch die Wasserhaltung mit zu vielen Kosten verknüpft war und der alleinige Botrieb auf den nördlichen

bangenden Trümmern über der 80-Lchtr.-Sohle, sich nicht so sehr lohnte, um eine Dampfmaschine betreiben

zu können, so Hess man die Grube trotz der schönen Aufschlüsse, wie schon bemerkt, im Tiefbau ersaufen.

Ein schwunghafter Betrieb ist somit nur dann zu erwarten, wenn man sich endlich entschliessL, den Alexander-

schacht weiter abzuteufen. — Auf der Grube Clemenslust bewegte sich der Betrieb vorzugsweise in der

3. Gezeugstrecke, welche um 215,4 Lchtr. weiter nach Süden fortgeführt wurde. Mit dem Abteufen zwischen

der 2. und 3. Gezeugstrecke, so wie mit dem Auffahren des Querschlags zur Bildung der 3. Sohle wurde

«in bis dahin unbekannter 2 Fuss mächtiger Blende-, Blei- und Kupfererzgang aufgeschlossen, in welchem ein

2 Fuss mächtiges Quarztrumm mit eingesprengten Kupferkiesen und 5 Blendetrümmer mit eingesprengten

Bleierzen von 4 bis 16 Zoll Mächtigkeit auftraten. Dieser Gang streicht in h. 11 und fällt mit 70 Grad

westlich ein und wird in seiner südlichen Fortsetzung mit dem Cleinensluster Gange zusammentreffen.

Im Revier Wied wurden auf einer Kupfererzgrube mit 19 Mann Belegschaft 18 Ctr. Kupfererze im

Werthe von 97 Thlr. und ausserdem auf 4 Eisenerzgruben 5096 Ctr. Kupfererze im Werthe von 1771 Thlr.

gefördert. Die gesamrate Kupfererzproduction betrug also 5114 Ctr. im Werthe von 1868 Thlr. Die

Kupfererzgrube Iris wurde am 1. Juli wegen zu starker Wasserzuflüsse vorläufig eingestellt und soll nach

Aufstellung einer stärkeren Dampfmaschine, mit deren Fundamentirung man bereits beschäftigt ist, wieder

in Betrieb gesetzt werden.
R«gierung»bexirk Cöln.

Die Gesammtkupfererzproduction des rechtsrheinischen Theiles dieses Regierungsbezirks belief sich

auf 2090 Ctr. im Werthe von 1580 Thlr. und blieb somit hinter der vorjährigen um 2084 Ctr. oder 49,9 pCt. und

dem Werthe nach um 1917 Thlr. oder 54,8 pCt. zurück. Die Zahl der betriebenen Kupfererzgruben betrug

4 und deren Belegschaft 31 Mann.

Im Revier Deutz wurden auf einer Kupfererzgrube mit 7 Mann Belegschaft 60 Ctr. Kupfererze und

ausserdem auf einer Zinkerzgrube 1088 Ctr., überhaupt also 1148 Ctr. Kupfererze im Gesammtwerthe von

942 Thlr. gewonnen. Gegen das Vorjahr hat somit eine Verminderung der Production um 1507 Ctr. oder

5ti,g pCt. und dem Werthe nach um 1236 Thlr. oder 56,7 pCt. stattgefunden.

Im Revier Künderoth wurden auf einer Eisenerzgrube 233 Ctr. und auf 2 Bleierzgruben 700 Ctr.,

im Ganzen also 933 Ctr. Kupfererze im Werthe von 621 Thlr. gewonnen, so dass die Production gegen das

Vorjahr um 453 Ctr. oder 94,4 pCt. und dem Werthe nach um 161 Thlr. oder 35 pCt. gestiegen ist.

Im Revier ünkol wurden auf einer Blcicrzgrube 9 Ctr. Kupfererze im Werthe von 17 Thlr. ge-

wonnen. Ausserdem waren noch 3 Kupfererzgruben mit zusammen 24 Arbeitern in Betrieb, dieselben standen

jedoch nicht in Förderung.

B. Linksrheinische Landesthcile.

In dem linksrheinischen Theile des Oberbergamtsbezirks wurden auf 4 Gruben mit 20 Mann Beleg-

schaft 2642 Ctr. Kupfererze im Werthe von 2871 Thlr. gewonnen. Es hat also eine Verminderung der

Production gegen das Vorjahr um 2727 Ctr. oder 50,ö pCt., dahingegen dem Werthe nach eine Steigerung

von 665 Thlr. oder 30,i pCt. stattgefunden.

UcgirrunKäbetirk Coblenz.

In dem hierher gehörenden Theile dieses Regierungsbezirks beschränkte sich die Kupfererzproduction

auf 253 Ctr. im Werthe von 445 Thlr. Diese Production stammt von drei dem Revier Coblenz U ange-

Stetittlk, XVI. 16
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hörenden Bleierzgruben. Ausserdem fand noch eine geringe Gewinnung von Kupfererzhanfwerk auf der im

Revier Commern gelegenen mit 9 Arbeiten betriebenen Kupfererzgrube Elisabeth statt, welche« indws

noch unaufbereitet auf der Halde liegt.

Im ltevier Coblenz I waren 2 Kupfererzgrubeu mit zusammen 4 Mann Belegschaft in Betrieb,

hatten aber ebenfalls keine Förderung.

Kegierunfsbezirk C5]n.

Auch im Jahre 1867 war nur die eine dem Revier Brühl angehörende Kupfererzgrube Emmi
Carolina bei Ncunkircheu in Betrieb, welche mit 7 Arbeitern 84 Ctr. Kupfererze im Werthe von 168 Thlr..

also 31 Ctr. und im Werthe 62 Thlr. weniger als im Vorjahre förderte.

ReperungsheMrk Trier.

In diesem Regierungsbezirk beschrankte sich die Kupfererzproduction auf 2305 Ctr. Kupferem- im

Werthe von 2261 Thlr., welche auf der im Revier Gemünd bei Bleialf gelegenen Bleierzgrube Neue Hoff-

nung gefördort wurden.
Reperungsboiiirk Aachen.

Im Regierungsbezirk Aachen fand auch in diesem Jahre keine Kupfererzgewinnung statt.

Zusammenstellung der Kupfererzförderung der alten Landestheile des Oberbergamtsbezirks Bonn nach

Regierungsbezirken.

U e g i < r u n g s bezirk
Zahl

der

(iruMi

Arbeiter
V'..ilili>rnn^

Mr.

--

<r 0 1 d VT 0 r Iii

im GiOi7.cn

Thlr.

pro

Thlr. r u

Arnsberg (einschlief!, der Standeshemchaft Witt-

Cöln (linksrheinisch)

Cohlenz (rechtsrheinisch)

Summe . .

Im Jahre 1866 . .

Zu- (Ab-) nähme . .

o

i

l

10

56!)

31

7

96

i:t

786507

2000

84

26008

253

2305

06027

1580

168

16317

44ii

2261

3

18

22

29

8,4

8.8

7
1.6

0,)

ii

27

36

716

838

818327

053021

117608

11586«)

4

4

3»

7.o

(f) (122) (l:i55!>4) (28168)

Noue LandesthoUe.

In dem zum Oberbergamtsbezirk Bonn gehörigen Theilc des Regierungsbezirks Cassel wurden auf

den zu dem Kupferwerke Thalitter gehörenden fiscalischen Kupferschiefergruben resp. auf den 10 Ge-

winnungspunkten 39043 Ctr. Kupfererze mit 4340 Thlr. Werth gewonnen, wobei 80 Arbeiter beschäftigt

waren. Gegen das Vorjahr hat sich die Production um 3053 Ctr. gesteigert, doch war das Ausbringen

ein geringeres.

Im Regierungsbezirk Wiesbaden betrug die Kupfererzproduction 26361 Ctr. im Werthe von

40867 Thlr. gegen 20319 Ctr. im Werthe von 19450 Thlr. im Vorjahre. Die Production ist also um 6042 Ctr.

oder 29,7 pCt., dem Werthe nach um 21417 Thlr. oder 110,i pCt. gestiegen. Diese bedeutende Werth-

Steigerung rührt von der stärkeren Förderung reicher Kupfererze auf der Grube Stangenwaage her (durch-

schnittlich 3 Thlr. 16 Sgr. 5 Pf. für den Centner).
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Im Revier Dillenburg wurden auf 6 Kupfererzgruben, von denen jedoch nur 2 in Förderung stan-

den, bei einer Belegschaft von 166 Mann 23015 Ctr. Kupfererze im Werthe von 39718 Thlr. und ausserdem

auf einer Nickelerzgrube 23 Ctr. im Werthe von 46 Thlr., im Ganzen alao 23038 Ctr. im Werth« von

39764 Thlr. gewonnen. An dieser Produetion ist die Grube Oelberg mit 12028 Ctr. und die Grube Stangen-

waage mit 10987 Ctr. betheilif't. — Auf der Grube Oelberg wurde nach vollendetem Ausbau des Maschinen-

achachtes das Abteufen desselben weiter fortgesetzt und durch den Tiefbau der 2,»-, Lchtr. mächtige, 21 Zoll

derbe Kupferkiese führende Gang aufgeschlossen. Die Aufbereitung wurde verbessert, die frühere Handwäsche

beseitigt und dafür ein 18 Fuss hohes Wasserrad nebst einem Walzwerke, zwei Separationstrommeln mit fünf

Setzkasten und einem Stossherde angelegt. Auf der Grube Stangenwaage wurde das östliche Stollnfeldort

des oberen Stöllns auf dem Eisensteinlager, so wie das westliche Feldort im tiefen Stölln der Grube Gnade

Gottes weiter erlängt und damit der Ländcheägaug, sehr schöne derbe Kupfererze führend, durchfahren. Die

Kupfererze wurden auf der der Gruben-Gewerkschaft gehörigen Isabellenhütte bei Dillenburg zu Gute gemacht.

Im Revier Diez wurden auf der bei den Bleierzen aufgeführten Grube Mercur 2076 Ctr. Kupfererze

im Werthe von 689 Thlr. gewonnen.

In dem hierher gehörigen Theile des Reviers Wetzlar wurden iuf 4 Kupfererzgruben mit einer

Belegschaft von 50 Mann 345 Ctr. Kupfererze im Werthe von 410 Thlr. gefördert.

Im Revier Wiesbaden endlich wurden auf der Bleierzgrube Gute Hoffnung 2 Ctr. Kupfererze

im Werthe von 4 Thlr. gewonnen.

5. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

a. S t a a t s w e r k e.

Provinz llamiover.

Auf den oberharzer Bleierzgängen werden Kupfererze als Nebenproduct mitgewonnen und werden

aus denselben durch die Aufbereitung die mit Kupfcrschliechen vermischten Bleischlieche dargestellt. Die

Gewinnung geschieht namentlich auf dem Kupferkiestrumm der Grube Charlotte. Die gesammte Pro-

duetion wurde auf der Lautenthaler nnd Altenauer Hütte verschmolzen.

liegionuigtibexirk CaswL

Das Kupferschieferwerk bei Kiechelsdorf baut auf seinem silberarmeu, vielfach durch Sprünge

verworfenen Kupferschicfcrllötze, das in der Nahe des Dorfes Nentershausen aufsetzt. Die Mächtigkeit der

schmelzwürdigen Kupferschiefer beträgt ca. 4 Zoll, die der Sanderze 1 Zoll. Die selten schmelzwürdigen

Noberge sind i bis 1£ Zoll stark. Der Abbau geschieht durch Strebbau (Krummhölzerarbeit). Gefördert

sind 70714 Ctr. Schiefer im Werthe von 19055 Thlr. durch 138 Arbeiter und 5 Aufscher mit einer durch-

schnittlichen Jahresleistung von 512 Ctr. pro Arbeiter.

b. Communionwerke.

Im Rammeisberge sind 195623 Ctr. Kupfererze im Werthe von 51371 Thlr. durch 111 Arbeiter

und Aufseher gewonnen worden. Die zur weitereu Untersuchung des dortigen, vor einigen Jahren neu auf-

geschlossenen Erzmitteis angesetzten Versuchsarbeiten sind fortgesetzt worden und haben in der Sohle des

tiefen Julius Fortunatus-Stolln günstige Aufschlüsse gegeben. Auf der Bergesfahrtcr Strecke ist ein weiteres

Erzmittel noch nicht gefunden, ebenso nicht in der Sohle der 3. Strecke. Die gewonnenen Erze werden zu

Oker. Julius- und Sophienhütte verschmolzen.

16»
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üebersicht der Kupfererzproduetion des Oberbertramtsbezirks Clausthal.

Zahl dor
Gruben-
arbeiter

und
Aufcehor

Forderung
Erze

Menge Werth

Ctr. Thlr.

a. Staatswerke.
1. Provinz Hannover.

llarmnonAnfinn l"*1ai.otl.a 1ner^impucuun i i.iusiuiii .

Zellerfeld . . .

Lautenthal

2. Provinz Hessen.

Riebelsdorf

Stimme a.

b. Communionwerke.

Summe Kupfererze

Siehe

Bleierze

143

Die in gering«

brechenden K
unter den Ble

70714

rer Menge bei-

upferene sind

erzen mit ent-*

10055

na

111

70714

195623

19055

51371

254 266337 70426

Zusammenstellung der Kupfererzförderung im Jahre 1867 für den Umfang des Staates nach

Regierungsbezirken.

Regierungsbezirk
Zahl

Arbeiter

G e 1 d w e r t b

der

Gruben

Forderung
im Ganzen pro Centner

Ctr. Thlr.

Liegnitz 6 119 52240 7098 4 o,s

Merseburg 6 4583 2,369011 1,058070 13 4.S

Erfurt 5 30 5346 1718 9 7,7

Arnsberg (Dortmund) .... 1 3

Arnsberg (Bonn) 9 569 786597 96927 3 8.4

Düsseldorf (Dortmund) .... 1 3

Cöln (rechterheinisch) .... 4 31 2090 1580 22 i.i

Cöln (linksrheinisch) 1 7 84 168 2

Coblenz (rechtsrheinisch) . . . 10 96 2G99S 16317

i
1.6

Coblenz (linksrheinisch) .... 3 13 253 445 1
Trier 2305 2261 29 5.1

Wiesbaden 10 216 26361 40867 1 16 6.1

Cassel (ßounj 10 80 39043 4340 3 4,0

Cassel (Clausthal) 1 143 70714 19055 — 8 1.Ü

Com. Harz . . 111785 29355
L . _..

7 10.5

Summe . . 67 5893 3,492827 1,278201 10 l 11.7

im Jahre 1866 . . 69 5428 3.1491*24 1,226752 11
1

8.2

Zu- (Ab-) nähme . . (2) 465 343503 51449 (-
1

-1 85)
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VII. Bergbau auf andere Erze,

a. Silbererse.

Im Begierungsbezirk Liegnitz wurden auf den cons. Kupferberger Gruben bei Kudelstadt

ausser den Kupfererzen 1588 Ctr. Silbererze (Fahlerze und Rothgültigerz) im Wertbe von 2879 Thlr. aU

Nebenproduct gewonnen.

Auf der in der Standcsberrschaft Wittgenstein- Wittgenstein, Regierungsbezirk Arnsberg,

betriebenen Bleierzgrubc Gonderbach bei Fischelbach wurden 31 Ctr. Rothgültigerze im Wertbe von

1869 Thlr. gewonnen, wohingegen im Vorjahre nur 8 Ctr. Rothgültigerze im Wertbe von 206 Thlr. zur

Gewinnung kamen.

Im Revier Wiesbaden kamen auf der Bleierzgrube Gute Hoffnung 8 Ctr. silberhaltiger Fahl-

erze im Wertbe von 24 Thlr. zur Gewinnung.

b. (juecksNbererse.

Im Kegierungsbezirk Arnsberg, Kreis und Bergrevicr Olpe, wurden auf der mit 5 Arbeitern

betriebenen Quecksilbererzgrube Neue Rhonard 707 Ctr. Quecksilbererzo im Wcrthc von 895 Thlr. ge-

wonnen und daraus 1074 Pfd. reines Quecksilber dargestellt. Der Tagesschacht und das vom Stölln aus

entgegen getriebene Uoberbrechen wurden durchschlügig, wodurch ein vorzüglicher Wetterwechsel bewirkt wurde.

Zur Untersuchung des Hangenden wurde vor dem nördlichen Flügelorte ein Querschlag angesetzt und vor

dem südlichen Feldorte, weil sich im Kotheiseusteiti Zinnober eingesprengt vorfand, eine Eiseusteingewinnung

vorgerichtet. Eine Schuielzprobe ergab, dass 13 Ctr. Rotheisenstein 2 Pfd Quecksilber enthielten. Der

Abbau bat über der Stollusohle nördlich vom Tagesschachte stattgefunden.

e. Kobaltarse.

Im Regierungsbezirk Cassol wurden zu Riechelsdorf auf den das Kupferacbioferflötx durch-

setzenden Klüften und Wechseln Kobalt- und Nickclerze in Nestern und Trümmern mittelst besonderen

Abbaues gewonnen. Die Klüfte und Wechsel sind nur im Grauliegenden, nicht im Zechstein und Roth-

liegenden edel. Gefordert wurden 461 Ctr. Kobalterze im Werthe von 1.1444 Thlr.

In ähnlicher Weise wie zu Riechelsdorf brechen zu Bieber Kobalterze in schmalen Klüften, welche

gtockförmige Braunoisensteinvorkommnisse durchsetzen, die ihrerseits im Rauchkalk auftreten. Nebenbei

bricht spärlich Bleiglanz und Fahlerz mit ein. Gewonnen wnrden 95 Ctr. im Werthe von 2974 Thlr.

Die Erze wurdeu an das Blaufarbenwerk zu Schwarzenfels abgegeben.

Die gesammte Kobalterzgewinnung des Regierungsbezirks Cassel betrug 556 Ctr. im Werthe

von 16418 Thlr.

d. Nickelerae.

Regierungsbezirk Merseburg. Auf den vom Staate verliehenen Gruben des Sangerbäuser Kupfer-

schieferreviera der Mansfeld'schen Gewerkschaft fand eine beiläufige Förderung von Nickelerzen statt; sie

betrug 91 Ctr. im Werthe von 16C1 Thlr.

Im Revier Dillenburg wurdeu auf 2 mit 16 Arbeitern belegten Nickelerzgruben 7658 Ctr. Nickel-

erze im Werthe von 8289 Thlr. producirt, wahrend im Vorjahre 2662 Ctr. im Werthe von 3296 Thlr. ge-

fördert wurden. Der Mengo nach ist die Production um 4996 Ctr. oder 187,7 pCt., dem Werthe nach um
4993 Thlr. oder 151,5 pCt. gestiegen. Auf einer mit 15 Arbeitern betriebenen Nickelerzgrube im Revier

Wetzlar fand keine Förderung statt.

Sowohl zu Riechelsdorf als Bieber wurden neben Kobalterzen auch Nickelerze, deren Menge

diesmal nicht genau ermittelt worden ist, gefördert.

e. Araenikerxe.

Regierungsbezirk Breslau. Die Grube Reicher Trost bei Reichenstein lieferte bei einer Be-

legschaft von 22 Mann 8509 Ctr. im Werthe von 1702 Thlr. gegen 5966 Ctr. im Vorjahre.
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Regierungsbezirk Liegnitz. Die beiden Graben Bergmannatrost bei Altenberg und Evelinens-

glück bei Rothenzechau förderten zusammen 6802 Ctr. im Werthe von 4575 Thlr. mit 35 Arbeitern. Gegen

1866 ergibt sich hieraus eine Minderförderung von 4750 Ctr., eine Erscheinung, welche in der geringen

Nachfrage nach Arsenikalien und in der starken Concurrenz der Freiberger Arsenikfabrikate begründet ist.

f. Antimoaerse.

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Revier Arnsberg wurden bei einer Belegschaft von 25 Mann

auf den Gruben Casparizcche 83 Ctr. und Casparizeche II 802 Ctr.. zusammen also 885 Ctr. Antimooene

im Werthe von 1474 Thlr. producirt. Die Fördening ist somit hinter der des Vorjahres um 708 Ctr. «der

44,4 pCt und dem Werthe uach um 1208 Thlr. oder 45,o pCt. zurückgeblieben. Auf der Grube Caspari-

zeche zeigte das 3. Mittel bei dem Treiben eines Versuchsstollns oberhalb des Glückaufer Stöllns recht edle

Anbrüche. Die übrigen auf dieser Grube vorgenommenen Versuchsarbeiten blieben erfolglos.

Im Revier Brilon fand auf der mit 3 Arbeitern betriebenen Grabe Passauf keine Förderung stau.

g. Mang&oera«

Regierungsbezirk Liegnitz. Auf der erst im Jahre 1866 zur Verleihung gelangten Braun-

steingrubc Göppert bei Willmannsdorf wurden 200 Ctr. Manganerze im Werthe von 200 Thlr. durch ttä

Arbeiter gewonnen.

In den alten Landestheilen des Oberbergamtsbezirks Bonn belief sich die Braunstein-

produetion auf 65523 Ctr. im Werthe von 53174 Thlr. Sie ist gegen das Vorjahr um 20339 Ctr. oder

45,o pCt. und dem Werthe nach um 15855 Thlr. oder 42,6 pCt. gestiegen. Diese bedeutende Steigerung

hat vorzugsweise in den Revieren Coblenz II und Wetzlar stattgefunden.

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Revier Brilon wurden auf der Grube Alslar durch Scheidung

des in früheren Jahren geförderten Haufwerks 27 Ctr. Manganerze im Werthe von 22 Thlr. gewonnen.

Regierungsbezirk Coblenz. Im Revier Wetzlar wurden auf 4 Braunsteingruben, von denen

jedoch 1 nicht in Förderung stand, mit 100 Arbeitern 13218 Ctr. Manganerze im Werthe von 16975 Thlr

gewonnen. Der Centner Braunstein wurde bei einem durchschnittlichen Gehalte von 65 pCt. mit 1} Thlr.

loco nächste Eisenbahnstation bezahlt. Auf der Grube Weidenstamm, auf welche allein 9381 Ctr. Braun-

stein kommen, wurde in der Nähe der früheren Baue beim Fundpunkt der Betrieb wieder aufgenommen.

Die geförderten reichhaltigen Erze mussten auf der Wäsche in der School bei Burgsolms einer sehr sorg-

fältigen Aufbereitung unterzogen werden. — Auf der Grube Carolus wurde der Botrieb theils im Tags-

bau an der Grenze der Grube Neu -Tiefenbach, theils unterirdisch am Eulingsberge geführt. Die Aufbe-

reitung erfolgte auf der Wäsche an der Dill bei Hermannstein. — Auf der Grube Braune Lisel wurde

der Tagebau weiter nach Osten fortgesetzt und in etwas regelmässiger« Terrassen gelegt. Der unterirdische

Abbau an der östlichen Feldesgrenze, in welchem hauptsächlich manganhaltiger Brauneisenstein vorkam, wurde

beendigt. Die Aufbereitung erfolgte auf der Wäsche an der Dill, dicht neben der Deutz-Giessener-Eisenbahn.

Im Revier Coblenz II wurden in dem bei Silberbach belegenen Tagebau der Grube Concurdii

durch 72 Arbeiter 50871 Ctr. Braunstein im Werthe von 33914 Thlr., also der Menge nach 112lKt Ctr.

oder 28,2 pCt. und dem Werthe nach 4822 Thlr. mehr als im Vorjahre gefördert. Der gewonnene Braun-

stein war theil weise mit Schwerspath versetzt und durch Thon verunreinigt, so dass ein grosser Theil des-

selben ausgeklaubt und gewaschen werden musste. Der durch Waschen erhaltene Brannstein wurde auf der

nundt'schen Stromsetzmaschinc bis zu 60 pCt. Manganhyperoxyd angereichert.

Regierungsbezirk Aachen. Im Revier Düren wurden auf der Eisenerzgrube Bus bacherberg

377 Ctr. Manganerze im Werthe von 251 Thlr.. im Revier Co mm er n auf der Eisenerzgrubc Heiligenberg

130 Ctr. im Werthe von 870 Thlr. und im Revier Gemünd endlich auf der Eisenerzgrube Königsberg

83 Ctr. Manganerze im Werthe von 83 Thlr. gewonnen.

Regierungsbezirk Cöln. Im Kevier C o m m c r n wurden auf der Eisenerzgrubc Hoffnung 250 Ctr.

im Werthe von 330 Thlr. gefördert.
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Regierungsbezirk Trier. Im Revier St. Wendel lieferte die mit 22 Arbeitern betriebene Grube

Grettnich 567 Ctr. Braunstein im Wertbe von 1512 Thlr., mithiu 116 Ctr. oder 17 pCt. weniger aU im Vor-

jahre. Ausserdem war noch die Grube Friedrieb Heinrich mit 4 Arbeitern im »«trieb, ohne indess zur Forde-

rung zu gelangen.

In dem Regierungsbezirk Wiesbaden betrug die Manganerzproduction 958303 Ctr. im Wertbe

von 475455 Thlr. gegen 596707 Ctr. im Werlhe von 29455G Thlr. im Vorjahre. Die Steigerung der Pro-

duetion beträgt mithin der Menge nach 361596 Ctr. oder 60,3 pCt., dem Werthe nach 180999 Thlr. oder

61 pCt. Von dieser Steigerung kommen auf:

das Revier Weilburg . . . 270797 Ctr., da« Revier Die» . . . 27878 Ctr.,

Wiesbaden . . . 52818 den Hinterland- Kreis . 5471 -

da« Revier Dillenbur? . . 4638 Ctr.

Im Revier Diez wurden auf 19 Gruben bei einer Belegschaft von 352 Mann 202833 Ctr. Mangan-

erze im Werthe von 147950 Thlr. gewonnen.

An dieser Förderung waren betheiligt:

die Grube Schwarzenstein . mit 7<i689 Ctr., die Grube Leckerfeld . . mit 4935 Ctr..

32173 Wachsam . . 4465
Bergerfeld . . - 3817
Landgraben . . • 2651
Neuewacht . . • 1041
Margaretha . . - 732
Bismarck ... - 146

. . - 145

- Unveriagt ... - 2746» -

Erzplatz ... - 14227
- Risiko .... - 11919 -

- KraUer .... 10305 -

- Samuel. ... - 8612 -

Kahlborgsumfaug - 8517

Auf der im Revier Dillen bürg gelegenen Manganerzgrube Freiherr wurden mit 6

4920 Ctr. Manganerze im Werthe von 7380 Thlr. gefordert.

Im Revier Weil bürg wurden auf 64 Gruben mit 1117 Arbeitern 626922 Ctr. Manganerze im

Werthe von 241661 Thlr. gewonnen.

Eine Förderung von über 10000 Ctr. hatten folgende 14 Gruben:

Kröberfeld ... mit 182451 Ctr., Sonnenblume . . mit 18140 Ctr.

David .... 59974 • Bofeewanu ... - 16570 -

Jungesholi . . . • 56824 • Comet - 1608o -

Aapensteln ... - 34946 - Zimmermann ... - 14617 •

Giusonburg. . . - 34782 - Schöne Auasieht . • 13712 -

Kiefer .... - 28995 - Glückauf .... - 12896 •

Waldecke ... - 20100 - Vorsicht .... - 12439 -

Zwischen 10000 und 5000 Ctr. förderten 10 Gruben.

Im Revier Wiesbaden wurden auf 4 Gruben, von denen nur die beiden Gruben cons. Schlossberg

und Hohrkopf in Förderung standen, mit 154 Arbeitern 118157 Ctr. Manganerze im Werthe von 71904 Thlr.

gewonnen. Die Grube cons. Schlossberg förderte allein 99988 Ctr.

In dem hierher gehörenden Theile des Reviers Wetzlar (Hinterlandskreis) wurden auf 2 Gruben

mit 40 Arbeitern 5471 Ctr. Manganerze im Wortho von 6560 Thlr. gefördert.

Im Oloi bergamtsbezirk Clausthal wurden auf dem tiscalischen Werke König Wilhelm
bei Elbingerode mit 30 Mann Belegschaft 6446 Ctr. Manganerze im Werthe von 5945 Thlr. gewonnen.

Im Kreise Schmalkalden waren 11 Privatbraunsteinwerke mit 15 Mann Belegschaft, die

2317 Ctr. im Werthe von 1252 Thlr. gewannen, in Betrieb.

h. Schwefelkies und andere Vitriolerze

1. Oberbergamtsbezirk Breslau-

Regierungsbezirk Oppeln. Auf der Grube Leberecht bei Giesendorf wurdeu 23457 Ctr. vitriol-

haltiger Torf im Werthe von 1042 Thlr. durch 13 Arbeiter gewonnen. Ausserdem waren dort noch 4 Pferde

beschäftigt. Die Erze wurden auf dem Kamniger Vitriolwerk zu Vitriol verarbeitet.

Regierungsbezirk Liegnitz. In den Tagebrüchen des Bergwerkes cons. Morgenstern bei

Kohtiau wurden durch 29 Arbeiter 6865 Ctr. schwefolkieshaltiges Haufwerk mit einem Werthe tob 3432 Thlr.
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gewonnen. Die Erze wurden auf dem der Gewerkschaft gehörigen Hüttenwerke zu Schwefel, Vitriol und

rotten Farben verarbeitet. — Anf der Vitriolerzgrube bei Muskaii wurden durch 4 Arbeiter 8550 Ctr. Vitriol-

erze im Worthe von 190 Thlr. gewonnen.

Die Gesammtförderung an Vitriolerzen betrug im Oberbergamtabezirk Breslau 38872 Ctr. im

Werthe von 4664 Thlr.. d. h. 22092 Ctr. weniger als im Vorjahre.

2. Oberbergamtabezirk Halle.

Die Förderung von Schwefelkies und anderen Vitriolorzen betrug:

1867: 17819 Ctr. mit 996 Thlr. Werth,

1866 : 16315 - - 1310 -

Zu- (Ab-) nähme: 1504 Ctr. (314) Thlr.

Regierungsbezirk Magdeburg. Auf der fiscalischeu Braunkohlengrube zu Altenwedding^

wurden 366 Ctr. derbe Kieso im Werthe von 31 Thlr. aus der Kohle abgehalten.

Regierungsbezirk Merseburg. Die Tagebaugrube Neubescheerung Christi im Kreise Witten-

berg gewann mit 7 Arbeitern 16670 Ctr. schwcfelkiesreichen Torfes, welcher auf der mit der Grube ver-

bundeneu Hütte auf Eisenvitriol zu Gute gemacht wurde.

Regierungsbezirk Stettin. Auf der Insel Wollin wurden theils durch unterirdischen Betrieb

der Grube Gottestreue bei Waruow, theils durch Handbaggerei am Strande 783 Ctr. Kie* im Werthe v«a

965 Thlr. gewonnen und zur Darstellung von Schwefelsäure verwendet,

3. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Revier Sprockhövel wurde auf der Grube Schwelm in

einem Gesenk ein machtiges Schwefelkiesvorkommeu aufgeschlossen. Bei 6 Mann Belegschaft sind 4345 Ctr

Schwefelkies mit einem Geldwerthe von 869 Thlr. gewonnen worden.

Regierungsbezirk Düsseldorf. Auf den Erzgruben Diepenbrock und Friedrichsglück im Revier

Werden wurden im Ganzen 17630 Ctr. Schwefelkies zu einem Werthe von 5289 Thlr. gewonnen.

4. Oberbergamtsbezirk Bonn.

In dem früheren rechtsrheinischen Thcile des OberbergamUbezirks fand, wie im Vorjahre,

allein in dem Reviere Arnsberg (Regierungsbezirk Arnsberg) ein eigentlicher Schwefelkiesbergbau statt. Die

Förderung dieses Theiles des Oberbergamtsbezirks betrug 1,444694 Ctr. im Werthe von 420083 Thlr. V«

dieser Förderung kommen allein 1,436705 Ctr. auf das Revier Arnsberg, während 7989 Ctr. in den Revieren

Wied, Brilon, Unkel und Kirchen als Xcbenproduct fielen. Die Production überstieg hiernach die des Vor-

jahres um 427040 Ctr. oder 41,9 pCt. und dem Geldwerthe nach um 126265 Thlr. oder 42,9 pCt. De

Productionsquantum wurde zum grössten Theil (etwa j) auf dem englischen Markte zu Newcastle abgesetzt.

Im Revier Arnsberg wurden mit einer Belegschaft von 606 Arbeitern 7 Gruben betrieben, vom

denen jedoch zwei nicht in Förderung standen. An der Förderung partieipirten die Gruben:
Philippine .... mit 943885 Ctr., Keller .... mit 143620 Ctr.,

Ernestus - 271100 Ermecke ... - 74200 -

CaiolineDglüoker Erbstoln mit 900 Ctr.

Auf der Grube Philippine worden zur Aus- und Vorrichtung der Lagerstatte der 2., 3. uod

4. Stölln erlangt und von diesen aus das Feld durch Quorschlägo zum Abbau vorgerichtet

Das Schwefelkieslager beaass eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2 Lchtr. und zeigte sich durch-

weg edel und bauwürdig.

In dem linksrheinischen Theile des Oberbergamtsbezirks fand, wie im Vorjahre, nur im Revier

Dflren (Regierungsbezirk Aachen) auf der Bleierzgrube Albertsgrube und der Zinkerzgrube Altenberg eil«
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VUL Bergbau auf andere Mineralien. 129

Schwefelkiesgewinnung im Gesammtbetrage von 8477 Ctr. mit einem Werthe von 1554 Thlr. statt, während

im Vorjahre auf verschiedenen Bleierzgruben desselben Revier« 8625 Ctr. im Werthe von 1491 Thlr. ge-

fordert wurden.

5. Oberbergamtsbesirk Clansthal.

Im Regierungsbezirk Cass: 1 wurden auf dem Privatwerke Dautenbach bei Oberkaufungen

(unweit Cassel) 26115 Ctr. Schwefelkies im Werthe von 7138 Thlr. als Nebenproduct bei der Braunkohlen-

gewinnung gewonnen.

Auf dem Ramnielsberger Communionwerke wurden 10270 Ctr. Schwefelkies im Werthe von

1441 Thlr. gefördert.

Die gesammte Schwefelkiesgewinnung des Oberbergamtsbezirks betrug 36385 Ctr. im Werthe

von 8579 Thlr.

i. Alaunerse.

Regierungsbezirk Merseburg. Die Gruben Neuglück bei Bornstedt im Kreise Sangerhausen

and Gott meine Hoffnung im Kreise Bitterfeld förderten zusammen 236940 Ctr. Alaunthou mit 79 Arbeitern.

Die Förderung, im Werthe von 8161 Thlr., diente auf den mit den Gruben verbundenen Hütten zur Dar-

stellung von Alaun und Eisenvitriol.

Im Regierungsbezirk Cöln förderte die im Revier Brühl gelegene Braunkohlengrube Godesberg

35418 Tonnen Alaunthon im Werthe von 3770 Thlr. Die Förderung hat die vorjährige um 13123 Tonnen

oder 58,9 pOt. und dem Werthe nach um 1355 Thlr. oder 56, i pCt. überstiegen.

VIII. Gewinnung anderer Mineralien.

a. Graphit.

Im Regierungsbezirk Breslau wurde auf der erst im Jahre 1867 verliehenen Zeche Kriegs-

glück in der Gegend von Nimptach sofort eine Gewinnung von Graphit etablirt, welche mit 2 Arbeitern

30 Ctr. gewaschenen und verkäuflichen Graphit im Werthe von 20 Thlr. ergab , während die Förderung

rohen graphithaltigen Haufwerkes das Quantum von 8116 Ctr. erreichte.

b. Flussspath.

In den Regierungsbezirken Krfurtund Merseburg wurden 119593 Ctr. Flussspath im Werthe

von 15972 Thlr. gewonnen, gegen 124169 Ctr. im Vorjahre. Von dieser Menge gingen 73000 Ctr., welche

auf der Flussspathgrube bei Uftrungcn gefördert wurden, nach den Mannsfeld'schen Kupferhütten.

Im Kreise Schmalkalden sind auf der Flussspathgrube Hühn I bis H 1012 Ctr. Flussspath im

Werthe von 113 Thlr. durch 4 Arbeiter gewonnen worden.

c. Dachschiefer.

Im Regierungsbezirk Erfurt wurden auf einem Werke durch 31 Arbeiter 11737 Ctr. Dachschiefer

im Werthe von H912 Thlr. gewonnen.

Im Revier Wied förderten 7 Dachschiefer-Gruben und Brüche durch 24 Arbeiter 1160 Reis Dach-

schiefer im Werthe von 1823 Thlr.

Im Regierungsbezirk Arnsberg lieferte der unter Aufsicht der Bergbehörde stehende Dach-

«chieferbergbau , wie umstehende Tabelle zeigt, einen Productionswerth von 21956 Thlr. an Schiefer und

Platten und übersteigt dieser Betrag den des Vorjahres um 1601 Thlr.

Statistik. XVI. 17
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Revier

Zahl

der

Gruben

Zahl

der

Arbeiter

Fördenu»!

an

Dach»chiefer

Förderung an Platten

Werth der

Schiefer und

TUf.

Olpe. . . .

Arnsberg . .

Brilon . . .

1

8

7

4

53

139
J

728 Reis

1522 Fuder

.123 Reis

3597 Fuder

1740Dfs8.Belcg8teinc

4526 nfss.

97238Ufss.

693

5005

16258

Summe 16 196
J

1051 Reis

5119 Fuder
1 03504 Ofss. Belegsteine 21956

Hierzu kommen noch 7 unter Aufsicht der Regierung stehende Dachschieferbrüche, welche ra-

sammen 10894 Reis und 1974 Qu.-Fuss Belegplatten im Werthe von 40334 Thlr. lieferten.

Die Production der unter der Aufsicht der Bergbehörde stehenden linksrheinischen Dachschiefer-Grubeo

und Brüche war folgende:

Regierungsbeiirk Revier

Zahl

der

Zahl

der

Förderung Förderung

an Platten
Werth

Gruben Arbeiter Daibschiefer
LJfs*. Thlr.

Aachen ....
Düren

Gemünd
5 39

j

558500 Stück

115 Reis 315

6705

156

Coblenz ....
Coblenz I.

633 '
30451 - 75112

Coblenz 11.
1

7111 - 5542 12655

Coblenz I 568 - 1315

Trier Trier

J

87 398
15121 -

411200 Stück j

1596 35909

St. Wendel 786 lleis 1688

j
Summe 183 1070

j

54152 Reis

|

7453 133540
969700 Stück

Im Vergleich mit dem Vorjahre ist somit der Werth der Dachschieferproduction in den alten Landes-

theilen des Oberbcrgamtabezirks um 40243 Thlr. gestiegen.

Im Regierungsbezirk Wiesbaden (Revier Wiesbaden) wurden auf 5 fiscalischcn Dachschiefer-

Gruben mit 114 Arbeitern 4512 Reis Dachschiefer im Werthe von 23680 Thlr. gefördert.

Die verliehenen Werke des Regierungsbezirks Wiesbaden lieferten, wie nachstehende Tabelle zeigt,

einen Productionswerth von 75690 Thlr. an Schiefer und Platten.

Revier
Zahl

der

Gruben

Zahl

der

Arbeiter

Förderung

•in

Dacbschiefer

Reis

Förderung

an

Platten

fe».

Werth der

Schiefer und

Platten

Thlr.

10 82 4004 2150 13239

Dillenburg .... 10 27 1943 3795

Weilburg ..... 15 223 13830 141 24259

Wiesbaden 72 367 8283 34397

Summe 107 699 28060 2291 75690
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d. Gypa

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Revier Brilon lieferte eine mit 2 Arbeitern betriebene Gyps-

grube 624 Tonnen Gyps im Werthe von 145 Thlr.

Provinz Hannover. Auf dem fiscalischen Gypsbrueh zu Lüneburg sind in dem dortigen

Kalkberge durch Tagebau 30788 Tonnen = 109913 Ctr. Gyps im Werthe von 36946 Thlr. durch 2 Aufseher

und 60 Arbeiter gewonnen wordeu, im Gypsbruch bei Weensen, welcher unter der Berginspection am
Osterwalde steht, dagegen 44544 Ctr. Gyps im Werthe von 580 Thlr.

Provinz Schleswig-Holstein. Zu Segeberg wurden durch 2 Aufseher und 9 Arbeiter 4266

Tonnen — 14931 Ctr. Baugyps im Werthe von 5960 Thlr. gewonnen.

Provinz Hessen. Ein Privatwerk im Kreise Schmalkalden förderte 700 Ctr. Baugyps und

4333 Ctr. Alabaster im Geaammtwerthe von 1292 Thlr.

Kothen (Brenusteine 2. Sorte). 99 - - schräg

Zwitli'rttcine, 1 Stück Futtertröge,

Kalksteingeröll, 4 - Anfangsteine,

Regierungsbezirk Potsdam. Die Kalksteinbrüche zu Rüdersdorf lieferten:

1867: 95303 Klftr. Kalksteine und 22768 To. gebrannten Kalk,

1860: 77840 - - 20827 - -_
Zunahme: 17463 Klftr. Kalksteine und 1941 To. gebrannter Kalk.

Abgesetzt wurden:

14 Klftr. rohe Werkstücke, 21619 Tonnen Stückkalk,

1277

17*4

5131)9 - Brennsteine, 139} lfdu. Fat« gerade gespitzte Treppenstufen,

138&9

4146

487

welche zusammen einen Werth von 365853 Thlr. repräsentiren.

Die Ausrichtung dos Tiefbaues ist im Jahre 1867 mit verstärkter Belegung betrieben worden; gleich-

zeitig wurden die Vorbereitungen zur Einrichtung einer definitiven Wasserhaltung, an Stello der bisherigen

provisorischen, getroffen.

Man hofft, mit dem Schlüsse des Jahres 1870 mit der ganzen Tiefbauanlage fertig zu sein, deren

8ohle 120 Fuss unter die jetzige Abbausohle zu Legen kommen wird. Der Tiefbauschacht ist bereits

150 Fuss tief und wird bei 193 Fuss Tiefe die projectirte Tiefbausohle erreichen.

Der Abbau iu der oberen Sohle hatte seinen ungestörten Fortgang; es lieferten:

der Ahenslebiubruch linker Flügel . . . 63366 Klftr.,

rechter - ... 14844

- Tiefbau 17079 -

ohne Berücksichtigung der rohen Werkstücke.

Die für Brechen und Fördern der Steine verausgabten Löhne betrogen für die Klafter beziehungs-

weise 25 Sgr. 3,7 Pf., 21 Sgr. 6,4 Pf. und 1 Thlr. 24 Sgr. 6,6 Pf., d. i. im Durchschnitt 29 Sgr. 11,5 Pf-

oder 3 Sgr. 4,3 Pf. mehr als im Vorjahre.

Der Absatz von gebranntem Kalk war nur schwach; es wurden 21619 Tonnen Stückkalk und

V54 Tonnen Mehlkalk dargestellt, wozu 1473 Klftr. Steine gebraucht wurden, so da» eine Klftr. 14,68 Tonnen

Stückkalk und 0,65 Tonnen Mehlkalk, zusammen 15.83 Tonnen Kalk geliefert hat Der Verbrand an Braun-

kohlen betrug 0,82 Tonnen gegen 0,84 Tonnen im Vorjahre.

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Revier Brilon förderten 5 Marmorgruben mit 40 Arbeitern

4335 Cbfss. Marmor in Blöcken im Werthe von 2890 Thlr. Im Revier Olpe wurden in 1 Marmorbruch

mit 5 Arbeitern 149 Cbfss. im Werthe von 174 Thlr. gewonnen.

Im Oberbergamtsbezirk Clausthal wurden in den Brüchen der Berginspection am Osterwalde

74 Faden Kalksteine zum Selbstgebrauch gewonnen.

IT»
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132 Der Borfwerk'ibe'.rieb in Staate im Jahre 1867.

r. Bau-, Werk- und Mahlsteine.

Regierungsbezirk Arnsberg. Im Revier Brilon standen 2 Muhlsteinbrüche mit 17 Arbeiten

in Betrieb, welche zusammen 5600 Cbfss. Steine im Werthe von 1550 Thlr. lieferten.

Regierungsbezirk Co b lenz. Die unter der Aufsicht der Bergbehörde stehenden

HasalUavabrücbe in dem Revier Coblenz I lieferten nachstehende Betriebsresmltatc:

Production und deren Werth

0 r t

Zahl

dar

Groben

Zahl

der

Arbeiter

grosse kleiue

Geldwertfa

der

Baustein-

arbeit

Thlr.

Stimme
Geldwerth

der

Förderung

Thlr.

Niedermendig . . . 35 301 375 511 12203

95 646 333 376 43309

Gottenheim ....
5

11

34

59 -
3172

4314

St Johann .... 5 45 1410

Summe 151 1085 708 887 64408 80350

1595

im Jahre 1866 149 1018 1435 57403 72589

Zunahme 2 67 160 6945 7761

Hiernach hat gegenüber dem Vorjahre die Production an Hausteinarbeit dem Werthe nach

12,1 pCt. und die Gesammtproduction um 10,6 pCt. zugenommen.

Von den Tuff- und Backofensteinbrüchen im Revier Coblenz I waren in Betrieb:

in der Gemeinde Weibern . . 33 Brüche mit 96 Arbeitern

- - - Ettringen . . 3 - 6 -

- - - Obermendig . 29 - 38

Bell. . . . 40 80

- - - Rieden . . . 1 24

Dieselben lieferten:

Mauerstein« 25 Scbachtruthen im Werthe ton 88 Thlr. Ucbertrag 9081 Thlr

Gesimse . . . 3080 laufende Fuss - • - 1021 - Mauerdeckel . . . 568 laufende Fuss im Werthe von 142

Krippen . . . 3416 669 - Kenstersteine . . 1968 164

PUtten . . . 14967 Stück • 2494 - Feuerherde . . . 30 Stück 10 •

Gewölbsteine 22614 • • • 452 - Profilfenster . . 18 ... 48« •

Quadersteine 51083 laufende Fuss - 4257 - Grabsteine . . . 4 . ... 20

Röhren ... 889 98 8 - ... 64

Keuelmant«! 41 Stuck - - 96 • Brüstungsplatten 130 • - - 1300 -

Summe 9081 Thlr. Summe 11267 Thlr.

Gegen das Vorjahr ist der Werth dieser Production um 2409 Thlr. oder 27,2 pCt. gestiegen.

Der Gesammtwerth der in den alten Landestheilen des Uberbergaiiitsbezirks Bonn gewonnenen Bau-,

Werk- und Mühlsteine betrug 93167 Thlr. oder 10590 Thlr. mehr als im Vorjahre.

Im Revier Dillenburg standen 2 Mühlsteinbrüche mit 8 Arbeitern in Betrieb, welche 3258 Stück

Wetzsteine und 1960 Ctr. Gestellsteine im Gesammtw-rthe von 1023 Thlr. lieferten.

Provinz Hannover. In Brüchen der Berginspection am Osterwalde wurden producirt:

36441 Cbkfss- Quadersteine, 49 laufende Fuss Krippen,

2316 - Hühlsteine, 58

7667 Quadratellen Platten,
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die wegen ihrer vorzüglichen Qualität zum Theil iu weite Ferne, wie beispielsweise zum Cölner Dombau,

abgesetzt worden sind.

Regierungsbezirk Cassel. Das Helmarshäuser Steinplatten-Schlcifwerk stellte aus Sandsteinen

der bunten Sandsteinformation 48943 Ellen Plattensteine her, und wurden ausserdem noch 22187 Ellen

Plattensteine besonders gekauft. Es wurden daraus dargestellt 56201 Ellen geschliffene Plattensteine. Ausser-

dem wurden 145 Ellen Dachschablonensteine . 90 Fuder gewöhnliche Dachsteine. 775 Quadratfuss Behang-

schablonensteine, 19 Ruthen Mauersteine, 1006 Cbfss. Quadratsteine, 22467 Qu.-Fuss Pflastersteine producirt.

Die Belegschaft betrug 95 Manu, der Werth der Production 19662 Tlilr.

Di« nachstehende Uebersicht ergibt die Gewinnung von Tra^s und Trasssteinen im Revier Coblenz I:

Anzahl Duck-
Mergel GelJwerth

Geld- Gvsamnit-

Kreis der steine
Geldwerth Trais

werth Geld werth

Brüche Arbeiter To. Tlilr. To. Tlilr To. Tbtr. Tili.

2 14 28082 11073 5505 1468 12541

52 198 80067 83459 42902 11378 48346 4029 48866

54 212 108149 44532 <8407 12846 48346 4029 61407

im Jahre 1866 . . 60 244 89846 35938 40266 10788 29074 2423 49099

Zu- (Ab-) nähme . . (6)
,

(32) 18303 8594 8201 2108 19272 1606 12308

h. Phosphorit.

Regierungsbezirk Wiesbaden.') Der Phosphoritbetrieb ist erst im vorigen Jahre auf verschie-

denen Domanialgrundstücken auf Kosten des Staates eröffnet worden und hat bei einer Belegschaft von

98 Mann ein Productiousquantum von 34122 Ctr. im Worthe von 14981 Thlr. geliefert. Dio 5 Betriebs-

punkte, auf welchen Förderung stattfand, liegen in den Gemeinden Essersau & Schottenbach, Elkerhausen,

Dehrn und Offheim. Die 6 in den Gemeinden Gückingen, Catzenelnbogen u. Allendorf, Ahlbach, Kirschhofen

und Esserhausen gelegenen Betriebspunkte sind ohne Förderung geblieben.

Auf den beiden bedeutendsten in den Gemeinden Essersau und Schottenbach gelegenen Betriebs-

punkten setzte der Phosphorit in einer Teufe von 5 bis 10 Lchtr. im verwitterten Schalstein nnd Han-

genden des Dolomits auf. Die Mächtigkeit des Lagers bewegte sich in verschiedenen Grenzen und stieg bis

zu 1 Lchtr. Dieser Wechsel wiederholte sich in so kurzen Distanzen, dass die Anbrüche in geringen Zeiträumen

die verschiedensten Stufen der Bauwürdigkeit durchmachten. Meist trat das Lager in geschlossenen derben

Massen auf, doch fanden sich auch Stücke der verschiedensten Grösse in schaligem Letten zerstreut. An beiden

Betriebspunkten wurden 13218 Ctr. Stfickphosphorit und 11614 Maass (a 2 Cbfss.) Haufwerk gewonnen,

welches letztere ein Ausbringen von 14614 Ctr. ergab.

Iu dem Districte Essersau umfasste der Betrieb eine Fläche von 60 Lchtr. Länge und 30 Lchtr.

Breite, bei Schottenbah hatte der Betrieb nur eine Ausdehnung von circa 30 Lchtr. Länge und 6 Lchtr.

Breite. In diesem Flächenraumc wurden 17 Schächte von 6 bis 10 Lchtr. Teufe abgeteuft In 11 derselben

wurde der Phosphorit durchteuft, in 6 erreichte man den Kalk ohne Phosphoritlager. Ein Viertel des auf-

geschlossenen Raumes von 1380 Qu. -Lchtr. kann als abgebaut betrachtet werden, die noch nnverritzten

1035 Qu.-Lchtr. enthalten, den Betriebsrcsultaten gemäss, noch über 120000 Ctr. reinen Phosphorit. Als

Abbaumethode fand der Strebebau Anwendung, zuweilen bedingte jedoch der Wechsel der Lagerverhältniase

den Firstenbau.

') Ks können hier nur über die vom Ki*cus lnstncbene PhosphoritgewiDuuiitf Mitiheilun^en gemacht »erden, da über die

d« Aufsicht der Bergbehörde nicht unterworfene Gewinnung dieses Minerals durch Privatpersonen, keine Nachrichten vorliegen.
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Der Betriebspunkt in der Gemeinde Elkerhausen rausste seine« nicht so günstigen Erfolges wegen

und weil für den dort zu führenden Tagebau der Sommer die bessere Betriebszeit ist, bis auf Weiteres eii-

gestellt werden. Der Phosphorit trat hier in der Dammerde auf, mit welcher er stellenweise zu Tage an-

stand und bis zu dem in einer Teufe von 1 bis 4 Lchtr. das Liegende bildenden Kalk mit der Dammerd«.

Thon und Schalstein derart vermengt war, das» eine reine Gewinnung unmöglich war. Es wurden 2170 Ctr.

Phosphorit im Werthe von 868 Tiilr. gewonnen.

Die Phosphoritlager in den Gemarkungen Dehrn und Offheim liegen in der Formation des

Stringoccphalenkalks, welcher sich mit kurzen Unterbrechungen über die beiden Gemarkungen hinzieht b
üebereitistimmuiig mit der Mächtigkeit des den Dolomit überlagernden Gebirges variirte die Teufe der

Schachte zwischen 8 und 30 Lcbtr. Während das Lager au dem Betriebspunkt Dehrn durchschnittlich 8 bis

10 Lchtr. unter Tage anstand, lagerte der Phosphorit an dem Hetriebspunkto Offheim in der grösseren Teufe

von 11 bis 30 Lchtr. Aufgelöster Schalstcin, Letten und Dammerde fanden sich übereinstimmend über den

Phosphoritlagern beider Betriebspunkte und der Dolomit bildet, wie überall, so auch hier, das unmittelbare

oder entferntere Liegende. An dem Betriebspunkte bei Dehrn wurden 3566 Ctr. im Werthe von 1812 Thlr.

und bei Offheim 554 Ctr. im Werthe von 240 Thlr. gewonnen.

1. Bchwcrspath.

Die Schwerspathproduction des Regierungsbezirks Wiesbaden betrug im Jabre 1867 34164 Ctr

im Werthe von 4046 Thlr. gegen 26705 Ctr. im Werthe von 3706 Thlr. im Vorjahre. Es hat mithin eine

Steigerung von 7459 Ctr. oder 27,9 pCt. und dem Werthe nach von 340 Thlr. oder 9,2 pCt. stattgefunden.

Im Revier Diez liefert« eine mit 2 Arbeitern betriebene Schwerspatbgrube 1004 Ctr. im Werte

von 75 Thlr.

Im Revier Dillenburg wurden auf 4 Gruben bei einer Belegschaft von 23 Arbeitern 17169 Ctr.

Schwerspath im Werthe von 1151 Thlr. gewonnen.

Im Revier Wiesbaden ergaben 2 Gruben, welche mit 12 Arbeitern belegt waren, 15991 Cu.

Schwerspath im Werthe von 2820 Thlr.

Provinz Hannover. In der Berginspection Silbernaal wurden 13950 Ctr. Schwerspath im Werte

von 3889 Thlr. als Nebenproduct bei der Bleierzgewinnung gefördert.

Regierungsbezirk Cassel. Im Kreise SchmaUcalden förderten 5 Gruben 4462 Ctr. Schwerspath

im Werthe von 1190 Thlr.

k. Thon- and Walkererde.

Die Production an Thon- und Walkereide im Regierungsbezirk Wiesbaden ergibt sich au»

folgender Tabelle:

Zahl Zahl Forderung Werth

Revier der der
an Thon - und der

Grubeu Arbeiter
Walkererde Forderung

Ctr. Thlr.

46 110 354428 14843

Dillenburg 36 57 180305 5699

Weilburg 11 20 8586 1718

8 10 34770 1080

Summe 101 197 578089 23340

Regierungsbezirk Cassel. Aus dem tertiären Thonlager bei Großalmerode wurden durch den

Bergfiscus an Thon 4251 Fuder, an Wascherde 40425 Stück und 77 Ctr. Brocken im Werthe von circa

17623 Thlr. bei 51 Mann Belegung dargestellt.
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Die Bohrarbeiten für Rechnung des Staates im Jahre 1867.

A. In der Provinz Sachsen.

1. Bei Schönebeck. Auf dem Werkshofe der Saline Schönebeck wurde im Mai des verflossenen

Jahres behufs Auslaugung des dortigen Steinsalzlagers ein neues Rohrloch No. 10 mit einem Durchmesser

tod 20 Zoll angesetzt, welches nach Durchteufung von Schwimmsand, Braunkohlenthon und dem Mergel

d«r Buntsandateinformatiou im November eine Tiefe von 112 Fuss erreichte, bei welcher sich soviel Nachfall

einstellte, dass der Betrieb vorläufig eingestellt und zur Hetonirung des Bohrloches geschritten werden mussto.

2. Das Bohrloch bei Salbke, etwa 1 Meile nördlich von Schönebeck, welches bereits im vori-

gen Jahre begonnen wurde, hatte gegen Jahresschluss eine Tiefe von tiOO Fuss erreicht. Die Bohrlochsoolo

hatte bei 533 Fuss Tiefe bis zu 8,5 Pfd. Salz, jedoch nahm der Gehalt bei weiterm Fortschreiten der Bohrung

wider bis auf bfi Pfd. ab. Im Anfange des Jahres 1808 ist das Itotbliegend« erreicht, mithin der Beweis

geliefert, dass in der Nähe dieses Punktes auch Steinsalz anstehen muss. Das Bohrloch wird zu Bereicherung

der Keuntniss über die geogmutischen Verhältnisse jener Gegend noch fortgesetzt.

3. Am Vläming wurde das schon 1800 begonnene Bohrloch No. II bei OtUnannsdorf unweit Zahn»

beendet. Das im vorigen Jahre bei 434 Fuss Tief« eingestellte Bohrloch bei Blönsdorf wurde bis zu

301 Fuss weiter betrieben, alsdann aber wegen der eingetretenen Schwierigkeiten dauernd eingestellt. Das

Bohrloch stand 200 Fuss im Diluvium, 241 Fuss in Tertiärschichten, ohne letztere durchteuft zu haben

und mit seiner Sohle 131 Fuss unter dem Meeresspiegel.

Um die Mitte de.« verflossenen Jahres wurde ein dritter Bohrversuch bei Kroppstädt begonnen

and zur Vermeidung der durch das mächtige Diluvium bisher herbeigeführten Schwierigkeiten gleich im Tertiär-

gebirge angesetzt, zugleich in der Hoffnung, hier in verhältnismässig geringerer Tiefe auf ältere Flötzgebirgs-

schichten zu stossen, entsprechend dem Vorkommen der Grauwacke bei Magdeburg, Plötzky, Kl. Liibs bei

Zerbst und ähnlichen in derselben Streichungslinie liegenden Punkten in der Lausitz. Bis zum Jahresschluss

waren die Tertiärschichten, im Wechsel von Saud, Thon und Braunkohle, 277 Fuss mächtig durchbohrt.

Trotz der hohen Lage des Bohrpunkte« (circa 380 Fuss über dem Meere) hat sich bei 170 Fuss Tiefe

fiine aufsteigende Quelle gezeigt, deren Wasser an der Hängebank noch gegenwärtig ausfliessen.

1. Bei Rüdersdorf sind für Rechnung der Steinbruchssoeietät zur Aufsuchung von Braunkohlen

kleinere Untersuchungen vorgenommen. Dabei ist mit dem 1. Bohrloch auf der Westseite des Mühlenfliesscs

die Keuperformation in 130 Fuss Tiefe angetroffen. Es ist dies der erste Fall, wo in der Mark Branden-

burg die Keuperformation zum Aufschlug gelangte.

Das 2. Bohrloch, weiter nordwestlich bei dem Dorfe Petershagen, ist bis zum Jahresschluss 96 Fuss

tief geworden, ohne die Tertiärschichten zu erreichen.

2. Bei Spören borg. Das Bohrloch wurde mit 15 J Zoll Durchmesser im Gyps angesetzt, traf

bei 273J Fuss Anhydrit, bei 278i Fuss Anhydrit mit Steinsalz und Salzsoole und bei 284 Fuss das reine

Steinsalz, in welchem bis zum Jahresschluss 164 Fuss weiter gebohrt wurde, so dass das Bohrloch eine Tiefe

von 448 Fuss erreichte. 1

) Auch gegenwärtig geht die Arbeit noch in reinem Steinsalz ohne wesentliche

Behinderung weiter. Die mit den Bohrschlämmen, der Soole und einigen Steinsalzkernen angestellten chemi-

schen Analysen haben nachgewiesen, das» die Lagerstätte fast nur aus reinem Chlornatrium besteht und
von magnesiabaltigen Salzen nur unwägbare Spuren vorhanden sind. An fremden Beimengungen enthält

das Steinsalz ohne äusserliche Erkennbarkeil 4,2 bis 4,6 pCt. und in Stücken mit äusserlich erkennbarer

Einmengung 8,4 bis 12 pCt Anhydrit.

Auf den Steinsalzfund ist für den FiscuB Muthung eingelegt.

') Am 1. Augu«t 1808 hatte das Bohrloch eine Gtwatnmtteufe von 956 Fuss erreicht und stand noch im Steinsalz an,
*> dass die durchtenfte Mächtigkeit des letztem 672 Fuss betrug; seit dieser Zeit ist man mit Aufstellung der für den Bolrich
ntttelst lumpfkraft erforderlichen Vorrichtungen bescnäiugt.

B. In der Provinz Brandenburg.
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C. In der Provinz Hessen.

1. Bei Orb. Dieser Bohrversuch bezweckt«, die soolführenden üebirgsschichten an der Grat«

zwischen der Buntsandstein- und Zechsteinforruation in grösserer Teuft-, als in den am Ausgehenden befind-

lichen alten Bohrlöchern, aufzuschliessen und dadurch ein ausgedehnteres Speisefeld und besseren Abschluss

gegen Wildwasser zu erzielen. Die vom Beginn der Arbeit am Anfang des Monats August bis Schluss des

Jahres abgebohrte Teufe betrug 307 Fuss, die Leistung pro Tag circa 2 Fuss. Die Bohrlochswasser zeigten

nur 1{ pCt. Salzgehalt.

2. Bei N ent ershausen. Das zur Aufsuchung von Steinkohlen bei Nentershausen im Kreise Koten-

burg, Regierungsbezirk Cassel, angesetzte Bohrloch, welches sich seit einer Teufe von 2770,is Casseler F;k-<

= 2539,2 Rheinische Fuss im Stcinkohlengebirge befindet, ist nur während eines Theils des Jahres 1867 im

Betriebe gewesen, und wurde von 2801» Casseler Fuss = 2057 Rheinische Fuss bis zu 2935 Casseler Fuss

= 2690 Rheinische Fuss Teufe fortgesetzt. Die durchbohrten Schichten waren vorwaltend feste graue Sand-

steine; nur sehr selten traten schwache Schieferthoubünke auf.

3. Das ebenfalls zur Aufsuchung von Steinkohlen betriebene Bohrloch bei Klein-SchmalkaloVn
wurde im Jahre 1867 von 768 Casseler Fuss ~ 704 Rheinische Fuss bis zu 918 Casseler Fuss = 84U
Rheinische Fuss in Köhlens undstein und sodann bis zu 1034 Casseler Fuss 948 Rheinische Fuss in por-

phyriseben ßreccien niedergebracht.

Die Terungliickungen bei dem Bcrgwerk8betriebc Preussens im Jahre 1867.
'j

Auf den unter Aufsicht der Bergbehörde stehenden Bergwerken, Steinbrüchen und Aufbereitungsanstalten

waren im Jahre 1807 181503 2
) Arbeiter beschäftigt, von deneu 159713 Mann auf die alten und 21790 Mann

') An Stelle der chronologischen Uehersichten über die einzelnen Unglücksfalle, wie sie für die früheren Jahre in dieser

Zeitschrift veröffentlicht worden sind, werden vom gegenwärtigen Jahrgänge an systematische Zusammenstellungen ruitgetheili »er-

den, welche die Zahl der Verunglückten, nach Oberbergamtsbezirken, tisch Mitaraleewumungen. sowie wich Art der Vcniuglücluaf

angeben. Leber solche Unglücksfälle, deren Veranlassung aun dieser L'ebemicht nicht zu entnehmen ist, sind in d«
nähere Angar>en enthalten.

*) Bei dem Betriebe der unter Abschnitt I., Bergwerke, der Prodactionsübersichl
waren beschäftigt

Davon kommen als nicht unter Aufsicht der Bergbehörde stehend in Abzug:

j

S-

1.

die Belegschaft v.iin Eisenerzbergbau der Provinz Schlesien, soweit derselbe

nicht für die di.rtigen Küuigl Hülteiiwerko auf iW.-alis.be Rechnung betrieben

wird, sowie ausschliesslich der auf den verlieheneu Steiukoblengruhen mit Eiscn-

erzgewiunung beschäftigten l'JT Arbeiter 3106 Arbeiter

desgl. von der Kaseneiseuerzgewinnurig im Regierungsbezirk Düsseldorf . . 3b*

desgl. vom Eisenerzbergbau in den Iloheuzollernschcu Landen 125*

desgl. vom Vitriol- und Alaunerzbergbau in der Oberlausitz 4
desgl. vom l>aeUscl)iefert>erghsu in den Regierungsbezirken Erfurt und Arnsberg 483

3768 Arbeiter.

Mmer;
1.

2.

i.

5.

0.

treten von sonstigen, in der Productionsübersicht unter Abschnitt 1. nicht enl-

gi'winnungeu. als uutcr Aufsicht der Bergbehörde stehend, hinzu:

von den fiscalischen Steinsalzbergwerken zu .Stassfurt, Erfurt und Sterten . . 498 Arbeiter

von den Gypsbrüchen im Regierungsbezirk Arnsberg, sowie zu Lüneburg und
Segeberg 75
von den Kalksteinbrüchen bei Rüdersdorf und den Jfarmorgruben im Regierungs-

bezirk Arnsberg 939
von den Mühlstein- und Trassbrüchen der linksrheinischen Landestheile, des
Regierungsbezirks Wiesbaden und des Helmarsbäuser Werks (Reg -Bez Cassol) 1661

von den fiscalischen Phosphorit-, den Scbwcrspath- und den Thon- und Walker-
erdcgniben der Regierungsbezirke Wiesbaden und Cassel 383
vou den Oberukircbener Steinkohlengruben und den t'omumnionunterharzischen
Werken der in der l'roduetionsübersicht nicht aufgeführte Tbeil der Belegschaft

(vergl. Anm. 3 auf S. 11 und Anin. 2 auf S. 13) 64.'1

177301

4199 Arbeiter.

ergibt . . . 181503 Arbeit«.

(Fortsetzung hinter der Tabelle auf Seit« 144)
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Statübk. XVI.
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auf die neuen Laudestheile kommen. Davon sind im Ganzen 420 Mann oder 2,314 pro Mille, nämlich in

den alten Landestheilen 398 Mann oder 2,492 pro Mille und in den neuen Landestbeilen 22 1

) Mann oder

1,010 pro Mille durch Unglücksfalle zu Tode gekommen. Im Ganzen Staate kommt daher auf 4:i2. in den

alten Landestheilen auf 401 und in den neuen Landestheilen auf 991 Mann ein durch Unglücksfall zu Tod«

gekommener. Im Jabre 1866 sind in den alten Landestheilen von 148155 Arbeitern 349 2
) Mann oder

2,366 pro Mille d. i. einer von 425 Arbeitern, also 49 Mann odor 0,136 pro Mille weniger verunglückt.

Nach den Oberbergamtsbezirken und der Art der Mineralgewinnung vertheilen sieb die Unglücksfälle

in der aus den Tabellen auf Seite 137 bis 139 hervorgehenden Weise.

Zur Erläuterung dieser Tabelle, sowie über die Art der Unglückställe ist Folgendes anzuführen:

Von den in Bremsbergen und Bremsschächten durch den Bremsapparat verunglückten Arbeitern

wurden drei durch frei herabrollende Förderwagen überfahren, einer wurde durch einen herangekommenen

gefüllten Förderwagen in der die Fortsetzung des Bremsberges bildenden Strecke erfasst, einer von einem

leer den Bremsberg hinaufgehenden Seilhaken am Kopfe tödtlich verletzt und einer wurde durch den in Folge

der Drehung eines Bremshaspels umhergeschleuderten Auschlagehaken an Kopf und Brust getroffen und solort

getödtet. — Die beiden bei der Seilfahrt zu Tode gekommenen Arbeiter verunglückten dadurch, dass sie

die bereits in Bewegung befindliche Förderschaale noch zu besteigen versuchten. — Von den iu Schächten

durch den Förderkorb Verunglückten wurden 2 durch die herankommende und einer durch die hinauf-

gehende Förderschaale zerquetscht. — Der »auf sonstige Weise» im Schachte verunglückte Arbeiter wurde

in einem tonnlügigcn Schachte durch einen seillos berabrollenden Wagen getödtet. — Eine Eiplosion

schlagender Wetter auf der Stcinkohlengrube Glückhilf bei Hermsdorf verursachte 3 Opfer an Men-

schenleben. — Durch Maschinen kamen 2 Arbeiter dadurch ums Leben, dass sie über Tage von Riem-

Scheiben erfasst und zerquetscht wurden, einer wurde durch das Horn einer grossen Schachtwinde fortge-

schleudert und schwer verwundet, und einer durch ein Pumpengestange zerquetscht. — Von den über Tage

verunglückten Arbeitern fiel einer in einen BrauukohU-ntagebau , einer wurde beim Ausschachten einer auf

abgebautem Grubenfelde befindlichen Halde von der in Folge einer Bodensenkung nachfallenden Gebirgsma&e

verschüttet, einer stürzte beim Beladen eines Eisenbahnwagens von einer Bohle und einer wurde beim Wa-

genstossen zwischen einer Galmeiwäsche und dem Schachte zwischen zwei Förderwagen gequetscht. — Unter

den «sonstigen Unglücksfällen* befindet sich einer, bei welchen 2 Arbeiter dadurch ums Leben kamen,

dass sie beim Zubruchegeben eines Pfeilers auf der Stcinkohlengrube Louiseusglück bei Uosdczin, wobei »ie

hinter einen 15 Lchtr. entfernten, mit einer Thür versehenen Mauerdamm geflüchtet waren, durch den Luft-

druck 8 Lchtr. weit fort und zu Hoden geschleudert wurden, so dass der eine auf der Stelle todt war, wäh-

rend der andere nach einiger Zeit im Lazareth starb.

Die Zahl der Unglücksfälle, welche Opfer an Menschenleben verursachten, bclief sich im ganzen

Oberbergamtsbezirke auf 78, nämlich einer (die oben erwähnte Explosion schlagender Wetter) l>ei dem 3,

ferner zwei (einer durch Steinfall, der andere, oben erwähnte, durch den Luftdruck beim Zusammenbrechen

eines Pfeilers veranlasst), bei denen je 2 und 75, bei denen je ein Arbeiter ums Leben kam.

Beim Betriebe der fiscalischen Hütten des Oberbergamtsbezirks Breslau ereignete sich ein Unfall,

durch den un Arbeiter (durch Springen eines Schleifsteins auf der Eiseugiesserei zu Ghiwitz verletzt) um*

Leben kam.

Eine Person, welche nicht beim Bergbau beschäftigt war und deshalb in die Tabelle nicht mit

aufgenommen ist. verunglückte durch Sturz in einen Schacht.

') Davon kommen auf den Oberbergamtabezirk Clausthal 14 und auf die den Oberbergarotabezirken Dortmund und Bonn

zugeschlagenen Landegtheile bei. 2 und C Hann. Für die neuen Landestheile de« Oberbergamtsbezirks Bonn ist jedoch die Z»hl

der im 1. Quartal Verunglückten nicht mit einirvschlossen.

') Auf Seite 54 de« statistischen Theiles dea vorjährigen Bandes der Zeitschrift ist die Zahl der Verunglückten zu 346

in frpRohen. Zu diesen treten jedoch noch 3 aus dem Oberbergamtsbezirke Breslau hinzu, wekbe in Folge von Verletzungen, di»

de »ich beim Bergwerksbetriebe zugezogen hatten, später gestorben sind. Hiernach sind die vorjährigen Angaben tu beridiugea

1. Oberbergamtebezirk Breslau.
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2. Oberberganitsbezirk Halle.

Die beiden bei der Schieasarbeit verunglückten Arbeiter wurden auf dem Hiraehwinkler Reviere

der Mansfeld'schcn Kupferscbiefcrwcrke durch Kiplosion von Sprengöl, welches sieb aus einem wiederholt

weggethanen Hobrioehe in das zerklüftete Gebirge gezogen hatte, erschlagen. — Unter die durch Zu hruc be-
gehen abgebauter Pfeiler verunglückten Arbeiter ist einer mit aufgenommen, welcher auf der König-

lichen Braunkohlengrube zu Eggersdorf iu aus dem allen Mann hervorquellenden Schlämmen umkam. —
Von den durch plötzlich hereinbrechende Massen zu Tode gekommenen verunglückten 4 in Tagebauen,

darunter 3 bei einem Unfall auf der Grube Concordia bei Nacbterstedt. die übrigen in unterirdischen Hauen.

— Der durch Sturz in den Schacht Verunglückt« fuhr mit dem Förderwagen in Folge eirer Verwech-

selung in das offene Schachttrumni. — Der in der Spalte .bei maschineller Seilförderung* als ver-

unglückt aufgeführte Arbeiter wurde im Burgörncr Revier der Mansfeld'schen Kupferschieferwerke durch

einen gefüllten Förderwagen, der sich in einem Flachen vom Zuge losgelöst hatte, gegen den Streckcnstoss

gequetscht. — Der in der .Spalte «durch Maschinen 1 aufgeführte Arbeiter wurde beim Einhängen des

Pumpengestanges von einer Kundbaumspeiche erfässt und über den Haspel hinweggeschleudert und starb in

Folge der erhaltenen Verletzung. — Von den über Tage Verunglückten ist einer von einer Abraumsbrücke,

einer beim Ausstürben eines Fördergcfässes vom Fördergerüst gestürzt, einer wurde im Tagebau durch herab-

stürzende Mauerstücke erschlagen und einer, welcher sich schlafend b»i einem Feuer niedergelegt hatte, erlitt

durch Verbrennung seiner Kleider so erhebliche Verletzungen, da er in Folge derselben starb.

Die Zahl der vorgekommenen Unglücksfalle betrug 42; hei einem (durch Steinfall veranlasst) ver-

loren 3, bei vier (drei durch Steinfall und einer durch Kiplosion von Sprengöl veranlasst) je 2 und bei 37

je ein Arbeiter das Leben.

Ausser den in der Tabelle Aufgeführten verunglückte noch eine zur Zeit der Verunglückung beim

Bergwerksbetriebe nicht beschäftigte Person durch Ertrinken im Redentunnel des Rüdersdorfer Kalksteinbruches.

3. Obiü'bergaiutsbezirk Dortmund.

Bei der Schiessarbeit ereigneten sich 3 Unfälle; bei einem derselben, welcher auf der Galmei-

zeche Stahbschraiede bei Iserlohn durch Eiplosion von Nitroglycerin verursacht wurde, fanden 3 Arbeiter

den Tod; ein anderer Unfall wurde durch Losgehen eines Schusses während des Besetzens des Bohrlochs

und der dritte durch Entzündung einer Patrone hervorgerufen. — Von den durch den Bremsapparat zu

Tode gekommenen wurden 4 durch das Kördergcfäss verletzt, nämlich einer, der während der Förderung

durch eiuen Bremsschacht fuhr, einer, der während der Förderung sich aus einer Strecke in einen Bremsberg

bog und durch das herunterkommende Fördergestell erfasst wurde, und zwei, welche am Fus.se von Brems-

bergen durch Förderwagen, die in Folge stattgefundener Seilbrüche herabrollten, gequetscht wurden. Einer

wurde beim verbotswidrigen Befahren eines Bremsberges von dem durch Reissen des Seiles frei gewordenen

Contregewicht tödtlith verletzt und einer wurde au einer Bremse mit zerschmettertem Schädel gefunden. —
Unter den beim Fahren am Seile Verunglückten sind 2, welche beim verbotswidrigen Ausfahren auf

einem mit Bergen gefüllten Kübel in Folge Keisseus der Zwisselkette in den Schacht stürzten, einer ver-

unglückte bei der Ausfahrt in Folge Reissens des Seile», einer stürzte aus dem Förderkorbe und einer, als

er von einer schwebenden Arbeitsbühne in den Kübel steigen wollte, in deu Schacht, einer wurde vom auf-

gehenden Förderkorbe, dessen er sich bei Revision eines undicht gewordenen Pump.nrohres bediente, mit

dem Kopfe gegen den Einstrich gedrückt und einer wurde beim Springen in den Förderkorb, nachdem schon

das Signal zum Aufziehen gegeben war, gegen den Schachtetoss zu Tode gequetscht. Auf der Zeche Ober-

hansen kamen bei der Seilfahrt 3 Häuer, welche nach dem Abbrennen eines Schusses im Förderkübel wieder

auf die Schachtsohle herabgelassen wurden, dadurch ums Leben, dass der zur Leitung des Kübels dienende

Kähmen, welcher sich in oberer Höhe festgeklemmt hatte, plötzlich los wurde und auf sie herabfiel. —
Der .auf sonstige Weise* im Schachte verunglückte Arbeiter wurde durch einen Wasserkasten, auf
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142 Verunglückungcu beim Bergwcrksbelripli« ia l'rrussen im Jahre 1867.

welchem er, um die Zwisselkette in Ordnung zu bringen, gestiegen war, bei dessen Anheben gegen di«

Zimmerung gedrückt. — Explosionen schlagender Wetter kamen 10 vor: eine auf dem Härder Kohlen-

werke bei Aplerbeck, bei welcher (> Arbeiter (drei durch die Explosion und drei durch Ersticken im Nach-

schwaden bei Anstellen von Kettungsversueben). eine auf der Zeche Shamrock bei Herne, bei welcher 3 Arbeiter,

eine, bei welcher 2 und sechs, bei welchen je ein Arbeiter ums Leben kam. Unter die im Nachschwaden

Erstickten ist ausserdem ein Arbeiter mit aufgenommen, welcher in einem mit schlagenden Wettern gefüllt«

Uebcrhauen erstickt gefunden wurde. — Die beim Maschinenbetriebe Verunglückten sind bei Arbeit«

an Kesseln durch ausströmenden Dampfund siedendes Walser verbrannt. — Durch Wasserdtirchbrüche

wurden 2 Unglücksfälle herbeigeführt: einer davon, welcher 4 Menschenleben als Opfer forderte, ereigne«

sich auf der Steinkohlengrubc Frauziska Tiefbau bei Witten beim Abzapfen eines Gesenkes der Zeche Frischauf

— Ueber Tage verunglückte ein Arbeiter dadurch, das« er vom Fördergefasse des Hebeschachtes einer

Siebvorrichtung, in welchen er verbotswidrig den Kopf steckte, todtlich verletzt wurde. - Von den auf

.sonstige Weise* Verunglückten fanden 2 durch Ertrinken in einem Speisebassin resp. in einem Schacht-

Sumpfe den Tod, einer wurde beim Pfeilerbetriebe durch einen herabfallenden Strosabaum tödtlich verletzt

und einer hieb sich beim Zurichten eines Stempels mit dem Beile ins Knie und starb in Folge Verblutung

Im ganzen Oberbergnmtsbezirke ereigneten sich 140 Unglücksfalle: einer (Explosion schlagend«

Wetter) bei welchem 6, einer (Wasserdurchbruch) bei welchem 4, drei (einer durch Explosion schlagender

Wetter, einer durch Explosion von Nitroglycerin veranlasst und einer bei der Seilfahrt), bei welchen je 3.

drei (einer durch Stcinfall, einer durch verbotswidriges Fahren am Seile und einer durch Explosion schlagender

Wetter veranlasst), bei welchen je 2 und 132. bei welchen je ein Mensch das Leben verlor.

4. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Bei der Schiessarbeit verunglückten 4 Arbeiter in Folge zu frühen Losgehens des Sehlis«**,

darunter einer, welcher durch den Schuss nur leicht verletzt und wahrscheinlich in Folge eines SchlagAu**«

gestorben ist ; ein Arbeiter verunglückte beim Aufbohren eines Schusses durch dessen Explosion. — Bei der

Seilfahrt fiel ein Arbeiter während der Ausfahrt vom Förderkorb und einer, als er in den au ihm vorbei-

gehenden, schon besetzten Förderkorb springen wollte, in den Schacht. — Von den durch Starz in den

Schacht Verunglückten fuhren 3 mit dem leeren Förderwagen in das offene Trumm, 3 fielen beim Pumpen-

einban und einer beim Öeffnen des Gatters, bevor das Fördergestell über Tage angekommen war, in den

Schacht. — Durch den Förder korb kam ein Arbeiter dadurch ums Leben, das» er den Kopf in den Ffa-

derschacht steckte und vom Förderkorbe erfasst wurde, zwei wurden bei der Ankunft des Förderkorbes am

Füllorte gequetscht und einer wurde, während er bei Schachtreparaturarbeiten beschäftigt war, vorn aufwärt*-

gehenden Korbe zu Tage gezogen und gegen die Seilscheibe gedrückt. — Der .auf sonstige Weise* im

Schachte verunglückte Arbeiter wurde beim Ausbau der Zimmerung aus einem Schachte einer Braunkohlen-

grube durch hereinbrechenden Sand verschüttet. — Durch Explosion schlagender Wetter wurden

3 Unfälle herbeigeführt ; von dem einen derselben, auf der Grube Kronprinz Friedrich Welheim, bei weklem

13 Personen im Nachschwaden erstickten, ist in der Abtheilung B der Zeitschrift eine genaue Beschreibung

gegeben. Bei den beiden anderen Explosionen kamen je 2 Menschen ums I>eben. — Ueber Tage verun-

glückte ein Arbeiter durch Sturz von einer Ladebühne, einer durch Quetschung zwischen den Puffern zweier

Eisenbahnwagen, einer wurde durch das Umstürzen eines Fördergestells erschlagen, einer stürzte in einen

Dachschieferbruch und einer von der Strosse einer Trassgrube, und einer wurde in einer Aufbereitungsanstalt

von einem Kübel, auf welchen er springen wollte, erschlagen. — Der in der Spalte .durch sonstige Un-

glücksfälle* Aufgeführte wurde auf einer Kisenstcingrube in einer Rolle, in welcher er verbotswidriger

Weise Eisenstein rauben wollte, verschüttet.

Im ganzen Oberbergamtsbezirke ereigneten sich 101 Unglücksfalle; bei einem derselben kamen 13,

bei einem (Herabfallen von Gebirgsraasse auf der Eisensteingrube Hohegrethe bei Wickbausein) 8, bei vier

(2 durch Explosion schlagender Wetter, einer durch Erstickung in bösen Wettern und einer durch Kerein-

breeben von Gebirgsmasse) kamen je 2 und bei 95 je eine Person ums Leben.
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Ausser den in der Tabelle aufgeführten Personen wurde noch ein nicht beim Bergbau beschäftigter

Knabe in der Kadstube eines über Tage befindlichen Wasserrades, dem er sich wahrscheinlich unvorsichtiger

Weise genähert hatte, todt gefunden.

5. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Der bei der Schiessarbeit Verunglückte wurde durch einen beim Besetzen eines Bohrloches los-

gegangeneu Schuss tödtlich verlotet. — Der beim Ausfahren am Seile zu Tode gekommene fiel vom Fßrdcr-

korbe durch eine schmale Oeffnung zwischen dieser und dein Schaebtstosse in den Schacht. — Von den

durch Sturz in den Schacht Verunglückten fielen 2 bei Ausführung von Reparaturen an den Künsten

in den Schacht und einer stürzte in Folge unvollständigen Verschlusses der Fallthür von Tage in den Förder-

schacht. — Der beim Maschinenbetriebe zu Tode gekommene Arbeiter fiel von dem Wasserkanten eines

Treibwerkes in deu Radstubenraum. — Ueber Tage wurde ein Arbeiter bei Anlage eines Pochwerksgrabens

durch einen unterschrämton Abraumstoss verschüttet.

Die Zahl der vorgekommenen Unglücksfälle betrug 14, l>ei deren jedem 1 Arbeiter ums Leben kam.

Auf dem Steinkohlenwerke zu Obernkirchen stürzte eine nicht beim Bergbau beschäftigte Pereon von

der Hängebank in einen Schacht.

Nach den vorstehenden Angaben ereigneten sich im ganzen Staate 375 Unglücksfalle, welche Opfer

an Menschenleben verursachten, nämlich einer, bei welchem 13. einer, bei welchem 0, einer bei welchem 4,

sechs, bei welchen je drei. 13, bei welchen je 2 und 353, bei welchen je eine beim Bergbau beschäftigte

Pereon das Leben verlor. Vertheilt man die Anzahl der Verunglückten auf die geförderten Mengen und

den Geldwerth der Hauptproducte de* Bergbaues, so kommt im Durchschnitt einer derselben

beim Steinkohlenbergbau
im Obcrbcrgamtabezirk Breslau auf 1,729178 Otr. mit 125015 Thlr. Werth,

Dortmund - 1,447863 - - 125584 -

Bonn - 1,1:11353 - - 154433 -

Clausthal - 1,839852 - - 250383 -

im ganzen Staate auf 1,440157 Otr. mit 134430 Thlr. Werth;

beim Braunkohlenbergbau
im Oberbergamtsbezirk Breslau auf 1.777040 Ctr. mit 81850 Thlr. Werth,

Halle - 2,387044 - - 112054 -

Bonn - 1,275331 - - 58474 -

Clausthal - 805290 - - 54735 -

im ganzen Staate auf 2,102305 Ctr. mit 102032 Thlr. Werth;

beim Erzbergbau

im Oberbergamtsbezirk Breslau auf 054058 Ctr. mit 253084 Thlr. Werth,

Halle - 475850 - - 180415 -

Dortmund - 1,140798 - - 82709 -

Bonn - 706754 - - 203055 -

Clausthal - 503407 - - 240207 -

im ganzen Staate auf 750338 Ctr. mit 197450 Thlr. Werth;

beim Kohlen- und Erzbergbau zusammen

im Oberbergumtsbezirk Breslau auf 1,580700 Ctr. mit 140010 Thlr. Werth,

Halle - 2,125023 - - 122047 -

Dortmund - 1,430298 - - 123130 -

Bonn - 1,006210 - - 169130 -

Clausthal - 971527 - - 192094 -

im ganzen Staate auf 1,407718 Ctr. mit 141577 Thlr. Werth.
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Die Ein- und Ausfuhr von Kohlen im Preussischen Staate im Jahre 1867.

Nachstehende Tabelle gibt ein«' Uebersicht über die Ein- und Ausfuhr von Steinkohlen und Koka in

Jahro 1867:

Provinz Haoptiollamtsbezirk

K i n f u b

von

r Auifilh r

VI ....

Co.

Mittelwalde, Schweidnitz, l.iehau u.üörlitz

Oesterreich

desgl.

desgl.

!

9814
923

9ai27

Kassland
Rtisäland

Oesterreich

desgl.

desgl.

desgl.

32«

4.24«0H>

2,87237»

2,'.'563tH

1366

v>\_

1 Posta. Podiamczo, Strzalkowo, l'ogorzellc* u.

107064

Kussland

10.SH2M

20J3S

3. Praussfo.

Scbmaleningken, F.ydtkuhnen u. Thorn

England
desgl.

Schweden u Norwegen
England
dengl.

808290
816088

«vi 7
3,373226

Russland

2Ü8

239X8

4 Pannen.

Summe :t. . .

England
Mecklenburg

4,!»9S2.»l

5,190 IM)
170

Mecklenburg

i:tSi3C

5713

5. Inodeoborg.
Granaee, Wamow uud l'renzlau . . .

Hamburg
ILiinburgU.MecklPrjl.rirt;

6.I90J2«

2,911112
1023

Hamburg

6744

14

223S."

6. Surksen.

7. Schleswig-

Uobt«iO.

Summe 5. . .

Itzehoe, Ottensen. Tönning, Rendsburg,
Uadersteben, Neustadt, Wandsbccl,
Kiel, Flensburg. Heide, Schleswig und
Tondern.

Uamburg

auf der Klbe
landwärts

819

3.
r.705f>

551378
2,776331

~163

549«

8. Hannover. 1
)

Q U'«>vll'nl«nW' WtaliaifD.

10. RtainproTltu.

SUIDIElU f. ,

OIpvc ..*•>..*.•,

Düsseldorf, COln «wd Duisburg . . .

UeberCoblenz von und nach Süddeutsch-

ttnlluniliiouanu

desgl.

desgl.

desgl.

desgl-

Beb.nen

Holland
desgl.

Frankreich

desgl.

Holland

200

MW
H'93
136

1169
14519
66781
5439
19479

24
957

1544

35700

UOliand

desgl.

de- gl.

desgl.

desgl.

Belgien

Hollund

Frankreich

desgl.

Zollvereins-staaten

Schweiz

•/.II'
aal.li

1I29S0

23,686474
433.T«;

76079U

(,l:n

1,127971»

6317«*

621!«

27,132344

13.20ti"i7S

2,1731»

11,7049-1

Snmme 10. . . 14*871 hi>,:„u4ot

=—

!

U,0O&G4 — 9I.U6M»

') Für die Provinz Hannover int nur die Einfuhr von und die Auffuhr nach Bremen nachgewiesen. Die gesammle

Stainkohleneinfubr dieser Provinz betrug nach den Zollvereins-Commenialnachweisungen 3,934916 Ctr. In die obige Nachweisroig

ist diese Zahl deshalb nicht aufgenommen worden, woil davon wahrscheinlich, wie dies in früheren Jahren der Fall war, ein gio«ser
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Nach dieser Tabelle belauft »ich die gesammte Einfuhr auf 17,044564 Ctr., worunter 16,788972 Ctr.

englische Steinkohlen. Da sich jedoch anueUraeu lässt, dass die ans den Provinzen Preussen und Posen

nach Russland, die aus den Provinzen Pommern und Brandenburg nach Mecklenburg und die aus der Provinz

Schleswig-Holstein ausgeführten Steinkohlen englische gewesen sind, welche vorher in die betreffenden Pro-

vinzen eingeführt waren, so stellt sich nach Abzug dieser, die zum inländischen Consum eingeführte Stein-

kohlenmenge auf 16,701400 Ctr., worunter -16,445808 Ctr. oder 98,47 pCt. englische Steinkohlen. Auf die

alten Provinzen, in welche im Jahre 1866 12,992177 Ctr. Steinkohlen eingeführt wurden, kommen hiervon

13,071573 Ctr., mithin 79396 Ctr. oder 0,611 pCt. mehr, als im Vorjahre.

Die Ausfuhr betrug dagegen nach Abzug der oben bezeichneten Kohlenmengen, welche nach ihrer

Einführung aus dem Auslände wieder ausgeführt sind, 90,993365 Ctr. und übertrifft somit die Einfuhr etwa

um das 5,4fache und die Ausfuhr des JahresJ866 im Betrage von 83,334971 Ctr. um 7,658394 Ctr. oder

9,i9 pCt. An dieser Ausfuhr sind nur die Kohlengruben der alten Landestheile bctheiligt, da die in der

Tabelle verzeichnete Ausfuhr der neuen Laudestheile ausschliesslich in fremden, vorher eingeführten Kohlen-

mengen bestanden hat. lieber die Ausfuhr aus den einzelnen Kohlenbecken ist Folgendes zu bemerken.

Dem oberschlcsischen Becken entstammen die durch die Hauptzollamtsbezirke Landsberg,

Myslowitz, Ratibor und Neustadt nach Kussland und Oesterreich ausgeführten Kohlen im Iktrage von

10,076964 Ctr. Im Jahre 18<i6 wurden von Oberschlesien 6.264129 Ctr. Steinkohlen in das Ausland ab-

gesetzt, so dass sich eine Zunahme von 3,812835 Ctr. oder 60.87 pCt. ergibt. Dieselbe ist hauptsächlich

eine Folge der Steigerung des im Jahre 1866 durch den Krieg gestörten Absatzes nach Oesterreich um
2,772407 Ctr., doch weist auch die Ausfuhr nach Russland.'.die beträchtliche Zunahme von 1,040428 Ctr, auf.

Die niedersch lesischen Steiukohlengruben setzten 239242 Ctr. von ihrer Production nach

Oesterreich ab.

Die Ausfuhr von Kuhrkohlen hat sich von 33,797460 Ctr. im Jahre 1866 auf 35,575566 Ctr.

erhoben und hat mithin um 1,778106 Ctr. oder 5,26 pCt. zugenommen. Diese Zunahme rührt fast aus-

schliesslich von der Steigerung des Absatzes nach Holland her, während der Absatz nach Süddeutschland, wahr-

scheinlich in Folge der Concurrenz der Saarkohlen, eine geringe Abnahme zeigt; nach Holland gingen nämlich

23,757005 Ctr., gegen 21,126858 Ctr. im Vorjahre 2.63U807 Ctr. mehr, nach Süddeutschland 11,704981 Ctr.,

gegen 12,640662 Ctr. im Vorjahre 935681 Ct. weniger, und nach Bremen 112920 Ctr., gegen 29940 Ctr.

im Vorjahre 82980 Ctr. mehr. Von dem Absätze nach Holland ging der grösste Theil über Emmerich,

nämlich 23,686474 Ctr., davon 18,716322 Ctr. auf dem Itheine, 4,956j98 Ctr. auf der Eisenbahn und

14054 Ctr. auf Landwegen; durch den Hauptzollamtsbezirk Cleve gingen 44W56 Ctr. und durch den Haupt-

zollamtsbezirk Vreden 27835 Ctr. Von den nach Süddeutschland ausgeführten Kohleumengen wurden

11.642981 Ctr. auf dem Rheine verschifft uud 62600 auf der Eiseubahn über Coblenz hinaus versandt.

Nachfolgende Zalüen gewähren eine l'ebersicht über diejVerschiffung der Ruhrkohlen auf dem Rhoine:

I. Zu Berg.

Von Ruhrort bis Coblenz und weiter 9,817895 Ctr.

Von Duisburg bis Coblenz und weiter . . . . 9,213664 -

überhaupt zu Berg 19,031559 Ctr.

II. Zu Thal.

Von Kuhrort bis Emmerich und weiter .... 15,188660 Ctr.

Von Duisburg bis Emmerich und weiter . . . 5,113988 -

überhaupt zu Thal 20,302648 -

Summe . . 39,334207 Ctr.

Davon sind ausgeführt: a. über Coblenz . . . 11,642981 Ctr.

b. über Emmerich . . 18.716322 -

zusammen .... 30,359303 -

mithin im Inlande zwischen Emmerich und Coblenz verblieben . 8,974904 Ctr.

Statistik. XVI. 19
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Die Ausfuhr der Kohlengruben der Gegend von Aachen, welche im Jahre 1866 423864 Otr. be-

trug, hat sich in Folge des Kohlenraangels in Belgien auf 2,527285 Ctr., also um 2,103421 Ctr. vermehrt

Davon wurden nach Belgien 1,127979 Ctr., gegen 153953 Ctr. im Vorjahre 974026 Ctr. mehr, und nach

Holland 1,399306 Ctr., gegen 269911 Ctr. im Vorjahre 1,129395 Ctr. mehr, abgesetzt. Die nach Belgien

ausgeführten Mengen gingen sämmtlich durch den Hauptzollamtsbezirk Aachen und davon 1,055355 Ctr.

auf der Eisenbahn und 72624 Ctr. auf Landwegen. Von den nach Holland versandten Kohlen gingt«

631760 Ctr. ebenfalls durch den Hauptzollaratsbezirk Aachen (501723 Ctr. auf der Eisenbahn und 130037 Ctr.

auf Landwegen), 760790 Ctr. durch den HauptzoUamtsbezirk Kaldenkirchen, davon 758670 Ctr. auf der

Eisenbahn und 2120 Ctr. auf Landwegen, und 6756 Ctr. auf Landwegen durch den Hauptzotlamtsbeark

Wassenberg.

Die Steinkohlenausfuhr des Saarbeckens belief sich im Jahre 1867 auf 42,574308 Ctr. und hat

sich gegen das Vorjahr, in welchem sie 42,849518 Ctr. betrug, um 275210 Ctr. oder 0,64 pCt. vermindert. Die

geringere Nachfrage nach Kohlen von Seiten der Eisenindustriftllen an der Mosel und in der Haute Marne

ist der hauptsächlichste Grand dieser Abnahme. Der Absatz nach Frankreich betrug im Ganzen 27,194540 Ctr.,

wovon 19,433915 Ctr. auf der Eisenbahn, 6,839348 Ctr. auf der Saar und 858366 Ctr. auf Landwegen, zu-

sammen 27,132344 Ctr. durch den Hauptzollamtsbezirk Saarbrücken und 61481 Ctr. auf der Mosel und

715 Ctr. auf Landwegen, zusammen 62196 Ctr. durch den Hauptzollamtsbezirk Trier gingen. Nach der

Schweiz wurden 2,173190 Ctr., gegen 2,380590 Ctr. im Vorjahre 207400 Ctr. oder 8,7t pCt. weniger, nach

den ausserpreussischen Zollvereinsstaaten 12,835085 Ctr. auf der Eisenbahn und 371493 Ctr. auf Landwegen,

zusammen 13,206578 Ctr., gegen 10,747217 Ctr. im Vorjahre 2,459361 Ctr. oder 22,88 pCt. mehr, ausgeführt

Die Steinkohleuproduction Preusseus belief sich nach Seite 11 im ganzen Staate auf 420,571110 Ctr.

und in den alten Landestheileu auf 412,874393 Ctr., wovon 90,993365 Ctr. oder 21,64 bez. 22,u4 pCt. aus-

geführt sind, während die Einfuhr von 16,701400 Ctr. im Vergleich zur Production 3,97 pCt. betrug. Rechnet

man von der Production die Ausfuhr ab und die Einfuhr zu, so ergibt sich für den ganzen Staat der Con-

sum an Steinkohlen zu 346,279151 Ctr. und für die alten Landestheile, unter der Annahme, dass in diese

aus den neuen Landestheileu keine Steinkohle ein- oder aus diesen in die neuen Landestheile ausgeführt ist,

zu 334,952581 Ctr.; gegen das Jahr 1866, für welches der Steinkohlenconsum der alten Landestheile zu

302,228163 Ctr. ermittelt ist, ergibt sich demnach eine Zunahme von 32,724418 Ctr. oder 10.83 pCt.

Ueber die Ausfuhr der einzelnen Kohlenbecken, deren Verhältniss sowohl zur Production derselben

als auch zur Gesammtausfuhr in Procenten und über die Länder, wohin die Ausfuhr gerichtet war. gibt

die nachstehende Tabelle eine Debersicht:

Oberschlesien . . .

Niederschlesien . .

Ruhrbeeken. . . .

Worin- u. Inderevier

S«*rbeck»n ....

RofMtnd

Ctr

4,246330

Ctr.

5,830634

239242

Holl»«!

Ctr.

23,757665

1,399306

Clr.

1.127979

Frankreich

Ctr. Ctr.

27,194540 2,173190

ZollTer«iiitt'aiUii

Ctr.

11,817901

13.206578

zusammen 4,246330

im Jahre 1866 3.058227

Zu- (Ab-) nähme 1,18810»

6,069876

3,205902

25,156971

21,396769

1,127979

153953

27,194540

29.721711

2,173190

2,380590

25,024479

23.417819

2,863974

ti

Oberschlesien . .

Niederschießen . .

Ruhrbecken . . .

Worm- u. Inderevier

Saarbecken . . .

3,760202

Von tl«r

Ctr.

10,076964

239212

35,575566

2,627285

42,571308

zusammen 90,993365

im Jahre 1866 83,334971

974026

10,*.

0,«

16:4

15,,5

(2,527171)

Von ,

(207400)

r Gittai

Ctr.

11,07

0,t»

39,10

2,7*

46,79

1,006660

Zu- (Ab-) nähme 7,658394

21,,, 100

100

(0,73)
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Braunkohlen und Torf sind nur in sehr geringen Mengen ein- und ausgeführt. Von enteren

sind durch den Hauptzollamtsbezirk Görlitz 7804"> Ctr. aus Oesterreich, nach der Provinz Schleswig-Holstein

18983 Ctr. und nach der Provinz Hannover 640 Ctr., zusammen 97668 Ctr. eingeführt, während als aus-

geführt (über Coblenz auf der Eisenbahn) nur KM) Ctr. nachgewiesen sind. Wahrsheiulich ist jedoch eiu

Theil der 8,862303 Ctr. böhmischer Braunkohle, welche den Zollvereinscommerzialuachweisungen zufolge

in Sachsen eingeführt sind, in Preussen consumirt worden, ohne dass sich ermitteln lässt, wie viel von jener

Menge über die Preußische Grenze gekommen ist. — An Torf sind 3507 Ctr. in die Provinz Prcussen aus

Kussland und 0271*9 Ctr. in die Provinz Haimover, zusammen 66306 Ctr. eingeführt.

Zum Schlug* dieser Notizen folgt im Nachstehenden eine Uebersicht über die Ein-, Durch- und Aus-

fuhr Berlins an Steinkohlen, Braunkohlen und Koks im Jahre 1867:
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14* Tabelle über die Prodaction des Bergwerks-, Hfitteu-

«

~ i

3*

Menge der !
Oeldwerth

u- j d. Production
Forderung u am
Production Ursprungsorte

(Zotl««»l<*l)
|

Tklr.

Anzahl

der

Arheiter

•

3*
< •

Menge der

Förderung u.

Production

(Z«)lg»lrbl)

Geldwert!)

der Prod.

am l'r-

gprungsorte

TMr.

«

-3

I. Graben.

409
Ml
1071

1

i«8luv
69
77

2
3
3
9

16
2
3

371,842299
100,428921
34,484i:t5

22
5394

1,156171
2,867311

6,538899

229
24526
2011
13a«

1.066405

126
96696

&%032910
4,736265
3,927573

477
2109

2,780784
1.052074
2.28-1130

1RT0
12338
4083
11010

119627
45

13191

89152
14137
17706

25
10169
5202
10804

9
69
34
167

490
4

52

35
2
98
3

17

2

-—

2

2

6,592182
121891

3,145388
49950

1,933650
18075
25000

:>02!>

16000
:»30

840782
7532

U28.'l
51504

966825
15560
23937

<M)ZO

10100
843

2S54

3«

751

am

2221t

43

V

( IstIrl 11« A ^ ' 1 1 tf' f t*Y7 » •

Graphit und Asphalt

.Summe 1. . . Ctr. 2344 518,526413 47.978346 148370 161 11,911695 '2.033630

II. Salinen.

3
17

1,728318

2,371313
225522

1,266633
457
1235 16

—
798732
17337
1133

399B56
5263
103

414

Summe IL . . Ctr. 20 4,099631 1,492156 1296 16 817202 405222 414

III. Hütten.

Eisen. 1. Ruheisen in Ganzen . . Ctr.

2. RohstahleUen
3. Gusswaaren aus Erzen .

4. - aus Roheisen
5. Stab- u. gewalztes Eisen

6. Eisenblech

Silber (Quecksilber) -

Kupfer. 1. Garkupfer *-..»..
2. Verarbeitetes Kupfer . .

119
C

31
254
258
3t
82
158

3
11

11

27
32
49

13,862750
941700
633602

3 1 15033
8!o85894
1,509393

661735
1,950606

0,u
54463,o*
566214
31463
59633
47566

1482534
05

18,005711

1,541004
1,761687

26,693444
7,06800?
2,816221
1C ACQIAO

42
1,538572
3,314847
1(16516

1,823534
1,820221
1,289371
9,549804
294234

406600
21906
15600

134025
93477
6.vir>

11861
231
3350
12122
23258
4164
2299
12831

94
1306

1042
589
514

5830

12

6
24
23

1

1

1

4

—

1208788

45988
230894
22644
21000

496
918

21344
94870
www
907

1 468365

167074
867161
101001
94500
5170

15921

633185
579220
www
27210

797

446

1444

13
240

' 8

J°
493
—

-

Arsenik- und Arscnikfabnkate .... *

2

5
3
1

6
7

6430
•1768

121 Kl

4974«
52067
2035

21

107
72
4

241
234

1

~170

500
2200

"4668

1500 1

15850

"lO

Summe I1L . . Ctr. 10% 33,141992 105,641248 S047n 73 1,636268 4.02.W)

Hauptsumn» . . Otr. :W60
|

555,708036 156,111749 230532 250 14,366166 6,361016
|

10199
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and Saliiienbetriehes im Zollvereine für das Jahr 1S(»5. 149

löv.-Braun« Kurfürstentbua HesMi NaHO.

• JICII^TT MCI

Förderung
und

Production

UvIUWI MI

d. Production

am
UrsprangBorte

Thtr.

Anzahl

der

Arbeiter

©

i*
< $

Menge der

Förderung u.

Production

(£ollc«vlchO

Ul IM V* vi Ul

d. Production

am
Ursprungsort.

TMr.

Anzahl

der

Arbeiter

3^
< t-^ i>

~c

Menge der

Förderung u.

Production

iTlaIrl&Arth

d. Produktion

am
Ursprungsorte

Tblr.

Anzahl

der

Arbeiter

20 44000 13727 26

1

27
3,023162
3,232H00
264150

467387
253707
423e0

1034
1131
323

28
537

1,063181
9,418006

100471
930402

734
4615

1 153432
73781

104539
97244

132
68

1
2

=
65694 17938 171

30
15

-
124263
66*3
72741

z
217435
18001
43729

2232
170

—
— -

—
3 ~597 20369 241 1 15485 12966 7)1

— — —
ms 808 10 61 341871 533

—
1 914 183 3 9 7145 412 29

21 271213 215510 226 49 6,588755 802772 2913 683 11,048875 1,485642 8364

3 208196 845110 293

-
3 208195 345110 293

"l 15130 32000 18

—

6

8

44472
50339
i.7880

2477
22124

67543
98161
110636
7300

9445b

59

349

121

15

J

412960

94523
23454
45151
17328

688626

314285
77462
156137
83377

916

153

1

3

1

1

1

8.M*
1622,870

8382
2i:>o

»WIM
1073
568
19

3981
48130
54929
ir 190

43725
23474

105

2
4

157
Ol
13
22

2

1

1

_

12659

lotJ
1644
635

69803

61620
22306

67

32

_3

1

J

8373
50372
19665

1 1 JA

248060
299221
110617

212

INI. ~72 4680 "l ~603 17228

3
1

16799
Ml

96136
710

23

12 4»827 4727G2 306 18 163681 565933 652 :<5 673569 1,929089 1311

33 321040 396120 532 70 6,960631 1,713815 3858 718 11,722444 3,414681 9675
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150 Tabelle über des D rkj-, lidikL

Anhalt Lippe, Walde*k and Prrn 01t

4

Ii
<. »
S

,
Menge der

Förderung u.

Ptoductioü

(ZolJ<f«richl)

Geldwerth
. d. l'roduction

am
Urpsningsorte

Thlr.

j 11
K—

O
J*

H
< i

Meuge der

Förderung u

Production

|

Geldwerth
[d. rroauetion

am
Urspmngsort«

Tbtr.

*I
<t
4

13

3

_
10,305981

1260
11145

483559
180

889
l 18495 925

i
l

-1

1

INN

60

MIM MIM MIM MIM MIM
_

• _

:i
i
i

—

191 6 1
II

1
MM

II

II

1
i

1l

l 231G5 4272 6 _
i- 10,3418"2 mm 1134 l 18195 »25 15

r

l

i

1,154329
12O90

917
170

1948(57

'.»580

250
in

288
12 2 25612

1466
602

21914
551

258

38

2 1,1878-12 204713 300 27740 22723 28

1 5227 7840

1
1

28*73
4577

111538
19878

130
12

II

i«

1
II

1260

30415

-
2891

13202

37

11

89S.J2I 2G737 16

z
z

28*16

II

II

II

1 1
1
II

M
1 1

1
1
1
M
1

II

II

1
II

1
1
1
I

1
l
1

i
-

1
t
1
1
1
1

35 206

muri

II

II

1
1
Ii

II

1
M
M
1

II

II

II

II

5 38467 l"?17t 160 3 !»5.'!3 51

*
;

11,548113 879906 1594 6 56768 47518 !

i

94

Steinkohlen Ctr.

Braunkohlen
Eisenerze

Gold- und Silbererze

Quecksilbcrerze

Bleierze

Kupfererze

Zinkerzo
Zinnerze
Kobalt- und Nickeierte

Arseiükerzo

Antimnuerze
Manganerze
Alaun- und Vitriolcrze .

Graphit und Asphalt

Flussspatb und Schwerspatb

I. . . Ctr.

II Sulinen.

Steinsalz Ctr.

Kochsalz
Schwarzes und gelbes Salz -

Düngeygps -

Summe II. . . Ctr.

III. mitten.

Eisen. 1. Roheisen in Gänzen . . .

2. Itohilablcistn

3. Gusswaaren aiw Erzen . .

4. - - Roheisen

5. Stab- und gewalztes Eisen
6. Eisenblech

7. Eisendraht
8. Stahl

Gold
Silber (Quecksilber;

KaufMci und gewalztes Blei

Glätte

Kupfer. 1. Garknpfer

2. Verarbeitetes Kupfer . .

Mesw'

Zink
Zinkweiß

Zinn
Blaufarbenwerksprodurtc
Nickel und Nickelfabrikato

Arsenik und Arsenikfabrikate . . .

Antimon
Alaun
Vitriol

Schwefel

Summe III. .

Ctr.

Pfd.

Ctr.

Haupteumme

Ctr.

Ctr.
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und SaJinenbetriebeg im Zollverein für das Jahr 1865. 151

Bayern.

-iX t
Meng» der

Förderung u.

Produktion

!-Z»[|»»wlrhl)

Geldworth
d. Production

ntn

Urspruugsort«'

TWr.
,

Anzahl

der

Arbeiter

-2
ja p
« >« >

Menge der

Förderung u.

Produktion

Ueldwcrtb

d. Produktion

am
Ursprnnfjsorte

TWr.

Anzahl

der

Arbeiter

V Menge der
{

Förderung u.

Produktion

(Zollg.wkht)

Ueldwertb

d. Produktion

am
Ursprunsaorte

TWt.

Anzahl

der

Arbeiter

8 »,136928 363050 1065

121
43

249
18
5
7

4

5,860587
1,193741

1,547214

0.M

922675
46246
147971

356

2427
3»5
768
11

6
140

93
163 .

124
174

t

48,251609
10,209662

558583
571474

5,365697
505562 ,

80867
1,088251

12868
4073
591
9943

— — 53.884 3834»

9593
3127
494»

13681

&50585
2O290

—

-
z

~6 low 1003 "28
46

*K»8
5603«
70795
7203

779

1
1
1
1
1

-

-
-

- -

1

13

39
1

—

33008
157(10

726«
14*57
—

69
14«; —

10253
4761

15071

«726
1268

3425

—

-

8 9.136928 363050 1063 5ii6 8.707272 1,178223 3980 600 59,652799 7,560103 28054

1
1
11 Z

1

7

49235
998578
471« t

2072»

9359
627676
24652
8630

162
892

8 1,116476 665317 1054

546243 509900 399 75 710875 1,045332 1170 7 272523 — 238

II

1
M

1
!
1
1
1
1i*
I

1
1
1
1
1
1
1
II

1
|i
1

60000

—

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1
g
1
1

15
30
o

4
1

l

—

—

»5602
173441
773321
5530
18340
16143

253
1698

—

317123
748248

2,630125
2866S
82251
75936

7533
9669

—

136
863
1462

12

51

4

20

—

6
12

16
2
4
2

2
1

l

35623
126147
361*707

4002

1526

61.7W
6291 l.TK

80749

217
8416

671699
1,301056

24687
201280
11450
28579

1,874089
469804

1871

1321
714
35

; 198

_u

[ 1172
8

an

1 123 866

1

l

l

~48
7204

172
17172

25
24

8
2

1

1824
7328
1177

19893

58317
235118
91992
27170

164408

in
~42

10 564843 569900 484 131 1,802199 4,96222» 3767 65 938008 5.53O670 3976

18 [~9,701771 932950 1549 646 11,626045 6,805779 8801 666 60,590807 13,090778 32030
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152 Tabelle über die Production des Bergwerks-, Häuea-

Menpe der

Förderung u.

Production

(Zollgrwlchl)

Geldwert!]

d. Production

am
Ursprungsorti'

Tblr. '

Menge der
'

J
Geldwerth

Forderuugu. am
Production Ursprungsorte

(Zoll««wieki)

I. Graben.

Steinkohlen Ctr,

Braunkohlen
Eisenerze

Gold- und Silbererze

Quecksilbcrerze

Bleierze

Kupfererze

Kobalt- nnd Nickelerzc

Arsenikerze

Antimonerze
Msnganerze
Alaun- und Vitriolerze . . . .

Graphit und Asphalt

Fluüügpatli und Scbwerspfttb .

• • •

. - •

Ctr.

II. Salinen.

Steinsalz Ctr.

Kochsalz

Schwarzes und gelbes Salz -

Dütnjegyps -

Summe II. . . Ctr.

III. Hütten.

Eisen. 1. KoheUen in (iänzen ... Ctr.

2. HohsUhleisen -

;t. Gusswaareu aus Erzen . .

4. - - Roheisen

5. Stab- und gewalztes Eisen

0. Eisenbluch

7. Kisendraht

8. Stahl -

Gold . Pfd.

Silber (Quecksilber)

Kauf blei und gewalztes Blei Ctr.

Glätte -

Kupfer. 1. Garlropfer

2. Verarbeitetes Kupfer . . -

Messing -

Zink (Cadmium) -

Zinkweisx

Zinn *

Blaufnrbenwerksproducte
Nickel und Nickelfabrikate

Arsenik und Ai

Antimon . .

Alaun . . .

Vitriol . . .

Summe HJ. . . Ctr.

Hauptsumme . . Ctr.

17

18

10

1

40

67

204032 31261

507818

1550

60014 339

297

«6311 341

60732

300

370

2 171542 107781
; 142

6 404257 277205
1 199

10140 2318 3
1 81805 9372 36

9 967744 396676 380

121236
3637

75i">29

44607
166512

408

6973

2132! »6

89:«
293422
191153
N 2-1

6482

49694

<••>

570
243
897

131

2
335
182
562

24

419047 l,ii<)6542 1211

1,896159
j

2,069629 1962

265434

386490
19817
4732

8270

100

~490

441111

366086
18873
285

1

14

18

411039

21409

20871
73104
68498
5058
4650

193590

47 870063

IM

387244 185

40622

72254
287488

33238
32629

»»8131

1,236516 13«
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und SaßaenMriebes im Zollvereine für du Jahr 1865. 153

Groa»herEogthuni Hessen Thüringische Vereinsstaaten Braunschwoig.

Ii
|

Menge der

1
Förderung u.

Production

1 (ZcUgrwIchl)

Geldwerth

d. Production
Atntun

Ursprungaorte

TMr.

Anzahl

der

Arbeiter
- a

S "
< t

TT

Menge der

Förderang u.

Production

(ZollKewkrhl)

Geldwerth
d. Production

am
Ursprutik'horte

nir.

Anzahl

der

Arbeiter

D ^
< t

Menge der

Förderung u.

Production

(Zoll(nriekt)

Geldwerth

d. Production

an
Ursprungsorte

Tlilr.

3 -5

e

1

j

741<>67

•48965
87171
61624

_
329
284

91
47

4,970900
135093

1ft£Qfiluozö
229763
19000

97
1120
149

5
6

2,892996
832620

144296
24764

308
176

— —
—

79 136 * 1
-«, 1515

—
6

1 96817 62880 237
1

153

4*

883
50950

HO

1257
69310

20
626

— — - —

;

z — 2
2

647
1336

lo4
133

2
4

36 1.486849 201675 850 801 5/J79990 336390 1921 12 3,226056 170674 490

2 244334
10360
2ln

75334
2967

68

289 G

22

209938
44888
28653

184961
31603
1768

168

25

1 64624
27473

82812
4579

"32

2 254924 78369 289 28 283479 218332 188 1 92097 36891 32

3

1

7

209413

23739
8314
8746

283669

80298
84662
36318

160

163
69
30

11

1
4
11

46904
1000
6267
20012
43456

73148
2000
14686
71341
148160

308

10
82
148

8 196132

27779
68408
86024

284301

107261
234883
296412

202

211
328
218

1 ~75O0 61428 20

1

1215

110

13527

—
—
4903

~2

1
1
1
1
1
1
1
11 1

1
1
1
1
II

1

3672

1
1
1
1
1
1
1I
1

1
1
1
1
1
<
1
1
1
11 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

—'

1

III

1
1
1
1
1
1
1

1000 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
I 1

1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
II

1
1
1
1
11

14 2077 12 •180175 422 29 118050 32htÄ> 552 8 3671&4 92t>519 959

51 1,999465 7662U9 1561 368 5,681619 877876 2661 21 3,685317 1,133984 1481

Stathrtik. XVI. 20
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154 Tabelle über die Produktion des llergwerks-, Hütten- und Salinenbetrwb*. im Zollverein* für das Jahr 1865.

Oldenburg

Menge der

Förderung u.

Production

(Zol

Geldwerth
d. Production I 3

1*

Sil

Menge der

Förderung u.

Production

Geldwert»

d. Produktion

'

Thlr.

-

Steinkohlen
Braunkohlen

Eisenerze

Gold- und Silbererze .

Quecksilberorze ....
Bleierze

Kupfererze

Zinkerze

Zinnerze
Kobalt- und Nitkelerze

Arsenikor/e

Antimonerze

Ctr.

• « •

. - .

Alaun- und Vitriolerze

Graphit und Asphalt

Fluasspath und Schwerspath

.

40

25G06

4

11%

1

31

1. . . Ctr.

IL

Steinsalz Ctr.

Kochsalz -

Schwarzes nnd gelbes Salz -

Düngegyp»

11. . . Ctr.

256 10 113»

667
891
2220
15*5

6
223
94
7S>

46
13
4
5

234
30
45
17

32

435,894109
136,161139
60,26*261
632591, -in

f>394

3.421HH)
3,<U2724
6,7069i5

3127
24388
3H507
2924

519466
1,105965

32373
148257

40,676364
6,594571
5,783433
1,140688

2109
4.458517

1,222757

2,362761
56036
107023
19641

5340
31767«
128464
24606
22459

23!.'..»

v.

\'&>!

l"«ü

.V:<

£S
7»

M
146

iöl

1769

7

63
j

646,997590 62,921848

III. Hatten.

Eisen. 1. Roheisen in Gänzen Ctr.

2. RohsUhleisen •

3. Gusswaaren aus

4.

5. Stab- und gewalztes

6. Eisenblech. .

7. Eisendraht -

8. Stahl *..-•..
Gold Pfd.

Silber (Quecksilber).

Kauf blei und gewalztes Blei Ctr.

Glitte -

Knpfer. 1. Garkupfer

2. Verarbeitetes Kupfer . .

Messing
Zink (Cadnvum)

Ziukweiss

Zinn -

Blaufarbenwerksprodncte -

Nickel und Niekelfabrikate -

Arsenik und Arsenikfabrikate ....
Antimon -

Alaun
Vitriol -

Schwofe] • •»

Summe III. . . Ctr.

. . Ctr.

7028
50452
174HÖ0

10 257976

18975
233713

3,403424
5,721169
180352

23 | 138424

537529
3.608667

91046
15500

WS

113
920

93

273
7

47
344
403
39
94
169

«i

13
15

14
31
33
50
2
8
2

6
4
3

9
12

9,446369 4.252742 «»

17.656932
1,011806
1,095091

3,973816
9,864519
1,563279
6!>272l

1,99»«61

61,><B9(i3

149865
«02285
72067
68279
58809
38108

1,482676
40183
1824

JU.

14587
1287

50364
98768
2422

1681 40,606278 138,6188X7

22,58*263
1.682095
."J.^ji'S-K-'

14,817367

33.279888

7,338959

3,188979

16,2991(6

32602
4.370326

4,737690
1.401074

2,071421

2.25891«

1,335151

9,550765

294234
58317

236118
525168

49075
1660t)

135940

388145
7215

ICE
Öl

ki;

ITHS

W>
41«;

<#;

15:

1171

w
»>

•1

~r,

Iii

!

.;

857211
t
1065 6443 I 697,050333 194*12542
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Der Steinsalzbersbau und Salinenbetrieb in dem Preußischen Staate

im Jahre 1867.

Bei günstigen Absatzverhältnissen sowohl für Steinsalz als auch für Kalisalz« weist die Production

der drei für Rechnung des Staates betriebenen Steinsalzbergwerke im Jahre 1867 eine beträchtliche Zunahme

auf, wie die nachstehende Vergleichung der Betriebsresultate mit denen des Jahres 1866 ergibt:

Förderung an Steinlah an Kaliaalten, Kieseril u. Boracit im Gauen

in Jahre Menge Worth Werth p. Ctr. Menge Werth Werth p. Ctr. Menge Werth Werth p. Ctr.

1867 1,438688 Ctr. 142074 Thlr. 2,» Sgr. 1,467822 Ctr. 226980 Thlr. U, Sgr. 2,906510 Otr. 369054 Thlr. 3*. Sgr.

1866 1,249915 125589 • 3^ 1JQ1913 - IttSm - 4.» • 2,551828 - 311922 3*7 -

Zu- (Ab-) nähme
188773 Ctr. 16485 Thlr. (Oä) Sgr. 166909 Ctr. 40647 Thlr. 0,a& Sgr. 354682 Ctr. 57132 Tblr. 0,m Sgr.

im Jahre Zahl der Arbeiter Production auf 1 Arbeiter

1867 498 5836 Ctr. 741 Thlr.

1866 .... 487 5240 - 640 •

Zunahme 11 5% Ctr. 101 Thlr.

Von der Mehrproduction an Steinsalz kommen auf das Stassfurter Werk, hauptsachlich in Folge

Zunahme des überseeischen Exports Aber Hamburg und Lübeck nach Dänemark, Schweden und Amerika, ca.

120OOO Ctr. und auf das Erfurter Werk, dessen Absatz nach dem Königreich Sachsen, sowie an inlandische

Salinen sich beträchtlich vermehrt hat, ca. 03000 Ctr. Auch die Förderung des Stasafurter Werkes an

kalt- und magnesiahaltigen Salzen ist erheblich gestiegen, obgleich das Chlorkaliumgeschäft noch immer

unter gedrückten Preisen litt. Trotz der bedeutenden Steigerung der Kalisalzproduction, welche sich gegen

das Jahr 1864 auf 297772 Ctr. beläuft, ist der Werth dieser Production in Folge der im Jahre 1865 er-

folgten Herabsetzung des Preises der Kalisalze doch noch immer um 109:126 Thlr. geringer als der der

Production des Jahres 18C4.

Von dem geforderten Steinsalz wurden 190279 Ctr. ') im Werthe von 10994 Thlr. auf inländischen

Salinen zur Umsiedung wieder aufgelöst. Nach Abzug dieser Menge und derjenigen der kali- und magnesia-

haltigen Salze, sowie der bei der Förderung der letztern beschäftigten 218 Arbeiter betrug die Production

an Steinsalz für den Debit und an Siedesalz, sowie die Arbeiterzahl:

1. Im ganzen Staate.

im Jahre imGanzen darunter Siedesalz
1867 4,738091 Ctr. 2,130674 Thlr 2325 Arb. 3,489682 Ctr. 73,7 pCt. 1,999594 Thlr. 93,» pCt. 2045») Arb. 88,0 pCt

18C6 4,423793 1,978826 - 2161 - 3,286133 - 74,2 • 1,859613 - 94,o • 1894 • 87* -

Z».<Ab) nähme 309298 Ctr. 151848 Thlr. 164 Arb. 203549 Ctr. (0.>) pCt 139981 Tblr. (0,i) pCt 151 Arb. 0,« pCt

2. In den alten LAndostheilen.

1867 3,792818 Ctr. 1,440751 Thlr. 1G26 Arb. 2,544409 Ctr. 67,i pCt 1,309671 Thlr. 90.« pCt. 1346 Art). 82,s pCt

1866 3,635899 - 1,423466 - 1563 - 2,493239 - 684 - 1,304253 - 91.» • 1296 • 82,»

Z* (Ab-) nahm« 156919 Ctr. 17285 Thlr. 63 Arb. 51170 Ctr. (U)pCt 5418 Thlr. C0,7>pCt. 50 Arb. (0,i) pCt.

3. In den neuen Landestheilen.

Siedesalz.
im Jahre 1867 945273 Ctr. 689923 Thlr. 699 Arbeiter

- - 1866»] 792894 - 555360 • 598

Zunahme 152379 Ctr. 134563 Tblr. 101 Arbeiter.

•) Auacer den in der Productionsübersicht aufgeführten 86200 Ctr. sind noch auf der Saline Königsborn 3O6O0 Ctr.

Erfurter Steinsalz aufgelöst, welches dort aufzuführen unterlassen ist

Die Productionsübersicht (S. 20; gibt die Zahl der Salinenarbeiter zu 2069 an, wobei 24 Arbeiter des Steinsalzberg-

w«rlu*s zu Stetten mit eingerechnet sind.

') Die Production der am 12. September 1866 an das Grossherzogthum Ifeasen abgetretenen Saline Nauheim, welche in

der üebersicht über die Production der Salinen des ehemaligen Kurfürstenthums Dessen für das Jahr 1866 (Bd. XV. S. 233) mit

aufgenommen war, ist in diesen Zahlen nicht eingerechnet.

Statistik. XVI. 21
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Die Production an Koclisalz hat demnach der Menge nach im ganzen Staate um 6,96 pCt. und in

den alten Landestheüen um 4,32 pCt. und dem Werthe nach um 7,67 bez. L21 pCt. zugenommen; beim

Siedesalz für sich betrug die Zunahme der Menge nach im ganzen Staate 6,19, in den alten Landestheüen

2,06 und in den neuen Provinzen 19,22 pCt. und dem Werthe nach bez. 7,53. 0,42 und 24,23 pCt. Auf einen

Arbeiter kamen im Jahre 1867 bei der Kochsalzgewinnung überhaupt im ganzen Staate 2038 Ctr. und 916 Thlr.

und in den alten Landestheüen 2333 Ctr. und 886 Thlr. und bei der Gewinnung von Siedesalz allein im

ganzen Staate 1706 Ctr. und 978 Thlr., in den alten Landestheüen 1890 Ctr. und 973 Thlr. und in den

neuen Landestheüen 1352 Ctr. und 987 Thlr. Im Jahre 1866 betrug die Production eines Arbeiter» bei der

Kochsalzgewinnung im ganzen Staate 2049 Ctr. und 916 Thlr. und in den alten Provinzen 2326 Ctr. und

911 Thlr., so daas sich für den ganzen Staat eine Abnahme von 11 Ctr. und in den alten Landestheüen in

der Menge eine Zunahme um 7 Ctr. und im Werthe eine Abnahme von 25 Thlr. ergibt; bei der Siedesali-

produetion dagegen, bei welcher im Jahre 1866 auf einen Arbeiter im ganzen Staate eine Production von

1735 Ctr. mit 982 Thlr. Werth, in den alten Landestheüen eine solche von 1924 Ctr. mit 1006 Thlr. Werth

und in den nenen Landestheüen eine solche von 1326 Ctr. mit 929 Thlr. Werth kam, zeigt sich im ganzen

Staate eine Abnahme \on 29 Ctr. und 4 Thlr., in den alten Provinzen eine solche von 34 Ctr. und 32 Thlr.

und in den neuen Provinzen eine Zunahme von 26 Ctr. und 58 Thlr.

Folgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die Siedesalzproduction des Jahres 1867:

Salinen Ganz« Production

Ctr. 1 pCt.

Davon sind dargestellt

Arbeiter

Auf

1 Arbeit*

Co

aus gradirter Soole

Ctr. pCL

aus uiurrudirter Soole

Ctr. pCt.

A. des Staates . . .

B. der Privaten . . .

Summe
Im Jahre 1860

Zu- (Ab-) nähme

A. des Staates . . .

B. der Privaten . . .

Summe

2,134376

410033

83,88

16,12

l>98908 39.26

321557 12.64

1,135468 44,62

88476 3.48

1009

337

2115

1217

2,544409

2.493239

100

100

1,320465

1,435736

51,90

57.65»

1,223944 48,io

1,057503 42,41

1346

1296

1890

1924

51170 —

Mit Hinzurecbnnn

2,362577
1

67,70

1,127105
! 324»

(115271) (5,69)

g der Salinen der n

1.209858 '

34,67

359781
I 10,3t

166441 5,69

euen Landesthoile ii

1,152719 33,08

767324 21,9a

50

n ganzen

1356

689

(34)

Staate:

1742

1636

3.489682 100 1,569639 44,98 1,920043 55,02 2045 1706

Nach dieser Tabelle zeigt sich für den gauzen Staat eine weit stärkere Betheiligung der Privil-

salinen an der Gesammtproduction an Siedesalz, als dies in den alten Landestheüen der Fall war. Dieselbe

ist durch den Hinzutritt des ehemaligen Königreichs Hannover veranlasst, in welchem schon früher ein freier

Handel mit Salz stattfand und wo in Folge dessen eiue grossere Anzahl von Privatsalinen existirt, welchen

meist sehr reiche Soolen zu Gebote stehen.

In den alten Landestheüen hat die Darstellung von Siedesalz aus ungradirter Soole erheblich zuge-

nommen, während die Versiedung gradirter Soole eine Verminderung erfahren hat; der hauptsächlichste Grund

davon ist der. dass der Saline Schönebeck, nachdem im Februar 1867 das Soolbohrloch Nr. 9 auf dem Cocta-

hofe in Betrieh gesetzt ist, gegenwärtig eine grössere Menge reicher Bohrlochssoole zu Gebote siebt: ausser-

dem hat auch die Umsiedung von Steinsalz eine grössere Ausdehnung erfahren. Die drei Salinen Schönebeck

Dürrenberg und Stetten, welche schon in früheren Jahren ihre Soolen thcüweise mit Steinsalz anreicherten

haben im letzten Jahre grössere Mengen davon zur Umsiedung aufgelöst und zu ihnen ist noch die Saline

Königsborn hinzugetreten, welche zur Deckung des durch ungünstiges Gradirwetter herbeigeführten Ausfalles

in der Siedesoolenproduction 30600 Ctr. Steinsalz zur Umsiedung von Erfurt bezog; in Folge dessen hat sich

die Menge des zur Umsiedung wieder aufgelösten Steinsalzes von 107255 Ctr. im Jahre 1866 im letztver-

flossenen Jahre auf 190279 Ctr., also um 83024 Ctr. oder 77,4 pCt. vermehrt.
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I. Steinsalzbergban.

1. Steinsalzbergwerk zu Stasafurt.

Die Absatzverbältnisse gestalteten sich im Jahre 1867 in so erfreulicher Weise, dass die Förderung

des Werkes gegen das Vorjahr wieder beträchtlich gesteigert werden konnte.

Es wurden gefördert an Steinsalz, kali- nnd niagnesiahaltigen Salzen und Boracit

im Jahre 1867 2,542000 Ctr. im Werthe von 338707 Thlr. durch 382 Arbeiter,

1866 2,256000 - - - 286928 - - 392

mithin 1867 mehr (weniger) 286000 Ctr. 51779 Thlr. (10) Arbeiter.

Die Zunahme gegen das Vorjahr beträgt demnach 12,7 pCt. der Menge und 18 pCt. dem Werthe

nach. Die, abgesehen von den ungünstigen Ergebnissen des Jahres 1865, seither zu beobachtende stetige

Zunahme des Absatzes berechtigt im Hinblick auf den nunmehr eingetretenen freien Salzverkehr für die Zu-

kunft zu den besten Erwartungen für die weitere gedeihliche Entwicklung des Werkes.

An Steinsalz allein wurden

1867 in der Grabe gewonnen 1,031109 Ctr., gefördert 1,074000 Ctr.,

I806 ' " 367000 - - 953800 -

mithin 1867 mehr gewonnen 664109 Ctr., gefördert 120200 Ctr.

Die Gewinnungsarbeiten erstreckten sich auf den Betrieb einiger 10 bis 11 Lchtr. breiter Abbau-

strecken und die zur Durchführung des Abbausystems mit weiten Oertern nöthigen Erweiterungen älterer

Strecken. Nach Räumung der in den Grubenräumen lagornden Bestände aus früheren Jahren konnten die

Firsten stärker als früher belegt werden, wodurch eine wesentliche Steigerung der Häuerleistungen erzielt wurde.

Der Steinsalzabsatz betrug:

in da» Inland in das Ausland überhaupt

Fördersteinaal» 93848 Ctr. 240995 Ctr. 3438-13 Ctr.

Krystallsalx (gemahlen) .... 76752 5546 • 82298 •

Fabrikat (gemahlen) .... 300278 - 252296 - 552573 -

Viehsalz und Viebsalzlerksteine . 109466 - 727 - 110193 •

Gewerbeaalz [denaturirtj . . . 9611 - 100 - 9711 -

im Jahre 1867 luaammen 589955 Ctr. 508663 Ctr. 1,098618 Ctr.

dagegen im Jahre 1866 536742 • 416487 - 953229 •

Zunahme 53213 Ctr. 92176 Ctr. 145389 Ctr.

Der Gesammtabsatz übertraf hiernach den des Vorjahres um 15.3 pCt., eine Steigerung, die haupt-

sächlich durch den Verkauf grösserer Mengen an Fördersteinsalz und Fabriksalz in das Inland wie ins Ausland

hervorgerufen ist.

Der Absatz au Viehsalz und Viehsalzlecksteinen blieb gegen das Vorjahr bedeutend zurück, da das

Königreich Sachsen seinen Bedarf ausschliesslich von dem Erfurter Steinsalzwerke bezog; auch der Verbrauch

an Gewerbesalz hat abgenommen.

Die Ausfuhr in das Ausland in der Richtung über Hamburg und Lübeck h naus hat zwar an Aus-

dehnung gewonnen, doch nicht in der erwarteten Weise. Dagegen hat der überseeische Eiport grosse Fort-

schritte gemacht. Durch Vermittlung von Lübecker und Hamburger Handlungshäusern sind feingemahlene

Fabriksalze als Speisesalz nach Ostindien, Russland und Finnland, gemahlene Krystallsalze gröbster Körnung

versuchsweise nach den vereinigten Staaten Nordamerikas ausgeführt worden.

An kali- und magnesiahaltigen Salzen und Boracit wurden

1867 in der Grube gewonnen 1,933364 Ctr., gefördert 1,468000 Ctr.

1866 - - 1,564760 - - 1,302200 -

mithin 1867 mehr gewonnen 368604 Ctr., gefördert 165800 Ctr.

21»
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158 Der Steinsalzbergbau in dem Preus*. Staate im Jahre 1867.

Der Absatz betrug im Jahre 1867

an Kalisalzen (Carnallit) 1,431580 Ctr. mit 221960 Thlr. Werth,

(Kainit) . 1964 - 428

AI>faU»4lzen (Kie»crit) 33088 - - 1672 -

Boracit 178 - - 2670

zusammen 1,466810 Ctr. mit 226730 Thlr. Werth,

1866 1.298268 - - 188901 -

mithin 1667 mehr 168642 Ctr. mit 3782!) Thlr. Werth.

Die Zunahme betragt demnach 12,9 pCt. der Menge und 20 pCt. dem Werthe nach.

Der Betrieb der in der Umgegend von Stassfurt befindlichen chemischen Fabriken, der Haupt-

abnehmer der Kalisalze, nahm im Jahre 1867 in ungestörter Weise seinen Fortgang.

Das Chlorkaliurogescbäft litt im Allgemeinen unter gedrückten Preisen und erfreute sich daher eines

Aufschwunges gegen das Vorjahr nicht. Der Absatz von aus kieserit- und kainitbaltigen Bohsalzen darge-

stellten schwefelsauren Kali- und Magnesiasalzen als künstliche Düngemittel entsprach auch nicht den ge-

hegten Erwartungen.

Niedrige Zuckerpreise hielten die Zuckerfabriken von Einkäufen ab. der Debit nach Sachsen wurde

durch den Vertrieb gemahlener Kainitsalzc seitens des anhaltischen Werkes berabgedrückt; ungünstige Tarif-

sätze traten der Ausdehnung des Düngergeschäftes nach Osten entgegen. Unklarheit in den Zollbestimmungen

und Hindernisse in der Douane waren der Ausfuhr nach Oesterreich und Frankreich nachtheilig. Dagegen

wurde schwefelsaure Magnesia für die Zwecke der Baumwollenindustrie und Chlormagnesium zum Gonaerviren

der Häute vom englischen Markte her lebhaft begehrt.

Die Glaubersalzdarstellung war durch die herrschenden Froste begünstigt worden, doch hatte die

erbdbte Production einen bedeutenden Rückgang des Preises zur Folge.

Die Production von Brompräparaten, hauptsächlich in einer Fabrik betrieben, erreichte die Höhe von

15000 Pfd., das dreifache von der des Vorjahres. Abgesetzt wurden davon nur etwa zwei Drittel. Di*

Preise gingen von Thlr. auf 1J Thlr. für das Pfund zurück, eine Folge der Ueberfüllung des Marktes.

Die Fabrikate zeichnen sich übrigens vor den englischen und französischen durch Reinheit aus und haben

wegen ihrer Vorzüglichkeit auf der Pariser Ausstellung Aufsehen erregt.

Der bei der Kalisalzgewinnung ausgehaltene Boracit war weniger gesucht als früher, doch gelang

es, eine Quantität von 178 Ctr. zu dem hohen Proisc von 17 Thlr. für den Centner zu verkaufen. Bei im
. geringen Preise der Borsäure von 27 Thlr. für den Centner wird ein Heruntergehen des Preises des rohen

Boracites indessen unvermeidlich sein.

Von der oben angeführten gesammten Belegschaft des Werkes wurden 4 Aufseher und 160 Arbeiter

bei der Gewinnung des Steinsalzes, 3 Aufseher und 215 Mann bei der Gewinnung der kali- und magnesia-

baltigen Salze beschäftigt.

Die durchschnittlich in der 10 stündigen Schicht verdienten Löhne betrugen:

für den Hauer . . . 25 Sgr. 4 Pf. gegen 24 Sgr. 6 Pf. im Vorjahre.

- - Lehrhatter . . 22 - 2 - - 22 - 6 -

- Fördermann . 19 - 8 - 18 1 - -

- - Jungen ... 11 - 5 - • 12 - 5 - -

hielten sich also im Ganzen auf gleicher Höhe.

Das Abteufen des im Jahre 1866 begonnenen, nordöstlich von Alt-Stassfurt angesetzten, neuen Förder-

schachtes tnusste unüberwindlicher Hindernisse wegen eingestellt werden. Nachdem man nämlich längere

Zeit bei einer Verstärkung der Wasserhaltung bis zu 100 Pferdekräften in der Minute 600 Cbfss. Wasser

gehoben hatte, ohne den Wasserspiegel tiefer als auf 8 Lchtr. niederzuziehen, gewann man durch das Nieder-

gehen eines Bruches in dem Bodeflusse die Ueberzeugung, dass die Wassermassen im Schachte mit der Bode

in Verbindung standen und daher nicht zu bewältigen sein würden. Man gab daher den bereits im Gypse

anstehenden Schacht auf und hat einen neuen Schachtpunkt nordwestlich von Alt-Stassfurt in Aussicht genommen
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Im Steinsalzlager wurdo die Ausrichtung ins Liegende lebhaft betrieben und günstige Resultate über

die Salzbeschaffenheit erhalten.

In der Kalisalzlagerstätte ergab der Betrieb der Ausrichtungsarbeiten in nördlicher Richtung er-

gibige Feldesaufschlüsse, während er auf dem Südflügel gestörte Lagerungsverhältnisse erschloss. Kainit- und

sylrinreiebe Lagen wurden hier am Hangenden aufgefunden und boten einigen Ersatz für die fehlende Mäch-

tigkeit der Lagerstätte.

Das Aushalten des Krystallsalzes und das Scheiden der Kalisalze von Steinsalz- und Kieseritschicbten

erfolgte wie früher durchweg im Gedinge, vorherrschend durch 14 bis 16jährige Jungen. Der durchschnittliche

Gehalt der geschiedenen Kalisalze an Chlorkalium betrug nahe 17 pCt.

Die Mahlwerke verarbeiteten:

das Kaliaalzinahlwerk du Steinsaltmahlwerk

— Ctr. 728994 Ctr. Steinsalz und
983503 - 24000 - Kalisalz.

Im Steinsalzmahlwerke waren wie im Vorjahre 5 Schrotmühlen und 8 Steingänge im Betriebe. In

jeder Betriebsstunde wurden 24,2 Ctr. Salz von einem Steingange vermählen und zu je 45,7 Ctr. Mahlgut

wurde 1 Tonne Kohlen verbraucht.

Die 9 Kalisalzschrotmühlen lieferten jode in der Betriebsstunde 23 Ctr. Mahlgut bei einem Aufwand

von einer Tonne Kohlen auf 40, i Ctr.

2. Steinsalzbergwerk bei Erfurt.

Der Absatz des Werkes gewann im vergangenen Jahre eine weitere Ausdehnung. Gefördert wurden

341539 Ctr., also gegen 278138 Ctr. im Vorjahr 63401 Ctr. oder 22,8 pCt. mehr; der Absatz betrug 347917 Ctr.

und übertraf den des Vorjahres von 270605 Ctr. um 77312 Ctr. d. i. 28,6 pCt.

Nach den einzelnen Salzsorten vertheilt sich derselbe in folgender Weise:

Port) ersteinsah in Stücken zur Anreicherung der

Soolo auf Salinen . . .

KrjrstaUsah in Stücken

desgl. (gemahlen)

Fabriksalz (rein) . .

(desgl.) (denaturirt)

Gewerbesalz . . .

Viehsalz ....
Viebsalrleekateine .

Düngesalz ....
Es wurden überhaupt verkauft:

132800 Ctr.,

12 -

9070 -

63299 -

16978 •

27323 •

106893 -

1250 -

286 -

1860
in die Provinz Sachsen 89672 Ctr.

in die rheinischen Provinzen . . . 119636 -

in das Ausland

1867

113107 Ctr.

93751) -

141031 -

- Ctr.

25876 •

30435 Ctr.

72753 -

Der Dcbit in die westlichen Provinzen erlitt dadurch eine erhebliche Einbusse, dass die

Sodafabriken zu Barmen ihren Salzbedarf von Württembergischen Salzwerken entnahmen, da der Transport

auf der Wasserstrasse den Bezug von dort zu billigeren Preisen ermöglichte.

Dessen ungeachtet war das Resultat des Gesammtabsatzes, wenngleich es den gehegten Erwartungen

noch nicht entsprach, günstiger als im Vorjahr, da der Absatz an Fördersalz, Viehsalz und Gewerbesalz eine

sehr bedeutende Vermehrung dadurch erfahren hatte, dass die Saline Dürrenberg eine weit grössere Menge
Fördersalz als im Vorjahre zur Anreicherung der Siedesoole bezog, die Saline Königsborn als neue Abneh-

merin von Fördersalz zu gleichem Zwecke auftrat, und der Consuin des Königreichs Sachsen an Viehsalz und

Gewerbesalz ausschliesslich vom Erfurter Salzwerke bestritten wurde.

Für das laufende Jabr steht nach Ermässigung der Eisenbahnfrachten für Steinsalz nicht nur die

Wiedergewinnung des verlorenen Absatzes in den rheinischen Provinzen, sondern auch eine bedeutende Er-

weiterung des Absatzgebietes zu erhoffen.
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Der Abbau wurde wie früher firstenartig geführt. Die Einführung der Benutzung von Handbohr-

maschinen beim Betriebe war von günstigem Erfolge und bewirkte eine Steigerung der Hauerleistungen nad

Niedergehen der Gedingea&tze.

Im Tiefsten des Nordschachtes wurde zur Untersuchung des Liegenden ein Dohrloch in Angriff ge-

nommen, aber bei einer Teufe von 300 Fuss wieder eingestellt, bis zu welcher nur Muschelkalkbänke durch-

teuft waren.

Die Belegschaft der Grube bestand aus 2 Aufsehern und 90 Arbeitern, Für die zehnstündige Schicht

betrug der durchschnittliche Verdienst eines Häuers 25 Sgr., eines Lehrhäuers 18 Sgr., eines Schleppers

10 bis 15 Sgr.'

Die Scheidung des Salzes von dem anhaftenden Anhydrit wurde mit der Hand theils in der Grube,

theils über Tage bewirkt. Die neu aufgestellte Separationsanstalt kam noch nicht in dauernden Betrieb,

doch Hess sich bereits übersehen, dass die Absicht möglichster Reinigung des Salzes vom Anhydrit ziemlich

vollkommen erreicht ist

Im Mahlwerke wurden

9778 Ctr. Krystallsalz,

198409 - Fördersalz und

260 - Anhydrit

zusammen 208447 Ctr. vermählen.

3. Das Steinsalzbergwerk in Stetten.

Auf dem Steinsalzbergwerke zu Stetten wurde die nördliche Ausrichtungsstrecke, mit welcher dei

nördliche Flügel des bis jetzt bekannten Salzlagers aufgeschlossen werden soll, um 14,75 Lchtr. weiter n
Felde gebracht, ein Salzaufschluss bis dahin jedoch nicht erzielt. Uro darüber Gewissheit zu erlangen, im
nicht über das Steinsalzlager weggefahren wurde, durchbohrte man die unter der Streckensohle liegend«

Gebirgsschichten in zweckentsprechenden Abständen. Die östliche Salzstrecke wurde einbruchsweise, d. h. ii

einer Breite von ca. 1 Lchtr. und einer von der Mächtigkeit des bauwürdigen Thciles des Salzlagers be-

dingten, 16 bis 18 Fuss betragenden Höhe um 14 Lchtr. weiter erlängt und auf diese Weise das erforder-

liche Steinsalzhaufwerk gewonnen. Das Salzlager ist durch einen bald mehr, bald minder horizontal gela-

gerten Gypsstreifen in zwei Theile geschieden, von denen der oberliegende am mächtigsten und auch am

edelsten ist, während der weniger mächtige unterliegende Theil sich selten abbauwürdig zeigt.

Bei dem im verflossenen Jahre Überfallenen Feldestheile befand sich der gedachte Gypsstreifen nicht

über 2 bis 8 Fuss von der Sohle entfernt und besass der abbauwürdige Theil des Salzlagers eine Mächtig-

keit von 16 bis 18 Fuss. Die Anbrüche waren derartig, dass etwa 75 pCt. des gewonnenen Haufwerks ak

Mahlgut verwendet werden konnten.

Die Förderung bestand aus 23149 Ctr. Steinsalzhaufwerk, welches in folgender Weise verwendet wurde:

1. zur Darstellung von reinem Steinsalz für den Verkauf 3919 Ctr.,

2. tu Soole aufgelöst 15979 -

3. zur Fabrikation von 39359 Kübel Hallerde . . . 3251 -

Summe 23149 Ctr.

Die Belegschaft bestand aus 24 Mann.
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II. Salinenbetrieb.

A. Staatswerke.
Nachstehende Tabelle gibt eine Uebersicht über die Production der fiscalischen Salinen:

Werke Arbeiter
•

Weisses Salz

Ctr.

Kehrsalz

Ctr. Clr.

Viehsalz

Ctr.

Siedesalz |ir

überhaupt

Ctr-

=
Dductjon

auf einen

Arbeiter

C»r.

Halle

Neusalzwerk

Monster am Stein ....
Stetten

dagegen 1866 . .

Zu- (Ab-) nähme . .

Hiereu aus den neuen Lindestbeilen:

Orb

390

45

227

99

lbl

64

17

6

1,212878

91273

372101

130755

167478

96000

7886

11411

1212

198

351

6486

15910

4804

7292

6068

2273

1,230000

96077

379744

136823

176237

96000

7886

11609

3154

2135

1673

1381

1095

1500

464

1902

1U09

965

2,089782

2,034620

1410

2205

6837

239

36347

38209

2,134376

2,075273

2115

2151

44

62

9

130

52

94

55162

3=1399

16128

67149

29338

27550

1795) 6598

38028

6127

210

(1862)

1123

6126

2097

926

59103

33399

17251

111303

37562

28686

(36)

539

2464

898

817

346

1356 2,263346 1410
;
51202

|
46619 2,362577

|
1742

1. Saline zu Schönebeck. Der gesammte Absatz an Salz betrug im Jahre 1867 1,198610 Ctr,

im Jahre 1866 1,265088 Ctr., in ersterem also 66478 Ctr. oder 5,3 pCt. weniger.

Die Soolförderung aus den beiden Soolschächten lieferte 11,679235 Cbfas. 5,028 pfundiger Soole mit

587244 Ctr. Rohsalz. Davon wurden 650000 Cbfss. an die fiscalische Badeanstalt zu Eimen und 362 Cb&s.

an Private abgegeben. Zur Gradirung gelangten unter Mitverwendung vorjähriger Bestände 7,979374 Cbfss.

Soole mit 468851 Ctr. Rohsalz; hieraus ergeben sich bei einer Verflüchtigung von 20.337 Cbfss. auf den

Qu.-F. Dornwandfläcbe 2,311697 Cbfss. 17,61 pfundiger Siedesoole mit 407081 Ctr. Rohsalz. Dazu lieferten

die auf den Stcinsalzlagern stehenden Bohrlöcher No. 4, 5, 6 bei Eimen und So. 9 auf dem Cocturhofe

5,407268 Cbfss. 13,269 pfundiger Soole mit 987833 Ctr. Robsalz. Ausserdem wurden durch Auflösung von

57500 Ctr. Stassfurter Steinsalz in 6,515 pfundiger Brunnen- und 9,704 pfundiger Mittelaoole 487663 Cbfss.

17,476 pfundiger Soole mit 85234 Ctr. Rohsalz dargestellt

Im Ganzen wurden der Siedung 8,071390 Cb&s. 17,992 pfüudiger Soole mit 1,452181 Ctr. Robsalz

zugeführt.

Die Production an Siedesalz betrug 1,230000 Ctr., also gegen die des Jahres 1866 von 1,190100 Ctr.

39900 Ctr. mehr. Der Siedeverlust betrug 15,3 pCt des Rohsalzgebaltes der Siedesoole; der des Vorjahre»

von 14,47 pCt. war um 0,83 pCt. kleiner. Die Ursachen dieses ausserordentlich hohen Verlustes sind noch

nicht hinreichend aufgeklärt, da derselbe der scharfen Anspannung des Siedebetriebes und den langen Röhren-

labrten nicht wohl allein zugeschrieben werden kann. Im Laufe der ersten 11 Mouate waren 26 Pfannen

mit 27520 Qu.-F Pfannenfläche für den Siedebetrieb benutzt; Anfang December traten 4 Pfannen mit
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4200 Qu.-F. Fläche hinzu, so dass sich die Gesammtfläche der Pfannen auf 31720 Qu.-F. belief. Auf

100 Qu.-F. Pfannenfläche wurden in einem Betriebstage 12,4 Ctr. gegen 12,71 Ctr. im Jahre 1866 ausge-

bracht. Das geringere Ausbringen erklärt sich theils durch die Vermehrung der Production von grobkörnigem

Salze, theils dadurch, dass 4200 Qu.-F. Pfannenfläche erst im letzten Monate des Jahres in Benutzung ge-

nommen wurden. Die Siedesalzproduction auf einen Sieder ist hingegen von 10011 Ctr. im Jahre 1866 auf

10250 Ctr. gestiegen.

Der Brennstoff-, bez. Eisenverbrauch stellte sich auf 0,471 Tonnen Braunkohlen (von Eggersdorf) und

bez. 0,087 Pfd. Eisen auf jeden Centner Siedesalz. Das Gedinge berechnete sich für den Centner Produtt

auf 11,4 Pf. gegen 11,5 Pf- im Vorjahre, also um 0,i Pf. niedriger.

Die 4 Pfannen des neu in Betrieb gesetzten Siedehauses Itzenplitz, deren jede 1050 Qu.-F. Flicke

hat, dienen zur Darstellung von feinkörnigem Salze.

Die Belegschaft bestand aus 18 Aufsehern und 372 Arbeitern.

Das bereits oben angeführte Absatzquantum von 1,198610 Ctr. setzte sich zusammen aus 1,181417 Ctr.

Speise- und 17193 Ctr. Kehr- und Viehsalz.

Von ersterein gingen 73679 Ctr. an die Monopolverwaltung in der Provinz Sachsen, 944069 Ctr.

an die in den östlichen Provinzen und 163552 Ctr. nach Hamburg, Mecklenburg und dem sonstigen Ausland,

wahrend im Jahre 1866 bez. 67123 Ctr., 1,090037 Ctr. und 92311 Ctr. an die genannten Stationen abge-

setzt waren. Während also der Absatz an die contractlicben Niederlagen in der Provinz nur um ein ge-

ringes gestiegen ist, hat die Ausfuhr nach dem Auslande einen höchst erfreulichen Aufschwung genommen.

Trotzdem ging der Gesammtabsatz gegen das Vorjahr zurück, da der Absatz in die östlichen Pro-

vinzen eine bedeutende Verminderung erfuhr, einmal weil der Versand von Salz nach Königsberg wegen der

nicht zu besiegenden Concurrenz des englischen Salzes daselbst aufgegeben wurde, dann weil die Steuer-

verwaltung für die Magazine nur geringere Salzmengen bezog, um im Hinblick auf die bevorstehende Modo-

polaufbebung eine Ueberfüllung der Magazine am Jahresscbluss zu vermeiden.

2. Königliche Saline zu Halle. Die für die fiscalische und die pfännerschaftliche Saline zu-

gleich vom Königlichen Thalamte zu Halle betriebene Soolförderung aus dem Gutjahrbrunnen lieferte für die

fiscalische Saline 827141 Cbfss. 13,ii6 pfundiger Soole mit 108488 Ctr. Rohsalz, Zur Versiedung kamen

799520 Cbfss. von demselben Gehalt mit 104865 Ctr. Rohsalz, woraus 96077 Ctr. Siedesalz dargestellt wurden.

Der Sicdoverlust betrug demnach 8,5 pCt. des Rohsalzgehaltes, d. i. 0,9 pCt. weniger als im Vorjahre,

welche Verminderung durch theilweises Auflösen der Siedeabgänge bewirkt wurde. An Braunkohlen (von

Zscherben) wurden auf jeden Centner Siedesalz 0,710 Tonnen, d. i. 0,026 Tonnen weniger als im Vorjahre

verbrannt. Die früher betriebene Fabrikation von Badesalzen aus der Mutterlauge wurde der sehr gedrückten

Preise dieser Producte wegen gänzlich eingestellt.

Die Belegschaft bestand aus 3 Aufsehern und 42 Arbeitern: das durchschnittlich in der Schiebt

verdiente Lohn belief sich auf 23 Sgr. 3 Pf.

Abgesetzt wurden 86005 Ctr. weisses Salz an die inländische Monopolverwaltung und 4808 Ctr. Vieh-

salz, zusammen also 90813 Ctr., gegen 93803 Ctr. im Jahre 1866 2990 Ctr. weniger.

3. Saline Dürrenberg. Aus dem Borlachschachte wurden 38,231040 Cbfss. 5,661 pfündiger Soole

gefordert; an Beständen aus dem Vorjahre waren vorhanden 94040 Cbfss. 5,738 pfündiger Brunnensoole. Da-

von sind abgegeben zu Bädern 9402 Cbfss., unbenutzt flössen ab 32,346538 Cbfss. Zur Dorngradirung

kamen 5,883500 Cbfss. 5,721 pfündiger Soole mit 336605 Ctr. Rohsalz und 194020 Cbfss. 8,762 pfündiger in

Bestand verbliebener Mitteisoole mit 17000 Ctr. Rohsalz. Die Gradirung lieferte bei einer Verflüchtigung

von 22,356 Cbfss. auf den Quadratfuss Dornwandfläche 2,035868 Cbfss. 13,268 pfündiger Siedesoole mit 2701 19 Ctr.

Rohsalz und 346210 Cbfss. 9,203 pfündiger Mitteisoole mit 31863 Ctr. Rohsalz.

Durch Auflösung von 86200 Ctr. Erfurter Steinsalz traten hierzu bei 12 pCt. Verlust an Rückstia-

den (Anhydrit und Thon) 75856 Ctr. Salz. Die dabei erhaltenen 2,082667 Cbfss. 16,612 pfündiger Soole mit

345975 Ctr. Rohsalz wurden auf der Dachgradirung bei einer Verdunstung von 1,181 Cbfss. auf jeden Quadrat-

fuss Dachfläche zu 1,970480 Cbfss. 1 7,47 pfündiger Soole mit 345825 Ctr. Rohsalz concentrirt
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Die Siedung stellte in 9 Pfannen mit zusammen 9520 Qu.-F. Fläche ans 2,385700 Cbfaa. 17,i97pfün-

diger Soole mit 410274 Ctr. Rohsalz 369100 Ctr. ') Siedesalz dar. Der Siedeverlust betrug demnach 10,04 pCt,

0,09 pCt. mehr als im Vorjahre.

Auf jeden Centner Product wurden hierbei 0,53 Tonnen Braunkohle (von Tollwitz) und 0,071 Pfd.

Eisen verbraucht. Das Siedegedinge stand bei 17,197 pfundiger Soole auf 1 Sgr. 0,o& Pf., bei 16,506 pfun-

diger Soole auf 1 Sgr. 0,74 Pf-

Die gesammte Belegschaft bestand aus 14 Aufsehern und 213 Arbeitern. Der Absatz betrug

365654 Ctr., gegen 386126 Ctr. im Vorjahre 20472 Ctr. weniger. Die Verminderung war eine Folge ge-

ringeren Bezuges der DebitsVerwaltung des Königreichs Sachsen, welches wie früher der Hauptabnehmer war.

Der gesammte Absatz vertheilt sich in folgender Weise: Es wurden ins Inland 59819 Ctr., an das

Königreich Sachsen 293783 Ctr., an das Fürstenthum Beuss-Plauen 4248 Ctr., ausserdem 7529 Ctr. Vieh-

und 245 Ctr. Gewerbesalz abgegeben.

4. Saline Artern. Aus dem Soolschachte wurden 797200 CbfsB. 18,76 pfundiger Soole mit 149475 Ctr.

Rohsalz gefördert; 50000 Cbfss. mit 9375 Ctr. waren aus dem Vorjahre in Bestand geblieben. Zur Siedung

kamen 797500 Cbfss. mit 149531 Ctr. Rohsalz.

Hier wurden in 3 Pfannen mit zusammen 3454 Qu.-F. Fläche 135611 Ctr. 2
) Siedesalz dargestellt,

so dass sich der Siedeverlust auf 9,32 pCt., 0,u pCt. weniger als im Vorjahre, berechnet Der Verbrauch

an Braunkohlen (von Voigtstedt) und Eisen betrug auf den Centner Product 0,537 Tonnen, bez. 0,0% Pfd.

und war gegen das Vorjahr um 0,073 Tonnen bez. 0,021 Pfd. grösser.

Das Siedegedinge stand auf 1 Sgr. 2,24 Pf. für den Centner Siedesalz.

Abgesetzt wurden 150744 Ctr. Speisesalz und 5720 Ctr. Viehsalz.

Die Belegschaft bestand aus 6 Aufsehern und 84 Arbeitern.

5. Saline zu Königsborn. Die Soolförderung fand fast nur auf dem Hollmannsbrunnen und dem
Bohrloch Lit. V. statt. Der nur 4,068 Pfd. betragende Gehalt von Bohrloch No. 26 bewirkte, dass man bei

der schlechten Gradirwitterung von dessen Benutzung absah.

Die neue Soolförderung aus dem Rollmannsbrunnen begann erst am 27. März, da erst zu diesem

Zeitpunkt die Legung einer neuen 950 Fuss langen Röhrentour beendet wurde. Der Gehalt der Quelle

schwankte zwischen 2,997 und 2,677 Pfd. und war mit 2,763 Pfd. mittlerem Gehalt um 0,120 Pfd. höher als

im Vorjahre, weil ihr weniger Soole entnommen wurde. Die Soolförderung betrug im Ganzen 7,822784 Cbkfss.

mit 208706 Ctr. Rohsalz gegen 8,777822 Cbkfss. mit 225362 Ctr. Rohsalz im Vorjahre; die Verminderung

ist der schlechten Gradirwitterung zuzuschreiben, welche nur eine Verflüchtigung von 20,316 Cbkfss. Wasser

pro Quadratfuss Dornwandfläche gestattete, während dieselbe in dem auch sehr ungünstigen Vorjahre immer

noch 21,466 Cbkfss. betrug. Der Verlust an festen Bestandteilen stellte sich auf 17,246 pCt. gegen nur

13,319 pCt. im Vorjahre. Es wurde durch die Gradirung eine Siedesoole von nur 11,»87 Pfd. mit 172619.0& Ctr.

Rohsalz erzeugt, während das Vorjahr eine 12,io& pfundige Siedesoole mit 173246 Ctr. Rohsalz erreichte.

Zur möglichsten Deckung dieses Ausfalles wurden von Erfurt 30600 Ctr. Fördersalz zur Auflösung bezogen,

wobei 8,25 pCt. Auflösungsverlust Bich ergaben, und wurden ausserdem 1471 Ctr. Fabriksalz wieder aufgelöst.

Zur Bespeisung der Gradirung und zum Transport der Soolon waren 6 Dampfmaschinen, eine Wasserkunst

und 16 Windkünste in Betrieb.

Zur Siedung standen 24 Pfannen mit 29180 Qu.-F. Fläche in Betrieb mit einer mittleren Betriebs-

zeit von 295 Tagen, während diese im Vorjahre sich nur auf 266 Tage belief. Aus der bis zu 12,960 Pfd.

angereicherten Siedesoole wurden 183167 Ctr. Salz dargestellt, 15067 Ctr. mehr als im Vorjahre. Der Siede-

verlust betrug 13,40 pCt

Bei der Geringhaltigkeit der Siedesoole betrug der Kohlenverbrand 22,398 Tonnen Gruskohlen auf

100 Ctr. Salz, gegen 22,74 Tonnen im Vorjahre. Unter Berücksichtigung des hierbei nicht in Betracht ge-

') Ausserdem worden von der chemischen Fabrik von Heun 10644 Ctr. Saht übemorumeD.

*) Ausserdem wurden aus der chemischen Fabrik von Engelke 1212 Ctr.

XVI.
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zogenen früheren Magazinverlustes von 2J pCt. würde der Kohlenverbrauch sich auf 21,85 Tonnen pro 100 Ctr.

reduciren. Die zweite Sturzpfanne No. 24 wurde ebenso wie die frühere Sturzpfanne No. 25 so viel höher

gelegt, dass die Garsoole direct in alle Soggcpfanncn einfliessen kann.

Die Anlage zur Auflösung des von Erfurt bezogenen Steinsalzes wurde im Jahre 1867 völlig beendet

und für genügenden Schutz des Steinsalzes gegen nasse Witterung hierbei gesorgt.

Die Kosten der im Jahre 1867 zum Siedebetrieb bezogenen Steinkohlen stellen sich pro Tonne auf

11 Sgr. 0,96 Pf-, während dieselben im Jahre 1866 11 Sgr. 1,9» Pf. betrugen. Der Ankaufspreis war mithin

im Jahre 1867 um 1 Pf. pro Tonne niedriger. Im Ganzen wurden für 16210 Tblr. 11 Sgr. 10 Pf. Kohlen

angekauft und von den Zechen Am Schwaben, Schürbank und Hellweg bezogen.

6. Saline zu Neusalzwerk. Die ungünstige Gradirwitterung machte sich auf dieser Saline bei

den mangelhaften Betriebsvorrichtungen in noch höherem Grade geltend, als in Königsborn. Die unverän-

derte 6,i pfundige Soole des Bülow-Brunnens konnte nur bis durchschnittlich 10 Pfd. angereichert werden

und blieb dies Resultat gegen das in dem ebenfalls sehr schlechten Vorjahre erhaltene noch um 0,4 Pfd.

zurück. E9 kamen 2,892960 Cbkfss. Brunnensoole mit 145970 Ctr. Rohsalz zur Gradirung, wobei die Ver-

flüchtigung pro Quadratfuss einseitiger Dornwandfläche nur 20,U7 Cbkfss. betrug.

Zur Versiedung kamen 1,121380 Cbkfss. 10,029 pfundiger Soole mit 112467 Ctr. Rohsakgehalt und

wurden aus derselben in 300 Siedetagen und 262 Siedewerken 96000 Ctr. weisses Salz dargestellt, wobei

sich ein Siedeverlust von 14,64 pCt. ergibt. Bei einem gesaramten Kohlenverbrauch von 21960 Tonnen

Steinkohlen stellt sich derselbe für 100 Ctr. Siedesalz auf 22,90 Tonnen oder 0,64 Tonnen weniger als im

Vorjahre heraus; dagegen war der Preis der Kohlen höher und betrug im Durchschnitt 21 Sgr. 9{ Pf. pro

Tonne gegen 20 Sgr. im Vorjahre, was der allgemeinen Preissteigerung entspricht.

Die Leistung der Arbeiter blieb mit 889 Pfd. grobes Salz in 24 Stunden Betriebszeit der des Vor-

jahres im Wesentlichen gleich. Die Löhnung derselben geschah fast durchweg im Gedinge nach dem Satze

von 1 Sgr. 6,39 Pf- für den Centner grobes Salz.

7. Saline zu Rothenfelde. Die Gradirung erhielt aus dem Soolbrunnen im Durchschnitt 6,i«

procentige Soole und wurden aus derselben bei einer Verdunstung von 10,83 Cbkfss. pro Quadratfuss einsei-

tiger Dornwandfläche 275628 Cbkfss. 21,41 procentiger Siedesoole dargestellt. Aus derselben wurden mit einem

Aufwände von etwa 8828 Tonnen Borgloher Steinkohlen 33398 Ctr. grobkörniges weisses Salz hergestellt, so

dass sich der Kohlenverbrauch für 100 Ctr. Salz auf 26J Tonnen stellt. Der Grund dieses hohen Brenn-

materialaufwandes ist in der mangelhaften Disposition der Feuerungsanlagen, sowie in der geringen Grösse

der Siedepfannen von nur 400 bis 500 Qu.-F. Fläche zu suchen.

Zur Soolförderung diente eine Dampfmaschine von 5 Pferdekräften, zur Bespeisung der Gradirung

eine Dampfmaschine von 10 Pferdekräften, 3 Windkünste und eine Wasserradkunst.

8. Auf der Saline zu Münster am Stein wurden in 294 Betriebstagen 2,065214 Cbkfss.

1,0662 procentiger Soole gefördert, wovon 1,930639 Cbfss. zur Gradirung gelangten. Die Gradirung lieferte

88624 Cbfss. 15,776 procentiger Soole. Zur Siedung gelangten 86788 Cbfss. 15,7is procentiger Soole, aus welcher

7886 Ctr. Salz im Werthe von 5577 Tblr. dargestellt sind. Ausserdem wurden noch 1 63006j Quart Mutter-

lauge im Werthe von 5414 Thlr. gewonnen. Auf der Saline waren 17 Arbeiter beschäftigt.

9. Saline zu Stetten. Die Siederei empfing 83839 Cbfss. 26,3 procentiger Soole und lieferte

hieraus 11609 Ctr. Kochsalz. Als Brennmaterial wurden, ausser einigem Holz, Grieskohlen von der Stein-

kohlengrube Reden bei Saarbrücken verwendet. Die Belegschaft bestand aus 6 Mann.

10. Saline zu Sülbeck. Die Soolförderung aus dem Soolbrunnen lieferte 91335 Preussische Cbfss.

20,aoö08 pfundiger Soole mit 18454,3 Ctr. Rohsalz, aus welchen 17251 Ctr. verkauflichos Salz dargestellt

wurden. Der Verlust war also 6,6 pCt des Rohsalzgehaltes der Siedesoole. Gegen das Vorjahr ist eine

Productionserhöhung um 1255 Ctr. Salz eingetreten.

Bei einer im Betriebe stehenden Siedepfannenfläche von 2021 Preussische Qu.-F. wurden auf 100 Qu.-F.

in einem Arbeitstage 2,84 Ctr. Siedesalz dargestellt
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Die Brennmaterialkosten auf 1 Ctr. Salz stellten sich auf 3 Sgr. I.79 Pf. Der Absatz betrug

18087 Ctr. gegen 13137 Ctr. im Vorjahre und es wurde ein Durchschnittspreis von 19 Sgr. 4,028 Pf. für

den Centner Salz erzielt

11. Saline zu Sooden. Aus 3 Bohrlöchern wurden 2,107398 Preussiscbe Cbfss. 6,ui pfundiger

Robsoole mit 130430 Ctr. Robsalz gefördert. Die Gradirung empfing 2,776827 Cbfss. durchschnittlich

7,047 pfundiger Roh- und Mitteisoole mit 195682 Ctr. Rohsalz und lieferte 628528 Cbfss. Mitteisoole mit

65334 Ctr. und 605179 Preussiscbe Cbfss. 19,025 pfflndiger Siedesoole mit 115139 Ctr. Rohsalz. Der Ver-

lust an festen Theilen betrug 7,772 pCt.

Der Siedung gingen 618859 Preussische Cbfss. 18,931 pfundiger Siedesoole mit 117161 Ctr. Rohsalz

zu, welche daraus 111303 Ctr. Koch- und Viehsalz producirte. Der Verlust betrug 5.306 pCt.

Bei 6214 Qu.-F. benutzter Pfannenbodenflache und 289 Arbeitstagen wurden auf 100 Qu.-F. in einem

Tage 6,86 Ctr. Siedesalz dargestellt Auf einen Centner Siedesalz sind verbraucht O.sror» Maass Braunkohlen

Tom Meisner gegen 0.3602 Maass Braunkohlen im Vorjahre; ferner 0,0868 Pfd. Eisen und Blech gegen 0,1425 Pfd.

im Vorjahre. Abgesetzt wurden 110591 Ctr. Salz, 1529 Ctr. Pfannenstein und 613 Ctr. Mutterlauge.

12. Saline zu Rodenberg. An Rohsoole wurden aus 3 Bohrlöchern überhaupt 1,013970 Preu-

ssische Cbfss. mit einem Gebalte von 46669 Ctr. Rohsalz gefördert, wovon 164064 Cbfss. mit 2307 Ctr.

Rohsalz an das Bad Nenndorf abgegeben wurden. Die Gradirung empfing incl. der vorräthigen Mitteisoole

868898 Cbfss. 5,3 pfundiger Soole mit 46045 Ctr. Rohsalz und lieferte 278525 Cbfss. 13,716 pfundiger Siede-

soole mit 39438 Ctr. Rohsalz und 28700 Cbfss. Mitteisoole mit 2339 Ctr. Kohsalz. Der Verlust an festen

Theilen belief sich auf 7110 Ctr. = 14,54 pCt Die Siedung verarbeitete in 270 Siedetagen 278525 Cbfss.

13,716 pfundiger Siedesoole mit 39438 Ctr. Rohsalz und lieferte 37562 Ctr. Siedesalz, hatte einen Verlust

von 4,75 pCt und producirte in einem Arbeitstage auf 100 Qu.-F. Pfannenbodenflache 5,73 Ctr. Siedesalz. Auf

einen Centner Siedesalz sind verbraucht 0,738 Ctr. Kohlen gegen 0,533 Ctr. im Vorjahre, oder im Geldwerthe

3 Sgr. 5,46 Pf. gegen 1 Sgr. 11,5 Pf. im Vorjahre. Dieser hohe Brennmaterialverbrauch ist in der durch

die sehr nasse Witterung des Jahres bedingten geringen Leistung der Gradirung begründet

Abgesetzt sind 47020 Ctr. Salz, 296 Ctr. Pfannenstein, 63 Ctr. Dnngegyps, 4,5 Cbfss. Mutterlauge

und 82 Ctr. Düngesalz.

13. Die Saline Orb. Die Gradirung empfing 2.393218 Preussische Cbfss. 2,63 pfundiger Rohsoole

und lieferte zurück 257364 Cbfss. 13,87 pfundiger Siedesool«, und hatte also einen Verlust an festen Bestand-

teilen von 43,34 pCt. Der Siedung gingen 225367 Cbfss. 13,88 pfündiger Siedesoole mit 31322 Ctr. Rob-

salz zu, woraus 28686 Ctr. Siedesalz dargestellt wurden. Der Siedeverlust betrug 8,41 pCt.

Auf 100 Qu.-F. Pfannenbodenflache wurden an einem Arbeitstage, 3,32 Ctr. Siedesalz ersotten. Zu

einem Centner Siedesalz berechnet sich der Brennmaterial- (Holz-) Aufwand auf 11 Sgr. 8 Pf. Bei einem

Versuche mit Steinkohlen beliefcn sich die Kosten der Feuerung auf 5 Sgr. 2 Pf. pro Centner Siedesalz.

Verkauft sind 24420 Ctr. Kochsalz, 210 Ctr. Gewerbesalz, 106 Ctr. Chlorkalium haltiges Salz, 27 Cbfss.

Mutterlauge und 6393 Ctr. Düngesalz.
' B. Privatwerke.

Die ProductionsVerhältnisse der Privatsalinen sind aus nachstehender Uebersicht (Seite 166 oben) zu

Die pfännerschaftliche Saline zu Halle a. S. producirte in 8 Pfannen von zusammen

2870 Qn -F. Flache 88476 Ctr. Salz durch Versiedung der auch von der fiscalischen Saline benutzten Soole

aus dem Gutjahrbrunnen. Sie verkaufte 86103 Ctr. an die inlandische Monopolverwaltung.

Die Saline zu Greifswald stellte in 1 Siedepfanne von 900 Qu.-F. Fläche 14668 Ctr. Salz dar

und setzte 13636 Ctr. ab.

Saline Sassendorf. Die Ausdehnung des Gradirwerkes, ebenso wie die Grösse und der Fassungs-

raum der 8 Siedepfannen sind unverändert geblieben. Dagegen bat sich die Zahl der Arbeiter von 46 auf

30 vermindert, die ihrer Familienmitglieder von 172 auf 121. Dargestellt wurden 56782 Ctr. Salz aüer Art

im Geldwerth von 36493 Thlr.
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i

Weisse« Salz
Gewerbe-

ViehsalzWerke Arbeiter
Kehr>a)z

salz überhaupt
auf em-

< tr. Clr. CtT. CtT. Ctr. Clr.

/"^ _ _ i — 1

J

AI 1 QKKQloooa 113b 14688 Jen
459

TT , 1

1

Ol <J7ü7n WO 8847o 14W
Oft 32/00

1 .)r.Q

1 qi 7c
löl /O Ul75

rtassendorr Ol 1 Aöl 14 oJoOcl

345oB 11V)

Werl, Neuwert und Hoppe

.

O't 1(t'47looi 15dloU 104 <

42 19598 — 19598 467

*s'i 1 7 Vi omni „nrlrirf 4 2520 <>09fi 75»'JU

124 212348 2822 215170 1735

27 72202 8271 75473 2795

Stadt Münder
~6

4587 639 5226 871

2 506 63 569 284

Gronau (Heyersum) 1 301 78 439 439

Liebenburg (Liebenhalle) . . . 15000 1500 16500 2063

Marienburg (Salzdetfurth . . .

Einbeck (Salzderhelden) ....
16

12

9128
17574

1507
1300

10635
18874

660

1573

Summe . . 537 737566 12186 6087 755839 140?

Auf der Saline Salzkotten betrug die benutzbare einseitige Dornwandflache derGradirung 92496Qu.-F,

die Bodenfläcbe der 6 Siedepfannen 9412 Qu.-F., deren Inhalt 18751 Cbfss. Die Zahl der Arbeiter ari

Beamten blieb sich mit 26 gegen das Vorjahr gleich; ihre Familienmitglieder vermehrten sich von 94 aef

101. Es sind im Ganzen 32700 Ctr. Kochsalz zu einem Geldwerthe von 27000 Thlr. dargestellt worden.

Auf der Saline Gottesgabo bei Rheine sind ebenfalls die Verhältnisse unverändert geblieben. Die

Zahl der Arbeiter verminderte sich von 24 auf 23 mit 114 Familiengliedern. Die Gcsammt- Producta

betrug 13174 Ctr. Kochsalz im Geldwerthe von 12864 Thlr.

Auf den Salinen Werl, Neuwerk und Hoppe betrug die im Ganzen auf 25 Pfannen mit zu-

sammen 22596 Qu.-F. Fläche und 38115 Cbfss. Inhalt durch 93 Arbeiter erzielte Production 151323 Ctr.

weisses Salz im Werth« von 100074 Thlr., 1837 Ctr. Viehsalz im Werthe von 1065 Thlr. und 1122 Scheffel

Pfannenstein (Scherberde) im Werthe von 198 Thlr.

Auf der Saline Westernkotten waren 9 Pfannen mit 7314 Qu.-F. Fläche und 11887 Cbfs.

Gesammtinhalt in Betrieb. Durch 30 Arbeiter wurden 34568 Ctr. Salz im Werthe von 22949 Thlr. produart.

In der Provinz Hannover stellten 12 Privatsaliuen zusammen 345806 Ctr. Siedesalz im Werth*

von 125425 Thlr. mit 200 Arbeitern dar. Die bedeutendsten unter diesen Salinen sind die zu Rgestorffj-

hall mit einer Production von 212348 Ctr. und die zu Neuhall mit einer solchen von 72202 Ctr. Beide

beziehen gesättigte Soole aus Bohrlöchern von ca. 420 Fuss Tiefe.

C. Saline im gemeinschaftlichen Besitz des Staates und von Privaten.

Die Saline zu Lüneburg, an welcher der Fiscus mit etwa einem Drittel betheiligt ist, bezog ihr*

Soole aus 2 Schächten, einer von 49$ Fuss Tiefe auf dem Hauptsalinenhofc, der andere von 62J Fuss Tvfr

in der Nähe der Nebensaline gelegen. Auf dem ersteren, welcher eine Soole von 25 bis 25} pCL Salzgehalt

liefert, dient ein 10 pferdekräftige Dampfmaschine zur Soolhebung, auf dem andern, dessen Soole 23.5 ^
24,75 pCt. Kochsalz enthält, ein Pferdegöpel ; die Soolzuflüsse betragen 5 bez. 3 Cbfss. in der Minute. Ein

dritter an der Neuensülze mitten in der Stadt gelegener Soolschacht, welcher 15 Cbfss. Soole von 25 pCt

Salzgehalt in der Minute zu liefern im Stande ist, wird gegenwärtig nicht benutzt.

Zur Siedung gelangten 2,282745 Cbfes. Soole, aus welchen mit 152 Arbeitern 365974 Ctr. Kochölr

und 5292 Ctr. Kehrsalz, zusammen im Werthe von 184310 Thlr. producirt wurden. Der Absatz betrug

413346 Ctr. Kochsalz, 10330 Ctr. Kehrsalz und 8399 Ctr. Pfannenstein. Für einen Centner Kochsalz wurfc

ein Preis von 15 Sgr. erzielt.
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Production der Hütten in dem Preussischeii Staate im Jahre 1867.
1

)

Provinz

Regierung« •

Iwz.

l.anddroslei-

Bezirk

Meu^

Ctr,

Production

Werth

Thlr.

Anzahl der

,
betrie* Frauen u.

1 benen Arbeiter Kinder

Werke deraelbei

.5 i

l>avon wurden dargestellt mit

Rollkohle
|
loh*. mKolükok»

•5 *

Ctr.
Uob-

Ctr.
Hob-

Ctr.m Men Wen Afen

59 3,395949 39

:

291944 20 -
(») m
2 95994

(Ü

—
d)

1 10107 l — —
(5! w
«2 3,491943 41 302061 21 -
(SÄ) (»I (•ii)

1 13ÖO0 1 _
<1) (i)

(lc.) — 15692
1
1 950 1

2 30042 2
•5)

3 76827 2 4728 de.) 10547 1

flc 1 10829 (le.)

1K 2,342386
'

16
<»> (1) (.1

24 2,757830 24 _ _.

(»>

5 5 - - — —
4» 6,007009 47 15567 10547 >

U)

23 716671 8 128220 4 521183 11
(ii»; (i) <*> (1)

3
(1!

511977 3
(i)

_

i 411320 5 18670 2 _
«. (-i <*)

15 486748 7 227694 8
i&> (S) (*)

1 12567 1

(13 W
st. Anmk. ~) _

2 212681 2

9 447275 3 38900 6
(J> <*) <i)

1

vi)

9925 1

(l)

23358 (lc)

17 1,601237 15 1500 1 15576
,.;vi) (*)

78 4,387909 43 209782 15 787811

1. Eisen, und zwar a) Roheisen iu Ma&ieln u. Bruchstücken.

A. Oberbergamttbezirk Breslau.

Oppeln 4,216206 37 3545 7325

Breslau 95994 127992 1 119 275

Liegnitz 10107 15095 4 (uuter 1 c. ii. d.)

Summe A. 3,79BW 4,35W9B 42 W4 ~ 7600

B. OberbergamtHbezirk Halle.

Magdeburg 13500 20250 " 1 26 68

Merseburg 15592 31184 1

1

"i

(uut«r ld.)

Erfurt 950 1450 1

1

(dengl.)

Summe B. 30042 52884 3 26 68
<->

C. Oberberqamtsbezirk Dortmund.
Minden
Munster

Arnsberg

Düsseldorf

Osnabrück

Summe 0.

Westfalen

Rhein rechts

Eohenzollern

D. OberbergamUbezirk Bonn.
1,366074 1,706966 «24Arnsberg

Düsseldorf

Coln

Coblenz

Sigmaringen

Wiesbaden
Düsseldorf

Aachen

Coblenz

Trier

Summe D.

160
28

311
84

92102 110231 « 3
10829 13007 " 2

2,342886 2,748103 « 7 1418 2924

2,757830
;

2,992211 '10 2230 4622

829466 1,124885 2 613 1320

6;0Mi3"6;988-43T-^m9~y2(]l
(IT)

511977

429990

714442

12567

475778
212681
486175

33283

658858 1

504924 5

921206 » 14

18850 1

613179 « 18

250000 1

534689 " 6

40049

1,618L513 1,811104

5,861280 7,059825'

4

7

258

312

397

51

583
110

262

18

666

1442

575

733

885

82

1320
321
779

70

760

81 i 3352 6%7
(S7) :

Unter der Anzahl der betriebenen Werke befinden sieb bei » 2 zu Ii-., 2 zu Id., bei * 1 zu lc, bei c 1 zu 1 c,
bei <i 1 zu lc, 1 zu Id., bei • 1 zu le , bei ' 2 zu ld-, 1 zu le.. bei t 3 zu lc, bei •> 1 zu lb. u. 1 zu
lc, bei ' 6 zu lc, 2 zu Id., 2 zu le., bei * 1 zu le., bei 3 zu lc, bei " 1 zu lc, 1 zu Id., 3 zu 1 e.

gehörige Werke

M Die Mlnklilongen über den
•) Del Mumm« 1«. A. »lad t

"

H.e -H^,irk m.itln bei. Frank/urt »od bei
all uaier Beirieb »lebend - »tlj.reeJ.nel

*•) Bei Wir.beden elnd die Böllen:
»enheben. da U.riber noch kei.e Kuhn cht», vor

t

werden ira errten Hefte d»« narbeieu Bandee nacbfolgea.

Ire. Ref.-Itritirk Hamberg. I de»*l. Im rle*.-Be«lrk (iambtniieu, bei

«I im H.«.-Beilrk C&l« (Rhein. Unke), demnach bei
"

Pnddelifen and KrUchteaer, »wir über die Art d

B. 1 bei. 3 deeft.
oe le. 8 Hohofen —
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1(58 Pro Im tion <i>:r Hütten

Regicrungs-

bot.

Landdroslei-

Bezirk

Production

Menge Werth

Orr. Thlr.

Anzahl der

b««ri*-

b»non

Wort«

Hraarn «.

Davon wurden dargestellt mit

= 1 Ctr. Ctr. HZ. Ctr.

Stchsen

E. Oberbergamt*be:irk Clausthal.

Hildesheim

Clausthal

Com. Harz')

Cassel

Summe E.

464:150

34198

17587

522158

417838 • 2
58943 f 3

13483

28778

1

t 2

208 350

(unter lc.)

9 27

(unter lc.)

519042

r

-
8~ar-m

3
,

i

(lc.)
(1)

455235 3 9115,(101
— 34198 (lc),

—
,

6023 1

—
j
17587 (lc)l

WertfaleD Arnsberg

Summe la. 16,240587 18,979481 158 11708 24273
I cm) :

b. Rohstahleisen.

C. ()berbergamt»bezirk Dortmund.
Arnsberg

|
374723 487140

|
f 1

!
Omteria.)

V. OberbergamUbezirk Hann.

4 456236 3 66928 1

Iii LÜL
194 14,M2096 IM
(i«t

;
<«)

Darunter befindet

riges Werk.

I

IIa.) 374723 (la.) -

(»)

bei » 1

79«W8 21

ift

le. «eh-i-

Düsseldorf

Coblenz

Summe D.

548506 831602 - 8 286 737

29074 48457 f 1
I

(unter la)
379975 512125

.

b 4 ! 404 743

"957555 1.392184 13 690 1480
(7i

5 3543701 2 ly7368 3 54437 (U.i
<i> (i)

(U.) 291)74 (la.) -
I

- - -

6 335363 b_ —
)
— 44612 \U)

10
;

721138 7 137868 3 99049 !

-

E. Oberbergamt»bezirk ClitMthal.

Cassel 82555 1428761 5

Summe lb.

63 150 5 1

-
1,414833 2,022200 19 753 16)50

.
(IS)

15

82556 5 I

—
7 -21

Iii

8
|

fWHI'

c. Gosswaaren aas Erzen.

A. Oberbergamtabezirk Brenlau.

belinden »ich bei » 3 zu 1 a. , hji

b 2 iu 1 a. gehörige Werke.

r Oppeln
Liegnitz

Summe A.

45668
131916

177584

109653 »11
101512 "12!

143
598

315
1301

IIa)

12

23180 (la.) 22488 (la.)
1 — 131916 12

511165 23
0> i

B. Oberbergamt*bezirk Halle.

Magdeburg
Merseburg

Summe B.

18800 75200 I 1

20480 | 88747
[
f 1

39280 163947 2

C. OberbergamUbezirk Dortmund.

741 1616 12
{»)

23180 da) 151404 12
t»>

140 175

(unter ld.)

la.)

1

18800 (la.)

20480 1

140 175 1 39280 1

1

" 1-

1

Rhein rechts

Hannover

Minden
Münster

Arnsberg
Düsseldorf

Osnabrück

Summe V.

13040
14720

|

16832!
57678
3819

106089

37058 ' 2

42504 d 3

80
291

153
267

i

3
(i)

(unter la.) kla.)

96629 f 4 (unter la.,du.e.) (la.)

1 2 1 5

33696 f 3
i62

571a

215602

i

13
in

373
;
425

1

in

11400 1 1640 (Iii

14720 3 -

16832 (Im.) - — -

3819 l' — | — I

—

5 78329 1 26 -»

i>

1640 -

Darunter befinden sich bei » 11 zu la., bei ' 5 ra Id., bei c 1 zu 1 a-, bei * 2 zu ld. gehörige Werke.

•) Von der Production der CommuuioD-ünterhariiscben Worke sind nur * 7 in AnsmU gebracht. (VergL Anm.2 aufS 11)
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in flem P: Staat* im Jahre 1HG7. 169

Landdrostri-

Bezirk

Production

Menge Werth

ftr. Thlr.

Anzahl der

ImUI>Ji

W.rli,.

FriU'ii

Arlioltnr u.Kij)d<T

Davon worden dargestellt mit

kok« lolikohle Bolzk.o.kok«

Ct:.
Unit.

Ctr.
Hob
Öfen Ctr.

Hoh-
6fm

Z). Oberberijamtshezirk Bonn,

Arnsberg 51253 150232 . 4 323 322

Düsseldorf 3754 9:585 t 1 (unter la.)

Cöln 1284 2100 (unU?r 1 a.)

Cobleiiz 272 594 \\ (unter 1 a->

Wiesbaden 0440:5 1277:517 b 8 562 102!)

Coblenz 427615 113042 3 (»51 1341»

Trier 71)871 1921S0 8 216 560

Hümme D. 276600 744839 26 1752 3200

- 54253

(U.) 3754 (la.) —
(la.) 12«4 (Ib.) —
(la) 272 (la.) -
siebe Annik. " bei Roheisen

( )hcrber<jtim>xhc;irk Clausthal.

Hannover Hillesheim

Clausthal

6146
27«»55

29357
117794

t 1

3

Com. Kar/ 61 1*2 t 1

Hessen Cassel 25124 83224 <>

Summe K. 58386 230557 7

.Summe 1 c. 1.866130 71
<3»l

(unter le.)

417 i 1005

i unter 1 a )

277 I 566

1

3
(i)

(la.)

2

32612 (la.) 16011

70264

6146

27066

1

42763

31248

4

l

3

74011

(i;

— 61 (la.),

-
:
25124 1

2 I

5
(t)

1

7

6<J4

3700

1571

7047

d. Gusswaaren aus Roheisen.

A. OberbergamUbezirk Bntlav.

Oppeln

Breslau

Liejfnitz

Bromberg

Gurnbinnen
Königsberg

Dan/ig
Marienwerder

Summe A.

278769
124323
211170

13908

1135)4

25)805

57177
6225

684447
420847
679760

53890

32230
102872
219208
32960

732771 2,226220

* 19 635 1312
" 14 612 914
" 17 968 1374

9 76 138

5 58 115

5 130 246
8 240 456
3 26

80 2745 4607
<cs>

11)

35 130431 1

<">)
,

<*)

68386
I

318451

0

27 75651
I

7

o)

Darunter befinden sich bei * 2 zu la., bei *• 1

zu la., 1 zu lo., bei < 2 zu la., 1 zu ld.

und 2 zu lo. gehörige. Werke.

Unter Wcrkfln sich bei « 12 im la, bei > l zu la., bei « 4 zu lc, gehörige
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170 Production der Hütten

Regierengs-

bez.

Landdrostei-

Production Anzahl der

PioTinx Menge
|

Werth b*rrl<- Kraaeii u.

b»n«n Arbehrr Kinder

Wttk» <t«r«»lt>»«Beiirk
Ctr. | Thlr.

Rbciu rechts

Westfalen

Na&sao

Rhein links

Haanover

Hessen

B. Oberbergamtsbezirk Halle.

I Cflslüi 15680 I 73320
Stettin 36140 141699
Stralsund 13383

,
94510

Frankfurt», o. 43008 145025
P.-B. Berlin 327985

|

1,373411

Potsdam 18400 67333
Magdeburg 218331 938008
Merseburg 59795 250931
Erfurt 13400 53600

Summe B. 746122 3,1371137

C. Oberbergumtsbezirk Dortmund.

Minden
Münster
Arnsberg

Düsseldorf

Osnabrück
Aurich

27019
98104

398166
262436
44765

87469
309476

1.330946
686535
132261
140540

Summe c.
|

868973
i

2,687227

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Arnsberg

Düsseldorf

GSln

Coblenz

Sigmaringen

Wiesbaden

Düsseldorf

Aachen
Cöln

Coblenz

Trier

Summe D.

133096

28356
57780
24551
4522

75238

27920
106751
165740
66197
106669

368935

107500
153000
101950
15704

230195

103040
318377
531120
197445
301328

~T96»20 ^,42859 4

5 151 343
5 172 515
5 105 1 70

• 9 263 400
b 19 1087 3189

2 82 143
* 26 737 1755
10 996 1674
3 55 84

84 3648 8282m
i.

* 9 337 654
• 8 411 723
' 46 1185 2403
* 14 539 759

4 128 243
o 156 447

83 275« 5229
t«>

fc 12 242 726

, J
144 257

;> 149 304
' 3 26 51

t 1 (unter la)

' 11 457 631

14 144 197
- 30 363 739

6 48Ü 1470
" 4 2 9
• 10 252 415

103 226T 4799

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Büdesheim
Hannover
Lüneburg
Stade

Clausthal

Cassel

Summe E.

Summe 1 d.

4228
74845
26738
12398
7384

26196

T51W
3.296475

19857
277044
120320
53341
33443
84901

588906

ii

Ii

6

t 2
p 10

24

139

810
180

124

(unter lc)

391 825

1020 2078

54
402
90
83

11,068784 37412433 24995

Von der unter 1 a. bis d. angegebenen Pro-

duction wurden auf SUatswerkea ivrt-

stellt:

SX
•i : Menge

!

Brenn-: Werth
c

t
k

i.
1t
il Ctr.

stoff I

Thlr.

i

1 1-, .1. r ibII dir t'eborichTifl .Brenn t»fl»*.n r.

Spalte Iteiticbael K. Koks nud H hWtikoblt
.)

n (in Masseln u.

7 7433281 L
(Ii 826423 4
2 12659; H.

i 1 1

1110 1534

I

l.anddrnsteibez. Büdesheim.
465235 K. 401972 1

:
208. 330

Berphauptroaiinscbaft Ciaustktl
(lc.) :M19öj 11. 58943 «| (unter lo,:

Communion-izarr.
1 6023 11. 13483 1| 9| 27

Reg.-Bez. Cassel.

17687 B. !

28778J
+2 Runter lc.;

— 1,329599 11 ,132711911

(ii
i

13 1,269030

b

1
!

du.)

3

(«Ii

Rohstahlcisea.
Reg -Bez. Cassel

21788 H. 46276 i; 11|

o. GnMwaarca ans Erzen.

Reg.-Bez. Oppeln.

15793| D. j

S35W
*<_)|

Landdrosteibez. Jlildesheim,

6146 H. 29357! tl (unter lt.)

i I li-> 1

Rerghauptmannsebaft Clausthal.

27055
l " I 1177941 31

14S{ 815

l| 417-10O5- 1
K -

CommuMon-Hart.
61 H. I 182, tl (unter lt.)

I !(-)

!

Ri'i» -Bei. Cassel.

251241 H.
I

83224
;
2 277 5»

im94762; —

r.nii

2 !

e r
<«! I

,d Gnssv
a>);..||i>iirk Orr. I

Oppeln 123155

tiumbinnen 2727
Danziß

|
7725

P.-B. Berlin 20959
I.. Hildesheim

j
4228

B«nchinm*cbsft 7384
Clausthal

R.-B. Cassel I 7140

323851 11 837
:

(5) I I

ans KuheiMn.

3100981 3 30* 6"
'<-)!

, r .

4166 1 :
11 3»

309)10 1

114646 1

19857 1

33443, t2

20981 i~3

d. 173318
|

534 3
tu

36 2t

140 389

M| 13»

(unter lc)

164 428

71pW

Unfer den Werken befinden sich bei «1 zu le., bei » 1 zu le. u. 1 zu 7 b., bei«l zu lc, bei « 1 zu la. u. Izulc,

lc, bei ' 1 zu la., 5 zu le. u. 1 zu Ii, bei s 1 zu le., bei » 1 zu la. u. 1 zu le,, bei ' 1 zu la-, bei *1 ™ 1

1

b , bei > 3 zu la., 1 zu lc. u. 1 zu 1 e , bei 1 zu 1 a. u. 3 zu le., bei • 3 zu lc, bei o 1 zu la-, 2 zu lc, 3 ru

1 f. u. 1 zu Ii , bei » 2 zu 2c. gehörige Werke.

bei «1 zu

u. 1 zu Ib.,

lo., 1 zu lf. u. 1 zu I i , bei » 2 zu 2c.
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Regi"nni{:*-

be/.

I.itiiddrostei-

Produetion Anzahl der

Provinz Menge
|

Werth
l,r,k,'n Arli.ll.r

«flkv dun i'M>cti
Bezirk

Ciz. Thlr.

a '

<r
' Davon wurden dargestellt mit

% i | i

i

"5 Steinkohle

Oir.—

Iloli

kolilc

Ctr.

H.Ii i.SWn-
kohk (kok»)

OtT.

e. Stabeisen (einschliesslich Eisenbahnschienen).

Schlesien Oppeln

Breslau

Liegnitz

2,o7loo7

2582

Posen Posen

Bremberg
125

1

2500

Gumbinnen
Königsberg

Danzig

Marienwerder

2309
31000
4121.*

«1759

Summe A. 2J73873

181(177 57 0184 14517 302 70

10800 * 3 11 33 3

30770 L 9 28 81 12

4898 2 12 2

8750 1 10

2

I

10150 ' 3 10 21 ä
124200 8 93 201

104708 d ;ü 132 258 38
4215U o 30 38

I

I

1

«,»90418 120 6816 15180
(Hl.. I I

2582

1035!»

1254

2500

31900

41213

9759

185062

Ii Oberberg<nnUbc:irk Halle.

Oüslin

Stettin

Frankfurt ;i .
< »

P.-B. Berlin

Potsdam

Magdeburg
Merseburg
Krfurt

302
,

137
|

1,988811

l'ntcr den Werken befinden sich bei • 1

zu 1 d.. bei i 1 ml <:, u. 5 zu Id., bei « 1

zu 1tl., bei * 1 zu II. whörijf« Werke.

11374 45304 11 42 102

5008 23554 3 26 92

5303 22417 5 15 40
103800 432500 1 800 1920 IC

1282 3815
I

1 {unter 1 f.)

34573 122703 2 05 100 fi

855 3054 2 1 1
4630 19830 t 7 24 00 2

-
!

4l _

167575
i

673837 32 973 : 2333

('. OherbergamUhezirk Dortmund.

Westfalen

Rhein rechts

Westfalen

Houenzolloru

Nassau

Rhein links

Arnsberg
Düsseldorf

2.450400
1.212374

7,319031

3,103825

- 25

7

G748
3185

11545
7747

Summe C. 3,662870 10.722856 32
(Sit)

9933 22292

I). Oherberqamtttbezirk Bonn.

Arnsberg 000841 1,099453 1 48 1540 2912

Düsseldorf 73800 304000 « 3 302 008
Cöln 88750 378785 n 4 326 007
Coblenz 49300 144000 1 129 258
Sigmaringen 11252 49009 t 1 (unter 1 a.)

Wiesbaden 70034 225300 ° l:t 322 524

Aachen 795587 2,780558 >• 11 2501 5510
Ooblen/. 47085 201101 h 2 155 500
Trier 1,389337 4,017700 ' 0 2987 6313

Summe I). 3,132886 9.810355 92 8322 17382
(TU;

i

ä

5

103800

32023

2070

11374

5393

1282

855

13781*3, 27132

t.'nter douWorken befinden sich bei « 2m Id.,

bei ' 2 zu Id., bei * 1 zu lc , bei - 1 zu Id., bei

I 1 ku ld. u. 1 zu 1 f. gehörige Werke.

352

129

4SI

iM^m
\

i50o -
1.212374

|

— —
1

|

3,661370
I

1500 .
-

Uuter den Werken licfindeu sich bei k 1

ni Id., 1 zu 1 f. u. 2 zu Ii- gehörige Werka.

81) ! 4 602ÖV5 3*46
|

14
|

— 73800

21
|

— 88750

10
I

—
|

49300

- !

3
j

- 11252

siebe Anmerkung ** bei Roheisen S. 167

108 3
[

7886G2 61*25
j

—
8 : — I 44952 213.3 —

92 3 1,387187 2150 —
342 13 3,a*i5646 26306 ,

—

Unter den Werken befinden sich bei i 1 zu In., 3 zu lf. u. 1 zu lh., bei » u. je 1 zu lf,,

bei v u. 9 je 1 zu 1 a , bei ' 1 zu 1 e. u. 1 zu 1 f. geh^rife Werke.
bei • 2 u.

Statatik. XVI.
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172 ProJuction der Hütten

R^ierungs-

bez.

Landdrostei-

Production

Menge Werth

Ctr. | Thlr.

Anzahl der

IWrrk»

Arbeitet B. Klii<ltr

£
1 Davon wurden dargestellt

S .

<2t
1

g SlfiuknbU

Ctr.

Bolz

kakle

Ctr.

Hatx-i. Stein-

kohl» (k»ks)

Ctr.

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

Hannover üildeslieim

Clausthal

Cassel

Summ« E.

Summe le.

12007
\

6537
23170

41714"

52997 :
• 2

24721 I* 1

92674
!

' 18

170392
,

21 320
' (16

181
;

303
17 i 62

122 i 339
"701

9,178918 28.267858 297:26364 57891

f. Schwarzblech (Sturz-, Dampfkesselbleche etc.).

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

|

109100
|

5033

B. Oberbergamtsbesirk Halle.

Brandenburg

Westfalen

Rheia rechts

Westfalen

Rheia rechts

Hassan

Rhein links

Westfalen

Oppeln - 91
(*>

79 310

4 l

22 2873

12007

663?

2Ö297

31 2878 38841 -

11SO 209
|

8,826593
(

278841
|

2650

Unter den Werken befinden «ich bei • 1

zu Id., bei b 1 zu lc, bei * 1 zu Ib., 1

in k u. 1 tu liL gehörig© Werke.

(le.)|-
[ 109100) -

|

-
Darunter befinden sich bei "» 7 zu le. ge-

hörige Werke.

P.-B. Berlin

Potsdam ')

67000
17936

312700
86941

1

1

i

(unter le.)

424
|

633

Magdeburg
Erfurt

6439
527

32475
4743

• i

2

107
10

267
36

Summe B.' -mm'
(S)

541 936

(le-) 67000 —
—

I

~~

6439 —
527—

i i — _i

-
1 4 ; 73439

|
527

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Arnsberg
Düsseldorf

Osnabrück

154275
284274

1832

631419
1,011053

9160

' 8
* 8

1

606
550
43

Summe C.

—
440381 1,651632 17

w U99J

D. OberbergamUbezirk Bonn

Arnsberg

Dasseldorf

Cöln

Coblenz

"Wiesbaden

190543
62000
569:.0

81203
16676

740528
240000
193750
302440
66704

k 13

1

' 2
k 3
' 2

359
|

170
j

134 !

467
47

Aachen
Trier

18099
207022

66363
692886

m j

1

25
415

633093" 2,302671 43
.iliL.

1617
f

Summe lf. 1,274476 4,894511 54
<«)

3436
|

1933
631
102

778
190
294
946
181

90
1075

3554

>) Hierunter 5150 Ctr. gezogeao Röhren.

Darunter befindet sich bei ' 1 zu le. geb.Wert

Cle.) — 154275 — -
27 — 284274 - -
-

I
- 1832 i

-
|

-
"

27
|

-
|

440381
|

— —
Darunter befinden sich bei ' 5 zu 1 e-, 1 in

Ii, bei « 1 zu ld. u. 2 zu le. gehörige Werke.

5jfX>

7466

Weisablech (veninnt und verbleit).

C. Oberbergamttbezirk Dortmund.

unsberg 26100 1 240810 |^3| 186
|

321

»ich bei n 2 zu 1 e. gehörige Werke.

11

10

(le.)

7

siehe Anmerkung ** bei Roheisen S. 167

—
I
—

I
18099

— 185043

— G200O

— 56950

—
,

81203

(le.) 147062

28 550367
|

66060

55 i 11 1 1,173277 I 66687 1793«

I I

Darunter befinden sich bei » 3 zu le-, 1

zu lg., 1 zu lh., bei i 1 zu le., bei " u.

• ie f zu la. und bed » 1 zu le. gehörig«

Werke.
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bez.

Lamidrostoi-

l'roduction Anzahl der

Proras Menge Worth Ti'trU- »aVtlfll

bcwu Arbeiter q. Kin-

Wrrkc dcr-lrra.
Hrzirk

C'tr. Thlr.

i>. Oberber<jnmtxbtzirk Honn.

Westfalen Arnsberg 8500 92000 l 175 550
Rhein rechts Coblenz 19900 19500O • •> 242 •420

Rhein links Trier 387412 T 234 505

Summe l). 78240 «75012 4
;d

651 1541

iSuinnic lg. 104:146 015822 J 837 1862

h. Eisendraht.

A. ObcrberqnmfslfCziik lirolau.

Schlesien Oppeln 294790 3 273 432
Ii Ober!ie> 'Ol! Hlt.1 bt>Z irk Halle

Sachsen Magdeburg 1050 « 1 ,0 45

C. Überberga mfxbszirl Dort ntund.
Westfalen A nwberg 309970 " 70 13(33 3512
Haanover (»sniibrüek 35t >o 1 00(10 7

Stimme C. 313470 1,327890 77 1373 3519

I). OberbcrqaniUbczrirk Botin.

Westfalen Arnsberg 109040 ;>Kiot;s 4 421 902
Rhein rechts Düsseldorf 14.r)0()0 t 1 (mite r le.)

Coblenz 15808 85892 2 100 214
Rhein links Aachen 32040 140725 ' 3 «2 181

Summe D. «5*1400 960685 to 643 1297

Von der vtrn 1 e. an
wurden
(Fort«

<m 1 e. an atipeRebeuen Production
auf Staatswerken dargestellt:

rlle »nf «fit« 1TO.I

lUirifTun/K-
l.f».

Lan-Jdm r\ri-

h,,,,k

Monge Worth

Tlilr.

Oppeln St.

OimibiiinerjH.

(einsrhl.

387602
1041

n.

HildesiieiinU.

Clausthal II.

Cassel II.

Summe le.
|

Oppeln St

IVtsdam Gem.,

1282

0537

11192

•1306
1

1 4' 6
( •) 1

3815 t 1 (unter 1 f.)

52997 1

24721

43718

2i
(D
1 1

!-i

5
(Sj .

181

17

61)

62

220

Hannover
/v. Überberqumtsbtzirk Clausthal.

lf.

llildesbeim

iliifiesbeini

Oppeln
Thldesheim

1,352941
I

11 [H63 3U69

f. Schwarzbleeh.
31832 133871 t 1 (unter la.)

179,% I 86941 l'"}' 424
1

633
—49768— 220812 ' 2 f 424 033

I \
n; \

h- Klaendraht.
372 3740 ;t 1

j

(unter l 0 .)

i. Rohstahl.
215»

I
1181. t_lj (unter 1..)

k. Gnaafttahl.

0212
809

30212 , 1292G0I
I750y

Hildosheiin

Cassel

Stii/<mc E.

372
,

3740 f 1
1

(„nter 1 0.)

_ 34
j

187 1
|

\ \_—_
"406 3927 2

"~\\

1

1
<-)

31 :,1

59
I

Summe lk. 31021 146769 2| 53 1 110

Summe lh. 604942 2 588342 93 2300 5293
I I

(*'J> I

St&hl U. zwar i. Kohstahl (ord. Cememstal.l ». <VL, auch i'uddelstahl;.

A. ülxrrberqamttl'ezirk Hrwlau.

j

Oppeln
j

3097, 13032
,

* 2
|

(unter le. u.U.)

H. Oberberqamttbezirk Halle

;

Erfurt T 237
,

1304 2
; ? 40

C. Überber<jamt*he:irk Dortmund.

|

Anisberg |493262 2,045653 "36 1580 4114

D. OberberqamUbazirk Honn.

1. Rafflnlrter Stahl.

26
|

197 jf 1| (unter le.)

2 Zink,

a. Rotaxink.

Westfalen

1 rethts

Arnsberg

Düsseldorf

Cöln

Aachen
Trier

Summe D.

77 19248839
13000
9000

73032
13381

15783T—6"32550 16, 433 913

107453 ' 9
02000 2 o

350(10 2 17 03

328745 ' 2 190 375
59352, 1 147

i

278

0«)

Oppeln
Com. Harr

17570
9

111084
55 t!

(-)

981 260
(unter 4.)

1

Suiamo 2 a.

Com. Harz

Oppeln

Clausthal

C«ra. llars

17579

3- G

4. Si
9579 K

21778,.«, ö

1100.*, H

111139

old.
2523

Iber.
287957

646108

32642

(if

1

[-)

„f

U

98
|

2G0

'1
2

(unter 6 a.)

69
|

100

(unter 7 a.)

Darunter befi

>' 1 jti 1 f., hei

lf., bei ' 1 11

•> 7 zu 1 e. u.

le, u. hei 1 2

32458,» «

»den sieh Im

c 1 zu le.,

1 le-, hei %

1 zu 1 f . \

zu le. geh

966707

i » 1 zu 1

bei d 2 z

1 zu 1 e.

>ei ' 3 zu

örige We

6
O)

e., 1

n le.

u. 1

le.,

ke.

59 100

«ulf, bei

, bei « 1 zu

zu 11., bei

bei * 1 zu
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174 Production der Hütton
_

Prevms

|

Regierung!-

bei.

Landdrostei-

Bezirk

Production

Dilenge

Ctr.

Werth

Thlr.

Anzahl der

Hannow
E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Hildeaheim

Rassel

Summe E.

Ii.

219
16519

1673»

671 iJtti

1181
51920

53101

t 1

4
(unter le)
49

1 71

51 49 71
(»>

)!442.76Ö640 ,' 61,2069
i I

k. Gassstahl.

A. Oberbergamttbezirk Breslau.

Oppeln |') 30212 129260
|

1 , 31 51

B. Oberbergamtubczirk Halle.

P-B. Berlin

Potsdam

Summe B.

16700 J

60
|

16760

167000
600

167600"

Westfalen

Rhein rechts

Rhein rechts

Hannover

Sctlesien

('. Oberbergamtsbezirk Dortmund
Arnsberg

Düsseldorf

t 1

1

o

(unter 1 e.)

15 4

"15 4

Summe C.

a )337585i 2.673755 b 13
j

2423 ; 5205
I,250400 12.504000 2 | 6873 10800

II,587985 15,177755
i

15 9296, 16005

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.
Düsseldorf

Cöln

Trier

*) 39500
450
1286

226O0O
4050
12680

5

1

t 1

165 302
5 7

(unter 1 i.)

Summe D. 41236 242730 7 170 309

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Hildesheim 17509 1

-Li.

22 1 59
i

Summe lk. 1,677002 15,734854 I 26 ,9534 1642»
i I <*» I

1. Raffinirter Stahl (Reckstahl).

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

! Oppeln
Danzig

2704 !

421 l

28464 < 2i

4631 • 1
|

35'

31

80
14 Com. Harz

|

•Summe A. 31251
1

33095 31
i (i) 1

381 94 Cassel

Westfalen

Westfalen

Rhein rechts

Rhein links

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.
Arnsberg

| 55088
;

477470
|
89

C. Oberbergamtsbezirk Bonn.
Arnsberg

Düsseldorf

Cöln

Trier

Summe D.

1220
|

22250 I

11411

1

1028
[

35909

8938
198050
114616
14392

335996

t 1

32
21

t 1

55
(SS)

351, 767

(unter Ii.)

109 1 247

65 | 126

(unter 1 i.)

174 373

K»tl*ruL|t»-

j

Menge Werth
•
•a

<

V
Ion<litro«t«i-

n.iirk Ctr. Thlr.

e
Sr*

6. Bleiische Producte
a. Kuufblei.

Oppeln
Clausthal

Com. Harz

71923
1209O1

3792

6 a. .19661»

430341
729533

22509

1

4
(3)

t 1

1.182383

212: 625

620 i 1130

(unter 7a.)

16*5

Potsdam

C>m. Hnrz

6 b.

6
(*>

b. Gewalltes Blei.
286 1989 t 1

j
(unter 7h.)

1679 11791 ^"l 21
_!_'->

13780 2
C-)

1965,

« Kaufglatte
Oppeln 16544 95450 t 1 (unter 6a.)

Clausthal 4900 27048
(-)

T 1 (unter 6a)

Com. Harz 1596 9576 T 1 (unter 7a)
(-)

Summe 6c. 23440 r
!

132074
(-?rr-

Clausthal

Com. Harz
Cassel

7. Kupfer,
a- Garkopfer.
1137 30495 t 3 (unter 6a.)

(-)
2492
1433

"5062

65651

,

39715

1308611Summe 7a.
: i od i

b. Grobe Kopferwaaren

1 134 396

27
i

134

5 1 161 I
529

Potsdam
Com. Harz

Cassel

Summe 7 1>.

1907 62364
815 27451 t 1

(-)
1173 38633 1

3895 128448 3
w

8. 1fessing.
841 11194 1

1

<-)
547 18132 1

1

(-)_
888
~ 29326 »7

30 61

(unter 7a}

37!
"67" 131

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Cassel

11.

645

94767

4519 ' 2
1 d>

851080 1491 5691 1243

Summe 8.

9. Nickel and Nickefabrikate.

Cassel 49! 2940 + 1,(unter 10.)

' (-) 1

10. Smalte-
Cassel |

2271 ' 21317 ! 1 56 271

Darunter befinden sich bei » 1 zu 1 b , bei b 2

zu le., 1 zu 11., bei * 1 zu Id., bei * 1 z» I«-,

bei * 1 zu 1 e. u. bei '1 zu 1 e. gehör. Werke.

>) RrtsemmtaM.
*J einttbl. ©414 Ctr. BriienartUbl, W»rtb 44*906 Tblr.

di* »•( «inen Wnk «ob 100 Arbeitern (mit KS r*»mU»w

glleilcrn) <l»r»nt»llt »lad
»> cImcM »nOOOClr. B«*»cBl»r»t»ht, W-rth |lU"09T»lr.

dl« >«f .In.m W.ik tob 1» Arbeil»* (»it 1» I
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Provinz

Regicruiijrs-

bez.

Landdrostei-

Bezirk

Production Anzahl der

Menge
j

Werth

Ctr. Thlr.

b«»u
1
Fru«n

Arb.il»r «. Kla4*t
II''

2. Zink,

Schlesien

Westfalen

lndo rechte

Rhein rechte

Plattenzink.)

4087 6321

und zwar a. Rohzink (Narren- nnd

A. Oberbergamtsbezirk Brealau.

|

Oppeln
|
738216 4,715907 1 37

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund,

|
Arnsberg 142146 860879 2| 618, 1156
Düsseldorf 209140 1,275333 2

1 710 1 1552

Summe C. 351286 2,136212
;

4
j
1328 2708

D. Oberbergamubezirk Bonn

Coln

Aachen

Summe D
E.

200000 1 300
!
930226 2 1 539146107

18IU07 1,130226 3

Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Com. Harz

Summe 2 a.

55 t l

t->

,
839 1727

(unter 4.)

1,275618 7,982400 45

b. Zinkweiss.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

!

Oppeln
|

15070|105115; 1

C. OberbergamUbezirk Dortmund.

Rheio rechte j
Düsseldorf

Summe 2 b.

33837 2B2522 t 2
±±

6254,10756

27 50

(unter 2 a. u. c.)

48907 387637 3 27! 50

c. Zinkblech.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Schlesien Oppeln
Breslau

161689
39G50

1,137992
337025

« 3
1

200
45

319
112

Summt A. 201339 1,475017 4 245
""

431

Rhein rechte

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Düsseldorf
| 97825, 7310871 2

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Aachen 52292 424213 " 4
I a)

182 437

35; 106

Hammei

351456 2,630317 10
;
46 974

Pfund.

3. Gold.

E. Oberbergumtsbezirk Clausthal.

|

Com. Harz
|

5,682
|

2523
^

1

4. Silber.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

|

Oppeln
|

12129 1 364120 |t_2 (unter 6 a.)

Rpjlcnjag».

Meng« , Werth
Luddroitot.

Boilrk C„_ TWr,

DJ

Clausthal

14. Vitriol,

a. Kupfervitriol.

Summe Ha

Com. Harz

3012

7621

23092 t 1 (untere».)
(-)

35837 1

2

17

b. Eisenvitriol.

1756 21941

17

9Ul 3
I

c. OemiBchter Vitriol.

Com. Harz
|

3052
|

9064j ll 6j 13

d. Zinkvitriol.

Com. Harz
j

3425
j

6693 1
1

5
(

11

15. Schwefel.
Com. Harz 222 556 t 1 1

(unter 7a.)

16. Kadmium.
Oppeln 60«

Iii
|

2,830109 16,761872

32523,9« « 1

911t 1

92
C»)

(unter 2 a.)

6142:12359

Darunter befinden »ich bei • 1 zu lo, 1 zu lf.,

1 zu 2a., bei " 1 zu 2 a. gehörige Werke.

Dies Werk iat bei 4 hauptsächlich betheiligt.



176

rro?ini

Reeicrang»-

bei.

Landet rostei-

Berirk

Productäon

Meng.'

Ctr.

Werth

Thlr.

Anzahl der

j _
Prawi»

tMn» Artwlwr B. Klnd«f

W*rk« demlbra

t?
(unter 7 a.)

108 1 263

t 1 (unter 6a.)

t 3 (unter 6a. u. c.)

t 4 (unter 6 a.)

t 1 (unter 6 a.)

14
—

108
j

263
w

Erläuterungen.

Westfalen

Rhein rechtE

B. OberbergamUbezirk Halle.

|

Merseburg
1
25637,583

j

766136

D. OberbergamUbezirk Bonn.

Rhein links

Hannorer

Westfalen

Schlesien

Westfalen

Rhein rechts

Nassau
Rhein links

Hannover

Arnsberg
Coblenz

Wiesbaden
Aachen
Coln

Summe D.

6733,730
2672
8670
12336

1145i

31557,220 !

201337
80160

262100
369755
34097

"947449

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

Clausthal

Com. Harz

Summe E.

Summe 4.

21778tM
1100,30

046 ins

32642

;» 4

t 1

22879.29 678750 ä

59 100

(unter 7 a.)

~59~~1ÖÖ

92203,098 I 2,756455 22
(4) I

167 363

1

5. Quecksilber.

D. OberbergamUbezirk Bonn

|

Amberg
|

1074 895

Centnor.

Bleiische Producte, und zwar a. Kaufblei.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

|

Oppeln
| 101429 |

603889

D. OberbergamUbezirk Bonn
34518 I 205916
16600 I 101260
35514 I 213054

396563 2,470633
65503 | 393018

548698
j

3,383881

18

2 1 248 | 590

Arnsberg

Coblenz

Wiesbaden
Aachen
Cöln

D. 14
(10)

67'

149
121

7501

66!

Iiis:

142
246
275
1657
133

2153"

E. OberbergamUbezirk Clatuthal.

Clausthal I 120904 729533
j

b 4

Com. Harz | 3792 22509 \j 1

Summe ET] 124696 I 752042 5~

t (») I

620 1120
(unter 7 a.)

620, 1120

6a. 774823 ' 4.739812 I 21, 20211 4163

b. Gewalztes Blei und Bleiröhren.

A. OberbergamUbezirk Breslau.

} Breslau | 3000
|

21000
[ 1| 10 15

B. OberbergamUbezirk Halle.

Hrandenburg Potsdam 286 1 1989
Sachsen Magdeburg 4369

'

30576

~4655
|

32565 2
!
(-)

(unter 7 b.)

(unter 7 b.)

2|

,3tais

Darunter befinden sich bei • 1 in 6a., 1 a
7a. und bei » 8 tu 6a. gehörige Werk«.

7a. bei »i
sich bei » 8
4 gehörige

4, in
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in dem PreuuUcben Stute im Jahre 1867. 177

Rfpterung»-

bez.

Laud.Jrostei-
Srlluterungen.

Hannover

D. OberbergamUbezirk Bonn.

Düsseldorf | 3300 22500
|

1 7|

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

Com. Harz I 1679 11791 ; 1 21

1

G5

Summe 6 b. 12634 87856 5
i

(i)
'

Westfalen

Rhein rechts

c. Kauf£l8tte.

A. OberbergamUbezirk Breslau.

Oppeln I 16544
|

95450
1
1 1

D. OberbergamUbezirk Bonn.
Arnsberg
Coblenz

Wiesbaden

Summe D.

21435
4765

39000

"65100

118320
26084

234000

"379004

Hannover

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

Clausthal

Com. Harz

Summe E.

Summe 6 c.

4900
1596 I

6496

88240

27048
9576

36624

511078

t 4

t 1

»2
~7
O)

r 1

t 1

2

381 100

(unter 6*.)

(unter 4 u. 6 a.)

(unter 6 a )

1450| 3500

1450 3500

(unter 6a.)

(unter 7a.)^

145Ü 3500

Schlesien

7. Kupfer, a. Garkupfer.
A. OberbergamUbezirk Breslau.

Liegnitz
|

19
i

570
|

B. OberbergamUbezirk Halle.

II 3|

Merseburg 53215
!
1,458003 1 875 1560

Erfurt 15 328 1 4 15

Summe B. 53230
,
1,458331 2 879 1575

Rhein rechte

Westfalen

Rheia rechts

Hessen

Nassau

Rhein links

H?.nno7er

C. OberbergamUbezirk Dortmund.
Düsseldorf j 1500 : 37500

]

D. OberbergamUbezirk Bonn.

8! 15

Arnsberg

Coblenz

Cassel

Wiesbaden
Coblenz

Summe D.

10524
996
400

2005
746

275328
I

26930 i

10000
51214
20515

14671 ^383987

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

200 556

23 1 76
15! 30
30

\

60
151 7

T17283, 729
(6) I

Die* Werk ist bei 7 a- hauptsächlich beteiligt.

Darunter befindet sich bei • 1

höriges Werk.

befinden sich bei » 4
bei b 1 m 6 a. gehörige Werke.

4 und

Clausthal

Com. Harz
Cassel

Summe E.

Summe 7a.

1137
2492
1433

5062

74482

30495
65651
39715

"
135861

t 3

1

1

(unter 6 a.)

395
134

529

134

161

2,016249 20,1334, 2857
(U)

I
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178 Production der Hütten

Regierungs-

bex.

Landdrostei-

Production Anzahl der

Provinx Menge > Werth betrle* !

|

Frauen

t»»n ArMttr Q. Ktniltr

Wert« d«-»clb»n

Erläuterungen.

Benrk
Ctr. | Thlr.

b. Grobe Kapferwaaren.

A. Oberbergamttbezirk Breslau.

Schlesien Oppeln 15 750 1 2 7

Breslau 1000 40000 1 18 47
rensaen Gumbinnen 68 2720 1 ä 1 'i

Königsberg 634 23900 • 3 6 26
Marienwerder 100 4666 3 2

Summe A. 181T 72036' J
ITA

—

33
7TM

—

97

B. Oberbergamtsbezirk Ilulle.

Pommern Stettin 370 11400
!

9 16

Brandenburg Frankfurt 600 19000 3 8
P.-B. Berlin 12500 412500 l 55 174
Potsdam 1907 62364 l 30 61

Magdeburg 3480 129355 2 26 71

Merseburg 12025 402702 " 1 67 147

Summe B. 30882 1,037321 9
. (8)

TM" 477

C. Oberbergamttbezirk Dortmund.

Westfalen Münster 200 6400 1 6 3
Arnsberg 2025 68950 3 15 42

Summe C. 2225 | 75350 4 21 45

D. Oberbergamttbezirk Bonn.

Westfalen Arnsberg 2800 92400 1

1

24 63
Rhein rechti Düsseldorf 3000 100000 i 1 15 54

Wiesbaden 7000 250000 l| 70 137

Summe D. T28Ö0
-

442400
|

3 109 254

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Hannover Hildesheim

Com. Harz
Cassel

800
815
1173

30000
27451
38633

5
|

12

(unter 7 a.)

37 I 70

Summe E. 2788~
1 96084 3

m
42 82

Summe 7 b. 50512
|

1,723191 s 395
|

955

8. Messing.

A. Oberbergamttbezirk Breslau.

Prenuen Königsberg
Danzig

240
321

9600
13336

1

1

t 3
(unter ld.)

(unter ld.)

Summe A. 561 22936 4
(->

Darunter befinden sich bei * 1 TO Id., bd
b lw7«. gehörige Werke.
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Staat« im Jahre 1867. 179

Regierung»-

bei.

Landdrostei-

Productdon Anzahl der

rrovinx Menge Werth b«trl»- rnm
Imocb Arbtltor u, Klndtr

Wert»
^

itw\bra

Erläuterungen.
Berirk

Ctr. Tbir.

Pommern

Brandenburg

B. Oberbergumtsbezirk Halle.

Cöslin 6 i 200 f 1

Stettin 909 36610 f 2
Stralsund 197,5 6347 f 2
P.-B. Berlin 14780 i 478020 • 9

35 1680
i
f 1

I

Magdeburg

Summe B. 15927,5 522857 15
(4)

(unter Id.)

(unter ld.)

(unter ld.)

83
; 130

(unter ld.)

83 I WO

Westfalen

C. Oberbergamttbezirk Dortmund.

Münster
Arnsberg

Düsseldorf

') 150
11410

4100 I 1

346525 >17
12280

| f 2

11835 362905

Westfalen

Summe C.

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.

20!
,

(IT)
I

4 4

141 248

Runter ld.)

145 252

HuDover

Arnsberg
Aachen
Coln

Coblenz

3350
6738
480
30

104200
177615
48000
1500

i

1!

92 179
81

! 215
(unter 1 d.)

(unter ld.)

Summe D.

E. Oberb

Com. Harz
Cassel

10598

ergamtsbezi

341
547

331315

rk Clausthal

11194
18132

12; 173 394
(»o>

1

t 1
|

(unter 7 a.»

t 1
I (unter 7 b.)

Summe E. 888 29326 2

Summe 8. 39809.6
j

1,269339 4«. 7!6

Brandenburg

Westfalen.
|

!

9. Nickel- und Nickelfabrikate.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Liegnitz
| t

200 26000
j

1|

B. Oberbergamtsbezirk Halle.

P.-B. Berlin
| 5900 j 270000

| 2

1

C. OberbergamUbezirk Dortmund.

Arnsberg
|

300 50000
|

1:

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Wiesbaden | 968 37316

Cassel

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

Summe 9.

Sfctiitik. XVI.

49 2940

7417

it w

9 , 31

41 32

41 74

II 31

(unter 10.)

386256
i

7'
! (8) [

102 1 168

Darunter befinden »ich bei » 2 m Id., 1 zu
s 1 m 9, bei • 1 zu ld. gehörige Werke.

Darunter befindet «ich bei « 1 tn 7 a. ge-

Werk.
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180 Production der Hutten

Regierung« Productiou Anzahl der

Proviax
bez.

Lsnddrostoi- Menge Werth mm.
basan ArhaiiM ». Klxlrr

dmelbn

Erläuterungen.

Bezirk
Ctr. Tblr. W«rk«

10. Smalte.

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

| 2271
|

21317
I

II 56 271

11. Arsenikfabrikate.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Breslau

Liegnitz

11.

2994
1737

11931

4731 188.39

1

2|

3 ' 61
|

;

25
36

52
41

12. Antimon.

Oberbergamtsbezirk Dortmund.

| 1200
|

15600
J

1 4 14

Brandenburg

Sachjen

: Potsdam
1

Merseburg

13.

B. Oberbergamtsbezirk Halle.

5000 15000 | 1

19817 53443 2

20
101

75
175

24817 68443 3| 121 ;
250

D.

I Cöln

Coblenz

, Cöln

B.

Oberbergamtsbezirk Bonn.

Summe D.

12220
7000
12400

35639
17500
33067

31620 813206

39 90
55 190

47 127

141 f 407

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Hannover Ilildcshoim 1200 4000 1
(-)

-x;;
i 158649

;

w\

Brandenburg

Hannover

Summe 13.

14. Vitriol und zwar a, Kupfervitriol.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

j

Liegnifcz
j

76 760
1

1
1

1

B. Oberbergamtsbezirk Halle.

P-B. Berlin
|

1000 8666 t 1

1

(unter 14b.)

(unter 14 b.)

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Hildesheim

Clausthal

Com. Harz

2000
3012
4609

15000
23092
35337

1

t 1

• 1

6 1 35

(unter 6 s.)

7
;
n

Summe E. 9621 73429 3
«

13 52

Summe 14 a. 10697 82855 5
(i)

13 52

Die« Werk ist

theiligt

bei 14s bt-

Darunter befinde» sich bei • 1 w ?
höriges Werk.
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in dem Pi im Jahre 1867. 181

Provinz

Begierungs-

bez.

L&nddrostei-

Production Anzahl der

Menge Werth *tri*-j r»u«i.

teun Arbeiter «. Kinder

W«,k. i.r.*lb«>

Erlauterungen.
Bezirk

Ctr. Thlr.

b. Eisenvitriol.

A. OberbergamUbezirk Breslau.

|

Liegnitz
| 12858 17591

|

B. OberbergamUbezirk Halle.

2 1 59
|
104

P.-B. Berlin 10000 13300
! 1, 104

j

403
Potsdam 12000 16000 1 7 1 24
Merseburg 313 261 t 1 (unter 13.)

Summe B. 22313 29561 3 171
,
427

1 (i) 1

Schlesien.

C. OberbergamUbezirk Dortmund.

ilen

recht»

Minden
Düsseldorf

800
19500

800
22000

1

1

5

56
13

153

Summe C. 20300 22800 2 61 166

D. OberbergamUbezirk Bonn.

ilen

rechts

links

Arnsberg
Coblenz

Cflln

5720
7000
1650

3780
5600
1100

t 2

t 1

t 1

(unter lg. u. 7».)

(unter 18).

(unter 13.)

Summe D. 14370 10480 -

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

Büdesheim
Com. Harz

Stimm« E.

Summe 14 b.

800
1756

2556

80n

2194^

2994

t 1

» 1

(unter 14 a.)

3
| 9

7239? I 83426

i 2

13
w

3

c. Gemischter Vitriol.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Liegnitz
j

180 900
j f t

;

B. OberbergamUbezirk Halle.

P.-B. Berlin
|

3000
|

10000 f_l

E. OberbergamUbezirk Clausthal.

294 706

14b.)

(unter 14 b.)

Büdesheim
Com. Harz

300
3052

900
9054

t 1

• 1

(untei

6
14 a.)

13

Summe E. 3352 9954 2 6 13

Summe 14 c. 6532 20854 4
(-)

6 13

Darunter befinden sich bei * 1 zu 13 und
bei t> 1 zu 7 a. gehöriges Werk.

Darunter befindet sich bei » 1 m 7 a. ge-

höriges Werk.
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182 Production der Hütten

Regierurjgs-

bez.

L&nddrostei-

Production Anzahl der

Provinz Menge Werth
-

I>etrie Frmuenii.

b«ii«n Ar1i«it«ir Kinder

Wwktj <l<.r.*)b«n

Erl iuterungen.

Bezirk Ca. Thlr.

Westfalen

d. ZinkvitrioL

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

P.-B. Berlin I 500 1250
| f 1 1 (unter Ub

)

I l (-) I

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Arnsberg 500
j

1000 1 j
1

E. Oberberganüsbezirk Clausthal.

Com. Harz

14 J

3425 5593

4425 7843

Ii 5 i 11

±±
3| 6

(->
14

15. Schwefel.

A. Oberbergamtsbezirk Breslau.

Liegnitz 1945 5652
| f 1 ! (unter 14 b.)

Westfalen

Rhein links

Hannor«

C. Oberbergamtsbezirk Dortmund.

|
Minden | 180 | 600 I 1 | 10 | 26

D. Oberbergamtsbezirk Bonn.

Aachen | 1212 | 3636
!

E. Oberbergamtsbezirk Clausthal.

II 10 I

-

Com. Harz

15.

222 556 i f 1 1
(unter 7 a.)

3559
|

10444
\ J\

20
|

2!i

16. Kadmium.

A. Oberbergamt«bezirk Breslau.

|

Oppeln
|

60«
j

91 |f_l| (««t« Sa.)

Dies Werk ist bei 2 a. hauptsächlich bethe.il«!.

Dins Werk ist bei 7a. hauptsächlich hetfaeili*.
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in dem Preusaiscben Staate im Jahre 1867.

Zusammenstellung
Menge ^ erth

der PrxMjuttiou

Ctr. Tlilr.

bctheiligte

Werke

Anzahl der

OberbergamtabeElrk Halle.

Werth

der Prüduetioti

^ ~ AiiluIiI der

III mitten.

1. Eii tu.

(i u.» seisen.

.i) Roheisen ni (ifm/en .....
b) Rohstahleiseii .

c) «ins*» aanin aus Knen ....
d) (iussw.iar* Ii au.s Roheisen . .

Schmied reisen.

«) StalM-isen

f; Schwarzbleeh

fj \Vt'i>sli)t!''h

h) Kiwrolrahl

.Stahl.

i) HrdisUhl

k) Gns.sstalil

i} Ilaffinirtor Stahl

2. Zink.

a) Ruhr.ink

10 Zinkweiß

c) Zinkblech

3. Gold I'fd.

4. Silber -

5 Quecksilber -

C. Bkiisihe l'roducte.

n) KaufMei .

b) (icwulzu^ Bin

c) Kaudtliite

7. Kupfer.

u) Gurkii|dcr

h l Grube Kii|>fiT»:iareii

8. Messiliß

>>. Nitkcl und Nickelfa brik;ite

10. Smulti ...

11. Arsenikfabrikulc

12. Antimon
13. A laun

14. Vitri.tl.

a) Kupfervitriol

h) Eisenvitriol

c) Gemischter Vitriol

d) ZinUitriol

15. Schwefel

16. Kadmium . . Pfd.

III.

1.359293 42 :w 3664 7600 30042 52884 3

.

26 «58

177584 "Ol 165 23 7 741 1616 392S0 163947 >j 1 140 175

i kXU III 80 C3 2745 4607 74G122 3 137837 84CT» 80 3648 8282

2.173873 6,8904 1H 120 in «»16 15180 167575 673837 32 23 973 2333

503349 9*' >> 79 310 91902 436859 5 3 Ml 936

«595 16 291790 3 3 273 432 150

_
1050 1 - 10 45

3097 13032 2 237 1301 .i 2 7 46

30212 129260 1 1 31 51 16760 1676t.« 2 1 15 4

3125 33095 3 1 38 94 - — —

738216 4,715907 37 37 4087 6321 — — — - - -
15070 105115 1 50

201339 l,47;'i017 4 1 245 431 — — —
-

12129 361120
— —

25637,i.n3 766136 1

* —

101429 60;5889 *• 2 248 590

21000 1 1 10 15 4655 2

16544 1

19 570 1 1 3 9 53230 1,458:531 2 879 1575

1817 7203«; 7 «5 33 97 30882 1,037321 9 8 190 477

5«;i 22936 4 15927,;, 522857 15 5 83 1.30

200 2«50<K) 1 1 9 31 5900 270000 2 2 41 32

4731 im'.) 61 93

24817 «58443 3 121 250

7t5 760 1 looo SC66 1
_

12858 17591 J
59 104 22313 29561 3 1 171 427

180 900 1 3000 IOOOO
_ 500 1250

j1945 5652 1 _

60 91 1
-

8.191257 22,506515 353 281 19169 37631 1.254292,4 8,840448 171 131 ,6845 14780

u. 12189 « u. 25637,i« W
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184 Producta der Hütten

ZusammenBtollung
Werth

Ctr. Thlr.

Ii« ±ß
'a -a J .5

betheiligt«

Werke

Arbeiter

5
1

Frauen

=•

|

u.

Kinder

£

derselben

!
1Menge
|

der Pro

Ctr.
|

netto

duetion

Thlr.

betheiligte

Werke

Arbeiter

? ll der

s — 5

S;M
E

*" S-S

S4 17 4449 9261 6,861280 7,059826 81 57 3352 «967

1 957565 1,392184 13 7 690 l«u

13 3 373 425 276600 744859 26 14 1752 32t»

83 72 2866 5229 796820 2,428594 103 77 2264 47?»

32 28 9933 22892 3,132886 9,810355 92 78 83« 1 i.vK

17 8 1199 2666 633093 2,302671 23 14 1617 3554

8 1 186 321 78246 A?*ML/\w *ä
4 1 661 1DU

77 74 1873 3519 248400 960685 10 8 643 1297

36 28 158*1 4114 157852 652550 16 10 '.»13

10 12 41236 242730 7 I7fi 3W
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Statistik der Knappschaftsvereine in dem Prenss. Staate im Jahre 1867.

Nachdem bereits bei Veröffentlichung der Statistik der Knappsehaftsvereine für die Jahre 1862 und

1863 im Xn. Bande Abth. A. Seite 289 dieser Zeitschrift auf die Notwendigkeit der Erweiterung der ta-

bellarischen Uebersichten hingewiesen worden ist, wenn dieselben die Grundlage zu einer richtigen Beurtheüung

der knappschaftlichen Verhältnisse und zur Vergleichung der Lage der einzelnen Vereine bilden sollen, er-

scheint die Statistik des Jahres 1867 in einer den dort ausgesprochenen Grundsätzen gemäss erweitert«

Form. Die seitherigen statistischen Zusammenstellungen haben Gelegenheit gegeben, die Mängel des n
denselben benutzten Formulars hervortreten zu lassen, zugleich aber auch in der bereitwilligen Beteiligung

der Vereinsvorständc die Möglichkeit dargethan, diesen Mängeln durch den sacbgemässen weiteren Ausbau

eines für das Gedeihen de» Bergwesens und das Wohl der dabei beschäftigten Arbeiter so wichtigen Zweiges

der Statistik abzuhelfen. Namentlich stellte es sich als eine dringende Notwendigkeit heraus, Angaben über

die Beschäftigung und die Altersverhältnisse der Knappschaftsgenossen in die Zusammenstellungen aufzukei-

men; denn nur auf der Grundlage hierauf bezüglicher eingehender Nachweisungen gewährt die Darstellung

der Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse und die dadurch bedingte Lage des Personalbestandes der

Vereine im Vergleich zu dem Vereiusvermögeu statistisch brauchbare Zahlen. Ausser der Erweiterung der

Personalstatistik enthalten jedoch die neuen Zusammenstellungen noch in vielen anderen Beziehungen spe-

ciellere Angaben, als die früheren; im Einzelnen ist hierüber Folgendes zu sagen:

Tabelle I. (Allgemeine und örtliche Verhältnisse der Vereine) gewährt einen Ueberblick Ober die

lokalen eigenthümlichen Elemente, welche die Vereine zusammensetzen und auf die Verhältnisse derselben

einen wesentlichen Einfluss ausüben. Die erste Abtheüung enthält Angaben über die Verwaltungsanstalta

der Vereine und das Personal der Vereinsverwaltung, die zweite führt die Werke der Vereine nach den

Gegenständen, auf deren Gewinnung bez. Darstellung ihr Betrieb gerichtet ist, sowie die Belegschaft derselben

im Jahresmittel auf.

Tabelle II. behandelt die Personalverhältnisse der Vereinsmitglieder ; sie zerfällt in drei Abteilungen,

die erste für die voll beitragenden Mitglieder, die zweite für die beurlaubten, welche während der ürlaube-

zeit keine vollen Beiträge zahlen, und die dritte für die kur- und arzneiberechtigten sonstigen Personen,

nämlich die Invaliden und die Angehörigen derselben sowie der Mitglieder. Zu bemerken ist hierbei, da»

das einzige Kriterium dafür, ob ein Knappschaftsgenosse in die erste oder in die zweite Abtheilung gehört,

das ist, ob derselbe volle Beiträge zur Knappschaftskasse entrichtet, oder nicht; die Beurlaubten derjenigen

Vereine, bei welchen während der Urlaubszeit volle Beiträge gezahlt werden, sind daher in der ersten Ab-

theilung für voll beitragende Mitglieder aufzuführen, während sie bei solchen Vereinen, wo dies nicht der

Fall ist, in die zweite Abtheilung für beurlaubte, nicht, oder nicht voll beitragende Mitglieder gehören. Di

den ständigen Mitgliedern beim Eintritt ihrer Invalidität und ihren Familiengliedern nach dem Tode der-

selben ein statutenmäßiger Anspruch auf Unterstützung an die Knappschaftskasse zusteht, ist deren Alter,

welches für die Beurtheilung der Lage des Vereins von grösster Wichtigkeit ist, sowie das Alter der im

Laufe des Jahres verstorbenen nach 10 jährigen Altersklassen angegeben. Die unständigen Mitglieder, wekbe

nur Anspruch auf Krankenpflege haben, sind dagegen nur summarisch aufgeführt, da deren Altersverhältni««

für die Vereine nur von untergeordneter Bedeutung sind.

Bei Tabelle IIT., Personalveihältnisse der Unterstützungsberechtigten, ist eine besondere Ausführlich-

keit der Nachweisungen über Invaliden und Wittwen erforderlich, weil diese Angaben zur Beurtheilung der

Vermögenslage der Vereine unerlässlich sind. Es sind deshalb hier mit je 5 Jahren steigende Altersklassen

gewählt und obgleich schon dadurch der Umfang der Tabelle sehr gewachsen ist, erscheint es doch erfor-

derlich, auch die Zahl der in Zugang gekommenen Invaliden nach eben solchen Altersklassen anzugeben, um
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das Ivcbensalter, in welchen die Invalidität eintrat, ersichtlich zu machen. Himrichtlich der Waisen ist die

Aufnahme der Lebensaltersklassen unterblieben, weil die Belastung der Vereine durch Waisenunterstütiungen

weit geringer ist, als durch Wittwen- und Invalidenpensionen.

Die Nachweisung IV., Kranke der Vereine, ist in zwei Abtheilungen für die beitragenden Mitglie-

der und für die sonstigen kur- und arzneiberechtigten Personen getheilt. Obgleich nicht zu verkennen ist,

dass auch hier das Lebensalter der Kranken, sowie eine Specialisirung nach Betriebspunkten und Krankheits-

formen von Wichtigkeit sein würde, ist doch von der Aufnahme so detaillirter Angaben in die üebersicht

als zu weit führend Abstand genommen worden. Zu allgemeinen Vergleichungen in diesen Beziehungen

bieten die Angaben der Nachweisungen I. und II. einige Grundlagen. Von einigen Vereinen sind specielle

I 'ebersichten über den Gesundheitszustand im Laufe des Jahres nach Krankheitsformen angefertigt worden,

welche hinter der Hauptübersicht veröffentlicht werden. Es wäre recht erwünscht, wenn die Vorstande aller

Knappschaftsvereine sich entschließen mochten, ahnliche üebersichteu aufzustellen.

Für die Krankheitsfalle und dio Krankheitstage der Mitglieder sind zwei von einander unabhängige

Nachweisungen aufgestellt worden, von welchen die eine nach dem Journal des Arztes alle vorgekommenen

behandelten Erkrankungsfalle und die Tage der Krankheitsdauer, die andere aber nur diejenigen Erkrankungs-

falle und Krankheitstage, für welche Krankenlohn gezahlt worden ist, angibt, weil aus jener der Gesundheitt*-

zustand überhaupt, einschliesslich der rasch vorübergehenden Affectionen
t
aus dieser aber, da bei den meisten

Vereinen erst bei Krankheiten von längerer Dauer, gewöhnlich vom 3. oder 6. Tage der Erkrankung ab,

Krankenlohn gezahlt wird, die langwierigen Krankheitsfälle sich beurtbeilen lassen.

In der Geldrechnung (Tabelle V.) sind die Einnahmen und Ausgaben, sowie der Vermögensbestand

in ähnlicher Weise, wie in dem bisherigen Schema, jedoch etwas ausführlicher specialisirt, nachgewiesen,

die Nachweisung des Vermögens am Jahresschlüsse aber ist in Form eines rechnungsmässigen Abschlusses

gegeben. Bei den Einnahmen sind die etatsmässigen von den ausseretatsmässigen (Ruckzahlungen ausgelie-

hener Capitalien, Verkäufe von Immobilien und Werthpapieren u. s. w.) getrennt; ebenso ist bei der Ausgabe

in einer besonderen Spalte angegeben, welche Summen für ausserordentliche Ausgaben (Ankauf von Immo-

bilien, Erbauung von Lazarethen, Anschaffung von Inventariengegenständen) verwendet sind. Da der grössere

Theil der ausscretatsmässigen Einnahmen, wie die zurückgezahlten Capitalien, die Verkäufe von Immo-

bilien u. s. w. keine wirklichen, sondern nur rechnungsmässige Einnahmen bilden, welche, da ihr Betrag

schon im Vermögensbestande nachgewiesen ist, zur Vermehrung des Vermögens nicht beitragen, so ist in

der Bilanz uur die etatsmässige Einnahme der Gesammtsumme der Ausgaben gegenübergestellt.

Bei der Durchschnitteberechnung am Schlüsse der Geldrechnung sind die Activa und Passiva auf

die am Jahresschlüsse vorhandene Anzahl von ständigen Mitgliedern, da nur diese dauernde Ansprüche an

das Vereinsvermögen haben, die Einnahmen und Ausgaben dagegen auf die Gesammtzahl der ständigen und

unständigen Vereinsgenossen nach dem Jahresdurchschnitt vertheilt worden.

Ist nun auch nicht zu verkennen, dass die neu eingeführten Ueb ersichten weit gehende Anforderungen

an die Knappschaftsvereine stellen, und dass den Beamten derselben durch die Erhebung und Zusammen-

stellung des weitläufigen Tabellenwerkes eine sehr erhebliche Arbeit erwächst, so ist doch diese mühevolle

Arbeit durchaus unerläßlich , um einen klaren Einblick in die Lage der Knappschaftsvereine zu gewinnen.

Denn die Statistik allein ist, wie ein Artikel in der Zeitschrift Glück auf (Jahrgang 18(>5 No. 51) sagt,

,die Leuchte, welche den Weg durch das Labyrinth der im Knappschaftswesen vorliegenden Zahlen zeigen

kann; sie allein vermag eine klare Üebersicht über die Erfolge der Kassen im Einzelnen wie im Ganzen und

die daraus folgenden Fingerzeige für .die Zukunft zu geben; ohne ihre Hülfe können die Vorstände wohl die

einzelnen Verwendungen, Ausgabepostcn u. s. w. prüfen, niemals aber klar übersehen, wie die Maschine in

ihren einzelnen Theilen arbeitet. Wenn der Freiberger Knappschaftsverein vor einem Jahrzehnt es nicht zu

kostspielig gefunden hat, durch einen ausgezeichneten Mathematiker, den jetzigen Professor Dr. Zeuner, um-

fangreiche Berechnungen hinsichtlich der Mortalität»- und Invaliditätaverhältnisso des dortigen Bergmanns-

standes anfertigen zu lassen, so dürfen unsere Kassen . . . auch die Kosten und Mühen nicht scheuen, welche

(Fortsetzung hinter den Tabellen.)
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No.

Die Statistik der Knappschafiavereine in den Oberbergamtabearken
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Breslau. Halle und Dortmund für das Jahr 1867.

Verhältnisse der Vereine.
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L B. Anzahl, Art und Belegschaft
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fi. 1

=5

0 ä
-!
3

&
1

&
\

5
•3

t
Mm

3
(3

%
N 1O 1

B
itt

M
B 1

1

.2 = ,§ rl a s 3 5 N
fl l

« i. m I < «0 1 i < SQ < s 1

*-
aß 4fl < m •

A. Kuappiwhaftsvereine des
194Oberbergnmtabez. Breslau . . 1191*; 1 liTti 28 \>H 1 67(1 46 41 2890 4114712.'» 1 1 — i

"

—

H Im Oberbergaailstieilrk

Balle.

Neuproussjsoher .... 1 63 21 172 1128 2337 - - A
i 80 17 — 1(0 1221 375

1 1i!
i tl 51 MM •Mr 53 1029 l.m

IIall.ersta.lter 12 13SK» 1392 — — — — 1 22:4 173 — 43 156! IM
— — — — 1 36 2 — — — 8 36

Henneberger 1

1 1
MZ |

«

Brandeuburg-Pommerücher — To Sil 1 948 — 1 1 71 811

Niederlauaitter .... —
t

226 676 M a äMansfeld »ober .... 155 59 9 2778 1761 H> 2»a
Krfurter 1 3% 74 1 29

Stoiberger 4 7G 49 1 76 4t

Küdersdorfer 1 546 349 1 545

Lauclibrimmertcher . . . 3 6 27 8 6 ji

Tangerhütter

IWlinel

R.-T. Oer w .Ts»? ail] I inoa*
L „.1kauai .......

C,, 1. Kai »I.**LamBCBNMRVVM» • • • • "j
1 UM : ruT©r ..... i 39 17 1 39

AllC" U M ..... i 60 12 1 g c

K.-V. der Sahne Halle .

Summe B. 301 137 :i96 4538 ex.» 5 42 28 20 2891 1835 2 252 247 1 545 349 127

1' 1 hi 1 1 hrrhf* ri* ji ff i * s K** / i rLV. IIU Wtl Wl MWlIVtHII n

Dortmund.

M&rki»cher Knappachaftav. 100 11893 13574 12 661 309 6 221 305 — — 178 12775 14h-

wKssen .Werdenscher . . . 79 7012 7354 9 384 168 4 42 102 92 71 i-

g 1474 1759 1 5 I » 117» 1W
3 499 186 8

1:.:'

IÄ

9 1*

Minden-Ratenabergor . .

1 391 128 1 391 1«

1 41 72 5 • 134 1 79 8 44

Künigsborner
Neusali.erker

13 1 13

Rothcnfelder

Salzkottener

Sawendorfer
1 119tieorg-Marienhntter . . .

Summe C.

1 119 471 ~T
471

255 11809 SB171 n 1185 1062 11 MS 486 Mt :-.'<'< i474

Zu aliig. Summen A., B.u.C.
'

574Summe D. 39 1174«; r26.
r
.r 50 264 23« 71*2 4521 ::»!> <>37 404r

1

92.V 1 22 18 MI 53

Hauptmann. m 11771

1 1

474 4992 7267 7 1», :.7!'l

1

718S m 9589 15618 :i 274 2b7

1

145 1119 102

1

Google



Halle 1867. 191

Hüttenwerk«) und zu£cb6rigc Werkstätten

Bu«d n. Stahl

Arbeiter-

in

s 1

<

3
1 n *5

Ziuk

Arbeiter-

? 6-

Blei, Kupfer «.

Silier

Arbeiter-

lahl

Alaun und
Vitriol

* Arbeiter'

c -3

Theer und
Paraffin

Arbciler-

labl

Ueberhaupt

g Arbciter-

! i*hl

TT

8 ii 1 i n e n

Arheiter-

uhl

a v
S » .5*

/ u x a m m « n

Arbeitercabl

5 "s ="S

o a d S

f ja &

8 1275 |1801 - 56 28 165 52 6 67

j

10 I 14 219

Ii

217

I

77
22

j
132 77

41068

-
-

II! 676: 586

62: 10

I
I

1 62 10 19, (.98 690 10 141219

j>-

1 73 1 537

1! 73 537

9213999 6066 8 237|237 20 : 420 I 875

106.6346 18797 4 345 I 275 40 |1283 ;i517 10 145

214

287 10, 14

15 1663 1949

12 1

16 676 686

I

5!>5

281
60

3 206

217

77

22

36 18;«; 1217

(

3 537

1! 73 537

117^466o! r39ä

1 309,101
1 129 | 66
1 79 6
1 33; II

4 660 183

1 128

69
39)
26
10

32

6 293 51

73'

219 169 813'/11095| 16
j!

209 15106 2117«]

187
53
43

1

il'

:i

68
26
1

5,

1

I

1

1

3

1

2
2

ll

123!»

1029
1562
36

811
226

3609

29;

76
545
601
281

1

60

2591!

1034
151*

950
676

24%
74

4Ü

345)

244

77

22

206 91

309 101

168,

17

11

ad 8. In der

-Spalte „Blei-,

Kupfer- undSil-

bernütUn" sind

7 Xebenwerke,
Ma.vhincnwork-

sUitt, Re» eri-

sc haftl. Kurstre-

tiore, Materia-

lionfactorci etc.,

nebst deren Ar-

beitern mit ein-

gerechuet

467 10956 10356

178 12776: 14 188

92 7438 7621
9 1479 1756

49!» 186

1!«

302 23323 26334

1306125906 35561

916 244 2284:75588,92420
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192 SUtidtik der in dm Oberrwg.imtJiberirken

n. Per sonal verhftltniste

Namen

der

Knappschaftsvereine

1. Voll btitn
A. Ständige Mitglieder

Be-

stand

am
1. Ja-

nuar

1867

Zu- 1

gang
vom Inva-

l.Jan. üde
bin

3l.Dc-!

cemb. *or-

1867 den

Abgang vom 1. Januar bis 81. Deeember 1867

Aus-

ge- ,<j

»chie- :t a

Gestorben

den tf»

Oberhaupt gestorben in

Lebensaltern von

= • = |« 16-» »6-35 JS mthf
jtH j,hr. •»»»'• Jabr. J«hr. J»kr. j.j,r.

meD
I

5« ».

Zu-

A. Im Oberbfrf a nits bezi rk Breslau.

Obersrhlesischer KnapparhaftoTerein

Niedcrschlesischer

Muskauer
Fürstlich Pleaser

B. Im Oberbfr»;«rnhbMirk Balle.

Neuprcusaischer KnappscbafUverein .

SaalJrreiser

Balberettdter

Kamsdorfer «

Henneberger ,

ßrandenb.-Poromenu-'ber Knappscbaftsv.

Nicderlaustaer KnappsehaftsTerein

ilarirfeld'schcr

Erfurter

Stolberger

Rudersdorfrv
Lauchhammerscher
Tangerhütter
Berliner

K.-V. der Werke am Finowkanal
Schönebecker Knappschaftsv«

Durrenbcrger
Artern'scher

K.-V. der Saline Halle . .

C In OberbrrganUtezIrk Deftmmid.

Markitcher KiiApnseuaftSTerein . . .

Essen •Werden'MherKnappschaftsverein

Mölheimcr Knappschaftnverein

Ibbenbürener
Borgloh- Oeteder
Piesberger

Minden-Ravensberger Knappschaftsy

Altenbekener
"

Königsborner
Neusalzwerker
Rothenfelder

SaUkntWer
ÖMtcssrabener

Sasseudorfer

Goig-Marienliüttcr Knappschaftsv

Summe ('.

Zu obigen Summen A., B- u

10256 2100 219 157 32 163
3751 526 54 24 12 28
111 4—1 7 — 1

275 5 5 12 — 4

84 32
9 18

- ! «

14
14

195 571

40 118

i; 8

4! 81

lö» 2685 278 200 44 I 196 — 5 i 66 I 93 47 29 240 718—

1238
1140
1444
90
19

763
226

3538
31
79

544
545'

269
62
192:
300
171

:

160
34i

107

57
306

83
55

224

~5
15

74

1

25
1

1

27j
39
6
l 1

2l

i3

;

21

:

17
i

3
1

32

J
2
7

:?

I

7

C

1

1

ll

48 5 10
88 4 9
73 7 6
86 —

; 1

21 1

23 3
21 8
2 —
4 —

3
4
1

6 -

38 -
I

1

6

I

1

3

12 1-1

l

4

5
5
1
1

2
'<

l
-

I

1

398 29 102 —
!
13

!
33

14
|

6

7

3

4*5

- 1

.

r

S8 28 19

15 1 78

13 1«
13 103

1 80

8

35

s

\:

i>

*

11.1

1?

7

t

131 661

11592 2348
6744 1711
1580
503
200
394
49
7

139
62
40
26
10
32

178

11

29

21562 4289

176
142
28
2
1

12

775
237

3
9
14

259 71 111

24 76
4 10

|

1 2
2 1

1 9

>
19
11

2

84 56
42
5

2 1

— 1

— 2

376 1306 103

26
5
1

2

4

19
20

1

1

1

1

182 617

100 UM?
14 2W
3 8

3
10

213

2818 69 1311 I —

34 132 94

22 86 ! 115 I 90

72156 1 12040
j

1088 1 4221 1 245 822 - 74 j316 840 208

13

%

i

11

i

3i6 m
300!
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der Vereintmi tglie d e r.

g e u d e M i t ß 1 1 e rl e r

Ii. Unständige

an 5t; » MitR i«lem *. Zu- Abjranif vom I.Jan, bis 31. lfsc 1S67 f Sr.

31- Deoember 1867
gang
vom

Ol Aus-
Gcstarben

(ie-

J ? £

= £ «-
o
•3 .„

Bemerkungen

in tbu Lebensaltern von Zu-

am
1. Ja-

1..l:m.

Vis

'

31. t'e-

v 3.

schie-

i%
-< 'S

sammt-

ab

= ~ ^

-II
^" »5
S - »i
B *1 t

unter
ic 16- iJ 3«

.t ltifufi

5*" und

innlif

sam-

men

nuar

1867
cetnb

1867 V den
^ 5

k'* <

5

Jläl

1273
490

;

4588

"g
*>»»

4118

"S
100

1536
580
27
09

26! t

»}
20

117K4
415!'

107
25!»

17208
3720

87
218

2100
2825
35
155 l

2671

2456

107

44 21*6

13
3+1

—

3037
2484

107

i«;27i

40*; i

121
260

8220
228
525

1778 51127 2212 122 10309 21233 5115 26 51* 309 368 5629 :'n7!'' 37028

1
1
1
1
1l
I
1
1
1
II

1
1
1
1
M
1

126
176
278

2

98
39

376

~2
48

133
59
5

.10

1

577
372
626

6

347
132

1402
11

30
167

196
'.>«

17
7'»

8
!;

19

468
324
523

1

2711

73
ltXi7

14

25
182
141

101

18

40
77

7l

57
«i

144
15.'»

188

1

87
14

C30
2
13

103
92
Iii

12
26
77
52
54
12

14
48
32
1

1

9

24*
1
>

50
37
12

9

24
57
»1

27
<)

132;*

1075

1617

1

11

811

251

3663
28
72

550
599
28!"

61

Ii«)

321

17u

157

33

3103
11< '8

16J7
17

8

075
2147

67
46

26".'

285
87

22

101

62
9

12

274
578

52
1520
73

173
72

2

41

79
13

27
3
3

—

226
475
108
17

1

45
io7*;

74

16
120
143
11

4

46

?
•>

1

f

1

8

4

_-

16

3
5

1

15

3
1

1

4
13

5
17

3
1

z

1

276
4£2
124

17

1

50
1095

74
16

123
144

„•!

46
10

5
1

3101
1204
1513

7
'.(50

677
2578

6t;

:i»

3111

213
76
20
91

99
131

17

11

4130
2279
31öo

18
1761

1)31

»j24 1

91
110

869
812
;S05

81

290
420
301

174
44

.vi 2. l'ntpr A. sind

dio Hetirlauhten mit

einbegriffen.

ad 6- HesUnd, soaifl

Zu- und Abpuriß der

UrisUindi^en wur
nii lit in ermitteln.

*A 7. Unter A. sind

die Beurlaubten mit

t'inrn>frrifffl).

ad 15. Wie bei 6.

ad 18. Unter A. Sind

die He.urlaubtMi mit

1893 4173 I)'kS1 1,270 1 - um einlH'|rri(Toii.

1
1
1
1i
2
1
1

•I
1
1
M
1

1570
1128
346
25
46
130

3

1

702f.

35lo
c,r,2

2-49

78

122

5
lu

4

3
0

s

:u«o
2" 16

360
159
49
77

l'J

3

32

16

;i

11

ni:t
652
87

56
21

34
15

13

17
15

7

;>

128
lo2

:U
0

4

12
10
>

38

18

7

13323
7438
147!»

4; »5

ins

:w7

46

13
123

56

£

192

12262
61)87

1751
175
75*

122
252

22

11

16

1008

ir«i
1610
222

52
100

209

10

:.'

2

1

216

86
6«

2

13

96
25
4

1

22

1

118
25
4

1

1

«73
220

88
60

,

-

2
11

14741
liVH

17M
J L>lj

131

131

461

•j.)
>-

_«

12

lorw

'28064

3235
i

329
521

507
13

62
38
25
22
31

120t i

ad 1. Der Zu- und Ab-
rntirr -m iiTkIAii i 1 i{r»n-.-lllK *IU uli.iUKlillj;^ll

MiteliHern,.snwicdic
'/ .Kl i\cr 'l*/..Uifill .

Lunn tnebi fienauan-

lT4'jjcbeu werden.

i

mI 13. I.o>>on salter

nirht bekannt.

Mi 15. I.ebernnltcr

v> 32 jy 11672 620, 2075 376 23855 22691 487!» 1323 126 23 110 1477 26093 49948 uiebt ti-kiumt.

33 31m 11253 8012
!
39 is 1181 27589 3531t 1 10738 15102 62 287 34 9 15801 37333 61922

79023 -
i

- Ö5256 174279
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194 SUtirtik der KnappschaftsT.rein» ia dm Oberbergamtebeiirken

II. Personal v erh tltniiae

Namen

der

Knappschaftvsereine

2. Beurlaubt«, nicht oder nicht toU behrageml»

Be-

starnl

am
1. Ja-

nuar

1867

Zugang

Tom

1. Jan.

bis

31. De

cember

1867

Zar

Werk»

arbeit

turüek

ge-

kehrt

( Iave

Ude

war-

Jen

Abgang Tom 1. Januar bis 31. December 1867

Gestorben
Aus-

srhie-

ün Lebensalter »on

lf IS- »6

.i»s. J«a-
1
J»e

31 ee-ttf 4*-'-*

T 1.

se

m»hr

Zu-

sam-

men

Ä. Im Oberhergsrotsriulrk Breslsn.

Oberechlesischer Knappsrhaftsverein

Niederseblesischer

M us kauer
Fürstlich Plesser

B. In

Neopreussischer
.saalkreiser

Halber?tadter

Kamsdorfer
Henneberger
Brandenb.-Pommerscber KnappschafUv
Niederlausitzer Knappschaftsverein
Mansfeld'schi

Erfurter

Stoiberger

Rüdersdorfer

Lauebbammer'
Taugerhütter

Beritner

K.-V. der Werke am Finowkanal
Schönebecker
Dürreuberger
Artern'schcr

K.-V. der Saline Halle

Ii

C. Im Oberhpnrimhbeiirk Dortrannd.

Märkischer Knappschaftsverein . . .

Essen -Werden'scher K n:i|
i

pschaftstereln

Mülheimer Knappschaftsu-rein

Ibbenböreuer

Borglob- Oeseder

l'iesberger

Mlnden-Ra'
Altenbekener
Königsborner
Neuaalzwerker

Rotbenfelder

Salzkottener

Gottesgabener
Saasendorfer

Georg- Uarienbütter Knappecbaftsv.

Summe C.

Zu obigen

86
114
75

12

8
20

•>

ao

18

•176

407

71

73
89

38
12
ü

1

2

48

533

i

376 -
33 4

l7 I
1 —

27 -

27
54
»

4

7

— . 3
— i 1

2
I

44

>
;

- 2

1 40t

3 M
s
;1

*
25

1 - 1 ! _ _ 2

Ii— 1

251 232 490
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Dalle uml Dortmund für da« Jahr 1867. 195

der Vereinsmitglieder.

.im 31. IVoemt.er 1807

in ilfn l.t6etiMlU'ru

Jahr. J.l„ J«hi

7.u-

3. Kur- und Arnii'item'htictu M.nj.h?<! Personen

Ili-sUud aui

1. Jiiiiuur

l.%7

Zogai-B vom Ab^ai.p" vom f.lci, t-fc 31. l'i- R„Uml ajn
1. Jan. Ii- . etiilicT 1M.7

1*07

31. l'eclir.

;
1867

Hl u
.ST' I -

-3 -3

- < - ^ 25 < 3 1 -ä

Bemerkungen

1194 46862
356 KU07

9 —
40 —

269 10026 26 - 105 : i< »2 1 131 .3021 1332
54 1132 4 582 42 254 40 836 o64

MW?
10403

!t _
43 -

ige, 50969 3>m iiir* 32 582
;

153 3275
:

185 3*57 174* 04270

1

47
w»
3
1

40
4
3

1

27

36
24
6

74

10

2
1

22
11

7

16

1

23
4

2
I

1

!

3
6
3

32

3 11

89

!M
1

•:

Kl

4

143
18

7
->

1

21»

I

2
- I 18

27 1-2 103 r»t 19 <>8ö

—
I

1

11-1 —

- ! 1

: r

— 1

— 192 121 ! 129 60 26
1
WO

113 1320
123 26.*5

137 1523

11 195

1 62

3 251

327 KU63
4 13'.»

7| 6

17 1419

15 -
— I 559

5 191

925
7-.«:»

5*1

107

10
22
25)

3

1

280
207
532

3

|

8!»

143
70

^ 2o -

17
30
61

15

21

32 —
1 1

?
3

1

7

6

8

168 13

74 15
7 9

~56
47

23 15
32 1 42
3 2

12 35

1

12
:i 10s 4

!> 09 13

1 1

13 1

31 3.3

1 2 1

2
0 30 2

33

1 17 1

5
3 3
4 12 4

5 7 5
1 22 2
3 3 3

13!»

20

21

•>

43

32
14

5!»

22
M

141

141

1.5.3

13
I

Kl

3

326
4

•;

17

19

2

6
21
32

57
14
20

4-176,

2731
Hl 16

198

12
2299
:wo

110911

149
19

1571

au
im

«00
.549

105

1023 :(0<.'64

1164
857
138
42
23

I 1

1-

J

18

!

'

921

388

192
141

28
6
1

13

1

8

5

14 — 1 loft

=
j

109

107

2293 1419 398 . 121 12 20

loft 122 1234
83 105 890
19 20 146
n 13

3 21
3 3 21

_ IS

1 1 2
o 1» 22 24

1 1 18

- 1

•222 3 261

1033

375

109

23 2427 1517

1709 1562 363 1159 51 :1143 203 251 1143 1849 7353

Di? /Ahl der Itenr-

Irtutitcti lie.ss sicli

nirht ermitttelii.

u.l 6. m Zahl der
ll«.-urlaubleu um] der

Zu- und Aripinj* au
Anpebürigen lies«

»ich [Jclil ermitteln.

ad 8. Zu- uml Abgang
der Angehörigen war
nicbt tu erwitleln.

7047 1 104101

Statistik. XVI.
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196 Statistik der Knapptehallsvereine m deu Oherbergamtslieiirken

III. Personalverhältnisse
A. Iura-

Nanum

der

Knappsihaftsvereine

Bestand

am I.Jan.

1867

Ku«u« »ora

1. Ju. bla

3L Drcbt.
'.

Abgang vom 1. Januar bit 31. De fernher 1867

Ganzinvaliden HalbinTaliden

«

~r5
>•

'm

3
9

e
TS

—
*a
X

3O
TS

.1
fc.

a

1
1
J

g>

TS
»

Gestorben im Lebentalter von

überhaupt

gest. a

|
13

I
t
a

Gestörten im Lebensalter to -

i

1

a

s
-
.3
•

8
s
B
3

!
3

1

s
•3

o-

8

i
3

I

9

|
-
£

*»

3
|

S

e
4

!
-

1—

oi
1

3

I
•3

3

i

1
%
8
s
1
3

l !

*

S
«

i

X
7
9j

|

i

1

e

!
-

E
Ji
*

3

\

1»
9

=

A. In Uberbrr^aml.Mieilrk

RrrOan.

< »tersehlesiscber 1187 7 245 24 — 9 9 17 17 24 16 20 Bi5 26 — -

Niedcrsohlesiacber 356 54 4 2 1 1 7 4 8 3 16 12 -— — —
Muskaucr KnappschafUt. . 9

1Forstlich Plesser 40 6 2 __ _ D 6

Summe A. • . I.Y.in 7 SOI 24 6
-

1

1
Q
o l

-

.

•h 1ail' 41 153 26

B. In Oberbernamtsbeilrk

Halle.

\ ii-Mwher .... IM 1 1 5

123 — 22 — 1 2 1 I -— _ —
137 22 7 4 — — — — 1 2 3 3 9 — — — — — — — -

Kumsdorfer Ii 3 — — — — — »- 1 3 4 — — — — — —
Hcnneberger — 1

I

—
Brandcnburg-Poinmerseher M — 7 — — 1 l 1 1 i 6 -

riwQvriAU5iw.tr .... 3
Mamfelii'schvr .... 327 31 32 26 9 — —

1 * 0 > 24 31 3 1 — ' an — — 2 1

H in 1 «tr^ili trtVri\ U HCl tVIUI IOi. . • • • 18 — 2 I ~*

1 mii'liKfiitifn(4r'(rhi, r
i j .in* uiitiim Ii* i >* 1 ' l ' « • • 1

1
'

1

1 ItAPDK riiiior«••••• 5

o

1

K V ilt'r \Vt»rk<» Mii Kinow-
, Y » III, 1 f T ~l f. 1LA X UlU "

K, ! i il ....... 17 7 — — — — 1 • 1 3

Sr hÖIirtrwM'Jter * 30 6 — 1 3 1
_

1 ki i rrn nhnriTOr
l »urrviiurr^ci • • • • • 61 1

l

1 4 B -
A r4nm'Hi>li>trAri*;rii rMiiioi • • •

• r
1 — — — — — —

•

1
—

K -V <W Saline Rulle •-'l i i 1 3

Summe B. !M9 88 167 88 9 1 5 6 9 ii 51 80 5 1
— — — 3

1 . Im Oberberftamttbeiirfc

Dortmund.

Märkiaeher Knappschaftsv. 888 ICD 150 143 1

!

14 10 16 20 21 87 1 15 6 9 6 5 l 1
Essen -Werdenteber . . . «n 46 190 oo

1 6 10 10 18 8 7 2i) *;> 46 —
Mülheimer 133 5 33 1 8 2 4 1 9 19 & -

Ihbenbürener 37 5 6 ~ 2 1 3 _
B«>rgloh-Oeseder .... 23 1 1 1 1 3

IV'stinrtfer 11 13 1 1 1 3

2 1 1 1 _ ~~~

Königtborner 18 8 ~ 2 2 —
Ncusalzwerker 14 5 — 1 1

Ruthenfelder

=Sattendorfer t 9

Summe C.

Zu obig. Summen A., B. U.C.

Summe D.

Hauptsumme

2»l67 BM 898 III 25 0 5 9 in 26 2* 31 so «i>2iil 169 6 2 5 u

1642 67 327 39 32 3 3 r. lö 24 35 3t) 41 191 22 2 1 1 1 1 9 2 il : Ü

6256 333 1207 840

1

72
I
7 10 20 38 79 H»7 91 193 63S 222 3 3 7 8 7 1 s i 4 3Ü
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Breslau. Halle unil Dortmund für das Jahr 1867.

der Unterstützungsberechtigten.
1 i d e n.

197

————^—

—

H i' s t a i

lull i Ii \ :i ! ; i|

<\ a ni 31. I» l- r f ml.ft IWli

H a I \> i ti \ .. I i il !• n

-

-

r

im Lclieusaltcr vui

Ini'Ji

im [.«livuialtrr vnri

« »am

f. % -h Z mt'h

B^inerkiiiip'n

VA

3

f>2 III 2u;
lt; ü:. t2

22* 22:,

M li-t

11

ISO

K
2

2

4

12

1:527

16' 2€ 70 i:w äs« .w, 2*» iw; 17 r>

33
34
2S

III

1

1:1

•1

3

1:5

LT)

36
4

11

III

tu
1 u,

1:1

1

:i

321

1

4
13

1

-

r

1;

20

- 2

21-: 1
-

'
I

1 1 4 - I

>w 3 1 :s 4 1 3 1 <t m

1017

22M
I.'i2 Sin.

n<;

41

21

n
1

1

2«J 1*0 >K 311 M> 5KJ4 4.
:
.4 22.V

IUI 2:w, m »4 n

1Ä1 22s 31« :.7!» 7*.< Öf.l 121* 1U'7 l:»i:i 07S7

2i; 3 2 4 s 1 4 1 Ö !*

ad 2. Die vier

Invalidt-n sind wir

w.mlt-i.

ad 1. Halbimalidun waren nicht

\ urhamten.

ad 2. Dn.sgl.

ait 3. Halbinvnliden (ri*?bt t:> frst

seit dvru 1. Mal 1Ö67.

ad G. Halbirivabdcu giobt es ru<;bt.

ad 7. D*-nl'I.

«I. Halbir.validcußieUe* nicht.

ad 11. ]la)l.iuvÄliden)(i«ltU'siih-lit.

ad 12. Di'sK i.

ad 13. D.^l.
ad 14. U«^l.

ad l.
r
> Ik>sjrl.

ad 10. D.'^'l.

nd 17. Dtrugl.

ad IS. I.K-i-l,

:it :j<; 32 24 :> 17«;

1 —

;id 2. I.W Itotand an HalbinTa

liilvn tili JK06, welcher aU sol-

i'Iht in 1S07 tiii-ht wehr geführt,

i»t in /.n- und Ali^aii^' gebracht

bei IIjn/- 11. H:ilfjin v.'.liijpri.

ad ;i. Das Alter der Invaliden

ist ni.-ht

«; 30 dl 31 33 21 ;t ;. 1 ist»

t; > l 13

40 :w 13 I« f>l

ad 12. luvalidvii^ldcT sind webt
^.'i'iahlt.

Lid l.'i. lnvalid«i(ftldi'r weiden
nitlit l'e.'.aldt.

17 Ii' 81 2

4d 23 11 12 315
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198 in den Oh*rl*rifia>tsrj«.iirkeu

m PersonalverhiltniBBe
B. Wiltwu

Namen

•if.T

Knappsdiaftsvereine

Be-

stand

um

1. Ja-

nuar

1867

1. Januar bis 31. Dwemh.v 1887

im I, n b e n « a I t <• r v < ti

i
-
Li

3

'S—

»

~=S—

1

rt —

>

sain-

s 3 S I tne»

Abßang vom 1 . Jiiiuai

bis 31. Dw br. 1S67

*. Im OI»*rhenr,»nit*ltMlrk RrosUa

Obers« blosis« her Knapptrhafuverein

NiwtersirbleHischor

Mnskauer
Fürstlich l'lewr

Summe A. .

B. Im Obfri>M-Mnit>beilrk Hill«.

Nenpreu<t«n.-her Kiiuppsvbaitavereiu

Saalltroi<f«r

Halhorstailler

Kamsdorfer
Ilei]iii'bLir);cr

Rrandeiib.- I'oinmwher K »appsrhaft«»

Nioderiau.-titzcr Knappscbaitavereiii

Krfurter

Stolb«rger

Küdtrsdorfer
LiurlibammiT -icber

Tangorhütter

Berliner

K.-V. <b:r Werke am Finowkanal

Schönebeck«
Dürren ber^er

Arten, seber

K.-V. iler Saline Hallo ....
Summe B.

C. Im OberbergMitsbMlrk Dortmund.

Märkischer Knappsrhafi.sverem . ,

Kssoti -WerdenVher Knap^i-hafts-verein

Mülheimer Kriappscbuftsverein . . .

Ibbonbnrennr - . , .

Morgloh-Ocseder - . . .

rinsl'crifiT - . . .

Minden-Ravensber^r Knappschafter. .

Altenbekens KnappscbafUTerein . .

Köniifsb'.'nier

Neusalzwcrker
Kotlienfelder

Salr.knttener

Goltfj'Kuboiicr

Summe 0.

/.u obigen $<

1617

r,.>

1*1

15ö
it;o

28
3

r>i

ir>

623
3

26
83
,7

11

23
48
103

75

170«)

1131

73j

117

69
27
47
30
4

37
16

y

2228

3006

9301»

9 8

—
! Ii

0 12

3<-0

9 I 71

7-

1
•.

«6 lft

31 46

- — !

1 [

1 - 3 4

2 2--
10!

28
10
1«

3

1

— I 9

1

1

— 1

1

-
,

5
;

18 25 1 20 : IG
;

22 13 [ 13 30 1 168

10

3

24
18
2

29,
12
1

32
23

I

20
24

- - II

-
, 15 I 4.0

I 13 34

- 1 35 106

43 59

125

f>9

148

15 14

lf. 9
10 21 175

47 40 I 20

59

131

'.
i

2

L

12 127

26
;

-

3ß7

(i'> 41 53

136 94 10B

46! 416

6 1

4 -
0 -

1 1

2 — ' 2 i

2 -
j

1 S

20, 4 ! 32 5«

5.1

96
51

6
,

1571 2 103

'
I

611 8 1 106
1

ITj,
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ISreaUu, Hille und Dortmund für du Jahr 1867. 199

der Unterstützungsberechtigten.
B. Wittwen.

Bestand am 31. Deccmber 1867

in Lebensalter t o n

a !

OB

1

1

o

1

4

a«

a
—i

8
i

i

$

i
"»

es

55
|

Ia
">

I l

C
e

1
S

i

8
£

3
s

n

s

1
H
->

3
I

S

S
i

1
1*"»
1

$
©
•9

zu-

sam-

men

Bemerkungen

INI

39
2

76
21

2

103
27
2
6

198
36
1

8

235
68
1

3 ;

284
73
4
12

251
76
6
7

1

211
84
3
9

401
314
12
11

1788
701
29
67

ad 1. Das Alter der in Zugang kommenden Wittwen
kann erst von 1868 ab mitgeteilt werden.

31 99 137 243 307 373 340 307 738 2575

2

2

8
10
13

13
14

14

13
16
18

25
22
23

23
18

22

26
14
18

4

»0
22
16
8
1

2

88

57
34
10
12

197
151
166
29

INI
1

1

1

3
6

6
7

20

12
1

36

1

14
3

41
1

6
7

5
3

1 2
1

;

&
,

i

7
i 2

10
1

76

7

86

5

264

57
16

620
3

I
1
1
1
1
1
I
1
1
II

1

—

l

1

5

1

~1

~~2

4
2
2

~2

1

4

!
4
8
1

1

3
4
n
a
2
1

3
10
10

?
3
6
t

57
2

3
12
11

2

15
15

?i

7
11

7

1

3
9

15
9
2
1

7

36
24_
11

31
51

43
9

29
85
72
12
23
53
98
78
34—

8 50 93 126 16S 204 227 232 C-J7 1735

1
1l
1
1l
1
1
11

16
6
4

1

59
32
5

1

65
52
7

1

84
79
10

3

1

7

4

t

98
96
16
3

3

_»
5

i

120
89
12
9

6
3
2
6

1

1%
100
2»
5

11

2
1

6

~2

177

115
14

11

8
3

21
3

404
207
44
35

17

2

Ii

1159
776
132
69
31
48
27
5

41
17
10

1

8

-

ad 5. Das Lebensalter der Wittwen konnte nicbt ange-

geben werden.

1 3 2

1

od 12 u. 13. Wiltwon-UQteretntznngen sind nicht ge-

ad 15. Das Lebensalter der Wittwen konnte nicbt an-

27 97 125 188 236 249 282 358 723 2324
gegeben werden.

38 135 224 304 399 516 484 472 770 3342

381 579 861
I

1110 1342 1333 1369
:
2858 9976
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200 Statistik ilrr KnappNchaftsvereine in den Oberbergamtebezirken

m. Personalverh&ltnisBe
C. Waisen und Kinder, fir

Zugang vom 1. Januar bä

Namen
Bestand un 1. Jan

31. December 1867

No. der

Knappschaftsvereine
Vater-

Vater-

und zu- Vater-

Vater-

und IN-

lose Mutter- lose Murter-

loaelose

A. In Oberbtrt;amUbezlrk Breslau.

1.

2.

3.

4.

1528
360
13
76

86
94
1

4

1614
464
14
80

524
72
2
5

104
13

68
85

2

1977 2162 603 120 723

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14
15.

IG.

17.

18.

19.

1) la Oberbergamlsbeiirk Halle.

Saalkreiser -

Brandenburg-Pommerseber Knappschaftaverein ....

185
156
378
13

96
43

429
5

24
48
71
14
9
15
44

39
40
7

8

25
21

2

7

2
61

5
4

1

2
10
4

11

193
181

399
15

155
45

490
5

24
63
75
14
10
17
54
43
51
7

41
33
105
2

30
2

102

4
4

16

7

3
in

6
8
4

"2

5
2
3

1

4

1
1

—

47

41

1<W

2

32

7

104

3

4

5

30

7

1

3

Jv

Summe 11. . lfilrt 163 1KS1 36 396

C. Im Obrrberxamtsteilrk Dorimood.

1.

&
4

5.

C.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ksseri -WenleiiVber K.tuppsehafUvei-t'in

Minden-Baven&berger Knappschaftsverein

GoHescat'ener -

2792
2167
330

26
42
3
25
15
5

18

68
151

16
11

3

~7

1

286D
2318
346
97

29
42
3

32
15

1

18

598
528
60
15

15

1

9

161
48
52

3

~8

1

7»
578

112

15

1*

1

«

Summe C. . . 5609 257 5761 1226 271 1497

Zu obigen Summen A , B. u. C, Summe D. 3898 320 4218 «*>.; 99
"

965

Ilauptsumme . . 13O00 f'2.
r
. 13972 3054 526 1

98»
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Breslau, Halle und Dortmund für das Jahr 18(57 201

der Unterstützungsberechtigten.
welche Schulgeld gezahlt wird.

Abgang vom 1. Januar Bestand Anzahl

bis 31. D«br. 1867 am dl. BT 1W>7 der

Kinder

—

für welche

Vater- zu- Vater- Schulgeld

Vater- und
sam- » aurnose

uiid zu- gezahlt

Mutter- Muttor- sammen wird

lo.to
men

los«

260 17 277 171)2 173 1965 11245
57 1-2 69 376 95 470
3 3 12 1 13 74

9 1 10 72 6 78 314

329 30 359 2261 275 2526 11633

10 1 11 216 13 229 36
18 18 171 33 204 —
05 Q 61 425 22 417 1822J lf> 2 17

u
8 1 Ii 118 8 173

10
853

5 1 6 40 6 46
80 16 96 461 498

1 1 5 J 7~2
2 26 26

t
9 5 47 53 495

12 14 75 % 81
14 14 2

4 4 5 1 6 54
3 — 3 19 21 149
9 1 10 35 45 274
5 5 37 4 41 273
7 2 9 4,1 9 52 222
1 1 6 6 67

227 28 -y^ 1748 171 wm 4349

372 26 398 3018 203 3221 —
267 22 2428 177 2605 6489
30 16 46 360 52 412 1589
8 1 9 'ja 10 1<KI itrt

~U 1 12 30 5 35
7 7 35 35 113
2 2 •> 2
1 24 4 28 111
8 j 7

5
6 13 76

1 1 1 1

1 1 26 26

Hl? 70 777 (»28 458 6481 8481

48i9 62 661 434;; 365 4708 12876

1752

_

190 1947 14370 1269 15681 37339

Beruerkunge

ad 2. Schulgeld wird vom Jahre 1867 ab nicht mehr gezahlt.

ad 3. Unter den vaterlosen Waisen sind 195 Kinder von Inva-

liden mit aufgeführt.

ad 6. Beim Bestände und Abgänge sind in den Spalten „zu-

sammen" 52 und 47 bez. 5 Kinder von Invaliden, welche die

gleichen Unterstützungen wie Waisen erhalten, eingerechnet.

ad 8. Schulgeld wird aus der Mansfelder KnappschafUkasse
nicht gezahlt.

ad 9. Schulgeld wird für die Waisen nicht gezahlt, aber Unter-

stützungen.

ad 17. Das Schulgeld wurde für säintntliche Kinder der stan-

digen Mitglieder nur bis Schluss I. Semesters 1867 gezahlt;

im II. Semester zahlte dasselbe die Kasse statutenmäßig nur
noch an die schulpflichtigen valer- und mutterlosen Waigcn.

ad 19. Seit dem 1. Itctober 1867 wird freier Schulunterricht nicht

ad 1. Für Schulunterricht zahlt der Verein nichts. Unlc

vaterlosen Waisen sind auch die Kinder der Invaliden.

ad 5. Für Waisenkinder und für Schulgeld wird vom Verein

nichts irezalilt.

ad 6. Schulgeld wird nicht gezahlt für Kinder. Den Lehrern

ist aber für 1867 ein Zuschuss von 50 Thlrn. bewilligt,

ad 8. Schulgeld wird nicht gezahlt.

ad 11. Desgleichen.

ad 12. Für Waisenkinder und für Schulgeld wird nicht« gezahlt.

ad 13. Desgleichen.

ad 14. Schulgeld wird tiichl gezahlt.

ad 15. Zahl der Schulkinder ist noch nicht festgestellt.
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202 Statistik der Knappscbaflsvertine in den Oberbergarotsa.er.irken

IV. Kranke
A. Beitrage D d e

Namen

der

Bestand

am
1. Jan. 1867

Zugaug vom 1. Januar bis

31. December 1867
Abgang vom 1. Jan.
bis 31. Decbr 1867

Bestand am
3lDcbr.l867

No.

Beschädigt bei

der Arbeit

Sonstige

Krankheitsfall"
wegen

Oe-

|

nesung

wegen
Ca-

W ti 1 iw>üi>)i *i ( t ^ v tirt.I natvna|i[)Mi iuhm t n ine

Stan-

dige

Un-

stän-

dige

im La-

zareth

behan-

delt

in der
Woh-
nung
behan-

delt

im La
tareth

behan-

delt

in der

Woh-
nung
be-

hau lieft

durch

Tod

an-

derer

! Ur-

sachen

Stan-

dige

itta-

«*

1.

2.

A. Im Oberbergaralsbnlrk Breslai.

Oberschlesiscber Knappscbaftsverein .

Niederschleai scher

114
23

179
31

1387
53

533
392

6228
1109

3447
3525

381
68

i

1

10946
4787

223
54

127

164
211

70

3.

4.

MnNkauer .

Fürstlich Plesser 4 1 28
14

110
45

3
59
133 5 2

Summe A. . . 141 211 1468 939 7447 7017 452 16925 282 283 381

l

•J.

;j.

4.

1 •

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

16.

17.

18.

19.

B. Im OwerbergamUbetlrk Halle.

Saalkreiser

Ualberstädter

Kamsdorfer - ,

Hennebcrger - .

Branuenb.-Pommerscher Knappschaft«v.

\i AilcrlmiKii7tf>r tXnjinrMrhiiftiivpriiin

Mansfeld scher • . .

Erfurter . .

Stoiberger . .

Küdersaorfer - . .

Lauchbaminer'scher • . .

Tangerhütter - . ,

Berliner - . .

K.-V. der Werke am Finowkanal . .

Schünobecker Knappscbaftsverein . .

Dürrenberger - . .

Artern'scher . .

K.-V. der Saline Halle

18
26
23
3

3
13»

1

7
2
12

3

2
10

3
1

50
12
20

8
66
3
1

3
3

1

2
3

6
2

qiÜÄ
i

6

511
72

310
2

56
499
8
1

62
8»
118
14

18
49
5
1

1

7

3
2

1

30
1

15

J

1193
1526
2474

28
4

551
3757

81
56

224
606
177

153
93

444
134

217
26

23
9
26

1

2
63

9
OO
2

4
6
5
2
1

i

1
1/31
1559

j

2759
1

.12

60.;

4203
95
60

292
678
293
166
107
480
130
241
27

27
22

37

21
30
25

4
138

3
8

14

6

11

;t

8

M
21

IS

~7

81

2

3

1

1

1

Summe B. . .
- -

1

-
:

-

1.

C Im OlieibergamUbezIrk DarlmuDd.

Märkischer Knappscbaftsverein . . 367 334 688 3120 556 12949 OW 16881 178 m 261

2.

3.

4.

5.

6.

Essen Werden'scher Knappschaftsverein
jiuiiicitniT j^uappscuaustcriiu * .

Ibbenbüreuer - ...
Borgloh-Oeseder - ...
Piesl>ergcr • ...

277
39
14

5

189
39
6

164
9
2

4

1H07

322
104

J

48
19
1

~8

14349
2480
305
77

607

36
qO
8
10

16117
2793
405
57

555

144
17
6
7

26

263 Ii«

24 36

14 4

17 -
28

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

Minden-Ravensberger Knappschaftsv. .

Altenbekuner Knappscbaftsverein . .

Königsborner - . .

NeusaUwerker
Rothenfelder • . .

Salzkottener - . .

C5otte?gabener • . .

Sassendorfcr - . .

Georg-Ilarienhütter Knappschaftsv. . .

4

~8

1

z

4

69
j

7

6
l

'

175

~
i

"55

III

2
33
22
36
4
13
17

207

2

1

10
,

121

2
41
26
34
3

!

13
17

4'jO 2

1

1

4
1

-•

1

Summe C. . . 716 572 816 : 6644 i 687
!
31211 573

j

37514 880

Zu obig. Summen A., B. u. C. Summe D. 672 00 700
!

4619 729 38430
;
865 7.S4

-
:
-

1
- -
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für du Jahr 1867.

der Vereine.
M i t g 1 i e ii * r

ü u s u ti il h o i t s i u s t a ti d nar h der R e « « p u ii i;

Krankheitsfälle lil.e rhait|>t

(nach dein Journal de* Ante*)

Amahl der i Ani-.uLI

Krankheite-
' der

fijle KrutikheitsLute Kr»o*h-!t.uu

Krankheitsfälle, für (vektie Krmiketilnlm

Bezahlt worden i-si

Anzahl der Auxiibl Ki^.kiw.uti^
Krankheit*- der

fallt' Krankhfit>ULV
Stift- I n- _ I ii- St.-iti- t*»»tan- Sl*»- l^ii- l't- Kl;t„- 1 nilän

*W »l.,„.|i|[" "O"' 1^" »lilllln- .11,;.. J,,, .h^, ,I„j,j|U-.
Hil"l"t" ,(i„J lf:v J 1(.. ( .Ii;,-

B c m c r k ii n f c n

l I

1751 7137 i 531h2 «HOS»! It.? iL'.-, 4735 710.1 V200-2 MM»il ll,j 12..-,

42 4.'»
j

244
7» (55 1 1402

'244

1-24" 11.7

l«949 •2231u7

817
1570
M
3

157
4217

'21

48
190
550
22ü
132
87
387
12'2

'233

35

12W
,

7H4i

UV»
10

i

4M
2204
101

17

120
130

72
;;c.

21
ll Kl

42
1.«

11

STi'ii islM:! I4.i 14.4

iioik oot« ii. ii,4

15110 121:J) ;).;.;
'

*.<:.

73 .*> -4. ii 5

2153 3704 14

•j<;>;

1270
2**4

is7'>i;'

•27

2170
1214
:«52
135a
i;.;<2

013

7U:
1S2

1071!

: i5ul

72«
r.42

223
75u
l'O

.??

12
2.;.,

:;i

12:,

14

S.;

ii,!

IS

7:' 01
13«7

:v>

4

6H4* 12t>l;;o

•2;.4w;

200
175

141»

150

7:;:i70

11082

7
Ol,,

27
Ki,i

15

!M
7,i

'••><

ri.i

o;

H20
:i30

20
.-!

5:>
Ii '2

23:12

1»

:w,

1S5

2:nl

:io

s7

i:n
H7

12*K»

um
l

i

(.07

3i 15

21'H»

51

14

122
125

72
20
21
(12

211

s;

e>',S4

Ii 159-1

4*2
73

3St;<)

10SS
l.Un|

2(i;

10.15

2:105

H270
27MS
2i :»

121 l

2071
5:!4

v;.o

105

17:;;;:»

5020
055t',

14 IS
3.;*;2

2.S347

(122

121

172»;

13H1

13.,!

|:U
11.»
16. i

7,17

UV
1,V
17. H

2-.T*

12,.

11

72* 12,

17* •',.:>

223
0t>4

2> Hl

1 I

22, •<

14.i

'>>
l

14,i

10,4

i>'

:>

7,21

II

13

11,,;

H.«

14,,

11

10.1

11

10,.,

O.r

11

- <;2!II r.IOl 01I2S 74W1 Uli ll.w

Oim'.O 21i 4iK>l 13.7

MV-Ii:

IS.,,

Ii'. 7i

10.31

'20

5
5

:i7.--.

1H;

5:u;i

h7«:

.s-i

425

>

I

0
:

1* hi

«5t ">

5

7

1W
10

s.;-,2s 51214 i<;.k u^i
1578:1 <t<«U Ih.o-, II.«
5r.it i iti;i;t iD 7» (;,a„

i'.<:t7 — 2;s,, -
5213 Uli 12.:, I

ixj

i:;

77.".

23N

175

57

C,5

bK',i'3

15(»7 2t > i 13.:i

10t

10

22 30-
20 -
1!»

- 10

0:i 22, 2

174

ms wi3 uccie ^372

15071 : 1S2U0 • ICil'iS 2.MI14 12.Li l3.ss 1132.5 lß21fi 102371 2*524G 16,*i 17*.

10,«, 1 3,r.U

XVI.

"
rt-1^4

'

1.27(>55<5 14.C4

:n! 4. Kh fehlen die nüikiii;e]i Notn.oii üIkt
die Ki-iiiklii-i1s1.i^o.

ud Ci. l.'iL- «{ri.sSL Zulil der Kraükheit.-fjlle

Um iliron Gnmd durin, dsn? sebou fiir

einen et!llii»cfiT,D,' KriiiLkenlolinL'.v.ihK

wird. K.> kuuiitcii mir die Kmnkhviw-
fALle, für n-elehe Kr.mkeidf,hn gi'iublt

Ut, enniltelr weulcn.

wd Ii». 15 Kranke waren
KrimHieit i-i Aiheit.

ad 1. Die Knmkhijil.fiitk knuiivii i.u ht.

f.'0lr<-!wil für stündi^'e uml un.vlältilfgc

ilit''lie,1cr ..i]L'i> l7elieii »erdetj, eOnso
awli die Kr.-mU'uilifälk- nk'dt mich den
Journalen 'tur Aer/iU-.

iid 1— Ihc Kranktieil^fülle ele. n.irh

di-n .imuiialeu der Aer7<e kniinen für

lft67 fjo, ti i

.1.1 14. Wie %,»r

ftd 15. Wie »or.

27
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204 Statistik der Knappechaitevereine in den Oberbergamübezirken

IV. Kranke
B Kur- und K tili eiberec hti g t.

Namen

der

Knappscbaftsrereine

Bestand am
1. Januar 1867

Zugang vom l.Jan.

bu 31. Üecbr. 1867
Abgang vom 1. Januar

bis 31. Docbr. 1867

No. Invaliden Angehö-

uud rige der

sonstig» Mitglie-

Penaio- der und

nire Invaliden

Invaliden

und

sonstige

Pensio-

näre

Augehö-

rige der

Mitglie-

der und

Invaliden

durch

Tod

wegen

Ge-

nesung

wegea

ander«

l
T
rs*ca«n

A. In OkerbergiBUbeilrk Breal»«.

L
2.

3.

4- Fürstlich Plesser -

5 520

z
918

7

5

28677 3038

2

26481

3 -
Summe Ä. . . -

B. In Obwiergantsieilrk Hallt.

1.

2.

3.

222
5 26

44

2349
177 ; 1721

3267

61
111
7Hi o

2333
1785
3169 1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lrv

u.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

ia
19.

HranuenDurg-rommerscuer anapp-irrun.iM'rt'm ....

Krfurter • • •

Lauchhamnier scber •

Si'h">[ipbcrk,'r K uappschaftsvorein

-

1

2
6

~1

-

1

6

7

26
12
2

12

8
194

3
o

10
1

38
4

33
29
20
29

163
4322

6
2

434
242

388
311
497
76

J
13

241

18
5
3
16
6

24
4

_s

160
4149

9
4

2
417
269

1

402
338
487
101

l

M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Summa B. . .

1.

i.

3;
4.

6.

6.

7.
o
ö.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Märkincher KnappschafUverein —

117
23

19
2

64
21

3 24
2

151
65

45

~2

2

1

167
61—

i

~44

i 16»; 261 26 347

54 444 _ 137 288

flAuptoumirjo ,
-

1
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Breslau, Halle und Dortmund für du Jahr 1867. 205

der Vereine.

sonstige Personen

Bestand am
31. Decbr. 1867

Gesundheitsrostaml nach der Bewegung

Invaliden

und

sonstige

Pensio-

Angehö-

rige der

Mitglie-

der und

Anzahl
der Krankheitsfall,-

Anzahl
ilt-r KriuiklivitsUice

Krankheitstage auf
einen Krankheit*!.

Bemerkungen
Invaliden

1

ud d«r Mit

la.alld.i.

Kllrdrr aod

IanlM«
u»d

AJi««hörl|w

|llt<kr ud
näre Invaliden

glieder .ad

P*na4«nl»

4

_ -

928

5

29097 5797

203
'

229867 6,3

40«

7,«

ad 2. Deber die Gesundheitspflege der Angehö-
rigen «erden keinerlei Journale geführt

187

4 | 28
64

2671
177 1 1721

3311

32632
3648 26846

36838

12,7

20..«, 15,j

11.13

ad 1. Kann erst von 1868 ab getrennt angegeben
worden.

ad 3. Kann erst von 1868 ab getrennt angegeben

-

1

7 119

«
194

8
2

163
4322

8
2

553

64
106

-

1421

112
106

-

69

8
53

8.76

14
63

werden.

ad 6. Ueber die hierher gehörigen Krankheitsfälle

ist bi» jetzt eine genaue Centrolle nicht geführt

worden.

8

3

-!

13

9
24
18
2

10

1

36
4

33
31
20
30

434
248

388
327
509
77

1120
21
M6
149

506
85

529

5060
3116

4805
2286
1663

112
21
16,17

37.S1

16,:i

4,*

18

11,««

12„*

1Z1

22

ad 11. Wie bei 6.

- "

34 114
27

-

1613
259

—

-
14,it

>U

ad 1 u. 2. Ausser den beitragenden Mitgliedern

sind nur noch die Invaliden kur* etc. berechtigt.

Ueber die Krankheitsfälle derselt,en werden beson-

ui-rc Zutuen ruent geiuiin unu »mu unier i>. a.

mit enthalten.

ad 6— 8. Die Angehörige n der Mitglieder sind nicht

kur- und ar/.ueibereclitigt, und Erkrankungen bei

Invaliden sind nicht vorgekommen.

7

14 2 72

-
40 435

'

-

20 6
ad 11. Wie vor.

ad 12. Desgl.

ad 13. Desgl.

ad 16. Desgl.

34 21 143 72 1912 435 13.4 6

77 3 495 14167 32,r.7

1 i

27»

Digitized by Google



206 Statistik ifor KnappachaftsTereine in den Oberbergamuberirken

V. Geld-
A. Stand des Vermögens

A c t i v a a in 1. J a n u a r 18S7

Namen Zinsbar

Wertli Sonstige Actus

lunTeninilitbf

No. der Bävy der der
angelegte* Kot •i-.iris-u

Knappschaftsvereine 1 «stand
Vermögen

iiiiiiii.I.iIr'ü Mobil len
und

Ulfh der letzten Inrentnr Ausstand«)

< • SU * J * 4 *

4. hu Obrrbertanitsbezirk Breslau

1. Obcrsi-bJcsiseker KnappschafUverein . 272.*j 13 .16 1.5.12 28 5 199905 24 8 29694 5 t

2. Niedereehlesischer . 2359 6 6 81«55 117227 S2>»i 1168 28 3

3. Mtiskauer 6 10 4 1 175 z
4. Fürstlich Plesser 113 10 7 750

Lumina AQ Ulli IIIC A . . « 2:1775 in ö 1175..J 28 5 237132 J

1

3NU4 5 4 1 168 2"

0. im uitfroe rgaitii Miezira naue.

1. NeupreussUcher KnappschafteTerein . 291 4 11 44000 MB — — ;iO0 — — 190 7 1

a. Saalkitinr 548 27 4 39705 1100 — — — — 211 5 8

3. Halberstädter 325 •21 1 in: War. 22 6 — — 250 — — 5292 11 —
4. Kamsdorfer - . 9 9 1 1108 — — — — — — —

•

—
5. Heunebcrger 106 10 11 1200

6. Brandenb.-Pommerscber KnappschaftsT. 36 25 4 •12' KU 10 2 _ — — 338 17 — 2365 4 11

7. NiederlansitreT KnappseoafUiYcrein . . 306 8 — 74a> — — 180 — — 178 15 8

8. Mansfold'srber - . . — 55622 15 19389 9 H50 — — 108 18 1

9. Erfurter - . . 260 24 4 4900 — — 100 — — — — —
ia Stoiberger - . . 44 1 4533 — 99 15 50 2"

11- Rüdersdorfer • . . 324 _ 5 2.iSfn) ldtjl 6 QV
12. Laucbhammer'scbcr • . . rxc. 23 11 15049 12 7 — — 161 6 ~*0 17 6

13. Tangerhntter - . . 22 90 2 4900 — — — 2.5 — — — — —
14. Berliner - . . 252 16 1 1200 — — 14 20 — 18 —
15. k V. der Werke am Finowkanal . . 617 7 8 11200
18. Schüncbccker Knappsi'haftsvercin . . 744 •25 2 80-10 317 94 6 -
71. Dürrenberger - . . 21 18 — ]".:".:».« 17 8 70
18. ArternVher . .

— :t.".s« 11 1 60
19. K.-V. der Saline Halle — :<*25 z 17 15

Summe B. . > •1417 21 2 418898 29 2<HS9 9 «801 13 3 87!W 6

C. In Obtrbergintakeiirk Hort m und.

1. Markiseber Knappschafaverein . . . 12 5 1^771

1

1 24094 21 •2139 22 «

2. Essen -Werden'scber KnappschafUvereln 49 18 9 16tt.e> 15 9 37500 K371 25
3. Mnlheimer Knappschaft* vertun . . . 11351 2t; 6 45550 496 272 15

4. Ihltenhürener - ... 381 27 6 25.125 1000 -
5. Borgloh-Oeseder • ... 251 28 2 3200
6. Piesbergcr - , . . 40 19 2 7659 1 9 120 207 m

J7. Minden-lUvcnsberger Knappsrhaftav. . 460 23 4 12687 220 154
8. Altenbekener KnappscbafUverem . . 21 1 S 1050
9. Königsborner - . . 1550 200

10. Neuaalzwerkcr • . . 15 17 7 5150
11. Rotbenfelder • . . 110 11 7 10754 26 10 _5 13
12. Salzkottener • . . 111 15 1 347 14 11

13. (lotteagabeuer . . 116 22 6 88 15
14. Sa*s.<ndorter - . . 1897 27 1
15. Oeorg-Marienbütter KnappsrhaftsT. . . 190 26 9 1.5

W

27 6 721 98 5 2.527 5

Summe C. . . Mm 10 7 677899 9 2 »52594 21 1775 9 5 13673 6 i

Zu obigen Summen A., B. u. C.
Summe D. . 25751 27 9 1,051174 « 6 294841 26 6 23167 17 5 2670 L 11 1

Uauptsumme . . 116724 12 11 2.589976 1 1 544866 21 11 6*388 6 26310! 15 i
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BrasUu, Balle und Dortmund für das J»hr 1867. 207

raehnung
bei Jahresanfang.

Bemerkungen

üb*r Activa. <iio si.-h nklit nir ZiIT-t

bringen Usse:i.

> Ulli t DL'

<i"t

Arth.i

* >

IWiva tun 1.

S h ii 1 i| o ti

auf

Iitim-il'ilioii Si'buMcn

>urume

der

Passiva

Bemerk iin^'ii

v\ 4. LH*1 vnrli;U)'ii'iieii »iMiiiri'ti Iu-

Tcnlaricnstii'.-kt sind nirht taxirt.

»d 8. L>if Wreiii-ikas-i..' Sericlit j.ihr-

lirh :'i3 Thlr. :"> S^r. KrtipriditiH-

der M>r Ztvhfiiilüu.HPm uud müz-

1 1 Hl Ii)

754284

i4:m 12

•Iii) 15

21 7

11417 9

10 11

11771 27 5

23 8
75S7I» i;s

frj.;o '24 \

1727 1".
1

25191 7 2
lf>75»> 211

4947 2')

i«;<7 21 1

11917 8
1!» 8

l.W.'l 5 8
9»i|l> 1! 1

9M2 1*>

451645 22 4

90O.I -

2<NiMi)

57ü7u
2*;:<h;

3 IM
Hi »27

1:1511

1071

J750
r>itiT)

1< «~< *

lör»

217
1897

1713.»

2i
; n

2ü

II

27
2*

ix
2'5

1

17

21

27
_'•

812718 2h 6

1,327403 10 7

|3,34G2.W! (V

50" - - 500 - -

587 17 10

21 26

5*7 17 1"

:n;ü)

7ö

19 3

3 9

21 26
19

20 7

3139

606

9076

550 —

.vi 2. U«h .leu *.ni*tiK«u A ••

-

Uvea *ui.lAuvtra l,t
. n f.irlSW

fin^sd]].>s*4Ti.

.vi 3. I * o t Summt» der A • -ti i ;k

sind ;V271 Thlr. 2r,S<fi , Kot-
au lii'hr.ig.siia.'lizihUmjjoti

l)HUUL't''Te1en.

22« 12 8 22<; 12 *

ftOUO — — 5208 10 1 um io i

8896 26 8

350 - -
&89fi 2*1 8

350

32 LI 32 2 11

9278 29 7 9278 I 29 7

270 Ii. 270'

9000_ — .
—

|

10 124257. 10

ad 9. tj.'gfin 1866 --. 200 Thlr.

uutür SMiilien tnclir

Digitized by Google



208 St&tiHtik der Knappftchaftavereint in den Ot*rhtrg»mUb«»zirken

V. Geld.
B. Stand des Vermögen»

Niimon

Knappschaft- vereine

A ! t i v a um Hl. I i .. i f tn »• e r 186".

liiiar-

Zir.slur

Vfrtu.'tjjfti

W I ( 1:

Irr

linri)"bilii'ii

ln.Ti h .l.-rl.'t/t Inwr.tur!

Aktiva

uiivi r/.iii>-

l,,h.. F.ir-

il'"niri|*f Ii

Mini

AiiFit-.ri'tr'i

Bemerkungen
ituT A.(iv,i, tiie

tiit-ht /ur Ziffur

l.riiitren lassen

V. Im Otitr|.rrffiDiM>rzlrk

"Ipt'rx-hlfsi.M'hf'r K.-V . . .

NK'tlfrvhlpsisclicr

Mu.-kaiier Kn;i[«pvh»ftMv. .

Kiir.nlii-ti !'I.-v>«t

S'MnriM' A.

It. Im Uh«rtrri;iiDHl>rjlrk

FIaIIf.

Nc'Vilirt'll.v-id. in I K. • V
S;wlkri.is<T ....
J1:iJIh r>t:'nilrr . .

Kniii.-ilv.rfpr. . .

HiTiin-livrijvr .

Hran>ii'ijliKi_'-I
>
i.i]iiiiiTMh<'t

NicilerhiuMl/.«-!'

Mitni-IfJ.i i-. ]i<'i

Krlunvr .....
Stn.i'.'rC'-r ....
liiiiliTH.i.irffr . . .

L;nn'Ji:i:imnn.r scher .

TaiiL'vrlintt,->r . . .

Hrtlhirr

K.-V. i|.t W.Tkfiim Finow
kaü.-.l . .

S h'itu'lic-kcr

l»ürr>.iilH'rtrcr

Ariern .-> -hfi

K. \ i|rr Salint- Kalle

H.

21204 11

H2<>127

127 -
:>.; I 1

<-
.'(.Vi'_'i>)

7(w KS; j
—

1320 —
+>ai.VH>-i'(;.wi
H7227 - «200

1
l!»:u, 1 1 s

7K0 — tt

24&02 an in I.-lWiH l-s .0{2G8777 - HUüm; 0 1

1

Hi:i»ill H

;}!<] s

:l:«:'. 2»,

7

1 i.o m
121 22

iss —
2fi 1

4<"0 17

IM 20 H

23.0 ho 8
.171 !. 7

u

I7il iu *

mi« ir. (I

2-1 H19 .04

72,.<2:0 t<

72 12 10

7700 lü I

( Im Ohprh^iani'KhMlrk
lii.r'itiiind.

Miirki-vfiiT Kn.'i|.|iscli.lftsv.

Ks-ou \\.'ril.'iiv'li.-r

M-Miciiiht . . .

riil-wiinipTU r . .

!{iir tT|,4,

l'ic<!.,r-,-r

Mimkii-K..'

AltpiiLfkciKr

Kniii^-itiitmcr •

N(n-al/wirker

.

Ui.triHiM.tcr . .

.S;il''kii(U'iifr • .

( rott»> »^':ii'eii(?r

äantendorfcr . .

Ho<>rp-Miirit'Uhüt1er

Snmirii1 C.

Zu i.hR.Siiiiinwli A.. H-ti.C.

Sinti mc I).

Hsiiritsiiramo

3.0Mt m «

:in;t 12 ii

*6st; 2o ti

7201—1
— 22 :l

2i< 2.'!

'«H 14

12 11

2.03 M tl

78 22
HO -
7h 41

4!Hi.Vl 12 ;

iyK;o>>28
i

4»'4'M --

41374 —
102> '7u 22
112.% i.

r
.

—
•1H!«W 211 10

•;i:w«i 15

.OtfUt —
3711 1")

2\ViO —
MI 74 12

•I20<>-

1200—1

121(0—-
OKKO —

[

lhl:,!il7 ^
!»7<y» .0 1

1

0S2«—

I

noo

I3M77 13 i: 2nl.*'.»

1M220 21

l7tWr>.fl,2'.l

,o:t.;,oo— —
iO!>75— —
:;20 ) „ _
wiioir» -
12 7 HC. 21t U
Mf,0_ —
IfdÄ
1.-..VV— —

I

iot:4 2»; m
WH 27
M(> —

20vtÖr~:|

1.0111 1t) 31

240114 21

H7rVK>

S7.0 -

H.OU

2H0

17

ls«>

Miu —
'.»;')

'Mi 1.0

in:;:;

MO
20
14 211 —

«11
:>

100

317 21 '

7<t

— .10

- 17 1.0

7H.011HM (j

4!Ci!(H H <ljl
t
^7(^410 I2.0't4ft)12 4 2.0226 14 1

1

1 2C.:i7.04<> 8 «C1118G 13 11

(i24»>!>21

4HK! I ! .0

I i

ü-irn i

().-> —

120

--

:i 12 —

800 —
447.0 12

137 lf

.1 2.0

»«»•f» 2.0 1

1

H1H 17

Hl 41 12 ö

101 27

ss —

121

MI

4 1

6

3.07 1H —

Ki ,0 ;i

10f!<0 13

42.J.0 2.0

272 1.0

512 2S
1H<; 16

2912 2611

18ti37 5 4

3pW>33 22 10

ail h. Dio Vereins

k:i.«.*i' Irf/wht j»hr-

li.'h M Till. .0 -Spr.

Krlipjchtgolder von
ZtcliOüh-iuseni und
nut/bnr netnscht^n

a..l 14.

itipij etc.
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Breslau Halle und Dortmund für das Jahr 1867. 209

rechnung.
bei Jahresschluss.

Passiva am 31. Deeember 1867.

Schulden

auf

Immobilien

* * l 4

sonstige

Schulden

* * 4

Summe

der

Passiva

au M 4

Bilanz

Activa am Ende

des Jahres

.* *. 4

Passiva

am Ende

des Jahres

* 4t
\
4

Danach

schuldenfreies

Vermögen

am

31. Decbr. 1867

*< * 4

Bemerkungen

1100 - -
noo — -

371 25 5

_3 28 —

4214 5, 8

666 29 1

5 24 8
9010 32

:
Hz

200' - -

901)0 , 5494 22 10

10102 29 8
700

\

-
;

—

= - - 35 10 7

_
I

10838 10 3

1100

UDO

••i41'.<:i'.t 20 4

1267<« 8 11

1452 5

»41 Ii

773941 11 H

1100 - —

6449:19 20 4

126708 8 11

1462 — 5
- 258 18 -

1 100 - 772841 11 8

371 25 5

4214 5 8

66Ö 29 1

5 24 8
9032

200 — -

1712* 26 ! 371 25 47057 8
43223 21 3 28 43219 23 •V.

109595 25 in 10159;-) 25 10
11745 21 2 4214 5 8 7531 15 6
1321 22 9 1321 22 9

47444 29 1 666 29 1 46778
10469 28 5 24 8 10464 3 4
8188-1 26 !) 9032 72852 26 9
liKJO 17 7 6100 17 7

4073 7 Z 4073 7

27118 22 7 — — 271 18 22 7

17228 3 11 17228 3 11

4236 6 200 4036 6
1865 22 :; 1865 22 3

13911 10 * 13911 10 8
1137« 9 1D 11376 9 10
16489 12 10 16489 12 10
10659 7 10559 1 7

9914 27 in 9914 27 10

14494 22 10 475989 6 7 14494 22 10

10102 29 8
700 — 1 —

35 10 7

10838 10

489613 15 8
224582 , 8 -
62889 5 11

27570 -
,
4

3200 22
;
3

8673 6 5
1402', - 6
1062 11 7

1765
4554 26 9

11011 17 4
553'

190
2060
189(0

27 5
22 7

22 6

870665 7 3

704 6 8

18137 9 4

I
i

704 6 3

27137 9 4

1^435305 5 1

3.555791 - 7

461494 13 9

10102 29 8
7oo

!

—
!
-

_ i _
35 10 7

16

8,

5

10838 10 3

479510
223882
62889
27570
3200 22
8673 6
14025 -
1062 11

1765 -
4554 26
11011 17
518 16

190 22
2060 -
18902 22 6

869816 27 -

704 1,434500 28 10

27137
,
9

,
4

i

3,529653 21 3
:

1

• 14. Du- Sinnin" vnii 1 K»i 1 hlr.

an »uiwrisfii >''rni'.'i"ii :-r V'jn

ik-iii FüiMin »im £'l<—. zur Dek-

kuuij'ier l.nit«iu.|i:n Au-mIkmi .lein

V.-rHi'i L'ow:"ihrt<T .dii-<!!;tYi>ier

ud 3 Der Summe der Artiva sind

6607 Thlr. 1 Sgr. 8 l'f. Reste an
Beitragszahlungen binzugetreten.

ad 6. Die zinstragenden Pupiere

sind im Xominalwerthe aufgeführt.

ad 8. Die geldwertben Papiere

sind nach dem Cuurse vom 31. De-
eember 1867 berechnet

ad 1. Der Werth der Bureau-

Utensilien kann nicht .ingegeben

Digitized by Google



210 Statistik der Knappachaftavereine in den Oherbergaratobezirken

V- Geld-
C. Einnahmen vom 1. Januar

Namen

des

Knappschaft^Vereins

Laufende Beiträge

der Mitglieder

der stän-

digen (mit

Auuxhluss
der beur-

laubten

der

beurlaub

ten

ständigen

<ler

unständigen

der

Kranken

MM*

der

Werk»

Kigenthümer

* ;*|4

EintritU-

gelder

und

Beitrags-

narhzah-

lungen

m t* 4

Abzüge

bei

Lohns-

»er-

rMssserun-

gen

«U •* 4

OeW-

* * i

\ Im OlHTherKamtshrzIrk Breslau.

OberBohiesiM-ber Knappsrhafts verein

N'iederachleaiaeber

Ma«kauer
Kür*tlk-b Ples»er

Summe A. .

I. Im Obrrberganfebezlrk Balle.

NeunreussUcher Knappixiha/taverein

Saalkreiaer - ,

Halber»tidter - .

Kamadorfer • ,

Henneberger
Brandenb.-Pommerwber Knappschaftsv.
Niederlaugitzer Knappschai'Uverein
Mnnsfeld'scher

Erfurter

Stoiberger

Rüdersdorfer

Lauchhammer'»eher
Tangerhütter

Berliner

K.-V. der Werke am Finowkanal
Scbönebecker Knappsrhaftsvereiu

Dürrenberger
Artern*acher

K.-V. der Saline Balle ....
Summe B.

C. In (JSrrhrrtamtsbezIrk Pcirtmui«.

Märkischer Knappachaftaverein . . .

Einen -WerdenVncr K napparhnftavrrcln

Mülbeimer Knappacbaftaverriu .

[bbenbürener
Borgloh-Oeseder
I'ieahergrr ,

Minden-KaTenaberger Knappachaftav.
Altenbekener Knappacnaftaverein
Königaborner
Neu.ialzwerker

Rotbenfelder

Gottesgabener

Saaaendorfer

Georg-Marienhütter Knnppschaftsv.

Summe C.

Zu obig. Summen A., B. u. C. Summe D.

Bauptsumme .

65911 21

539 7

l.'»74 7

91591 — ,v;-j t:, M
1(1966 —

196 16

799 7 I

1147 27 ti-

li '75KH-
:v*xu l« -
73523
118622

2863 U
616 25

9221
<

i

15-

HH
916

1

89996 1 1 a 1591 — 6*21*; 7 1147 27 tj U244.r
» 4 : 3482 25 «Ur>

3717 10 '1

803315 I

9374 2«
219 15 t

26 5
30tß 13 i

85810
25993 is i

2t* 12

370 5

3212 5
3443 19

151 7

256 5-
129 «;

46 5
4 II

7167 3
2398 17

6159 10

229 10 l(

109 24 -

149323 61

KH7 8-
2117 26-
5278 15

3473 24
2063 24 IC

1<»28 —

35 27 6

M 27

9 is -
29 23
lo 12

21 1

12 —
17-
67 6

106 24
21 »220

13 15

3709 16

1886 7

8524 12

252 3

175 28
13'.m Iii

:>ih -
II») -

64 16,

278 11

179 24
1

5212
49 29

— 25

1222 6

13 2h 6

10 4

11 2 1

58 25

828 1

1121»

2028

Ii 1714 9
10203 20—
11560 —
209 9
39 20-

3557 9
2352 20

3451.H —
»69 25
566 28

4601 20
1991 25
841 26
1111 10-
2447 26 -
5840 2
1516 .31

2616 12 -
1249 12 1

1885 8 6

89010
95516;

344117

179! 16 10

933 25 5

68 22 B

46 15-
3062*
34 14|-

7315-
169 2-
172—

18 4

44- -

7;.*'.»7 .'.
1

1

ii3i; 19 j 33025 6 r.'i mi 99408 14 1 606811 5 44 —\—

97701 8 80081
581» 17 -
11846 S-
3878 -I-
79819
236720
389 19 -
54 2h

1265 6-
673 18|-
104J 6
89 15

40-
116 6-

8006114 4

10 s

91512—
73 17-
14 lo

23 8
2— 8J

3 6-

56704 12
3ii211 10

5897 14 —
360 20

1023-

136 6

612 20 1

1874 10-

25024-
2824-

6 18 -

179766 72113 3 111

37 7 6
22 16

4174 8 7

99674 16 s

92643 12

748861 71—
16686
3689 15

50
1129 21 5

926 —
27 14

smi 8|

60212-1

239 — -

r.' 20

41

11 22
8818
137 21 -

8451i 8|-
2—
13 - a

116-1 23 - 19469211 4 311211-

1839 3 ;

89)-
7 K-
M8r-

1890(11 I

86284
76 1 1

J

70«
1122-

6021 -

(ü in-

16 10 I

16,14 {

21 1« -

617 (

s-
3-
944

11 I-

1115 2t'

<? :.-

46517-
13713 <

84 3 1

9417 6

10 7 «

SO 6 3

1- -

1122 t

13122 1

1047 3 7

134411 — 61517 2t» fll.'K.97 23 l"4.KNi2l 72H'8-H" 26 >.< 3289 2».» 7

IM h »7i i21 916358 14 - 1316<«3 2J) 1 ir76"7 2»
' 1 l|6473fs6 26 .'J131.V. 1 7 »4l4»i

15953» 11

19977 5 3
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211

reohnung.
bis 31. December 1867.

Capital-

*••»

Nutzungen

Immobilien

tennögens

Sonstige

Ein-

ig
!*

:

4

Daiu auswretatsmassifce

Summe

der

etat*mi»«igen

Einnahme«

Küokiali-

liuigeu von
Kapitalien,

Verkäufe
von

* *. 1

besondere

.Schen-

kungen u.

Zu-

stimme

aller Bemerkungen

168802.r» f.

3279 7 1

57, <»

I

1641311

20817 12

1.3824 2 8
5333— 7

Ii—I-
2(1« 24

164 1311 1<<424 27| 3

267120 21 2
7643« 1 11

1537 2 -
3&35 29 r.

120661 2 b 387790 23 8
7»U3« 111
1537 2-
383f.29 6

löitttt! 2 6 46951(5» 27 1

1974 12 10
1744 21» 6
47892911
336.17 —
45!

1668 24 8
343;- -

213' 211
191 1

f» 1»

1001;16U

5018 6

50815 —
345 24 -
712 24; 5

409| 51 3
360 26 3

»0 5

5 21

1211 23

110 19 10

358 2h 8

11422 »;

- 21 8
11—1—

168 10 6
1)4 16 8
540 14 5

2 10 -
193 29-

Hol"4

- 23 8
575 20-

307 28 8

68 1 9

26036 21 8

24152 6 2
3112031-1 3

8i:t 2 6

130 20 —
13115 28 4

575'4 23 1

71W5I 17 10

1280 2 10

1115 10 1!

10747 14 5

C84« 610
26.83 7 II

2368 24 11

«18*19-
12025) — 2

9311*24 4

5355 1610
2774 14 1

1500
1330 25 5

59 15 - 1074 1« 5

6O1I!« 10 4

2hOO|— —
40(1 — —
116 27 1

735 8 10

250]

898
i

2 6

640 9 11

117 5 2

1 8-

3 4 !(

1297 22-

I

|

17952 21 10

7463 2 11

2291 9 7

929 18 9
121 --
43« 18 5
477 28 10
52

54| 7> 6

198 7' 6
435 26 9
36 18 5

3 15 -
89 15 —
606 26 7

2560 7 4 231*261 « 2 14917 14 1 h'78 29 2

26036 21 8

256521 6
-

34534 <i 6

11153 3 11
1.'I0:20

19185 -

<S594 23 1

75399 1710
1396 29;il

21 .Vi sy

10747 14 5

70116 6 10
3582. 18 3

23«8'24 1

1

6188 19
121/29 2

9960 1

5472
2777 19

255257 19

1310 22 6
2650 16 —
114« 1<> 8

14 20 -

237 26 —

31 1491 7' 1 1310 22 6

42253 16 10 25:S5 5 4

1118331« 4

440 2 5
35--

225 29 11

74« 10. 9
334 23110

2 '
-

21 10 —

269845
171877
35845
8825
1227
MM2
32 t«

13«
45178

2150
886
172
119
36«

.1401

27 -
9 1

I« 1

8-
« 11

20 I

12 1

13 8

11

21 3

19 1

2511
11 3

27 -

29 7

4-1700—
3524 3

93 24

100

100

269845 27 —
2151577 9 1

358-1.} 1« 1

8825 8-
1227 6 11

«M24. 1

3340 6 4

136 13 8

45*78 9 11

2150 21 i 3
5)86 19 1

172 25 11

11911 3

466 27
9-10129 7

.nl 2. 1500 Th!r. verhobt
3. I'ie liciln'iue der Kranken konn-

ten nicht getrennt .•»ngeßfcrjeii werden,

sie sind tiei derijenißeu clor Ständi-

gen mit eingerechnet.

;id 7. 2800 Tlilr. verzinslich angelegt.

ad 11 1750 Thlr sind verzinslich

ud 15, l'i* Beitrüge «erden vom
Th:der des Lohnes gezahlt, daher die

der Unständigen nicht hos anders ho-

kitnut.

Kl 18. Wie bei 3.

ad 1. KintrittsjeMer, Atizüii* auf

I.olinsv«rhc?>.ei'imi;eji und Xiitaungen

:iuf Iminnliilieri finden nullt statt.

ad 5. Die Heiträfie der unständigen

und lieurlatilden Mit«li«der künnen
nicht ueVunt ansehen werden und
sind desbalh bei denen der Ständigen

mit

.586" 25» 7 517093 17 4851 T 28 — 565611:15 2

4*71 20 S 551152 6 9 5i «488 17 8 134- 602174 24 11

5308
,
3

,

9 32717 24 10 1,666445 21 b 234285 2 3 1212,29 8 1,892643 26, 7

XYL
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212 Statistik Her Knspp^^-hsf«v(»r^in» in <»rM»rh»r(j»rnt«betirke!i
V. Gel:

D. Ausgaben vom 1. Jia

Namen

der

Knappschaftsvereino

Für Gesundheitspflege Laufende Unterttötinnfti

Mediiiu und sonstige Kurkosten

Uonorer

der

Aerrte

fürVeroianmitiflio'ler
für An-

welche

bei der

Arbeit

Terletzt

worden

in

gewöhn-

lichen

Killen

gehörige

der Mit-

glieder,

für In»m-

liden eU\

! * l* * « * »

Kranken-

löhne

Summe

«V. *> -> *

V Im Oherbenraintsliezirl.

Ilrrsl.iii.

Oberschlesischer K.-V .

Niederschleeischer . . • .

Muikauer Knappschaft**.

Fürstlich Plesser

Summe A. .

Dalle.

Neupreussischer K.-V. .

Saalkreiser

Ilalberstädter ....
Kamsdorfer
Henneberger ....
Brandenb. •Pommerscher

Niederlausitxer . . .

Mansfcld'scber . . .

Erfurter

Stoiberger

Rüdcrsdorfer ... 4

Lauchhammer'scher . .

Tangerhütter ....
Berliner

Werke am Finowkanal

.

Schünebocker ....
Dürrenberger ....
Artern'ncher ....
K.-V. der Saline Dalle

Summe R.

Dnrtmnad.

M .;!-!
.
Knappschaft».

Raten -Werdenscher . .

Mülheimer
Ibbenbürener ....
Borgloh-Oeseder . . .

Piosberger

Minden-Ravensberger .

Altenbekener .

Königsbomer .

Neusalzwerker.
Rotbenfelder .

SaUkotteuor
Gottesgabener

Sassendorfer .

Georg-Marienbütter

Summe C.

Zu ob. Summen A.,B. u-C.

Summe D.

Haupt*umni«

7988 2o— 42tUWThl.27Sgr.3Pf., 19476,10 4—

ü49541511 9091 13 - 1
- 4455 13 3

295 26'— 10 20- 34 81- - \-\-\
221 18! 6 35 7 8 13*15 .1 6 8 9

34628 8

1762213

66 3

469 8

4 104762 511

7 36123 26 1

8 406*7
- 870 28

13460,20 5j51979Thl.lSgr.6Pf. 23938 2 4| 52786 3 2142163 27 5

8167 12
4105 4

15015

5o2»; 1»; 9 1 1 (->:«; um

3179 3
745 25

8983 25
75
174 21

1354» — I-

558 19,-

600-
2.'>< >

402 15

645 17

400— -

272 21
10t)— -

2:«;i

4111

- 23
2ii

1

in
3192
IMt 2

96110

3901 5
3512

— 56 Thl. 2 Sgr. 6 Pf.

—
I ! 718111 I—I—

I

I 1191» B ST
-

7215 - 310l 7l 2

7.1T02Ö 3

28 7! 6, 8825' 3

St 6| 6| 118[11 11

iuöofrTT
4..1029I 4

SatX—I—j 234| 6 — \

5 2t
-

» II 10029 2

23 6

112
15

18 6
6

1314 21 -
77516

— i—|— 914 9 9 610,18

27H27 10

8! 407 Ii 8
3 10412—

16721jllj

1 7321 2

74
1

2 4

9537
158

8 9
21 -

8721 29, 7

13060 27, 7

819, 6
22 14 5|

6406 4
2000131

29432 21tm b 1

726 12
S.S.",

894
124

351
715

6
17

15

m 6

-
17 6

205 22 2 134 8-
23210 8, 197 10-
— | 1 79 6—

3226 21
1936 5
2188 23
645 3

1024181 10]

240714
845 13
K62 1"

252 2»i

2:021 25 :»

112IW25
2.159 10

516 29

225-

131 28

272 20

27573 22 11; 29300 8 3 86095 2611

19107 17, 6 3Q271 Tbl. 26 Sgr. 6 Pf.

146211' 88740(17 2 771i 41 8
237, 6- 2094 18 1

471 TU. 8 Sgr. 6 Pf.

6 Thl. 15 Sgr.

m-.! 1 y. -. i

'

!

;W) Thl. 22 Sgr. 7 Pf.

4659625 2

6
3-1590 15

Ö »12 15

1325 28

192 22

1187 14

238|16-

6 17

264 25
6314
26 22
916
1 10

52 10

1059 8

95976 9 2

5C791 13, 1

107oa 1!»

2314 6 6

424 7 t

2135 9

891 28-

24 20
M:itiv5

292 19

111 1

57 26
63i t
14»; 17

462t »26

35314171—1 48431 Thl. 16 Sgr. 2 Pf. 91628 16 10,175374 2t»-

34402 9 7 76761 Thl. 24 Sgr. 1 Pf. s7*l> 11 3199012141

6S9Ö1 II ]o |.-9 21 11 ••»."-'• I"

.1205

6197 13 4 -
69.1329 11

77«—-
26jl8—

167614 2
106 5 6

1S647

126

7-

23

— I 273026 4 l»l

4001 - 5

5302 611

2 15

239 24

12 8 —
559 10 2 -

1051 l

84127
38, 5

491 22 6

1452 ——
2519 16 -
3122 - -

723
1962 25—

36026- I

"n- \
1190 25 8

281 17 9

11263 10 8

i'i:
166611 11

23311 5

786

— 1256 2410

1274— 6

232

50740 8— 265 10 2 39693:24101 I

55363 4 3 8696 18

44607 25 1

6818 20-
1754

572 15—
479

663

M

24 5

7 6

18

7

3 3969515- II

2I!W IN 1

1

188517 «

26

6

173515-
992 20—
180 20—

96—
30i—I—

I

113319 6 10 8746 19

36215-

89910-

57824-

6616-
101922 6

421 10-
254

1322-
105 9 7

6 73931 21 3

HD»?! öllll 15562011 91817 1- !

112399 12 9| 228684 Thl. 7 Sgr. - Pf. |261563 9] 6 602646 29] 3)332548. 6 7 11068)12] 6,2705»»|H!.0
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(
"•

' r.i- :il li< in-

Uttmtätzungen

ausser-

,
ordentliche

Unter-

! Stützungen

m \#\4

für

Schul-

unterricht

* l*,4

für

Ver-

waltunifs-

Aufwaud

4» + 4

sonstige

4* * 4

Summe

der

Ausgaben

* 1*1 *

darunter au.sserorde

liehe Auggaben

für An-
- ii iflun

für Ankauf
Ton Immo-
bilien, Er-

bauung von
Lazaretheu

etc.

* 4

I . l|

paraten u
sonst. In-

ternarien

• 1*1 4

Bilanz zwischen Kinnahmen und Auagaben

Es betrügt

die

Einnahme

SU 1t 4

die

Ausgabe

m I*l4

Also

Ueber-

schusa

Zu-

!>chu»D

*\4\ m * 4

i-, 6878, 1 £10347 3

8731 5 9

4 15
32 2-

138 28
1*7 8

4|1081»4 28

5631 21

I

8|138806 III

1017 28' 4

402151 22

80637 27

3 133601

70--
3h !» 31

44 26-
540 26 7

1266 1111
4492 28

267129 21

76436' 1

1537 2
383629

402161 22

80537-27

126611 11 270 20
4492 28 1

-

-135022 1

4101 2510

65628 10

6 7787 21 210673 10 4 22634 29 < 140408 21 10 488449 1— 3133601 3 8 — — — 348938 24 488149 3 270 20 1 13978026: 9

II" 15

— 424
-- 523 15-

1;.-

19

- 174 21
86—

646

H 82
7

- 10

213 26
43

20
50
100
16
11 —

3-

16219 9

112616-

m_ ,

«,25 9

591 27 9

595

1

218 2

192 20—
1204 18

246 811
309 14 6
88 15 6

2913 18 10

1693 5 9

25(11 25

96 22 2

TT
1644 2 9

583 15| 2]

2419 27
6024! 9
117 I

36917 11

290 -
186 - -

84' 6

66221 —
61 18 a

194 6-
— iL

2 25-

62911 S

11|16 2

1239 1M

1 22 <1

15824

2363618

22684 15
34264 23

« —

3

1816 16
116 8j a

13466114
361l!23H

71213
190 26
207 21

7 21

68109 27
699j26
2063 23

914220
5552 21

3032 13
2327 2*'.

8

119 13
ltüj 3
20712 8

113 28

7421

60—-

668 - 7

29812 8

1818 4

4333 3-
10111 1 -
'.•22.' 28 |

tt2.-. 16 1

2705 6 9

150

3411
24 -

2603621

24152 6 S

83203141 3.

819
130 20

1311528
5?.<4 23

71999 17 In

12»»
141510 11

10747 14

6846
2683 7
2368 _-4 1

1

81 23536 18 6

22584 15

34264 23,

1816 16

115 8

2 in

6 Ii'

6188 19 —
12u29— 2i

9319 24 4
5356 16110

2774 14 4

LMM 1

361123

68109 27
699 25

2053231

9142 2t»

5552 21 i

8082 13
2327 26

4333 3
10111 i

9222 28
4426 16
2705 6

2500 I 2 -

1567 2011 —

16 11 lo

1061

997 13

MI- 1 —

811

35016 4

4 6889 20 6

W 680i 7| 8
6 63812 7

1604 24 3
129315 8

8 -
9 4028 2
— 349 611

- 185516—
— 1917 29 2
4j 9626-
4 930!- 6
3 69 8 1

6, 2816 20 6 4826 18

4 8687

-I 605
1122 15

-I 164

— 9161

2091
6365 -

38 - -

396 20-

5o 7 e

61-,
215-
25--

315-
6 449 1

18668 6 11 5105 28 Ii 221013 2 1 — —— 208 11 239261 6 2 221013 2 1 21645 1 6 3396 27i 5

50

132 21

999 12
352 -

10

6 1047 26

9979 17 IC

5587 8
1520—
867 -

47 6

5020

21225 4

140
41-
35 14—
6 27 5

10 29 7

691 28 6

2507 29, S

39011
1869 29 II

4 2i q

8j 6

91017-

2 B 6

214-
28 15 3)

900
91 16 10

214 27 5
810

109 2 11

512 21 6

243657 10 3|

160045-
3081021
7861 5

1478 12 IC

5023:16

2693 7

146 8! 4
4978 211
8068 4
743 22 fl

31921 7

157 11 2

336 27 —
77171 6l 9

26984.6 27— 243657 10 3 2618816 9 — —

98 28 2718-

174877 9 1

35845 16 1

8826 8-j

1227 611

5012 20 4

3246:12 1

136'l3| 8
4978| 911
2150 21 3

88619 1

172 2511
119 11

'

366 27

9401 2!»

160045 — 7 14832 8 6
30810 21 8 6034 24 5
7851' 5| 2 974 2 10

14781210

5023 16 -

2693 7 1

— —— 1 251 511

-ff
553 5-

146 8 « — |—I—

I

4978 911
3063 4J 1

743 22 3
319 21 7
157 11 2

lo-.'f,

819

8

—!—
! 912 12 10

142 26 10
- ! 146 25 8— 37 2911

336 27— 80 — —!—
77171 6 9 1684 22 10 - - —

'11823 19- - 2]l85 i7575 26 a 469020 29. 98 L'b - 2718—| 617093,17| 2 46902029 8 49440 17 2 1367 29| 8

ttj 5685 4: 4>0447|l2j 5^6023 16 i\ 62974 8 l| 561705|22 fij 66806 23| 63798 23 e| 661152! 6 9 661705j22, 8 33720 27)11, 41274 13jl0
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7P8113
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214 Statistik dar Knappschaftsvereine in den OberbcrgamUbeiirken

E.

V. Geld-
Durchschnitts-

Namen

der

K ha] i pachaftsvereine

Auf ein Vereins-

* * 4

PmhItc

au laufenden Beiträgen

der

it&ndigen

der un-

ständigen

Mitglieder

** 4 4

der

Werks-

Eigen-

thümer

der

Gesammt-

Kinnabme

für

Gesund-

heits-

pflege

laufenden

Unter-

ttütrun-

. I

** 4

S. Im Oberbergnintülwzlrk Breslau.

Oberecblesischer Knappschaftsverein

Nlederschlesischer

Musknucr
Fürstlich Pleuer

Durchschnitt bei A. .

B. Im Ob*r»erjr,amtsb«lrk Halle.

Neupreussischer Kuappschaftsverein

Saalkreiser

Ilalbcrstädter

Kamsdorfer
Henneberger
Brandenli.-l'ommersrher Knappschaftsv,

Niederlausitzer Knappsebaftsverein

Mansfeld'scher

Erfurter

Stoiberger

Rüdersdorfer
Lauchbammer'acher
Tangerhütter

Berliner

K.-V. der Werke am Finowkanal

Schöuebecker Knappsebaftsverein

Düircnbcrger
Artern'acber

K.-V. der Saline Halle ....
Durchschnitt bei B.

C Im Oberbenramtsbezlrk Dortmund.

Märkischer Knappschaftsverein . . .

Essen -Werdeu'scner Knappsebaftsverein

Mülheimer Kuappschaftavurein . .

Ibbenbürener - . .

Borgloh-Oeseder - . .

Pieaberger - . .

Minden-rUvenBberger Knappschaft«».

Altenbekener Knappsebaftsverein

Königsborner
Neusalzwcrker - .

Rotbenfelder • .

Salikotteoer

Gotteagabener

Saasendorfer

Georg-Marienhütter Knappschaft*«.

.

Durchschnitt bei C

Durchschnitt bei D

Geaammt-Durchschnitt

54 21 11

3014 —
1317 1

8! 7 5

5 21 10,i

220 2,3

2 10 11.-,

2 29 1

1

31% cM
1 10! 0,1— 25 km
1 15 *

3 25| 0»
4- 2,4

3 6
1

9,s

2 7 1"

915 7,s

9 12, 7,*

6 22 :t

7 ' 9| 2^

3 22 Dj
1 11 UM
123 6„<,

1 191 9

4 2 U
4,11 tt

218 Üi

5 8 6

47 13 7 2 12 10,7 l 2,
r
> :u 3 25 4.» 9 12 8j 3 2.') 2.i 4 4 7,;

3313 5,*

40 6 4

63 1 9,i

143 t 2j,

88 3 6
49 21 11

41 6 7

22 !< 1

20310 7
55 23 10

49| 310
2713-
14 1* 9

aojn 7

60|26—
86— U
95 26 0*
67 7 8
WO 13 7

-I 7104
— — 1

51 1 1 9,s

— 2011
-|—I 8
213 10

l'-l

4 2
3 1

717
2 7

2 1

1
-

8
1

6

f.

2

4 910
2 6 *,»

3 910
818 2

3 U
5| 2

12 27 f,.7

126 0A
1 111

129

-28 11

2 3 1

2 2 9

1 12 6

Sil» 64
i 12 3

l 16 H
— 19 2
— 15 H

— 23'

2 23 9j
45*27, 3
3 21 3.:,

5 29 4,-

2251 -
2— 7
218j 3
5 22 2

1 16 lO.S

4 161 1

r, 4 ö
210 8,e

210) 7
7^i 13 16 6,7

6 23 6.1

1121 8
1019 6.»

23 12 0.»

910 —
713 6
6 12 9
12 14 1

12 12 11

U 9
!

8
12 - 8
8 3 7,:

7 1410
28261 7,7

8l 8'

4 610
4 6 9
V 3 7.1

1 18 2
319 2
2 6 6
126 '.»

s; 7ii
1 2
3 18
2 6

89 —
13 1 M
M 710
13 6 1

1

2310 11

— 201

-24 9j
10 1

4 1

817| 8
4,i 14 7 3,9 129 10

17 29 9,i»

16 23 2
2* 11 1«

2025' 1

2,1

57 311,«
34 9 11

53 310

6 3 r.

7j26i O4

318' 6
5 26, I4
311 04
515 10

5 22 6

126 1:

518 1

ö 8

«

3421 0.5

315 3

2 6 4

18 1

5 15 1

216 7-

'.» 27 7

i im

3 171"-

I 4 6

im :•.

921 4

II 2? >
•

27 14 <<

1623 1

ITH 24 3

4017 7

37 15! 8
30 510
42 14 9

56 2011
16 2-

r- 22 9
I 210

2212
1304 26

81 21

1410
81 10

I275
1 8 8

22' 4 8
10 3—
64 11 3

9818 7

36 1411

52 14 4

44 10 11

1 7 1

31911
829, 7
8 20| 6
4 28 4

l 19 11..M 11* 6 9m 4 l! 2,u 4 2711»

112 5

4 IC

1 7

411
h r>

9 7

2 18
317
1 24

220
120

2 3 1

2- 2
124 8
-'1610

1! 5i 5

351
1 19 8
— 13 11

813! 1

4 27 10

4 2t
611
- 4 11

2 5 4

224 6
2 3 5
20 6 1

9 21 6

10 - 8
1118 4

11 2 5
12 26 6
4! Ii 1

1,20 9
- 15 9
3l4 4

123 9

122 8
3 6 1

2 II 8

919 9
9 26 —
10 14 10
32 3 7

3120 8
22, 5-
6 27 6

« 8—
8 16 -
725—

816 9
3 23 1

3 9 4

311 4
1 11 10

4I 8 5
221 4
1 27 -
510 10
4211 7
2 23
2 9
2 12
312
3 25

1 II I

520 4

329 S

6 911

31* »

2 21 7

4 8-
816 I

1H22 J

2319 4

11 36 —

41011
I 13 1

uio-

13 8 5 Thlr. 23 Sgr. 6 Pf. 1 1018 10 3 18 2 4 23 1"

2 8 9 31211 8 29 — 3 7 2 3 23-

-10 1 4 Thlr. 6 Sgr. — Pf. 324 6 9 22 11 316 7 4 8-
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Breslau, Halle und Dortmund für du Jahr 1867. 215

reehnung.
berechnung.

nitglled kommen

Bemerkungen zu Tabelle V. D. (Seite 212 u. 213. ;

(lieber Verwendung des rchersr.hus.ses beiiehungswetde

Deckung des Zuschusses.)

ad 1. Aus flera Vermögen entnommen.
ad It. Vom t'eberschuss sind IM* Thlr. J> f.Ct. Staatsanleihe er-

kauft, ühriue 120 Thtr. 20 fspr. 1 l'f. sind haar verbunden,

welche mit Kinschluss der am 1 Januar in Kasse vorhandenen

6 Thlr 10 Sgr. 4 l'f haar einen lUarl.est.ind

127 TU. 5 1*1. am Schlüsse des Jahres bilden,

ad 4 /nr Deckung der Ausgaben im luufeudt

leren Vorschuss von GM Thlr. erhalten.

ad 1. 2400 Thlr verzinslich angelegt.

Meditin und sonstig« Kurkostcu können für dieses Jahr nicht

getrennt aufgeführt werden,

nd 2. 3220 Tlilt. 22 Sgr. für Belehrung von Vcnnöjren und
Hüekjalilun« des ertöten Capital* nebst Zinsen mit 1537 Thl.

15 .Sgr.

ad 3 Der Zusr.liuss ist dureli Vorkauf von Staatspapicren gedeckt,

ad 4 Der Zusehuss i.st (inich Entnahme eines Vorschusses au«

der llnlerijUen-Factorci gedeckt worden,

ud *j. t»er Zus.dmss ist durch Gefälle hu» 1SG8 gedeckt,

ad 7. Kür Ankauf von l.ettres sind 2601 Thlr. 7 Sgr. 9 I'f. ver-

ausgabt.

ad *. Ks sind !• iscnhaknaciien im Nennwerth* »on 9200 Thlr.

angekauft und dufiir 7207 Thlr. 18 Sgr. 6 Pf. auss« restlich

verausgabt.

ad. 9. Tür SÖ2 Thlr. 11 Sgr. wurden 700 Thlr. Befisch -Mär-

kische I'rioritüts-OUigutiouen ungekauft.

ad 10. Der Zu.-cnuss ist durch Vergeudung angelegt gewesenen
Vermögens gedeckt,

ad 11 Für angekaufte Adieu etc. 1693 Thlr. 9 Sgr.

Der UeWtschuss ist bis auf 674 Thlr. 9 .Sgr. 7 Pf. auf

thekeu ausgeliehen.

Zur Deckung des Zuschusses sind 700 Thlr. Schuldscheine

uud 11 - HcsUudge'.dcr

ad 12.

II),,.,

ad 13.

= 711 Thlr. verwendet.

Dagegen sind Schulden abgezahlt 350 -

bleiben 361 Thlr.

Der Verlust an Cnursditfereni betrug 11 Thlr. 18 Sgr. 0 Pf .

- 349 Tldr 11 Sgr. 3 Pf.

ad 14. Der UcSerschuss »ird zur Ansammlung von Capitalien

verwendet

ad 15. 900 ihlr. sind verzinslich angelegt,

ad Di. Vom leljcrseliuäse sind «um Ankauf von 2ÖU0 Thlr.

8 l ipreceut- .SUatssehuldM-lieiue verwendet — 1644 Thlr. 9 Sgr.

ad 17. 560 Tldr. sind zinsbar ungelegt,

ad 18. 317 Thlr. 10 .Sgr. sind zinsbar angelegt,

ad 19. Werthpapiere siud nicht angekauft.

»•) 1. 4-7 u. 15. Die Arzneikoston können nicht getrennt ange-

geben werden.

Bemerkungen ad V. E. zum Oberbergamtsbezirk Halle.

ad 2, 7 und lb- «fr. Bemerkung auf Tabelle II. I

Digitized by Google



216

Statistische Nachweisung über die Knappschaftsvereine im Bezirke

I. A. Allgemeine und örtliche

No.

Namen

der

Knappschaftsvereine

VerwaHungsanstalten

•2

8L

'gl
t £

S 1 %

Iii
5 S

1

i.

2.

3.

I.

r».

7-

ü.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

16.

17.

i&
Iii.

20.

21.

22.

23.

24.

29-

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41-

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Saarbrücker KnappschaflBverein

KV. für die Saline Münster am
Worin- Knappschaft«verein
Ichenberger -

Eschweiler Pümpcben-Knappschaftsverein
Escbweiler Knapr schaftsvereiu . . . .

Stoiberger - . . . .

I.eiidersdorfer • . . . .

Saarbrücken . . .

Münster am Stein . .

Bardenberg . . . .

Ichenberg b.Eschweiler

Eschweiler - Pümpcheo
Escbweiler- Pumpe .

Stolberg

Düren

Günneradorfer -

Meinerehagener -

Brühler -

Gemünder (jetxt Eifel-) Knappschaflaverein .

Quinter Knappucbaftsverein

K.-V. der Rheinböller Hütte
• Stromberger Hütte
- Asbacher und Grifenbacbcr Hütte

Maria-Hütte

K.-V. der Burbacher Hütte
des Stahlwerks Goflbntaine . .

der Diltinger Hütten ....
- Steinkoblengrube Hostenbach
- des Reviers St Wendel
- - - St. Goar . .

Moscl-Knappschaftsverein

Mayener - ....
Cottenbeiraer - ....
Niedermendiger - ....
Knappschaftsverein Rbeinpreussen . .

K.-V. für die Hohenzollern'schen Lande
- Reviere Siegen 1. u. II.

- da« Revier Müsen . . .

Brilon . . .

Olpe .

Arnsberg
Wetzlar

die Rev. Kirchen, Daaden u. Burbach

- das Revier Deutz
- Rev. Ründeroth u. die Herrsch. Wildenburg

- die Salinen Werl, Neuwerk und Hoppe . .

• Saline Westernkotten
- das Revier Wied
- die Grafscb. Wittgenstein-Wittgenstein . .

Krupp'scher Knapp»chaftsverein

Emser -

Holzappeler -

D . .

Mühlenf.isse b.

Mechernich .

Brühl . . .

Call . . .

— — 30

- ' - 2

12

Quint bei Trier. .

Rbeinböller Bütte .

Stromberger Hütte

Goftbntainor Werk

DUHngen ....
Hostenbach . . .

St Wendel . . .

St. Goar ....
Mayen . . .

Mayen . . . .

Gottenheim . . .

Niedermendig . .

Ruhrort . . . .

Stetten ....
Siegen . . . .

Müsen

Brilon

Olpe
Arnsberg ....
Wetzlar ....
Herdorf
Beuel
Deutz
Ründeroth . . . .

Werl
Westernkotten . . .

Neuwied . . . . .

Laasphe

Braunfei?

Ems
Laurenburg a. <L Lahn

47 Vereine . . . 14
,

- - 32 TT
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des Königlichen Oberbergamts zu Bonn für das Jahr 1867.

Verhältnisse der Vereine,

Personal der VcroiasverwalluiLg

9 1 '

9

Krauken-
wirter

Oekonomie-
ßeamte Bern erklingen

1
-9

3

1

•5

1 :

3 1

«1

3
i

S
•a s
3 |
r/j C
<

(über KrankenpflepwuiaUUen, in welchen Vereinsmitglieder auler-

m

* -

II

9
fr

|
S

a •

e
g '

MS

9
1}

2
1

a
c

j

£

'*

gClMaGIlt Wellie Iii UoovHUOiB Hl» Ciliar 1»_" UL{ CL^ *! llilJUP VU^t)

K > s .

C 1Ä

1

14

1

7 12 8 75 Die Knappschaftavereine No. 1 bis 29 bestehen für die Werke de«

2
linksrheinischen i neues des Uberbergamtsoezirks, «o. <JO bis 44

10

'

5
'!

! 4 1

3 2
I 2 _ 1

1

für die des rechtsrheinischen 1 neues und Ho. 45 bis 4. für dir

des ehemaligen Hcrzogthums Kassau.
Die aufgeführten Aorzte und Apotheker sind suJche, mit deneji

4
8
8
8

3
8
17
6

2 — — Vertrtge abgeschlossen sind-

1

9
4

4
—
—

1

—
— 1 z

—
1

ad 1. Unter den Kasscnbeaniten befinden sich 11 uml unter den
.Sonstig Angestellten* 10 Beamte, welche Beamte der Bergwerks-
Direktion sind und ein Nebeneuikocuuien aus der Kuappschafts-

4 5 1 1 1 — kasse bezieben.

t
a 3 1 — 1 — — 1 ad 4. Die Kranken werden im llospital zu Esrhweilcr untergebracht.

b' 11 12 12 1 — 1 ad 6. Mehrere Krankenstuben sind in einem Gebäude des Berg-
8 8 11 1 — werksvereins eingerichtet.

4 5 3 2 — — * — — Das Lnrentarium besteht aus den notwendigen rhirurgischen

4 5 3
3

4 — — — Instrumenten. Die S<hulen sind vom Vereine eiugerichtet, wer-

4 2
4

— — — 1 - - den aber jetzt gegen Zahluug eines festen Beitrags Seitens der

4 8 9 —
[

— Werksbesitzer von der Gemeinde unterhalten,

ad 7. Ausser dem Vereinslazareth sind die .Spitiler zu Aachen
4 3 1 1 — und Eschweiler benutzt worden.
i; 9 2 — z 1 ad 10. Der Verein hat auf Grube Bachrevier ein miethweise be-

4 4 2 1 ] nutztes Ilaus zum Lazarett eingerichtet und ist diese« mit dem
r. 2 1 1 _ nötliigen Mobiliar und chirurgischen Instrumenten ausgerüstet

Ü 11

3 !
2 — Es finden hier vorzugsweise die bei der Arbeit Verletzten Auf-

6

—
— — — nahme, während in anderen wichtigen Füllen die Klinik zu Bonn

*;

6
e
5

?
5
4

— —
—

— —
—

benutzt wird.

ad 13. Ks fungiren gegenwärtig nur 5 Knappschaftsälteste , da in—
den übrigen 8 Aeltestensprengeln keine Mitglieder ansässig sind.

i! A g q ad 19. Das Lazareth ist ein Uölfslazareth auf der Hütte. Schwer-
b <i 1 — — z kranke wordon im städtischen Hospital zu Saarbrücken untergebracht

b £ t —

Z ad 22. Der Kassenbeumte ist zugleich Schichtmeister der Grube
o 2 1 Hostenbach.

4

2

«

2
2

11

7

2
1
j

4

2
1

ad 25 und 26. Die Kranken werden im städtischen Hospitale zu

Mayen untergebracht

'1

4 1

ad 31- Kranke, welche im Vereinsbezirk nicht ansässig sind, werden
im städtischen Krankenhaus« und im Mariciüiospital zu Siegen

untergebracht.

6 11 9 ad 34. Di« Kranken werden im Krankenhause zu Olpe untergebracht.

6 5 6 6 ad 35. Schwer verwundete resp. erheblich erkrankte Vereinsmit-

glieder werden in den Uospitäleni zu Arnsberg und Siegen unter-6 7 & r.

«; 9 8 5 gebracht.

«
8

8
8

11
19
24
13

5 4 ad 37. Wenn die Behandlung eines Kranken in einem Laxareth

16
14
13

15

11
5 z

erforderlich ist, so wird die Klinik zu Bonn oder Giessen zur

llnterbriugung benutzt,

ad 39. Ks sind 3 I'rogtiendepots vorhanden.

In besonderen Fülfen werden Kranke oder Verwundete im Hos-
1 3 1 pital zu Cöln, in der Klinik in Bonn und Augenkranke in Bonn,
1 1 1 1 Cöln nnd Neuss untergebracht.

b 6 7 5
i z ad 43. Wenn die Unterbringung eines Kranken erforderlich wird,

J 4 1 1 so wird das Krankenhaus zu Neuwied benutzt.

4 3 ad 45. Schwer Erkrankte finden Aufnahme in der Klinik zu Glessen
t 7

10

11

1

4

1

j
oder in der Badeanstalt zu Braunfels.

<;

6 3 -
1

~
ad 4H. In einem gewerkschaftlichen Gebäude ist ein Krankenzimmer

257 138
1

» 6 1« 4 82
eingerichtet, Schwerkranke werden im Hospital zu Ems untergebracht

369 222
!

- ad 47. Schwerkranke werden im Hospital zu Nassau untergebracht.
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218 Statistik der Knappschafavereine

L B. A TI,ahl
l
Axt und Belegschaft

Bezeichnung

Bergwerke und A u f b o r e i 1 u u £ s a n s t a i t e n

Steinkohlen

Arlioittir-

/.ahl

c "5

Bruuiikoiilea

-£ Arbeiter

£ Kahl

< 5 i

Eisenerze

Arbeiter-

zalil

c "3

.Sonslijr« Er7e

ü Arbeiter-

£ r.ahl

I
2

|

Saartrüe ker Knapp^haftsteroin
K.-V. f. d. Saline Münster a. -St.

\\Vm-Knappsehnfts verein . .

KschneiUT-Pünipcliorj K.-V. .

Ksi-hwt ilrr Kiinpjisi haftfivcrein.

St<:>li-erpt-r

I.L-iidersdorfer Knappschaft.sv. .

(.tünriersilorfiT

Meinet jüagener

Hrülucr

Gemünuer i'jolit Eifel ) K.-V.

Vninter Knapp-sehaft-s verein

K.-V. <i. Rheinbüller Hütt« .

d. Stromberger Hütte

d. Albacher und Grifoti

baeher Hütte ....
K.-V. der Muru-Hütte
Seunkir.-her Knappsehaftsv.

K-V. der Hurbacher Hütte.

d. Stahlwerks (ii.jTnutair.e

- iler Dillin^r Hütten,
d. Stcinko!ileii(rr Hosten

hach .

K -V. iles Reviers St. Wendel
St. Goar

McAel-Kriappsi'haftsverein .

Mayener
t'mtenheim«r Knappschaft sv.

Nicdcrmendiger

K.-V. Uheiupreussen . . .

K.-V. f. d. ilobeiuoUem'scbeu
Lande

K.-V. f. d. Rev. Siegen I u. II

für das Revier Müsen
Union

- - - Olpe .

- - • Arnberg
- - - Weilar"
für die Reviere Kirchen

Daaden und Bürbach .

f. d- Uev l'tikel u. IJ.iinm

für da* Revier beut; .

Randerath
u. die Herrsch. Wildcnburjr

:ürdie S alineu Werl. Nou-

werk und llüppe . . .

f. die Sal. Westernkotten

für •ia.t Revier Wied
- dio Grafschaft WjU-

genstein-Wiiipeiiütein . .

Kruppscher Knappichatt^verein

Eui-cr

Uolzappelvr

I

7905 10491

1726 1729

1 72»; -

3 : 91 ll(

I

2, 13

12 217 175
32

:

i

Mi 199
13 21
28 1 58
7: 31

12 ;\w Kr.tr,

2 185 r.t»4

H Um 1SIKJ

2 43 IS

6 58 f>38

3 24

38 22
9 4

12

1 , 239 11«
3 23 53

4 13 47

5 16 17

11 62 415
2 IM 330

1
: 29, 73

39 11746

1

1 4
3 . 20
2 16

i! 1

3

711

313
117

199

4

2r,i ucsi.wa
ifci

l<

1 lö nur)
•! 135
LI 102

139
13

605

8
1 60 59

20 210 708
33 978 !I2S

23 94 342

.1 494
45

177 4%

4 34 114

19 15f>! 420
2« 253 228
18 759 II 89

28 171 421

-J 117 22* 9 16 10

3 42 r,i -
74

z

71245215»44tö7 4045 9250
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219

der Werke der Vereine.

Eisen u. Stahl

S- Arbciter-

£ ialil

Hüttenwerke im<l zugehörige Werkstätten

Zink
Blei. Kupfer u.

Silber

Arbei (er-

zähl

1,*

Arbeiter-

7.3h 1

Alaun und
Vitriol

•g Arbeiter

£ Zahl

Im

Theer und
l'araftin

Arbeiter-

jfuhl

Leberbaupt

9t 1

Z Arbeiter-

5 «iii

Salinen

T* Arbeiter-

£ 7.ihl
> 1

Arbeiterin!)]

7j -C rt

t

1 S9; 118
1 1TG 1 104

3 261
I

4 505 CM
" "

I

"
2 2:U i>29

1 0 8

I

ä! 376

4 34'

2 108

Ii 58

184
atxi

67

;»i

75
3: 4<>l 759
II IIS [061

i 4? ««
3 454 «73

1
-

100

!

23] 316 i
>;<>

b 7:. 49
22

1 ;;4

27. 17

21

166

287

27
lf,4

354

«*' 28

2 ü'j

-I

45

S23Ü29 6066

I-
I

152 383

21 24
25 tsc

10 is:.

4 (18 31

2 125 113

1 48 i 202

2 10 21

1 9

3 ,237
|

237 20, 420
;

875

i 20 r.

1 11 3

1 821 118
1 17l.;| 10-1

K «92 1653
5 51 T 662

21

25
21

:-V.

10 185
376 181

109 :v.rj

34
1 67

2 108 91

1 öS, 75
3 464

1

759
1 118 1061

1 4! 66
3 15» 673

6

106 77

: : 316 270
10 143 80

147 177
27 17

15 31 48
. 201 178

i 287 354

5 58 28

59 V.'

I

3 1 46
l| 16

9 790510191
Ii n 3

14; 1726 1729
4 173 258
1 176 101

10- 1726
26 1101' 2922
6 521 675
4 206 618

492 1886
•i 1 260 193
9 118 'JT2

!i 389 208
6 137 358
6 44 125

Ii; 146 113
3 67 79
I

' 461
1 118 1001
1 47 ti6

5 466 676

) 239 148
9 76

11 52 415
.' 279 454

CO

5i 181

vi 99 49
1 29 73

22 22
l«6 1481 10 Kl

36 518 1101

V 1227 12.52

4 1 Ii Iii 216
346

to 610 1104

2sS6 1353 2033
IM 991
23 1107 1610

72 « 915

.. 46
1 16

32 169 242

6 101

74 89

Statistik. XVL

2i 74
|

214)-,- | - |117 4660|;392| 6
|
73

|

7 1306

ad 6. Kinc Trennung
in btändipeuud un-
ständige Mitglieder

findet nicht statt.

Die höheren An-
sprüche werden

duivh ein Dienst-

alter von 10 Jahren
bt'irriiwlot.

ad -'6 und 27. l>io

Klasse der Unstän-
dige u ist nieht vor-

handen.

ad.v>. lliersbd unter

• Sousti^e Erze"

lhuhs;hieier, Mar-
mor und <!y]>s wit-

jrere'-hticl.

ad 35. Ausserdem
waren im J.ibres-

mittei 230 Arbeiter

voi banden, welche
ihre Aufnahme in

den Verein noeh
Hirht bewirkt, nach

§ 8 des Statut..* aber

die Hcitr'iL'e als im
ständige Mitglieder

entrichten haben.

vo:iden\Vohllh-ateji

.les \ ermus bis zu

ihrer erlösten Auf-

nahme jedoch aus-

geschlossen sind.

ad 41. Ur-.s fündige

sind nicht inehrvor-

hancien

ad 12. Ibistfuidige

sind nicht vorhan-

den.

ad 43 Unter .Son-
stij^Krie" i-stDach-

Mihiefe: iniigereth-

i:et.

ad 46 u. 47. Diese

sind erst mit dem
1. April 1868 ah
solche eoustituirt

worden und sind

deshalb nur die

Scliluss 1867 ver-

bliebenen Bestände

der früheren Ver-
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220 Statistik der Knappschaftaverün«

IL Personal verh&ltniese

1. Voll b e i t r » -

A. Ständige Mitglieder

\J-llHilT1 j>e 'Au Atting vom 1. J lnuar l>i* 31. Decomber 1867

No. der
Jfang
Vinn Inva-

«o-

srhie-

0 e s t o r b e ti

am

1. Ja-

l.Jan.

31. De-

mi;?

lide

pe m\ l'rjberhisupt gotarbon in den
Lettensallern Ton

i

Zu-
a ^

nuar

1867
Vf(tr-

den
ssl

c I.
16

t«— Sfö'

•Uhr.

it-X,

J.hr.

36 -ti 1«- A
J.Or. 1 Jabr.

u
mehr >

Jahr

sam-

men
;

1. Saarhnirker Knupp.schaftsveroin . . . :r>i9 1044 104 .>.) 35 38 1 31 19 73

K-Y. für die Saline Münster am 8i«in • 12 — .._ ] 1 j
.X Worm-Kuappschaftsverem 1751» 12 30 23 1 20 5 »> 3 24 77

4. 107 40 1 21 3 — 1 l 1 3 2*

5. Kschweilpr-I'iiiiipi-lieiiKti.ippsi'liaftsvoroiti 173 7 3 K> •>
1

l

0
1:>m
S5

6.

7-

Kschweiler Knappschaft^ *rein ....
.Stolber^er . • • •

u;»;o

1113
1150 19

11

'.»82 S 21

II

4 5
i

«

6
tf

3 1

29

II

8. Lotidersdorfcr • .... 516 25 2 — 2 11 — 2 3 3 2 13 i;.

9. < riinncrsrlorfer .... 199 31 3 1 -
r>
*• 1 1 2 i;

10. Metner/baspner .... 47»;

1
— '! 4

.14 10 1 1 •> r> 10 44

11. Hrühler .... 288 20 2 3 - - 1 2 2 5 2*

12- tiemünder (jeUt Kiffl-) Kn.ippsi:lilfts\ei<>m 113 19 1 9 - — — -- —
13. Qi)inl«r Knappschaftsvnri-iti 400 3.; 6 1 2 —

r
14. 13»; 12 — llt lu

15. • Stromberger Rütte 42 5 — ] I

16. - Asildu-hiT u. (iräfeulMelier lintte MC 12 — 10 — 3 — — — 3 3 1J

17. - Maria-Hütte »3« 3 —
!;

18- Ncmikirchur Knapp^haftsvereiu... 45!» 40 10 \) 1 1 1
* 5 12 AI

19. K.-V. der BihWIkt llütte . . . . . 101 37 1 3 __ — — 2 l 3
;

i

20. des Stahlwerk.* »ioffontaine . . . 48 - — - ~2 — — — > }

'-'1.
45" 48 18 3 'j 2 4 9 *

22- der Stcink"hlengnitte Hostenbach . 23:. 20 11 1
;

i-

23. - des Reviers St. Wendel .... 41 — — 1 — 2 — — 1
1 2

1?:24, St. Goar 50 8 - 10

25. 273 34 1
1 u18 2 2 ,

1 1 2 -
26. Majencr 300 29

29
1

7 2 1 1
>>

ltl

27. Cottenheimer - 191 — 31 .11

28. Niedennendigcr 107 — — 15 1 1 — 2 2
;

i-

29. K. -V. Rheiupreuwn 2U — - '=
=30. für diu Hohciizollem'siheu Lande .

)<) — —
31. - Reviere Siefen I. u. Ii. . 1100 152 13 74 1 22 •> 4

~8
9 23

32- da* Rerjer Müsen 527 22 2 26 u
\

1 5 3 11 39

33. Brilon 1308 110 9 140 1 21 — 5 11 7 25 174

34. - - Olpe 185 31 1 45 3 2 1 3 47

35. - Arnsberg .... 90 27 1 4 1 4 •> l 2 &
. h>

<$£. - - - Wetzlar .... 600 149 3 (53 3 1 1 I 3 1

e»

37. • dieRev. Kirchen, Daadeu.liurhafh 1320 301 14 128 3 32 4 10 12 7 2 % > 17;

38. l'nkol und Hamm . . 1120 171 0 298 •j 22 2 7 6
l

4 5 24

39. • das ReviiT Deutz 1170 183 18 75 3 12 4 4 5 2 15 1«
40. für das Roy. Künderoth u, d. II. Waldenburg 4M 115 2 67

1
1 5 L i; 5 12 61

41. K.-V.für d. Salinen Werl, Neuwerku. Höppe 48 2 2 t 1 r>

42. - Saline Westernkotten . . . 16 2 1 1 1 1
->

43. i<;6 50 6 40 1 2

44. - d.ürafäch.Wittftfa6tcin-WittjT«n«t. 91 27 8 1 1 2

46. Knipp'scher Knappscuaitsverein . . . 61 4 4

46. Rmser .... E z47. Ilolzappoler ....
26597 4089. 303 2318 69 311 a 85 115 90 68 980

1
J!KH^j
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im Otertargamiabeiirk Baun Kr du Jahr 1867.

der Vereinsmitglieder. *

221

; * n (I c M i t ü 1 i « i| f r

Restand an ständigen Mitglieder» am

31. Drcei:iVr 18(17

iu dcu Lebensaltern vmt

alttir

Iß
r "Ki 4 4'-— fcj 5* tr"!

Jtt.r. .(ihn » J»!,r.-T, .r 3 |;r..ii Jllirfc rac Ii r

403 41:52 24:.*; St« 134
—

r> 1 0
1 7."
1 o» r. <

!

1(1 4;! .'0 29

l.
r
. 04 '»> 42 IS

402 Ml 3*4 272 131

20 237 los 290 122
— III i;>7 i:ü; 99 43

=
7,

r
. 73 27 14

1(59 140 90 31

79 si

;

4 —
l<

!) 19 40 39 1.0

— Kl 140 141 7S 39
0 r>9 19 —
i
1 22 IS 3

s 4»; 1

1

29 IS

2 19 12 1

30 170 III 7h 41
' S- 8

ti

20 12 N

— 21.: II!» Ol 19
K M ;><; 11)

i
u In

;i 21 23 5

* '21 12.0 81 In s

103 SO 3m 1

- 02 i;i oi 24 1

l« ;n 2.0 17 1

0
1

M
12 3

313 709 3 1 r. lot 11

199 124 80 11

1!« 430 3!Ü 177 32
IC 09 r>7 23

17 42 11

98 320 i7t; 70 10

220 4I.H 4.-4 2,07 O.O

122 37t 282 139 40
191 «:.o £1*1 120 2S
CG i9<> 112 40 3

4 14 17 8
1 r> 0 I

19 70 ÜU 10 3
37 30 27 10 2

17 34 19 9

.-o 77 73 ;;.o 1.0

103 21

G

1.07 70 42

33 3189 11233 «012

j
Zu-

sam-

DK' II

Ii. U n s t ii Ii d i b c

15t-

stand

Zu

sota
iul

i 1. Jan.

1. ,fa- i bi.s

1.uuar
... |

Cl'lllt.l.

1807

Abgang vnm l.J.w. bis 31. bei'.. 1807 ^ S
(

I
'iestorOen

& l

Aus-
.

= -
!
sobie- * ? ? s

1807 drti lu

** - —

"

Bemerkungen

8291

11

1091
179

171

17-«'.;

M8S
020

213
.Vis

207
122

411
13S

4«

110

.;.o

40s
134

10

17.0

243
;is

.04

2M
319
1S9

'.'Ii

29

22
l.O-i'}

.010

1211

107

H'7

OSO

114!

903
1140
448

43

10

174
III

79
2.00

0.04

101*58
.

•J

1013
270

129

2771

oot

010
IOilO

34.0

9,03

100
100

121

123

HO
70.0

H>l>;

02

t;2.o

1 .0,0

70

107

s,2
K'3"t

lio:;

129s

22.0

337
1300

1990
,

i:;3>

1720 .

9<)7

227
117

»o

2310'

1

9S9

09

:

2201

t'.OO

2091
31

li>"

90
90
34 ;

32!

3KI
7; '7

b

120
32
30

2'iH

120 209

309
410

.010

17.0
.>-:•!

3>v

47S
427
727

190

122

71

3M91
,
10738

J<> 1 \i:<iIM t.7 40 GS T("i010

o 1 A11

— r. K 13 lKi'> Ol, 1. »IJ

31M i 3 4 322 247 420

SS 2 90 1* 'S "TM
i78i;

IS70 2i 1 15HJ2 41t>l

3 0 Ö 1212

0 14 t 0 7 001 8,'IS

13 1S24 21 20 1 OV> 2 KU
1 'LHI.K. i 1

•> *> In 02*;

_ 1531 i 10 11 1.042 syl 1013

1 1 09 1 '<71 .* 1 008
18*) 3 3 lh9 31

1

44"r 1.

*Hi
*• * 4 4 171111

z .V» 3 3 62 9S 243

i - 1 1 1 'l 73 138

Ol' 1'.' 4 1
1'

1

1

7Ml.)l 1 >'i 1

1

i 7 s 7,:i;*t>t, 1077 1 »! 1Uli
70 110

1 1 n L 7->7 1 2t 12

-tr. .Ii: 3S4
l.H IS H2 120

— in; 4 3 191 121 478

207 ;0 212 IH3 707
_ 319
_ 189

11 II 40 13.0

22 - 1 1 23 Ol 90
22 44

313 23 23 30« 1042 20M
4O0, n 9 41.0 1098 1W
310 1 1.0 1.0 .02.0 1319
1S7 6 .0 192 2*iH 370
21 h; i 0 7 213 340 103
000 i 4 5 .00.0 1 100 1780

302 3 21 27 392 2*170 3,020

770 r> 20 20 WO 9.07 192Ü

10 92.0 i 9 10 91.0 1.008 2t 2>3

379 10 18 397 um 1134

_ ._) 43— 10
K7 3 0 92 207 431

00 — 00 81 19.0

00 91 170
- =

:
778 1028
227 881

30 15402 261 3-Kt um 37333 01922

ad 1. Von <\mi aiiii-

pescliii-denoi) 13C9
ujiMünilijrcn Mitclic-

dvnt Kind 1044 in

dio Kliinsf der Slin-
digeu aufifcrückt-

i(l 24. in tltn R<-
stindon t!i.'s .Pabros

18O0 » uren die fi«-

urhuOt( 11 inSejfrilTvn,

welrlio jetzt ahi.'e-

st'tv.t s>ii:d.

ad 27. Wie 21.

>id 33. Im iloitaiidt-

tier Stitulitriin au»
18*>6 war<üi dii> |l<i-

iirl.iiil>ti^nt:ik>eifrilTeri

und sind diese jetit

abgesetzt

,

ad 31. Hr^leir.lien.

ad 30. Desgleichen.
all 3s. la den l!t>-

slliiiden am Anfange
dos Jabrt's sinil die

Heurlaubli u iidm-

(?r;ffi:i, uflidie jtitzt

111 AKpaiiL,' tielu-airlit

Wurden sind.

ad 43. Wie ad 33.

ad 40 11, 47. .fi. Bc-
riicrkiuifud Tab. I.B.

29«
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Statistik der Knapp^haftavereroe

IL Personal Verhältnis»«

N:

2. Beurlaubte, nicht oder nicht roll

Be-

stand

am
1. Ja-

nuar

1867

Zugang

Tora

1. Jan.

bis

31. Be-

emoor

1867

Zur ;

Werks-
1

arbeit
|

mrück-j

g«-
i

kehrt I

1. bis 31. 1867

Inva-

lide

ge-

wor-

den

Aus-

Re-

sthie-

den

im Lebensalter Ton
Zu-

18
Jan-
ren

16-» W-SSl«
J.k- , Ja«

' 45 >

Jntirrr
und
lB'br

Saarbrücker Kna
K.-K. für die Saline Münster am Stein

WornvKnappscbaftsverein
I -honSergcr -

21 21 -

26 21

bchweiler-Pümpchen-Knappschaftsverein
Kschweiler Knappschaft»verein . . . .

Stoiberger - . . . .

Leiidersdorfer • . . . .

fiünnersdorfer . . . .

Meinerzhagener . . . .

Brühler - . . . .

üemünder (jetzt Eitel-) Knappschaftsv. .

Quinter Knappschaftsverein

K.-V. der Bheinböller Hütte
- Stromberger Hütto . . . .

- Asbacher u. Grifenbacher Hütte

- Maria-Hütte

Neunkircher Kuappschaftsverein . . .

K.-V. der Burbacher Hütte

1

>

1

1

21

13

11

12

->0 - —

10

18

I
- I

- 1

— 1 1 —

Diltinger Hütten ....
Steinkohlengrnbe Hostenbach

i Reviers SU Wendel . . .

St. Goar ....
Mosel-K nappsc haftsve
5laynner

Cottenheimer
Niedermendiger -

Knapp*, hafljtverein Rheinpreussen .

K.-V. für die Hohenzollern'sehen f

Reviere Siegen I n. II .

- das Revier Müsen ....
Brilon .

Olpe . .

Arnsberg
Wetzlar .

f. d. Rev. Kirchen, Daaden n. Burbach
- für die Reviere Unkel u. Hamm .

- das Revier Deute
- f. d.Rov Ründeroth u. d. H-Wildenburg

für die Sal. Werl, Neuwerk n. Hoppe
- - - - Westernkotten . . . .

- das Revier Wied
• d.ürafsch.Wittgenstein-Wittgetut.

Krapp'scher Kuappschaftsverein . . .

Emser ....
Bolzappeier

11

17
21

1

67
20

16

26
147
19
32

2K

16
1

13
1

1

19

44
10

8*;

18
196
14
19

- i 1 • -
!

-

28
10

14

IS
60
9
10

I _

1 1 -
15

•t

43

123
5
9

12 -
5 -

—
I

-
1
— 1

D. 476 533 2T>1

\

m '~\ M 'I
s |-

-
I

2

i
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im Oberbergamtibezirk Bona im Jahn 1867.

der Vereinsmitglieder.

228

Bestand am 31. Dermkor 1*67

in den Lebensaltern von

UDlff

I«

16-i

Jlhr J4är. Jatir.

46- .'.0

.Uhr.
ronbr

Zu-

sam-

men

3. Kur- uud Arzneiberedititftfl sonstige Personen

Restand.W Zugang

, , i

vom 1 .(.in

Äbjrmi: vom I. Jan. bis

31. becember 1867

schieden starben »b«"«:

Bestand

31. f>ec!>r.

1M7

I
= 1.

- i 1 <
7Z

~-

a < =

Bflmerkungoii

- 1 2

1 2

1 .

1 4

3

'S

15
17

i ;

7-16

iw.t!

0-1
1

Ol)

- r
>!

1

13

:!!.

2

121

1

!

- l

28

3_''

I
,

3
i:»

. n

13 -

1 —
—

\ h —

>V —

'

3

fS2

28

-
,

1

— i 21 —

0 - -

6 7 : I 10

n3

I

!

1

23
L7

2

9«

V
i

7

1

2

I

13
: ir

3 i

— I

6 I

46

10

8t I — I — I —
22 -10

, r,2 20
--

I
3 7 (',

3 ! 5 16 5

1

1

l'J

15

31

153
1!»

31

1212

20

10

1

1020

IS

I! 138

1

6-,
13'

Ii
in;

lfi.

; i

:>

1«

1'

— 13

,

2 1

- ! »I

3l

i

:

Uli 3

7'.>2

1

184

1

7

!>2

«8
21)

7

21.

36!

2

12

1

9

1 - I i

3 1111' 47 317:

1 — 16

16
— 6

— 7
— 1

111

42 13SO

7

6 19

:V -
3

-' V.)

- 6

l
1

9

9

13

20

6 - 1

11 14

» 6
r» 17

3 3

53'

38'

f.7|

I 1

1!> — — I 21 —

i

—
1

i

15 1503
16 1272

Jl»2 |124
|

l >y
j

6»
j

26
j

540 |l?09j 361 lllf* M 1143,203, - 254 114311849 7353

! I ! : . I

ad I. Die p»s 3 als ausgo-

schieden aufgeführten 28 In-

validen sind «jeder ange-

fahren. — Nur die Invaliden

hilteu Anspruch auf fraio

Kur und Arznei.

ad 2. Diese 4 Invaliden nor-

den früher nicht aeführl, weil

sie I'cnMt.Mi aus der Salinon-

kasse beznjou.
ad 3. i>if Krauen und Kiti

-

der haben keinen Anspruch
uuf freie Kur unil Arznei.

n.i 4. lieurlaubte und gnn-

»ti-je m freier Kur und An-
uei berediUi.de- Personen sind

nicht vorhanden.

ad ,

r
. u. 6 Wie ;i 1 i.

ad 7 bis 11. Wie ad 3.

i.d 12 u 13. Wii. ad 4.

ad 14. Wie ad 3.

ild 15, Wie ;id 4.

ad 16. Wie nd 3.

ad 17. lbo Angehörigen sind

ausruhnmveise zu freier Kur
etc. zugelassen.

ad Ift u. 20. Wie ail 4-

;nl 21. Beurlaubte sind nicht

vorhanden. Die Angel)i".>ri<:en

halfen zwar Anspruch auf
freie ärztliche Behandlung,
da die Aerzto atwr fixirt sind,

so verursnebt dies Leine be-

sonderen Kosten, und wt des-

halb hierüber niehts ixitirt.

a>l 23. Die Angehörigen ba-

l»eu nur auf frei« firztiicbe

Behandliinp Anspruch.
ad 23. Wie ad 3.

ad 21. Wie ad 17.

ad 2.'» u. 26. Wie ad 3.

ad 27- Invaliden sind nieht

•orhanden, die Trauen und
Kinder haben keinen Anspruch
auf freie Kur ele.

ad 28 bis 30. Wie ad 27.

ad 31. Wie ad {

ad 32 bis 34. Wie ad 3.

ud 3'i. Wie ad 4.

ad 36 bin 44. Wie ad 3.

ari 15. Beurlaubte und In-

validen sind nicht vorhanden.

Die Krauen und Kinder der
Vereinen» tglieder haben kei-

nen Anspruch auf freie Kur.
ad 46 u. 47 ct. Bemerkung
ad Tab. 1 B. Die trauen
und Kinder geniessen nur
freie äntliche Behandlung.
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224 ytatiütik der KnappBehaitsvoreine

HI. Personalverhftltnisse
A. Inn-

dor

Knappschaftsverein»'

Restand

»in 1. Jan
1 J «.Ii . l.i

II"«

A t» g u n jr vnrn 1. Januar bis 31. Drcernber 1867

üiiiuinalidfii

(iestortmn im l.r!>e:isalicr vun

5. 3 -d

i
1

S £
5 •= i

: =

Halbinvüliden

Gestorben im Lebensalter ira „

_ 1 1 i f "~T £

=

17 t

i,t!:
« I - iL

3 i

,S aurhrütker Kna ppsrhaft sv .: icin

K.-V. f d. Saline Müustei x M
Wnrm-Kiiappsi Ii jftsTt'rvn. .

lohrnijf-rpi'r Kr.appS'-lafts\«TC-:u

Kscli» riltr- Püuipcln"«! K.-V.

Esilmeilcr Kn.ippM Ii afls verein.

Stolberppr

Lendersdorfer Kiiappvliaf:-v. .

Güuiierfcdorfei' - .

.Meirnirihajrouor

lindiler

Gtittünder g>'t/.t Kifel-) K.-V.

.

Qtiititer Kri.ippsi:hafts\emii

K.-V. d. Kh.Miibull.-r Hütte . .

d. 8ticiirWr|jw Hülle .

d. Asl-uelier und Irn.fen

bin her Hüt!.>

K.-V. der Maria-Hütti- . . .

Neiinkiivher Knappsi liaftsv.

K V. der liuitiacher Hütte. .

d. KT:.Jii»erks (iiifl'iulaiiiL'

d>T lHilinqcr Hiitt>;ii . .

J. Slfimliohk'ngT. Hosi'-'u-

b:ich

K V. de* Rexi.-rs St. W'ivnlel

i>t- lioai' .

>1<>sel-Kti:ipp<A hudsirn.'in . .

Mayener
Cotti'nhi'iirjpr Knappsi haftsv. .

K.-V. Klic-uipi en^cn . . . .

K.-V. f. d. ikliiwoüem'si-iieu

I.antid

K.-V. f. d. K-v. Swfn i II.

für da.- Revier Müsen .

- - - lirilm, .

- - Ol].."- . .

Arlistx'tf!

.

- - - Wtizbr .

für di.? Revier« Kirrben,

llatideti nml Hurli.nl. . .

f. d. Itcv. Unkel u. Hamm
für das Revier Heut/. .

• - - - llur.di ratii

u. die Herrseh. Wildenbiirij

fnr die Sali neu Werl. Neu-

werk und HÜppe ....
- f. die tal. VVeMen.knl^n
- für das Revier Wied

- d:e Grafschaft Wjlt-

pe-tistein-VVittnerislein . .

Krupp"

.«•/. '«Iil r

.•l/.na •
'

Summe D

718

174

<i4

«Kl

" -

1

l

1.1

.Ii'

:

-

HJ.

'"

15

4"i
4
-

h;
i

1

1'

:;s

•28

10

5

2

I

1042; 1,7

121'.

4

2U
1

3

1!)

il

13 i

3

1

13 I

2 - i i 2 * s :> r. 2

Ii— •—

Ii —
1 1 1 1

2

:i_L'_

1 --

10

i

il

in 3

1 1
12

2 1

1

1

54 »;

c —
1.')' 13

327

- 3

2 2

I

2 ?i ;

2 7

12 2 1

3]~

.LLLL

3 H.

1 2

i i

1 2

!

11
1

r.

i

2 -

.

! I

3 -

3

32 3| 3 5 15 |ü* 41 ,1'J1 22

12 1 -
1

i ;
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im OborbwgumUbez.ric Bonn für du Jahr 1867. 225

der Unterttfltsungsberechtigten.
lidon

Ii «stand am 31. D e c. e m b a r 18t;7

Ii o in erku n ^ o u

0 n n v. i n v a i ii o n Halb i n » .1 1 i il •• ii

im Lebensalter von

zu •

jutn-

[11 (Ml

im Lebensalter von

711-

s firn -

ä

-.

-1

O
.

_:

. I

i \

i

n
1

s 1

^ ;

-

7

| l

l

g

"5

1

%
%
->

3

= %
"

B

!

|
•1

-

l

s

z ?

f.
tt

\

l

i

V

'2

i

.11.
7 1 7!»

i

ios

:

—

r

ir. '.Ti 111 792

i

_ - Iii 1 llnlbuivjili.lcü .-iml niclit vorhan-

1 1
— z — ile::, r *i e fiuhn' jpfiilirt^ii sind luith

1 4 2 14 ',>'.< 31 i'.' 173 1 1 1 11 diM:i iivuen .Statut (imi/invali.len.

1 —
l
— * — •™

1

— ' m i 2 l>iosp 1 1 uv:ui »«nicii liislior

s
— — 3 — — tiiilit i^Iuhrt, weil _si f; il;ii! IVnsiotj

1 7 17 1" 27 !'2 — — — — — — — in-; i'it v-ilii,.--jik'is>o i)^?!^?!.]! daher

1
•J
•>

*> 13 11 «; i;> 1 13 — — — — otzt in Zuij.iiiir.

4 1 4 i ; 1 vi 1 m

m

— — — — :A 1 — 12-
'

!l-d:.iiivalMeJi sind nicM

1
O 1 i

•t —
»

— •.'irh:i:-j|r"i

j
1

T, •21 —
"1

— —
1 •1 2 _ n> IS 3f.

— ~ — — — — 2 — — — —
— 1

— 1 i
— > — 1 — 2 1 —

1
•id 1 1 Wi>.- vi 4

• »'1 III v illlUI.U -'IKU JJl" Ul 1 IM IJ Jll'tt 1J.

- — 1 — 2 2 1 Ud 115 \% Li 4.

_ r, 4 10 17 — -- — — — — — — —
4 3 —

1 3 — — — — — —
— —

-

— -- — — — — — — — — .vi 20. \V: - .vi ].'>.

— 5 :>2 t:» ü III - — — — — — —

— -; i 8 17 4

— - •> 2 1 7

—

— —

"

—
— _ i 2 — 3 — t;

— —

i 1
— 1

— — 2.">. F.in frulnT Aiis^si'hu'-JtMios un-

1 i l 3 — — — — t.in* 1 i (^^s ^J i " *_'lio>l i
•< t lüiclitrii^l ich

. _ — — — — il l' v 1 1 l «

I « ii'iPTk iri ri

r

ii] 2il, Wie .vi l

ad 27-'2ii. Wh- .vi 1:Y

ad 3a w„- ad ir>.

2 i 2 *; «i 13 U 1 - 2 1 1 3 i
—

i I 1 '2 r>
— — 1 1 2 1

i l 3 3 11 tl 12 2 2 1 1 2 i '( ;iil 1 > ;
i

* ;m*Lt' S ,-'lli<' ,.]t'MrMl .*( Halb-

1 l
•i

1 . > 1 i i[iv"ilii|pii sin J i rnriTiiivaliiJ^n r^ivor-1111111 1 ii iini i.ilu.iii •iiJiui ii L,V " 1 /

1

i 1
,[ -

1 1 1 den und unter iliosen in Zu^.ili« ^0'

1 3 i

->
1 17 1 1 br.irlit.

.vi 37. !tu.<in
, s-'!iicdi-iio» 3 Halb-

i
3

5 7 12 7 <; 11 1 1 1 3 ->
1 n ijnuüdon siüd /u (iaiuinvaliilen auf-

2 7 3 10 7 7 3 38 (,trüi:kl ti:ul utjkr diesen in Zugang

4 •1 7 7 i, 1 12 4 1 8 1 15 ^•'lir.vht.

mI 3S. Wie ad 1.

3 1 I t 1 1 •> .vi 3i>. Vnn di ii iuis^i'^eliicdenoii Halb-
im:üi:ien si:id 10 Uauiinvaiiden (fe-

3 4 7 wordeii-

1 1 a ,j 41-44. Wie ad 4.

1 1 1 1 1 1 1 H

-

ad »'> Wie ail h'j.

1 1 1 a 4 2 3 15 ;.<i4iJu 47. ffr. liemeJkung idTub. I. B.

i

_ 1 4 ' 6 •2
,

16 1

—
62 178 101 120

;

169 23« 394 287 324 1777 h 7 4 1 13
1

17 10 8
,

2 72
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rhaft*Terein«

Namen

der

Knappschaftsvereine

Ue

6 t.inj

am z

1. Ja- rt
—1

nuar
5*

18C7

LTL Personal Verhältnisse
B. Wittwu

bis 31. De
Zupanp vom 1. Januar bis 31. Uerember 1867

f. o b e

_
:

-

a 1 t o r von

Jahren

c

—

i

E 1
-§ --a ~rt

Ts

zu-

sam-

s

Iii

S men

T
3

1

1

SiUrbrürker Knappsehaft;

K.-V. für die Saline Münster am Stein

Wonii-Kiiappsdiafteverein

Irheiiherjrcr •

KsrhweiVr-i'ümiKiicti-KnappKhaftsverc-iii

K*eli«reiler Knappe bafts'.erein . . .

Slolberfrer • • •

Lendersdorf« - ...
<jüniiersiiorfi.T ' ...
Meinerzhageuer • . .

llt üiilor ...
(lemünder (jeut Kifel-) Knnppschrdtsvnein

(Juniter KtiappKcliaftsverein ....
K.-V. iler Rln-inb'illcr lltilte

.

- Striiuilifrpcr Hütt« -
. . .

.Albacher und (irifrub;u:linr Hütte

Slaria-Hiitii"

Neunkircber Knappscliaftsverein . - .

K.-V. der Burba'hcr Hütte . . , .

des Stahlwerks (iofTuntrune . .

- der Dtllin^r Hütten
der Stcink...!i!eti l;n 1 li,- Hostenbach

«Im KotU-n. St. Wendel . . .

,M. fio:ir ....
Mo^et-KnappsehiiflK verein

Hayei.er «

Cottetilieimer

Niedermemliser Kiuppsehalt^erein .

Knapp'chaftüveiei:) Kbeii]|ireu*seii

K.-\. für die I liih t" i j 7 n I msohfii Linde
- Kc viere Siefen 1 und II

- das Hcvier llüseu ....

Olpe . .

Arüshorir

Wet/Ur

- die Reviere Kirchen , Daaden und Hnrhuct

Unko! und Hamm
- das Revier Deutz

f. d. Rev. Künderoth n. die Herrsch. Witdenb

für die Salinen Werl. Neu werk und Höppo
- • Saline Westernkotten
• das Revier Wied

die Grafschaft Wittgenstein-Wittpcnsteiü

Krupp'»ch<

Km-ier

Hol:

2 9| 13, 14 11 13 12

i.
r
i

12

IS«

i

f>3
1

(

11

i

.

s;

l

1SH

1 6
1

1

•1 1

-i :»

2 2

1 -
3 -
l 1

Tire

138

17

I?

M
221
Mi

'i

1

3006

i

17, 19. 110

r»
1

r»

i i

- i

l 2 1
[

— i i

i

i

— ii-

2

~ i

2

- 1

-jl3j34,48 f.!*
1

50
|

CO
]
41

r.

i

i
!

—

l

3

2t;

i

.

7

."•

I

10

"i

I

!'

i;

2

l

II 1 1 J 28
-

I
—

i i : a
I

n

:>

1'

32
'23

1
i

4

1

l

1

1

14 1 - 27 41

1 i

4

- |_: Ii 1

-Im- 1

-

:

:

Ä
3 —
- 1 1

1 1
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der Untersttitiungsborechtigten.
B. Wittwen.

O
-i

S

Bestand am 81. December 1867

im Lebensalter tod

SS

I

s
I

£
3

g
I

I
s

1

s

I
•a

zq- Bemerkungen

ii

l

l

l

19
3

- 1

56 SO 96

1 18
1 i 1

1

1 1
1

1
1

2«

6
4

19
5

2
6

14
5

7

7

2

115

1

14 19
4 I 7

28
4

11
6

— 1

15
2
2
3

33
11
12
4

35
2

8
18
20

f»

1

9
3

132

14

2
1

3

21

13

23
2

27
18
17

9

-
i
- 8

6 i 11

59
2

1

21
12
7

141

60
2

1

28
17
3

-
] 2

12 ' 10
2 8

142

2
56
1

40
8
7

1

7
6

4

12

46
8
2

1

3

2

6

12
1

14
1

287

116
2

14
3

6
20
2

11

20 9
7 20
1

1

2
3 1

31
19

88
3

5

25
20 I

9
8

1

4

40
15

24
3
5
2

80
11
4
1

33
15

21
2
5

3

29
12
6

1

23
1

1

3
19
1

2

33
25

25
1

3

6

23
19
4

4

1

12

- |~ 38
|

186 : 224
|

804
|

899
|
516

|

484
|

472

Statistik. XVL

10GO
3

365
16

13
201

92
41

11

54
45
7

85

23

2
78
8
2

92
66
7
10

11
7
1

5

1

201
99

161
18
22
81

233
104
67
28

6
1

19
2

28
66

770 I 3342

ad 14 u. 15. ünterstütiungsbercchtigte Wittwen und nicht

ad 29. Wie ad 14.

ad 87. Ontor den ausgeschiedenen Wittwen befinden sich

zwei, welchen die Unterstützung auf Grand des § 37 des

Statuts entzogen wurde.

ad 46. Wittwen sind

ad 46 u. 47. ef Tab. 1. B.
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HI. Personal Verhältnisse
C. Waisen und Kinder, ffir

Namen
Bestand am 1. Januar 1867

Zugang vom 1. Januar bu

31. December 1867

No. der

KnappschaftsTereine
Vater-

lose

Vater-

und

Mutter-

lose

zu-

sammen

Vater-

lose

Vater-

und

Mutter-

lose

w-

1.

2.

3.

4
5.

G.
7-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14
16.

16.

17.

ia
19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

38.

29.

30.

31.

32.

38.

34.

86.

36.

87.

38.

89.

40.

41.

i-i.

44.

45.

46.

47.

K -V. für die Saline Münster am Stein

- Asbacher und Grifenbacher Hätte ....

der DUllnger Hätten

- de« Retters St. Wendel

- die ReT. Kirchen, Daaden u. Barbach . .

. . Unkel und Hamm

• - Re». Ründeroth u. die Bemcb. Wildenburg

- die Salinen Werl, Neuwerk und Hoppe . .

- das Revier Wied
•IIa /^__ _L . ... 1\'

; .......I- die uraiacn. wnu^nstein-rnttgenste«! . .

1510
4

381
81

24
26
129
70

81
109
30
11

29
24

26

48
7

90
51
1

10

11
20
6
8

202
83

198
27
11

37

299
149
135
56

~22

8

—

80

43

5

13
7

5
14
5
1

3
5

6

10
1

1

3
3
3_

—
16
5

25
3

2

82
14
10
3

2

1590
4

424
31

29
26
142
77

36
123
35
12

32
29

26

54
7

100
52
1

11

14
23
8
8

2

88

218
30
11

39

331
166
145
59

24
3

277

65
7

3
13
31
19

4
9
11

6

3

27
8
1

31
10
5

5

5

Ol
16

66
8
9
4

70
31
89
21

3

~2

9

9
3

2
5
3

2
3
7

1

4
2

3

3
2

7
1

13
6
5
8

1

285

71

10

3

15

3«

22

12

18

6

4

27

8

1

35

IS

5

5

eö
18

73

9

9

4

83

37

44

»
3

2

1

Summe D . . 3898
|

820 1
4218

|

99
[

%5
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üd Oberbergamtsbetirk Bonn ffir du Jahr 1867 229

der Unter Btützungsbere chtigten.
welche Schulgeld gezahlt wird.

tob» 1. Januar Anzahl

bis 81. Decbr. 18C7 am 81. Decemt«r 1867 der

Kinder,

Bemerkungen1

für welche

Vater-

Vaier- ZU- Vater- Schulgeld

und
sam- Vaterlose

und »-
i?ezahlt

lose Mutter-
xacu

jauuer- HMD TTICT) wird

lose lose

IIa

1

63

Qfi lOIfi 69 lßft4 »K.VJV ad 1. Cuter den 1684 Waisen befinden sich 90, welchen in
~9 1

72
3

383 48
3

426 2176
(ieCDissheit de« 6 56 der Statuten H r7inlmnir«h«i>inlf» »,.MikH
wird.

H — 3 85 3 , 88
J% 4 28 5
9 1 10 an j 31
13 2 15 147 16 163
7 — 7 82 10 92 —
D 2 o

29 6 o4
10 2 12 108 15 123 457
7 2 9 84 10 44— — 11 1 12
oz 2 33 8 oo
1 x 2 so 27

~8 — ad 15. Waisen sind noch nicht vorhanden.— 3 26 1 27 —

10 10 mo 71

1 MB mmm • fit*.
ad 17. Wasen und weht vorhanden.

1 , 1 14 14— _ _ 1 _ 1 64
in 1 14 108 13 lzi
6 co KlWO 0o 58

6 6
2 2 8 1 9

~2 1 l 16 2 18
2 18 3 21

2 — 2 3 8 6
13 8 16 —

ad 29, wie ad 16.
2 2

23 6 29 249 —
16 1 16 84 6 90

28 4 82 281
2 2 83 4 87 —
1 1 19 IQ
2 2 89 2 41

46 6 52 323 39 862
11 2 18 162 18 180
10 1 11 164 14 178
9 1 10 68 10 78

1 1 2 2

20
ad 42. Waisen und nicht Torhandcn.

4 4 2 22
3 1 4

ad 45. Waisen sind noch nicht Torhandeo.
4

fi4

3
6

7
«t

ad 46 und 47. Vergl. Bemerkung ad Tab. I B.

«8
|

62
| 551 4848 866

j

470« 12876
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IV. Kranke

No.

Namon

der

Knappsch&flsrereine

A. Beitragende

Bestand

am

1. Jan. 1867

Zugang Tom 1. Januar bis

31. December 1H67

Abgang vom 1. Jan.
bis 31. Decbr. 1867

Bestand am
31.Dcbr.1867

Beschädigt bei

der Arbeit

Sonstige

Krankheitsfälle

dur.-b

100
Ge-

nesung

Stan-

dige

Un-

stän-

dige

Stän-

dige

Un-

stän-

dige

im La-
lareib

behau -

delt

in der
Woh-
nung
behau-

rtelt

im La-
z.ireth

behan-

delt

in der
Woh-
nung
be-

handelt

an-

derer

ür-

Mcben

,

1. Saarbrücker KnappsebaftsTcreiu . . . 194 231 476 1994 694 8373 141 10662 580 157 322
2. K.-V. für die Saline Münster am Stein 10 1 9
3. 38 18 32 436 13 2195 37 2601 32 37 25
4. 2 2 1 16 1 347 7 362 4 6

5. Eschweiler Pömpehen-KnappschafaTerein 3 2 406 4 396 _ 8 3
G. Eschweiler KnappschaftsTerein . . . . 32 14 73 26 1680 29 1746 19 32
7. Stoiberger .... 28 41 10 126 9 1972 37 2062 23 17 57
8. Lendendorfer • .... 12 3 6 4 18 268 18 277 — 9 7

9. Günaersdorfer - .... 2 7 91 437 9 617 3 3 5
10. Mcintn.kia«cuer .... 11 37 43 266 1476 36 1711 13 17 45
11. Brünier - .... 4 2 — 337 7 328 5 3
12. Uemunder (jetzt Eitel) knappsebaftsvereirj 2 2 32 — 570 11 578 1 3 13

13. Quinter Knappschaftsvereiii 11 60 209 6 266 _ 7 1

14. K.-V. der Rtieinböller Uütte .... 1 2 16 401 3 403 6 8
16. - Stromberger Hütte .... _ 1 9 — 100 4 102 — 1 3

16. Asbacher u. (jnifenbacber Hatte — 14 — 35 6 42 — 1 —
17. - Maria- Hätte 38 1 35 — 1 1

18. Neunkiroher KnappsrhaftSTerein . . . 20 16 29 209 22 706 16 942 10 14 20
19. 4 26 67 122 10 401 11 589 6 3 11

20. des Stahlwerks Itoffnntame . . . 8 4 1 11 36 2 49 — 2 2

21. der DüUngcr Hütten 16 10 7 969 10 962 _ 16 3
22. - Stuiiikohlengrube Hostenbach . 2 2 z 9 295 1 291 11 5
23. - des ReTiers St. Wendel .... 2 4 — 44 2 47 1

24. __ 2 27 303 6 319 — 2 6

26. Moael-Kjiflppflchaftovereiü 8 7 29 600 9 478 127 13 17
26. Mayener - 6 4 — 85 2 90 3
27. 3 — — 37 38 — 2 —
28. NiedermenJiger 2 — — 9 — 42 2 51 "

—

29. KnappschaftsTerein Kheiupreussen . . .
— 1 — 1 — 27 1 27 — 1

90. K.-V. für die Bohetizoncru'schen Lande. 21 21 — — —
31. - Reviere Siegen I. 0- IL 86 21 8 96 9 2894 46 2924 63 30

- das Retier Musen 20 36 6 16 70 690 20 648 20 17 32

83. 14 13 70 866 40 883 9 19 12
34. - - - Olpe 8 15 1 2 260 8 259 9 10
35. Arnsberg .... 2 3 6 4 371 12 357 2 4 10
36. - - Wetolar .... 12 19 210 6 1443 8 1646 3 14 19

87. - dieRev.Kirchen.Daaden.Burbaoh 69 47 5 19 2 848 62 826 50 42
38. - - • Unkel und Hamm . . 44 31 198 1062 49 1189 68 44
39. 64 87 6 324 18 •2134 25 2495 45 67
40. - d.R.Bünden>thu-d.H.Wildenburg 6 6 1 5 494 80 464 4 5 8

41. - die Sei.Werl, Neuwerk u. Hoppe 62 1 47 2 2
42. - - Saline Westernkotten . . 11 1 10
43. 4 6 1 82 305 7 378 5 8
44. • f.d Graben.Wittgenstein-Wittgenst 20 197 2 209 3 3

46. Krupp'scber Knappschaftsverein . . . 21 " 98 115 2
46. Kmser - ... 7
47. 78 J672 700 700 4619 800

1

34054 729 38430 866 754
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der Vereine.

Mitglieder

Gesundheitiiuitand nach dar Bewegung

Krankheitsfälle überhaupt
(nach dem Journal des Arzte«)

Krankheitsfälle, für

Anzahl der Anzahl K r» n Ith Anzahl der Anzahl Kruia*lt*U|<
Krankhcits- der »f «Inen Krankheits- der auf .1Q.B

fiII« Krankheit*tage Krertfatitsfrll fälle Krank heitstage KraakhtlUJUI

»fe- Ua-
SlindiK'

Cn- 8tit>- l«,«»- fttU- L'B-
Btindig»

Uo-
•tiDrfLf*

Bün- l'nilin-

in« <tife *•• .11»» »UnJiR» dig. dlf«

3559 8303 53283 140348 I64r* I64 8173 6881 48367 134633 I644 194
9 1 72 8 8,0 84 1 47 474

1723 ia_w 20766 5036 12,i 64 995 622 14723 G2S6 144 11,14

146 223 1085 1747 7,4 84 69 102 864 1384 124 134

76 45 1294 680 174 124*4-*»*

1825 -

.

— - — 782 13931 174- 720 1466 10065 22264 144 16,1
182 129 2617 2014 144 1&4

637 — 4470 84 33 160 936 2461 28,o 16,0

137 1686 3425 10110 25« 64 128 586 3214 9818 25,7 16,8

505 138 3284 1663 16,o 124 107 70 2276 806 21,i 12,8

180 426 3000 9994 16,T 234 24 237 507 5544 21,o 234

191 89 2992 1027 15,7 11

4

142 278 *7*TO 2478 74 94 47 HO 627 1824 I.S4 22,8

23 87 — — 18 34 266 912 284
25 24

El«
476 214 in"19,8 26 24 641 476 214 194

__ — _ 16 22 267 677 16,7 26,i

399 im 4866 5344 12,1 84 399 603 4866 6344 12,1 84
78 542 1242 7134 15« 134 76 483 1242 5957 I64 12,5

34 31 250 436 10,4 14,1 17 29 286 426 U4 14,7

— _ 389 602 6730 6620 14,7 104— — — — — 197 111 2110 1116 10,7 104
18 89 12 21 647 1086 63.» 51,7

58 274 1176 3641 2o7» 124 21 141 413 1836 19,7 134

248 396 4387 4817 17.T 124 170 232 2633 3446 16,5 144
96 1539 164 80 1482 184
40 884 22,i 32 764 234
38 15 414 223 11,0 154 21 7 2U6 174 294

8 26 18 299 64 114 3 26 18 299 64 114
19 2 152 28 84 144 8 2 101 24 124 124

2182 881 16369 «259 74 94 602 279 14327 7369 284 264
266 472 8289 5391 vu 114 144 267 2901 4612 20,1 16,»

462 470 7773 6131 I64 13,i

70 69 1468 1126 214 19,i

99 286 2254 5789 22,8 204 61 157 1230 3174 20,i 20,i

700 990 6326 8882 94 94 203 262 4466 5426 224 21.S

509 471 10602 10112 SO,. 214
716 634 11809 10904 I64 174 490 414 9204 8698 18,8 21,0

1148 1484 14824 18916 12,» 12,7 521 586 9384 10671 I84 18,0

149 362 3911 8990 26,1 24,8

52 177 34 8 45 54
11 41 3,7 1 19 19,o

209 189 1877 1221 9,» 64 71 79 1627 1021 22.» 13,0

110 107 979 940 84 84 110 107 979 940 84 84

48 71 834 436- u- 6,1 18 20 244 283 134 14,i

(15071 19909 164128 264414 124» 13,33) 11325

I

16216 192371 286246 164t 17,40

Bemerkungen

atl 5- l'eber die Krankheitsfälle überhaupt
sind kein« ausreichenden Notizen vor-

augegeben wer
im llesitz de»

ad 6. Die Anzahl der simmtlichenKrank-
heitstage ist hisher nicht notirt worden.

ad 7. Iii« <

fälle kann nicht au

nicht alle Aerzte

Materials sind.

ad 8. Aufzeichnungen über die (iesumnit-

zabl der Krankheitsfälle sind nicht vor-

handen und können nach der Erklärung
der Kuappsclkafisärzte bei der jetzigen

Hinrichtung auch nicht gegeben »erden.

ad 9. I>i« Krankhoitslulle ütwrfaaupt

kannten lacht für Ständig? und Unstän-

dige getrennt angegeben werden.

ad 13. l'eher die Krankheitsfälle über-

haupt sind bisher keine Nutizou geführt

worden.

ad 15. Die Krankheitstage überhaupt

können nicht angegeben werden, da der

betr. Arzt iniwischen verstorben ist und
ein Journal nicht hinterlassen bat.

ad 17. Der Arzt ist nicht im Stande, die

Krankheitsfälle überhaupt anzugeben.

ad 18 Im Journal des Arztes sind bisher

nur diejenigen Krankheitsfälle notirt wor-

den, wo die Kranken auch Anspruch auf

Krankerilohn hatten.

a l 21- Wie ad 13.

ad 22. Ueber diejenigen Krankheitsfälle,

bei welchen Krankenlohn nicht gezahlt

wird, ist bisher nicht» notirt worden.

ad 23. Wie ad 22.

ad 33. Ueber die Krankheitsfälle über-

haupt ist bisher ni,

ad 34. Die Angaben über die ]

falle überhaupt können nicht gemacht
werden, davon den 5 Aerzten des Vereins

nur zwei das nöthige Material besitzen.

ad 35. Die Krankheitsfälle überhaupt sind

in Krmangelung der ärztlichen Journale

nach den Tagebüchern der Knappschaft*

-

ällesten zusammengestellt.

ad 37- Die Krankheitsfälle tihorbaupt

können wegen Mangels der ärztlichen

Journale nicht angegeben werden.

ad 4C Ueber die Krankheitsfälle über-

haupt war von den Aerzten das 1

Material nicht zu erlangen.

ad 46 u. 47. cfr. Bemerkung ad Tab. 1. B.

DU* biwImb »bar dl« KrukhciufUI. ibutwitpt
•tod vo» 14 Vtnla» »ariiiitii <. |(rbn„ un j kün-

d«ll*lb dl. riT,g.ki»mm.rt.n Zahl» .lebt
als auigebtnd«! Kctului M,i.<rhra werden.
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232 Statistik der Knappschaftavereine

IV. Kranke

B. Kur- nnd Arm e i b e r e e k t i gt«

Zuganjr vom l.JaD. A
h«^r

V

Decbr.1. jlnus r 1867 ws 31. De i hr. löbi 1867MW*
Namen —.

No. der Invaliden Angehö- fn val iHon

und rige der MIIJ rig< der durch
wegen wp(reu

Knappschaftsvereine
sonstige Mitglie- lorutige Mitglie-

Tod
\JTJ- Utdercr

Pensio- der und 1
Pensio- der and nesung Ursactti

när» Invaliden näre Invaliden

1.

2. 2 — — 2 -
3. 1 118 — 27 84 —
4. — —
6. Kottweiler Pompchen-Knappscbaftavereiu 1

j

— — — — -
6. 21 — 21 — —
7. 8 — 3 — —
a - — 7 —

l j

—

9. — — -
10. 7 — -

4 1

11. — 13 — 6 7

12. Oemünder (jetzt Eifel-) Knappsi-hüftsverein .... 2 1 1

13. | 5 1 —
14.

— — —
15. — — — — —
16. — — — —
17. • Maria-Hütte

Neunkircher Kiiappschaftsverein

— — — — -
18. — — — —
19. 1 — 1 —
20. — — — —
21. 38 — 5 83 —
22. Steinkuhlengrube Hostenbach — — — — —
23. 1 — 1

24. St. Goar — — 8 — i
oL

25. — — — — -
26. — — — —

27. Cottenheimer • — — — —
28.

29.

30.

— —
—

—
— -

K.-V. für die HohenxoUern'scheu Lande —

— —

— —
81. - Reviere Siegen I u. II 24 53 — 16 34 1

—
32. 9 6 8

83. 15 7 8
34. 6 1 5
85. 2 7 2 7

86. - - - - Wetolar 8 3

87. - die ReTiere Kirchen, Daaden und Bürbach . 14 105 11 91
38. 8 6 5 1

39. 18 5 2
40. - Rev. Ründeroth u. die Herrsch. Wildenburg 4 3 1

41. die Salinen Wer], Neuwerk und Hoppe . .

42.

43. 2 2
44. - die Grafschaft Wittgenstein-Wittgenstein • .

45. Knipp'aebcr Knappschaftsverein ........
56 Ruwer •

47.

54 444 137 S88
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im Oberbergamtsbezirk Bonn für da» Jahr 1867. 233

der Vereine.

sonstig« Perionen

Bestand um
31. Deebr. 1867

Invaliden I Angohö-

und
|
rigo der

Mitglie-

der und

OesundheiUiustand nach der Bewegung

der Krankheitsfälle der Krankhcitatage

Inraüdfn An^ebf-Hf» I»f»Ud«a AagvbArtg« I loTÜidca

«ad | a«r Uli* j
und

•»aMlg* lgtl*d«r uad »outtg*

Hniiionire' lnr»jij»n il'riuiontrr

du Mll-

glltdar aad

lllT>]irl»n

aad

onaug«
PrniioBire

dar Mit

(IMar «ad

Bern

r»

1

2

2

27

17
8

11

77

2
116

1

21

7

13
3

1

3

77
9

15
6
9

3

119
14
18
4

10

1873

365

154

159

SM

77

270

626
86

2615
240

-1307

86

34

(495 -
i

14167 —

5,0

16,15

866*

2*2.0

12,1

21.i

25,7

32*
30«

69.»

28,7

22,0

17,t

239,»

21,

t

17,o

td 1. Die Krankenbewegnng konnte nicht mitgB-

tbeilt werden, weil erst von 1868 ab Seitens der

die Invaliden Kranken-Diarien geführt

ad 4. Kranke waren nicht vorhanden,

ad 6. cfr. Bemerkung ad Tab. IV. A.

ad 7. Hierüber wurden bisher^ keine No
^
xni &~

geführt.

ad 8 cfr. Bemerkung ad Tab. IV. A.

ad 9. Wie ad 4.

ad 12 und 13- lieber dio Zahl der Krankheitstajre

ist bisher nichts notirt

ad 14 bis 17. Wie ad 4.

ad 18. Kann nicht angegeben werden,

bisher kein Journal geführt wurde.

ad 16. Wie ad 12.

ad 20. Wie ad 4.

ad 23. Hierüber ist früher nichts notirt worden.

Die ärztliche Behandlung geschieht ohne jede Mit-

wirkung des Vorstandes.

ad 23. Wie ad 12.

ad 25 bis 80. Wie ad 4.

ad 33. Wie ad 12

ad 34. cfr. Bemerkung ad Tab. IV. A.

ad 37. Da das erforderliche Material von den Aerzten

nicht zu erlangen war, so ist das hier Nofdrte aus

den Arzneirecbnungen etc. ermittelt
'

ad 89. Bs sind 11 Halbinvaliden fast

Jahr antlich behandelt worden.

ad 41, 42 und 44. Wie ad 4.

ad 46- cfr. Bemerkung ad Tab. I B.

ad 47- cfr. Bemerkung ad Tab. I. B. Eine genaue

Angabe der am Schluss des Jahres 1867 in Be-

handlung gebliebeuen Familieuau»etiüri«eii ist dem
Vorstande nicht möglich.

*) Die eingeklammerten Zahlen reprisentiren nicht

das richtige Resultat, da die Angaben von 12 Ver-

flicht
|

32.47 ' -)•

Digitized by Google



234 Knappacnatovereine

V. Geld-
A. Stand des Vermögens

der

Knappscbaftsvereine

A c t i v a a m 1. Januar 1867

Ilaar-

bestand

* > 4

Werth

der

Immobilien

der

Mobüien

nach der letzten Inventur

est [* 4 «* I * | 4

Sonstige Actira

(unvenia» liehe

und

Ausstände;

I * I
4

Saarbrürter Knappschaftsverein . . .

K.-V. für die Saline Münster am Stein

Wonn-KnappachafUverein

.

Ichenberper

tl
Eschweiler Knappfhaftivereiu

Stolberper KnappschafUverein
Lendersdorfer - ...
Uü Miersdorfer - ...
Meiner?Hagener ...
Brühler - ...
Gemüuder (jetzt Eifel-) KnappschafUverei
yuinter Kuappschaftsverein ....
K.-V. der Rheinböller Hütte ....

- Stromberger Hütte . . .

- Aebacberu.Grafenbacb.er Hütte
- Maria-Hütte

Neunkircher Knappschafteverein . .

K.-V. der Burbacber Hütte ....
des Stahlwerks Goffontaine . .

der Dillinger Hätten ....
- Steinkoblengrube Hostenbach

in St W
St Goar

Mosel-

i

a. Allgemeine
b. Mayener

"'

c. Alfer

d. Gerol

e. Bleialfer

g. W<

Summe
Mayener Knappschaftsvefein

Cottenbeimer - ....
Niedermendiger - ....
Knajipwhaftsverein Rheinpreasaen . .

K.-V. für die Hobenzollern'scben Land
- - ReTiere Siegen I und U
- das Revier Müsen ....

Brilon ....
Olpe ....

- - Arnsberg . . .

- - - Wetzlar . . .

f.d. Rev. Kirchen, Daaden u. Bürbach

für die Reviere Unkel n. Hamm
- das Revier Deutz ....

f.d.Rev.Rüuderothu.d.H.Wil'ießbiirR

für die Sah Werl, Neuwert u. Hoppe

das Revier Wied

7i>47 12 a

36 13 8
3399 19 fi

16 13 10

19 10 11

234 25 1

239 11 5
114 12 2

200 24 7

7 16 11

201 17 4

55 29 10

460 i 7

8 9
86 28 2
39 18 7

923 19 7

1250 28 1

28 1 1

447 17 7

481773
635 I

70000
15893
10866

|

39570

253.00

7862
8439

36577
18957
4264
4100
5000
2400
1500
2665

3027

1

4333
4709
39189
15836
2975
4550

223475

11 7

18 6
29 10

16 9 14710

2500
200 i

—
100 —
176 6

31 fi 81 10

8 7
18 9
15 —
2i ; 2
14 10

166 20 —

80 10

450 —
150 -

460 —
270 -
31 20

31 |-
_ i

12

4,
22 1

28 :

27
i

10
290
235
42

919

101 21 7

40 15 4
37 20 1

26 1 11 10
49 15 —

12 1062
9

5400
400
150
132

2528

19! 8

6 5— 6

327
36
107
120"
3

i2156
1047
1621
183
611
26 I

2623
494

;

991
'

190
'

22 i

44 i

178

25754

11

3

24
14

1

— 11
29 —
11 1

7 10

8 9

7 6
22l-
9 6
19, 6

8610
150
74

433
874

14439
287«
22961

3362
6010

26651
16920
44740
11200
9135

13942
395
1846
2313
1806

6 11

17 !
6

14

27! 9 1,061174
|
24

206
17
40 134 9 9

40

44 -

84!-
20 —
36 —
15 -

15 16
17 -

22 29 9

145
204
49
117
25
160
800 — |

—
1449 13

1
6

200
8 12 6

270 —
105 -

869
396

151

333

446

19
!

9

10
|

9

11

22464l|26
;

l 6 28167(17) 6 4[ 6
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23.1

rechnung.
bei Jahresanfang.

Bemerkungen

ill.tr Activa, die sich nicht.

Statktik. XVI.

Stimme

der

Aetiva

k 4

727.Y>2

(170

n; mit

1.147;.

a;tvsi

2;;t>

2.V.»lt

1:1227

4.17*

41.'.')

fi4l.O

21:;:'

lWM
27H

;.i:u

47..1

Mit IM»

HWlö
;jfw
:.i7i

1

11 0
12 L>

2* 7

i:s 4

1 11

23 2
•_' -2

21> In

1 7

20 ;»

2* 2
IS 7

Ii' 7

2:;

22

r,

.'i:">41 21 7

440
187

2>;2i

ir. 1

Jo 1

is ;}

lö 1;

Passiva am 1. Januar 1867

Schulden

auf

Immobilien

I
* 4

Schuldon
Passiva

Bemerkungen

Ü022

217
IX'.

13.;

1 71^1

:;o.x;;>

24787
:>*:.*>

:>7:>S

2.17. Ii

2Ktt6
i.WH

1 01321;

14 IM
ns
im
2:,H7

IS»*

1.32740t» 10

2 lo

1;.

2S ;>

,

r
.

22 10
;i 7

21 s

:i
.">

11

2H —
2:i 1

.

-

I I

17

in 1

13 1

12

270 - 10

270 ;lti

270

270 - 10

Ol. und 2M. bis e sind

ad 1. Inrl. .los Brod- und MehlKeld<>r-
fouds.

ad G. Dil- Krankenkasse ist in früheren
Jahren nicht aufaciioinmeii norden.

ad 8. Im vorigen .fahre ist »-in Capital
v enn.ljren von Kl 78 Thlr. 2H Sgr. 7 Pf.

witftjtoln'ii. Ks hat fh li jedo< ). heraus
gestellt, diss in dieser .Suiome das
sonstiee VerwOfreii von 31« Thl. 20Sj>r.
inbegriffen war. weshalb hior nur
78*52 Thlr. K Stfr. 7 l'f. dnsl.ar ange-
legtes Vermögen vorgetragen wurde.

ud 1*;. In früheren .lahm, ist irrthum-
heh nur dos uushar a»yele(rto Verum.
gen ul h Bextand am^egebtn u .rdeii.

ad 21. Ii. früheren Jahren ist d«r unter
.Sonstige Actn.v aufgeführte Betras?
nicht U'rmiMvhti/t werden.

ad ,'iO. In früliereo Jahren ist von dem
Vorstände nur das zinsbar angelegte
Vermäßen als Bestand ant;e^eberi

wr.rde.jj.

ad M, Der Werth der Mobilien Kar im
vorigen Jahre auf Alf. Thlr. abirenji.de t.

;.<! ,1S>. Die Atisstände und Passiva waren
im vongeil .luhre vom Vorstände nicht

ad 40 .1. 47. efr. Bemerkung ad Tab. I. It.

81
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236 Statistik der Kn&ppscb&fUvtmn«

V. Geld-
B. Stand des Vermögens

Xo

Nunit'ii

der

Knuppsohat'tbvcreino

A o t i v n ,-i ia 31. 1> c z e in h e r 1867.

B.ur-

bo stand

ViTimi''.'»

Wort !i

dyi

Inmi.ibilieli M...l.ilion

ili'i -intjt. Inventur)

:

-•V' '«£<: •v. -V •

22*>3* 27i : 441006 258310 • 7 16463 - 3S3 Ii

41 . i 635 — —
7.o:w i:) 7< » M

1

— 2.VK» — —
13 i 16671 — - 1S(I '7 — — -

K2 ?.i 111325 21 • 1IKI — —
76-S Li.» 1

1

3s77>o
1

177. i! — —
2i;y i s

1*7 21 1 •25si"l :i ;i
— 44M

71* 27i i- sy.is ii 140 140 —
iyt :i

: y:;ix

12*26 :Uy"2 r.

;

i

Iii lW.t in 270

H27 MS3 III !! Sl 10 :iy —
31 l<MI — _ -

225 : i li*KHl

S2 17 i 261» 1 30
212 i: l.i"S

1 Iii l.- 2', 162 ' 10
33117:» 1

1 2H0
:>:«.; 7 k j

.«;2 U 250
r.in* II 12

:->SS<-*i t :

16206 2:.) yiy y 1 21

S

]

K3 14 21117- Iii 15

767 12 5<.>7>o 43 27) 1-U 9

157 ii y 6'il N) 40
•_»t) :<*) Z ..

.">7

20 i:v; .
137 i 27-12 - 44

1 5 24 10 15 is y — _

4f. ii
— :

im i;> t y7l4 15 84
67 i- y IM 24

.j :;2

21 .-7 t; 130 17..

8ftS i

y 1 15 1")

2712 24 U 14IS0 ! 17 752

«

-

ijhki 2t; i 2!»7i»6 1 14ö 464 ü
1766 11 2457513 Ii 204 25
11!» 27 c 3351 - 2 81 7

47t* i im 117« 14 2yyi l
-

342a 23 10 17H20 167 7 7 522 6

727 ir, l 44210 300
inyn 15S4 1.7 116 21 U

'.IUI 11 i 10185 200
66 28 i 143t! 3 IL —

*

6 2li 425
2:«) L7 1 1HI6 270
141 : <i 2663 7 105

2380 2!» 10

v.)37 21 H KW»*» 200

1837 7 46800 22' 2
.._ -=-— LiJ

.S'Mlstil».-'

A.liva

lunvemtis-
li.;h«' Kor-

.1:

Uli

\u5j>t.:m.|i>)

3 3

-
c

o et
'S .s

-

741701

07b .

77ÄSS l.'i

lf>W 17

10ö*»i

'.WS

lsy.'i

4084*

i>Yi> l

271i IT

l»V>lj

Öü6t" LS

:;

t.

7

0.

7

S.

:

10.

n.
12.

13.

14.

15.

Iii

17.

IS.

19.

20.

21.

22.

23.

21.

26.

27.

28-

29.

30.

31.

32
33.

31.

36.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

46.

46.

47.

Sa*rt>rnrk«r KrHiijpschiiftjsvcrciti

K.-V. fflr .iie .Salm« Münster am Sloin

Worm-Khjpps.'hÄfl.^ereiii

Ii lienberger

l'.KcLwcilt'r-l'iiriiiK'lion-Knapn.scti.itlsTdrtiii

Ks.-hweiler Ktuirf^cliihsvcrtiu . . .

StultnT^cr - ...
LomlcrMlorfer • ...
tjünncrs'torfer - ...
MoiiMirzhasciior - ...
Hrüliltr . . .

Goraiiuikr (jct/t Kifrl-i Kn.ipjis, haft>v.

Qiiinter Ktiappsrluftsvoroitj ....
K.-V. .1er KhemWillor Hütte . . . .

StrX'ml.erpor Hiittc . . .

A«l..n-liet u. Orüft-iihachiir Hütte

- Marin-Hüttf ......
Xtvmikir.~fi.l r Kua]if.si'haftsvfrt':]i . .

K.-V. der l!iirt.;whfi lliittt- ....
it<>s Stahlwerks (i.jfT'.nitaine . .

il^r l'illinv'er Iliitlen ....
Su-inki.lilpiicrriib.' Hostonbiicl'

(Iis Kcviers St. WVinkl . . .

St. lii.ar ....

Mosel-

Knappsoli-aft.iv.

o.

(i.

>

1

'.

AllL'.'moiiii» Ka*s.;

Mavctier K ranken k.

Aif.-r Krankenka.ist

( ten'lsti'iiKir -

l'.lcialKf

MaltK'njiT

W.alcHiüi'ht.'r -

Snimiu: Mr«ol-Klla]-.p*i:»iaftsv

llajener - ...
Ciittcnheiirier - ...
Niflennen'li^r - ...
Kuapps.'baftüverviu Rhein preiisson .

K -X. für die Hdheiirollorn netien Lando
-

^

- ^ReTipr^ Siefen 1 u. II

BriU'ti . . «

- - - Olp« ....
Anistn^rp

• - Wetzlar . . .

- f. d. llcv.Kir. hcn, Dnaden u. llurhnch
- fiir dio Reviere l'nkfl u.

- das Heuer Petit?.

1. d.Rcv.Küuderothu. d.n.Wildcnburc
- für die Sal. Wtirl, Xenwerk u. Hüppe

• Westflrnkutteu
- das Revier Wie<l

- d.tirafscb.Willueustein-WittfTeiis!

Kruppscher Knappschaftsverein . .

Emser - ...
lioliappeler - ...
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im Oberb«rpuDtabeiirk Bonn Kr das Jahr 1867. 237

rechnung.
bei Jahresschluss.

91. 18Ö7.

Schulden

auf

Immobilien

sonstipe

Schulden

Summe

der

r* * 4

Bilanz.

7.w)s.-l,fn der

Active um Kfide

iles Jahres

Passiva

um Kade

dt-s Jabtes

-* 4 4

741701 25 — — — 741701 2;'> 9

>>7«i i«; — — t!7<I 1« 10
77.VW 13 — — — 77.W 13 —

ir» 10 — -- -- 16*M 1:> in

24 10 — — 24 lu
27 27 H
1 *1
1 o <

. 1 K
i

I 1
1

_1
j

r
( *j

•ti i r*. Ol l

4

1«.
1

1 *4<**J 1
J C-T^ l

1 1*

•>H£ J
e'b ')

Ji i't_l <)w

.«* *
J
l

£i 1 — <
1
- 7

1 l
1 ili >" t l *> 1

1

1 Ji~J 1 t r
.

l
**

£ 1
'El m *'

*>•> •>->

1 • >
1i

t
*>

r.
,.»

Iii1*'

r.
, t

1
1

i
i

1 7't* 1
•i -k

l
• 1

i
i

*H(
(t

*W k 1 7
.5*H *

l>4
(

f
|

1 f 1 <(

(W7 14 !> . . 11 «J

r.71) 7 . 570 7

22 11 — — :i7 22 11

I;i7 17 4 — — — 1.07 17 4

26113 15 11 2<;oa ir. Ii

ta 13 7 t> 1 13
4'» *)

t> 4,
r
. »i

7 7

IS n 2il 1«

r»7 17 l:»7 17

it;:t 27 Ui'J 27 Ii

sss 4 ÖKH 4 •»

1024 1(1 1024 Iii

17.;:<3 11 i
17M 11

32:iO<J IM 1 :i2:so;» 1»

2*;m»; in 10 2fV.-Hi IV 10

27 6 :w;ot 27

18 »»:» IS

.10112 14 5 30112 14

'.'2u;(3 28 4 22033 2« 4

45237 16 1 4.V237 lä 1

12*:n; 8 11 222 4 r. 12674 4 i;

11379 11 1 113?J 11 i

i wr.4 I 144:'.! ü l

43

1

2t; i;
z z 431 2ü i;

2347 0 n 2347 6 Ii

27 i 2iHX< 27 l

23Kt 21» 10 23tW 29 10

21 8 12137 21

4ü0!>7 11 1 4W!>7 11 l

1,435»« » 704 « 1,434000 28 10

sflmldeiifreie!»

.im

31. r*cl.r. 1867

Bemerkungen

4^2 1 In 4«2 1 10

4 ;> 222 4 5

704 i 0 :i| 704 1

C 3

a,ll. Inrl. de* Breul- <iud MeLd(fe!der-

f.nd».

ad 3'i. IIuWt ilmn j.insliar ^iicplcfrU1
!!

VcrniMireii (K'htiiiori sich (i2 Stück

B^rg. Mark. Kucnhabu -Prior.- Oldt-

wüoncu ü 100 Thl r. , w«lch« min
Nenuwcrthc (?e)>ut.bl >ind. Nach dem
Courswerlh^ hvtragen dieselben

4861 Tlilr.

ad 38. TroU de» Tab. V. 1>. iiachpf-

wicsen<!n l"<!l*rscbusses liut sich da»

Vernit»gen we(jon den am Jabre»-

schlusx uieilriifou LVurswerthea der

81«
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2;>8 Statistik der KtwppschafUrereine

V. Geld-
C. Einnahmen vom 1. Jaousr

Namen

Knappschaft.ivereitiP

Laufende Rnlri{(
.1 « r M i t ir 1 i « d e i

der stän-

digen (mit

Ausschluss

der Lein

* •)

der

beurlaub-

ten

stünden

der

un>I:indi^eij

der

Kranken

der

Werks

Kifenlhünier

Eiutritu-

gelder

und

Beitrags-

>i* fr 4

Anlüge

bei

Lohns

-

ll;r-

hesienin

(fei'

Gel-

Saal lirüeker Kiiappsihattsvereiu

K.-V, für die Salm«! Munster am Stein .

Worni-K_nappsehaft.svereili

Iebeiif>er^er •

l']seiiwcitor-I
>
iii[i|t.d)oii-Kii/H|i|i.'<eh.'ifi.svereiii

LVUeiler Knappsdtaf Uy rrem . . jj"
j

Stolber^er

Lendersd..rfer

Crümiers dorfer

Meiner7]i.it;eiier

Krühlei

ttemüuder (jetzt Kifel-) Kna
Vtiinter Kruppsiiiiifrs\erem .

K V. der Rheinl..7l!er Hütt- .

Str'tninei^er Hütte .

Ashaehcr u. tiräfenlj.ieher Hütte
Muriii-Hüite

Neunkjreher Kiuppsehaftsverei»

.

K -V. der Rurliaener Hütt« ....
des Stahlwerks »KifTuntaine . .

der |lillin«er Hütten ....
der Steinkohlen;:™.*: Hostenbach
de«. Reviers St. Wendel . . .

St. tioar ....

In.

Allgemeine Kusso
Ii. Mayener Krankenk.
c. Alfer Krankenkasse
d. fteroUteiner -

Miapps- h*ft,v. , 0 HIeialfor

f
f. Mulber^er

V g. Weilerhaeüer -

.Summe
Mayener
Cnltvnlieimer - ....
Knsdermendijjer - ....
K -V. Rheinpreussen

für die Hohenxöllom sehen Ijinde
- Reviere Siegen I. u. II.

- d;is Revier Musen ....
* - Union ....

Olpe ....
• - Arnsberg . . .

- - Wetzlar . . .

dieRfv.Kirolien.üuodeiijRnrhjich

Unkel und
"

- das Revier Denti .

für das Rev. Ründeroth u. d. H. Waldenburg
K.-V.für d. Salinen Werl, Neuwerk u. Hoppe

- - Saline Westernkotten
- du» Revier Wied .

- d.<"iraf»<:h.Wittif<m$tein-

Krupp'scher Kimppsehaflsverem
Erawr
Hotaappcler

.wt^io s ^ 2 u; un
32 24 —

9771 29 \\ 40 1«

700 -'4 -

766 20 —
4070 0
-Mi* '21 2

3599 19 — 2'.w-

2*54 7-| 27 1

77*11
•2202 6 "2

839 Li Ii 25 29 Ii

196 -20 -
i;>.>4 ai -
53it I* — 3 S«
1 45 14—
550 -2 - XI —
296 h_

3712 26-
879 2-'l

29*; 25 tij

3+01 6 -
2184 10 7

145 24 —1 4

20;) 6 - 2*3 24

60061 3523
5 26

4291 29 155
652 l)

•J

'

11

116125 1 CJ1044 —
38 2<)

14054 5 ilj 102 15—
676

13 0
401*5 :t —| 24 24—

10161t IS

1783 Iis

1629- -

4614 14 3

415 2t; 6

22.51 15m 24 -
Mi* -23

20i.» 24
1hl

121 12

3314 5
1792 22
3*5 15

4351 12 X

1124 24 -
291 1«
1472 2

581 l;

73 2;»

169 21

208 27
3 1"

21" 1(

1t 166

559 1 1

357 V.-

'231 Ii 11

131 I

77 19 fi

63 IS 7 I

2499 3

5081 i
•.

570 20
569

5062 21
4925 0

6230 1

1852

177; I l i

5810
710 1

328 10

30911 5

134411

IS

220 :»

183 17

90 6
1 28

428 4-

3" 5 -

5 18 -

117 23
107 -i

114
7 6

st; 19 -
28<; 14 -
167 10

57 12i 3
132 15 -

80 20 -

5 13

964 10-

76-
2K! 10
14 19

2174 20
2340 15
3902 3
511 7

1374 3
'-229 18
4tX»l 11 -
2427
3541 18-
2330 2 8

«17 2Üi f.

181 2i-

182 17l 21

39

••».3 20
5 2*;

3 H-
3 2)'

7 1 |s —

10326 27 9

201 -"27 6 —
116823— —
34ns 28 3 -

1242 27 9 —
1372 5 6 -
1026 22 -

511 13 6 11
172 2»; —
432 1

1

•AI« 24

3513 16 —
2X36 7

341 5
3876 9
3582 12
21S 21
811 27

22 12 1

27

12 10
-- 12

- 16

2614

39

51 15
7310

;» 13

15 28

5 24
137

86 28-

-

1210-

11

7^10840 26; s|3389 120| l|

812 13
257 23
259 27

5 14

663 15 —
3 18

66 15

A>69 11

49 5

10

115 2411
Ai7 12

92 fi ß

5655 22 3

2415 Ä
4491 18

533 7

971 27 '•

2547 B

6798 1
'•

3631 :;

4838 23' 9
AI6416 4
881511
29 5—

987 1811
391 17

245 291

— 129W :>

1
-

•SZi-

9016 s

* ;t 1;

143 i »

- .10-
70/ -» «

:L"
IM;» .;

74 3

{ - -

71

. H

I

AI
2

31

»»-
65! 5 "

172tt5 i

17 15 —- •—

17 15 —
37 10 —
9 15 —
1 9'-

189 ;24 -

52|
249 •—

632 115 -
63 1 1.

336 ; I5!

250, 9 —|

6 —

-

32 13
1

S

~M17-

13 15-

33 i-

iIjs-
9128-

93'»-

ur r •?

1» 3 i

96j 1-

töH
176

I

1—

1725 *
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im Oberbargaoitabexirk Bonn Kr du Jahr 1867. 2\9

rechnuDg.
bis 31. Decerober 1867.

Capital.

•

r *ü" !

1548* 1 >

24
£158 : 1

771 1

r.20 s

201 it 21
'-

1405
3'J

1
' -. (',

;! iü

1751 1'-
1

1

ins:. lfi ]

1*3 IM '

1 1

nn
02
12« 2.H Ii

17<r2

242 1

1S8 1 !

-

Nut/migen

,|,.s

Iütl]'jlllln-!l

veim.'i.-ins

Km-

uabtueu

>ii[llll!"

>t"i

etalSlllü.Miijfell

Kilili.lIiliitSSi

Kiji'k/.ij-

1 ' in l»<- 1

1

<

1

U |
> 1 1 u 1 1 e 1 1

,

v.m

K.:s..ij.|,t.

S.I-ji -

künden ii

Zu

.Summe

Kiiuiahirien

H e :r. .? r k u :i » u

24t;:; i;> i I72i> 2S 4

7

71 1 1

12 25
>; 15
ä u; :t

•i 27 :<

51 Ii»

1 öl 6
sr> ij

-l 2* H

2 h
ig s ü

22 i;

2»;«2ih

102

:il*l!>

2su
2120

to:>27

an:»
25541
»i7u;

12*01

:!58h

1 II

l'.i !'

1«) .

r
j

7 1

15 11

7

27 2
17 ld

17 —
17 10

2 3
i:>

1:1721 17 7

:to 2:5 1

204 n

1Ö50 - -
Ui> - --

:>0

25<>

6 'J I

7 (

IS -

11 10
15

71 20
1 2

520 10

M«7'J

<;:.l

l:t7!t

759
l:iM7
Hh]0
Ii?:«

l;S2f,i

s'2s 1

Hl 7

KM

12 t;

21 •
]_»' :t

27
•Jl 7

2S !»

1 10

1 :j

W2 - •

is 25

" i~*r

<;:w 2s —
100 -1—

l!t5 f.". I !

4 11 7

.Hl S
- is ;<

- I ö —
1 «

Sil 0

JHSil 2!» H
5«7 11 -
;'>'_•:) — —

1.) 9 7

ll.'lj 21 0
S 21 !)

i:',:i

I l

- H-
a 4

11-

1M 10

1«.' t;

20 7

21 1

2:1 —
1 <;

10 10
1

157

•>
Iii

lfi

:il

27

. Ii

70

1

Jl

7

Ii

1417 ;>1 1;

:")
1

Sil J< 1

4Ü70
«50 2'.»

:;7f» 11m

:t «

I-

•ji; 10

25 lo

220 IS 10
14-07 IH 7

ir>-
lfi-
:t

4 10
s 1

ir.

ir>

17 in

107 Ä ri

:(:> a —

s:i:.;:i i?i

r.no 1

i«7:t 11

k:>i >i

1SIS3
1:1102

1&7:">!>

721» 1 -7

ftöl 22
107 2:5

7.-i.*i :t, s

S81 2 4

2'vN • S —

150

21 8 —
2 .1 —

11 11 7

— _ _

251t; 24 U
1021 10 :\

%!» III 10

lirj Kl •

31S41» 1
1

'J8 1*1 . 1

1

.

•IQ 1« 1

1

,

H 1 '1
r
i

1

4( uj7 1 1

.

1 1?-^* 1

1

-

<1
' Ii il 1 .

i
1

1

1

1 1
j— »

1 .s

1771JIM 1",

7.V.J
'

,

>W2!( 5

12:ni J.

i:;2>;i Jl
-

1

ij<)24 L'.i ;)

917 1
; 1

:

iasy j

'

-

5r.7
:

:

i:> 7

M32 21 i

Jl

l:l.'l

i>;7«t 1

«;:> 1 J

:»7!) 1

;

42« j .

i;i;2 25 !0

220 IS 1-

15l'»2*>
'1

s'.m '1 -

15742 J.

11110 1

4ii7'.» 1 1

1 m:> 1

i«is:i 12 J,

i:i (02 :

itlioo il :l

72K1 27
1101 22 -

107 2--J
-

•z>n\ 21 1

;

Ht2l !

Vi Mi

Hei <lttjjc:iijc:i \ ifiin'U, »u ilie li.n -

tniLT'' 1I1T üfurhiuhtnii uri'l K r:mkt>n

nii'hl lif'Somfcr.i aufgeführt, situ! <li-'

-olhcii in .it'ii lit'itrü^.'ii ,1er Stätiiii-

K<Mi resp 1 '[i.<tjmüui-n outluilteii.

Kino anurthcnuli! TroLisuni; i>t nii-ht

v^r^iiotmnpü v. 1 1
1 n. da hii'nlur< l>

nur MiiL'fiia'ir ({•'sultjitc entstehen.
;nl 7. l>ii- Hiiltäu'i' 'liT .Stall, ligfiij

uti'i rn.<täiuüi'..-n stuivii !i;.:fit. av .

l.'funt uh.l ist itii- Trennung amiii-
liermi vnif r-ndmui-jn.

a>« I >« hourlaubt^ Mit.'lie I y.-.M'

keine lleiträife, wpil ul.er TiO.Jahi e a!t-

10. I>l«> (.«uri^.il.te Miti;li<sl zahl!

kfiinr ISeitrit-e. iibf., V) Uhr-
Mit-lieil.

aii 4^ un'l 47.

Tab. I H.

•ft 13«merliijtig aJ

4^253 16 10 25:iä 1«71 20 8 551152 1

ti 9 50S88 '17 S vu\- .; W2174 24 11
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240 Statistik der Kiuppschafsvereine

D.

V. Gel
Ausgaben vom 1. J«

Namen

der

Kuapp&-haftsvereine

Kür Gesundheitspflege
Meditin u.suustige Kurkosteu

Honorar förYwaimaitgliadw
föf An

der welche in
hei der

Amte Arbeit
verletzt

worden

der Mit-
pewohn-

)rUcaer
liehen für Inva-

Fillen üden etc.

v k > «I* 4

Knuiken-

löhnc

* * 1

3713022
11 1M0

1711 5 6

4<il 14

35514

374 26
S01M0
7u92 29

m 7

1705 27m i ü
609 12

Summe

* *| 4

Laufende Unterttntni

an

Gani-

invaliden

an

Halb-

invaliden

* |*|4 *i*|4 m 1*4

b.

Saarhrücker Knapnschaftsverein .

K.-V. f. d. Saline Münster a. St.

.

Worm-Knappschaftsvcrein .

lebenberger Knappscbnftsverein
Bedrweiler-f'ümpchen-K.-V. . .

Eschweiler Knappschaftsverein

Stolberifer •
,

Lemiers, lorfer Knappscbaftav. .

Gönnersdorfer

Mcinerzhagener - ,

Brühler

Gemünder .jetzt Eitel) K.-V. .

Vuinter Knappschaftsverein . .

K V. d. Klieinbi'dler Hütte . .

d. Stromberger Hütte . .

d. Asbacher u.( iräfcnhacherllütte

K.-V. der Maria-Hütte .....
Neunkircber Knappscbafuv. , .

K.-V. der Burbacher Hütte . .

d. Stahlwerks Goflbntaine . ,

der Dillinger Hütten . . ,

d. Stcinkohlcngr. Hostenbach
K.-V. de Hcvi.ra St. Wendel

St Goej . .

, a. Allgemeine Kas.se

b. Mayener Krankenk.

|
c. Alfer Krankenkasse
d. Gerolsteiner -

e. Hleialfer
'

f. Malberger

g. Weilerbecher -

Summe Mosel- Knappschaft*verein .

Mayener - ...
('ottenheimer Knappschaftsv. . .

Niedcnneiidii;cr - . .

K.-V. Rheinnreussen

K.-V. f. d. Ilohenzolleni sehen l«an.le

K.-V. f. d. Rev. Siegen I u IL

für das Revier Müsen
- - • Brilon
- - - Olpe .

- • Arnsberg
- . - . Wetzlar
- f. d.R. Kirchen. Daaden u. Burbach

f. d. Rev. Unkel u. Hamm
für das Revier Deutz

f.d. Rev. Binder. >th n. die H. Wildenburg
K.-V. f. d.Sal. Werl. Neuwerk u. Hoppe

. f. die Sah Westernkotten . .

- für da« Revier Wied ....
f.d. Grafsch. Wittgenstein- Wittgenstein

Krupp scher Knappschaftsverein . .

Kaiser - . .

Holzappcler • . .

Mosel-K napp-

schaftsverein

Summe D

6300 34656 Thlr. — Sgr. 1 Pf.

15 —I- —! 1315 9 112-
1850 528-25 4 1015 1 10 106 2-

842| 6- 410 Thlr. 25 Sgr. 7 Pf.

227 28 284 29 61— 1- \-

101£ - - 728 Thlr. 1 Sgr. 9 Pfc

2531 16 10

601 5
336 25 -
1206 20 —
424 9-
657--
47:» 21 -
ML 6
86 22

2t;

100 —
9*5 7

600-
200-
829 7

500
wi 15-

406 22 -

-21

41 16

8210 4 H

i :.s-i is r,

6281 4

MM II

*V>* 1

1

10 6

»; -

In
46

411

-:~4

.489 12 7 17 26
54219 11 -_Ii
237 17 10 -

16 2 156 2 2 —

15- 288ill

6— «9 7 6 8
l lü 30529 i

-

237 18 -
146 9 -
105 15—
8418 6

2095 13 —
204815 6
13611 —

2215 7 2
73211 -
is6 2>i «;

411 8 6

2112 26
2019 20
1621« 12

2277 22
1248 18

5173281
1387: 19
1774 6 11

1570 8-
77011 rj

30926
444-
278 21

4*9.* 21

8770 18

615 7
4031 13
1486118
35211 11

1140< 13

2-
254 21

IHN. 15

193

r.1559 H ^ :

_;_f jai-J-T
4 - s-_»5t; 7 i

zp
{

BS:.
'

176*|

2990 9—
107518—
33625-
1297,15—
1016: 4 2
8918 1—
48618-

."dz
206 3-
30- —

194517 9
72426—

5978'lß
3033—
IM
34416—

194 7-

2iX)-;-ji-

767 *0-
363 D -

i:k* 3 6

55*29-
241
89215-

477
29

1492 3 S

79 12 6

51 1 j

24*. i:.

3432 2»-
•* r

t fl
"

19.'. 22

6! — —140 21

150 -
226 6 —

296 4 - 30 15 -

28 16 3 5 3 9

| | |

119 20
154120

Ii 6
344 22

1 8
3 -

8
2

fc

115 1 -
2sy rt 4

812!-
5 12 22 4

225-
39 26 -

375112 9

589 27,-

UK 4M —

12

1184
5

13

:t

3
76 lt; -

619 7 2 35 18 9 620,17 10
75 -| - I--
70 - — — —L
81 15-: 9 11

7820— —
2017 2 -

1281 28
^25 15

166811 424819 2 2146121 9l

21626 3 — —— — H- I—
294 3 9 12»i 8 4 365 14 8 30 11 11

1606 16 - 183 3061 - 7 -
20611 7! 7 •

70 3 10
4018 8

26 21 9

2 8
610
12-
16-
26-

265820!—
1383111 9
40—|—
26 10-
44*2* 6
115 20 - 6 20-
121 29

34402 9

52 9
16 1

157 29

81- -

968
in
75
64
68
18 6 3

8213! 1—
HJ60 12 —
2115 241 6
406 8—
449 26-
1803— 6
2919 1 —
2K17 2* I

4276 26 6
1831*15 8

?p-
433 8 6
887 5—
85

1

5 6

2243 16

368 26
216 15 l<i

186-
151 19; g

64 15
7818,28
3623 7

6479 7
1193 25-
1266 4
3t-^8 15

7668 16

7066 5j

ltHs')* 13

4481 13
{

101 9
49 16 10

1277 1* 2

517 14-
869 211-

k —

2 - —

152 4

30 8

1791 2 6
295
1983 16
183
2KS 2/. H546 15

2032 15

1181 5
846 410
14.3 15

221 2
13H.

128 in ~
80

175 7-

Z -U
r ::

P

-H 1« IH_U 4414 -

8 81-

882B- *

2*7 2 8
11827 6
191 15—

,

-. 7 16-
3015-,
40 10-
169 15 -

323

625 9

292-12 >•

1811 2 «

24KJ25- 1*
1*527 6

"

312- -

I..-

3412 7,' S B»
1390 S, 6

29 11 762 12 t::'

- |-|_ 966-h *

z z:

_

166—
S2U-

20115-
1*22 C

7| 76761 Thlr. 24 Sgr'.' 1 I'f. 8784811 3 199012 14 lljö9&57 5 1

1

' 1556 2o)l 1 ;918l7il8 1 3tft1
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e c h n u n g.

j31 Dccemb.tr 18Ö7.

ausser-

orclcntlirhfl

Untflr-

StlltZUIlU'Ml

1 l 1M35:»

4-
:

—

i — '.

•>

145 14

i:i

i in 100 1" !

i]_ ;to« 11 -

41' 10-
1-— 7s8 13 IM

2 15

7!»

- 10

2t'-

25 — -

18 2. 5 '.l

I--' u 15-
v - 48

TM
12 r. —

') r, - -

31 2.»

17

M7 25

67 1".

l:t

51 10
107—
1.T.I20

- -

G41 —
— 3f>4 21

für

isuterri^lit

»7325 23 x

Ii*)«; i

520 i

71 11 1J

ja-

für

V,-r-

Anlwiiii'i

Kr»2.;22 >

•
—

241 28 4

]5o f>

r»i:<24 <:

12ti2 28
•Ji K i —
-imt -

XU 26
.;*» -
2:».; 2S

i i ir. -

ini •.)

r.7 l»;

2.".

3o - -
to.t in i

335 io -
5o
370 1 1 r

211» 8 t

153 25 -
252 21 1<

Au-ii»aln!n

.I»I22 Ii' 10

MM io 2

22 15 —

2f> 10 1

MIO 11

131 2 6

41 20 .1

Vll
53 8 —

1 1 1

r> u —
5 2 —

2;> 21; —
2.3

22 2"'

löi ":(

—

m io
13 11 0
170 is y

:v»s 20
44 1 1 2
i>; ic.

52 -'«

4 10

20 1

1

25 — -

,5z-

r

fvl N I 1.0 h
7n- -

4;.

r»!» i;»
-

Iii in 2

SIS 2 1

4421 — 1—1

77.- it; 2
2o7 o

497 r, u
üo3 23 -
8! »5 1 <

1211 6-
1420 2.

r
> s|

733 :t in

:5h 2t» —
:> u »5

514 22 11

117 1» H

2h

7 I lo

6 14 2
- 1 2
00 15 7

- * s
Iii !»

10h
11'

!H
i',

4h

15
10h
»5.0

17

227
02

11*8

243
115

17

.'3 h.

Summe

di-r

Ausjaln'ii

507515 25 4

1*5 Iii

;V:210 16 11

20» 5h 13 11

20« 7 20 <i

10613
2011»

250H5
5»53!»

3025
11417
:sk:ii

20
2« 1

1

25
So

3521

1211
3hi i

13H5
3hl

'.'431'

5111
«38

13021

IM 7

7111

24*2

-

n
17

1410|
Ii)

17

17 hl

14 H
26 ;

13 II

15

'ti

IS

(5 10

h34 Ii

457 25
072 27
1(5 10

13» Im 24

f 21
;t7 13

lt>

3425» 11

029 25
.7.15 24
:sin 2*.'

2m7 2S
8!i h

14531» -
7027 20

13431121t

2002 11 -

251V! 24-
5877 24 U

10.387 24 »

12*573 20
it;i7»;i— I ^

0021 24 11

53 1 l

Hl 14
2330 7

706 2*5

4:4 2»;

il»nint»r .luvwor.i^ut

für Ankauf
von Itunio-

liilicti, K.r-

lutuinu MJÜ

(ur A11-

; jn Kot-

Har.OiTi u

vrTit.ttit'ri

.y ->

öf><*»5 23 5 :i.%rt

7

2 20
:t5 3 3

127 17

10

H.Ijiu tai.vh-.'H KinnaliiDfi) uml Aus^atien

Ks betrat

45

4 —

7 27

135 4

37Dh 23

iic Zu-

Kiuii,-ihini> ,W.S.-iIk! -'-ii -

* y J .y > 'S .} «V: j

>r,ii2l3 1
;

.

3: i7545 3 1
1 1 'V^->
1 itX>.

. 5

I»J2 ii! :
'.»»; iti 1

f. - —
3iwy 10 30210 Hi 1 1 1 «53h 23 c

2814 . 1 2o<;s 13 i i 775 5 —
2120 1

1 20S 7 2t 1 , *

11 ' J. k_ 1 i
1 < it". 1 ; Ii

204'.» -1
• 2oi;> . 30 2

25511 17 25018 524 IH 1 1

—
r,7i»; ;

;

— 5453H 2:, 10715 -
3H27 17 Ii' :t'»25 ;>i 1*L> —

12hitl - 11417 - 1473 ' 7

:5:^h 15 :58i»t
.

1 3»J3

430»; 215*52 1! 1*514 11 1

331*5 1 II 3521 1

1

1 12.; 1 :

11171» : 1214 in 1

II.V1 n»
• 380 1: 1 273 :• 1"

137'J ! < 13453

;i

1 13 17

751» 1

;

ii 3h4 - 574 _" in

131-17 .'5
1 (5 l.ll) l

;

11

hhio 511

1

i - 3t51'5 15 -

123t; ... 1 858 i: 3Üh 13 !

132451 -1 7 134521 351» .:

h2hi 2h !H>I7 - 13152 1

hi7 1
7**1 lh \ 25 1".

:vx>2 1 2182 ü 1 811»

1l»hlt 21» - hi>1 Ii 1155 23 —
5'.

7

437 •;
II 121t 15

523 •572 27 2 14'.' •7

15 1 U5 1 ii 1 11

1132 24 13*50 - i . 72
8 ;i 1» 21

133 '.'7
1

: 35

41570

•'».Vi

371'

42*5

Iii 52

220
1 4*1.17

14h»U
Ifio
4*57!»

:tiM
18185
13 »02

15750
72H1

851

107

251(5

lii2!

%y

Ii (5

21» —
11

2i» 1't

'.'.") IM

IS 10

IS 7

2t 8

•J5 4

.!"

.'i

i>

1

:i

.

:i

i

-

1

24 11

10 3
13 10

23

3-12!» 11 II

»521» 25 1»

31Ü 21 Ii

31» 1 23 8
2ti7 2h 2

.*'.» h 3

14kc»]— I 6
7i»27 20 1;

13431» 21» 2
2io2 11 -
25'.'3 21 -
5877 24 10

1(5387 24 (i

12*573 2»5 —
1617(5 — 2
I5»i21 24 1

1

534 1 4
H4 14 4

2330 7 J

7t >8 2»5 3

™ * _

13!»2 25 1

21 3 3

34 27 2
45127 h
131 10 7

528 18 2
icm>; 1 2
1421 2(1 2

15127 4

ltjl'i 'J

17 4;

2 t;

2085
3377
171)5 17 H

728 7 3

<;70 2 4

317 21 4

13 8 9.

1845 17 10

31214 -

514 17 lo

:
10

425 ;

:

9 4 <5i3t»447 12 :>;i'23u; ik'y74 s 4 705 22 sjr5£ 0|5M152 .5 f 561705 22 8 33720 27 11 44274 13! 10
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242 der KtuppscbafUTereine

V. Geld.
£. Durchschnitts-

Numen

d.:r

KDaj.psebaftHvereiiio

Auf f i n Verein*-

Artiva Passiva

an laufenden Iteiträgen

der

•Undipen

der un-

stiindigen

Mitglieder

der

W'erfcs-

Kigen-

thüuicr

der

Genarnmt

Einnahme

für

Gesund-

heits-

pflege

wie Jff
: 4

UufeodtD

Uoter-

EtnUwi-

.Haarhrwker Kriappsehafliveretn . . .

K.-V. für die Saline Münster am Stein

Wf.ru!-Knappsi:hnft5verein

Irbenherjrer - ....
Es<'hwei!er-I^mpehen-Ktiapp»tdiafts\ereiti

Esvhweiler Kn»p|>svliaft.«»vn;in . . .

Sttilberßer - ...
l.enderHlorfer - ...
(iiiuuersdcirfor - ...
Meiner/ha^eiier ...
Hrüldcr ...
Geuiüi.der iji-ljtt Kifel-j knr.|ipsrh;ift.sYereii 1

(Juiutt-r Kiianpsdiaftsverem ....
K.-V. dp? Hheinl*dler Hütte . . , .

- .Stroinln-prer Hütte ....
- Albacher u. (irafenl'.'teher üult

Maria- Hütte

NeunkireiRr Ki:ap|isrli*ftsvcr<!in . . .

K.-V. der Kurtiae her Hunt.' ....
des Stahl «erks «iuff.jntaiiie . .

der I>illirij;er Hütten ....
der SteinkohliwruHe Hostenbach
de> Kev.ers St. Wendel . , .

St. Com ....
Mosel-Kuapps.idiaf1.lv i»ri'i:i

Mayener •

Cottenlieiruer -

Niedcrmendiger Kiiappvriafts \ei ein

Knappvcliaftsvereiu liheiripreu>i«en . .

K.-V. für die !I.:>heriz<.'l!eiu sehen ljude
- KeMere Siefen 1 um) II

- das Heuer Musen ....
• • IVii'iu ....

Olpe ....
Arnsberg

- - Wetzlar . . .

- die itev.Kireiieu.I»a;ideti,Rurl.a.

- Unkci und Hamm
- das Kevier Koni/ ....

- für d.R . Rüiiderntbn. ilie H. Wildeniiiu;

für die Sui. Werl. Neuwerk u. H<>pr
- Saline Westernkotten . .

- da* Kevier Wied ....
- fürdie Omffoh. Witten «.teiri -VViM(feust.

Kruppscher KnappM liuftsverein . .

Durchschnitt D

oi

;

44
|

'.'71

15

23 m
11 K

'.<» ;2i

23 i 4

23 l2*>

17 . «11

w; 3

^S
,
5

: IT

52 -ja in

10 11
-14 23
*;i \v.i

10
1 (i-
I

2 ,2T> K»

2 Iii) 3
2 l2f>' 2
1 IIS 1)

2 ;22 2
3 IG 4

- 2l! 10

1 27 3

2* 4

40!

1

tO'.i 17

«) :<

tis —
7Ü ti

107 Uli

3d l;t

1 215

2 2-^
2H

G

21

i !

I
I

•

13

l.
r
> I2;

4<ii 4

II 113

2ti 1

IS

i>;

2S
5-

15

4 2i

2

4 — —
-

.

-

> _ ...

20 ! I

2S 10

1 2:. 7

- 14 4

2
:

is l

1 ! 2 M
- 25 10

2 8 8

2 —'11

3 lj 1
- 22 .')

2 18 10

2 211 I

1 12 4

1 H —
- 13 5

1 13 8

1 27 11

1 2S 3

1 UilO

18 6
1 22 1

1

2 15 2
1 Hi 4

1 U
14 10

r 11

1 14 10

2 15 5
2 8 7
1 11 1

|314 (i r

2<5 2*,i !

12 .24 K
28 '24 4

32 5

48 10

74 2

25 Ii

1!( 4

21 10

1!» -

2<;]u

52|l4i 4 - -I 9 2 R 7

3 711
— 12 717 3
1 15 5

1 — 7

2 Iii! 10

1 14 11

1 2H 4
1 2S 3

lY\
13 416 8
— 21

— 24.' 11

2 211 4

4 1

3 12

3 21

II

I

'.

2

2 u; :

1

3 \\ 7

1 ;» G

15 5

2 23 4
— 10 —

25 1

1

> :>1

1

1 !)
—

1 21 !»

1 15 1

- 27 —
13 7

C 9' 4

2 22 lü

4 ;

2-
1 17 1

1
I2« 4

2 11 2
2 17 —
1 2t)j H

1 12: 7

1 13 —
•-> >)' \

\ 7

1 21' 7

1 2 10

1 H *
1 23, 5

- '1211

2 2G; 2
o ,121 >

3 -! 7

3 1 1 10
7 S

27 1

22 2

24 8
5 1

lj 8
23 0

1 11

1 24
1 11

2 ' 4

1 13

-i 3
2R| 7

ZV 4

Inj 7

27 <»

24 S
2 12 1

1 2K R

1 15, 3

14 14 1

7 10 —
i»

! 6 1

Ö 18 -

7 'l7| 2

7
,

Rl 2
»; 10 6
R IS ö

23 —
12; «
27 1 8

3

r> 20

4 :-
3 2*5

5 r.

10 |22

7 14
10 '2H 5

11 HS
21 12

7 ' 3
7 2

H 11

2 7

2 1

2 ;2f.

(J 15
R|-
5 \M I :

5 !l5; ü

r> k'i io

5 2 4
!) 11

!* 2

Rill 1

Ii !25 3
R W 6
R Ulli

18 15
6 :22

(i 3
6 2

R ;28

4 7 4
2 21» 1

2 11 3
2 jl3 5

3 .1. 1

2 11. 10
4 '

— .10

1 '27' 2

1 !lR .)

f. 3

21 2

1811
1« »

21 i

1 \'M 34-2
3 RH
R 13 4

3 15 11
3 21 3
3 111
2 13 3

$ 111018 2
1 5 217« - 1

" a

14 7

14 -
27 1

7 2

18 5

;
s. 9
23 11

|

3 5

!l8 3
27 ö
9 G

61 1

211
3 3
17, 3

8 1

*
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rechnung.
berechnung.

m i t g Ii <i .1 k o ui m <• n

il « r A ii s >; .i Ii e

au

Begräb-

nis s-

fül

Schuh

unterrb hl

an

Verwal-

tUlleTS-

>
.

;it.
:

: -y

:> 1 i 0 [
•

1

1

ii 11 IG i;

— — — ' -
1

— — 12 1 t*> ,»i u
)

i

1 ; 7 * 10 8 |

•'j

— Ii) I

•

4 IC 10 — 4 .:'!

-
-i

• —
:
—

.

h 7 i:; 8

: \
— -' — 7 7

- M _ . — — ', 1 >

>

<; > f,

— 7 — :t 10 — — — 5 —
i 4 -

1

<>

1 2 :

_ — h; 4 11 3 >

2
—

f

i

7 — •1 -4 I
_

i
— _ —

1
—

i S :7

— 2 i
— •-

ij i

->
:j

_
1

.

:

i _ —
i

_ 5 '7

— -
!

1 1

—
:i 7_ — — — 1. :i

•

2 i i;

—
; i

— 2 — —
1

1

-
f>

. 10 _ _ 1 1
.) —

. 1 1
. Ii

- — _
i

;

0 — s 7 - i 7—
:

_ 1
— — -

.

'.< 4 In »j

- -
;{

-
i

< :• —
ii i 7 12 j

<

l 3 11 21 10
- > —

i 1 1

1

:

,

— i :> 21 27 11

2 1 tu
> S *j •> 2<S «

l i
Ii. 1 : 5 il «

i ; 2 _ ;'l i; : 4 4
•

7
'

. *f

ii

'_'
-

i i 1

1

i

Mi •j 1

IU ,

r
.

i

'

1
! 3 1

i
-> 11

]
i

>
fi

- -

'

» 6 •

1 7 :t

r. !) f> 1

— '

i t
1 f» i a

i . 1 i ,» n
1 s 10

r
j

:• :t i 1 l

1
- '

:

7 4
'>

1
i

I

il 1 1 I
.' • V -

:>
-

15
•

li "l 1 i

11 4

1
1

i 7>
*>

1 ! h: 1 i 7 ,' i

->
1

•

»i IT 1,1 :( \:> 10

E l

Vi n 'j

- 9
h!

3 _ 1 1 10 VI
-

1 ;i i j

sonstigen

<Jvr

litüainiiit-

.iu^lmIk.-

lk'ii»irkua«mi zu Taix-lle V. I). (S^iii' Ü4o u. ^41.)

(L'eiit-t Vorn-ttuluna de« IVIktsvIiuss«* lieziehunesw^U«
bt'ikuiii' ilv-i /iiseliüsM's.j

;id 1. ]>or [iel".'ris1elieuiJ(.' Zu.s'.:huss »unl>' .111.1 ilmn KviriißstAude der
i'i^ctitlii'ljfn K uapjisi tiaftsk^ssc pt-ili'i-kt. I >it« .St«-:/i*niii(; ilw Kassen-
i.i'SMndOA rührt Vinn Uk,i| uri'l ilchl^likTfoudsi her.

ad ± 4, 7-<>. ui -JO. -:t. i'i;. ;li- ;W, :m; 41-43. I>«. Lel^r-
*>-liii«* kam zum Kass.-aliestamte uder raA .lus^oln-hrn.

iul 3. t>er IV!wrs.diuss kutn /um Kw^ul.^-rand-. Ks v«-ri.liet.«n

C44 TLIr. 1 Sgr. 7 »f. AujiriUercrto. »i-khc IhtciIs mii in Aiwgabe
lniclii:!'«'w>oii sind.

s»-i ü. Kesiindorc Koslon für ^••hiilnnt«rriHit Siimuutu nicht vor, da
diu \Vtr»s<_'iL'*litiiniii'.'r ldrrfür lifjO Ihlr. zahlen,

ad 10. Ks >;:;•{ nm aii^lerl 1324 Tlilr. -0 Sur.. z.ii:ii l!<'>tain]e eo-

jn-.mni.-ii l.'l Thlr. !t Sgr. 7 l'f.. ,\u.,.-t7u,ih- -J7 Thlr. 10 Sgr.

13. -'1. 31 n. 3<J. Der /.Ubi-huss »uixle an« dem l'jpilalver-

.leckt.

ad 11

ii[i"i^(jjj

ad IJ. Ni

725 Thlr. 17. ]'f.

ud 14. Ks wurden lOOO 'l'liir.

lo

nt'eU'^t "!-i Ulli. -j.
r
> .sirr. 11 Pf. u:;d ;.uni He.sUnde

-

in-u atn

l'f. kam.

_r t.

cum Kü -seidH'stajiih'ad KV '/TA 1 hlr.

ad 17. N.«i au«..'H ieb-n i':»7 T hl . 2» Sjfx. , zum ».-stand 76Thl.l»(;Sgr.lOPf.

ad 2*2 lli-m* sind 4S2 Thlr. 1 Siri. in i't, als l*u,sjva geführt,
wilin-tul der Ki»-1 an> zurs"irkjfeZi./cru'ti <.'a))itali»-tl ^.'.-d.-i-kt wurde,

ad 21. Hictmiu kamen zum Destande 31*.' Talr. 21 Si;r. ;i Pf. Ausser-
dem wurden ü-r-isWi-Markis In- KisenUdm- l'nur, ' H.liyitiom'u zum
Werlhe von .

r
.0o für, f.i: 3!U Thlr. 7 Ssjr. (1 l'f angi- kauft; diesS ll,«-n

sind /" ihrntn V-unw-rtlie ^'i-hurlit und die Differenz Mm 1<J<S Thlr.

22 S j;r. t; Pf. unter ..<.m>ti-.>« Kinuatimc ha^r in Kiuualitsie ge>telll.

ad 2/>. a. li^» Thlr. »unleii neu aotf-h-gl. .Vi Thlr, 23 S?r. 2 Pf.

kamen zum Dotaiide. h. l.Vt Th!r neu anii'clr^'1. ,-. di-r /usrhuss
isl aus dein frulicreu Capitait- und hei d. und f. aus dem Bestände

X"deekt, r. und [_•- l.'ii- l'i'l-erschfis.M- kai;n-n /um »esiande.
ad 27. Der \\>rst.unl hat frülier die Arnruiien stets vorder Keehnunirs-
|i-|7nnü uen:aeJit. Iheselben v.ieseu .in au h'ihc-s \ i-i uii'-l'i-ii liacli: es

sind ilohalh unter ..Si'Uslioi- ,\u^a!-eti" ts7 'J'hlr. 2»i S(jr. 11 l'f. mehr
verrertmet, um auf di-li wirklieln-n Stand ih-s Vi-nniVjens zu kommen,

ad 2S. Ks «ur-leit im Laufe des Jahn s 130 Thlr. vei zinslieh asigi'lcsrt.

.1-1 21». Dir Kasse wird auf dem CinupnHi der \\ erk-hesilzer verwaltet
und der jedi-siualiee I 'eher.-.- )lus.s v..n dcnselhvu verzinst,

ad Hiervon «ur.i-.-u 12") Thlr. 21 S^-r. :') i'f. neu nn^idest, und
der liest ad ."> T'dr. 1«> Slt. 2 l'f. kam zum |{.>sf;inde.

'

ad Ks wur len Lei der Sparkasse P.Iii Thlr. »iweletf und 22 Stü- k

P.ei -.-Märs. Ki-eid-ahn- Prior.- < ihh-, a DH.I Thlr. fiii

12 .<i'r. 11 Pf. ansiekaiift.

ad 37. Iliervi.n sind für ««'> Thlr. '» S-.t. St.iat.~pr.niere

W"dur--h du.-, zinsl.iir au.-i.-Ieele Vvrmüjten um H.K.HI Thlr. entlegen
i-.t ; der Ki-M m,ii skkj Tb.r. kam zum B--Ntaiide

ad 3S. - fr. lii-merkun- zu Tat.. V. Ii.

ad 4d. Ks »unleii Inr iUZ] Thlr. StaaN(>a|-io'e ui^-kaufl, wodurch
si. li das /ii.shar ati^chjeii- Vermi.^ea tun T'iO T.-i 1 r vermehrte.

3 Thlr 2 S«r. 4 Pf. kamen zum Bestände.

a.l 45. Ks wurden .'lö'l Thlr. neu an^deut.

ad -t.V Die ausdi-fienden t'a|utahe-> end di;-,ei' I'eher^« l;-iss sind

vorlaulii/ mit |i('t. vw/.insheb In-i der Krui»|-'<cai-n Ketrieliskasse

au^eleet.

ad 41) u. 17. i-l'i. Beun-rken;.' ail Tal-. I. ]'..

Hi'!in.'rki:iirron zur Tabelle- V K.

B.-i Ni .Ii u. 25 ist das \Vmi!-j;« ,
ii d--r Kratiki-ukaüsen mit eiu^ercehuet

Der Durclisolinittslierei hiiun^ l-ei Aetiva und Passiva ist die Zahl

für 1727 Thlr.

•der -tändi-jen M u.'deder im Miitol i'l.-ih, I. B.

s'aridiL-en Jlit'j':e-t<e (Tuh. II. 2) zu Urti.-nl.

ad Ui ii. -!7. ,fr. l'.i-meikunt' ad Tab. i. li.

und der heutlautiteu

,'tk-et.
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244 Statistik der Knappschaft« vereine in dem Preus». Staat* im Jahre 1867.

eine nach gemeinsamen Berathungen angelegte eingängliche Statistik unseres Knappschaftswesens mit sich

bringt. Erst dann hat da« betheiligte Publikum eiu sicheres Fundament für die Beurtheüung der Leistungen

dieser öffentlichen Anstalten.*

Die auf die Statistik verwendete Arbeit wird reichlich ausgeglichen, wenn es gelingt, vermöge einer

klaren Einsicht in die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Berg-, Hätten- und Salinenarbeiter den verderb-

lichen Einflüssen, welche die Gesundheit und Arbeitskraft der Leute schon in frühen Jahren zerstören, ent-

gegenzuwirken. In richtiger Würdigung dieser hohen Wichtigkeit der Statistik haben denn auch, wie dankbar

anzuerkennen ist, die Vereinsvorstande die für die neuen Zusammenstellungen nöthigen detaillirten Angab«

mit der grossen Bereitwilligkeit geliefert. Dass von einigen Vereinen das umfangreiche Material noch nicht

ganz vollständig mitgetheilt werden konnte, kann in Anbetracht dessen, dass die ausführlichen Formulare

zum ersten Male zur Anwendung gekommen sind, nicht auffallen. Ebenso ist es erklärlich, dass die gegen-

wärtigen Mittheilungen, welchen genauere Ermittelungen, als den früheren zu Grunde liegen, in einigen

Punkten von diesen abweichen; namentlich gilt dies von den Angaben über Bestände am Schlüsse des Jahre-

1306 im vorjährigen Bande und am Anfang des Jahres 1867, welche eigentlich übereinstimmen müssten,

stellenweis jedoch von einander differiren. Seitens derjenigen Vorstände, welche noch nicht im Stande waren,

alle zur Ausfüllung der Formulare erforderlichen Angaben zu liefern , sind jedoch Einrichtungen getroffen,

um für die Zukunft das statistische Material vollständig zu beschaffen, und es ist daher zu hoffen, dass die

wenigen Lücken, welche die Nachweisungen jetzt noch zeigen, in Zukunft verschwinden werden.

Von den Knappschaftsvereinen der neuen Landcstheilc konnte nur eine geringe Anzahl in der Zu-

sammenstellung neben den Vereinen der alten Landcstheile mit aufgeführt werden. Für die grosse Mehrzahl

der in den ersteren gelegenen Berg-, Hütten- und Salinenwerke bestanden zwar schon vor der Einverleibung

in den Preussflschen Staat Unterstützungsvereino, welche jedoch in ihren Leistungen sehr von einander ab-

wichen und zum Theil hinter den altpreussischen Vereinen weit zurückblieben. Nur bei einigen dieser Vereine

ist die Reorganisation nach den Vorschriften des Allgemeinen Berggesetzes bereits vollendet; bei den meist«

ist man gegenwärtig noch mit der Durchführung derselben beschäftigt. Erst wenn dieselben durch die*

Reorganisation ähnliche Statuten, wie die Vereine der alten Landcstheile, erhalten haben werden, erscheint

es rathsam, ihre Statistik in die allgemeine Uebersicht mit aufzunehmen.

Von den Vereinen des Oberbergamtsbezirks Clausthal ist deshalb keiner in der Nachweisung auf-

geführt; eine kurze Uebersicht über die Lage der zahlreichen dort bestehenden, meist kleinen Vereine, wird

jedoch in einem besonderen Aufsätze in dem nächsten Bande mitgetheilt werden.

In den zum Oberbergamtsbezirk Dortmund gehörigen Landdroste-ibezirken Osnabrück und Anrieh

bestehen vier Vereine, welcho im wesentlichen dieselbeu Grundsätze, wie die altpreussischen Vereine haben

und deshalb hier mit aufgeführt sind; es sind dies die Vereine für die fiskalischen Steinkohlenwerke zu

Borgloh und Oesede, für das Steinkohleowerk Piesberg, für die Werke des Goorg - Marien - Bergwerks- und

Hüttenvereins und für die fiskalische Saline Rothenfelde. Für die Belegschaften der kleinen Werke die*e?

Bezirks bestand seither kein Vereiu.

Für das ehemalige Herzogthum Nassau wird nach Artikel V der Verordnung vom 22. FebTuar 18f»7.

betreffend die Einführung des Allgemeinen Berggesetzes in das Gebiet desselben, ein allgemeiner Knappschaft.»

verein gebildet, welchem die Unterstützung der Invaliden, Wittwen und Waisen zufällt, während für die

Krankenpflege und Begräbnissbeihülfe besondere Krankenkassen eingerichtet werden. Neben diesem allge-

meinen Knappschaftsvereine werden als selbstständige Vereine der für die in Nassau gelegenen Kruppschen

Gruben, der Emser und der Holzappeler Verein fortbestehen. Die Statuten des ersteren sind bereits im

Laufe des Jahres 1867, die der letzteren zu Anfang des Jahres 1868 mit den Vorschriften des Allgemeinen

Berggesetzes in Einklang gebracht. Die Statistik dieser Vereine ist daher mit in der allgemeinen Uebersicht

enthalten, von den beiden letzteren konnten jedoch meist nur die Schluss 1867 vorhandenen Bestände ange-

geben werden.

Die Bergarbeiter des Hinterland - Kreises sind Anfang des Jahres 1868 in den Knappscbaftsverein

des Reviers Wetzlar aufgenommen worden.
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Im Allgemeinen ist die Anordnung der Tabellen dieselbe, wie in früheren Jahren. Die erste Ab-
theilung enthält die NachWeisungen der Vereine in den Bezirken der Oberbergämter Breslau, Halle und

Dortmund, die summarischen Angaben für den Oberbergamtsbezirk Bonn und in der untersten Zeile die

Hauptsumme für sämmtliche in den Uebersichten aufgeführte KnappschafUvereine. In der zweiten Abthei-

lung folgen die Nachweisungen der einzelnen Vereine im Oberbergamtsbezirk Bonn.

Aus diesen Tabellen sind folgende Ergebnisse hervorzuheben:

Im Ganzen enthalten die Tabellen die Statistik von 85 Knappschaftsvereinen, von welchen 78 auf

die alten Landestheile kommen. Zu den in den letzteren am Schluss des Jahres 1866 vorhandenen 77 Ver-

einen ist nämlich im Oberbergamtsbezirk Bonn der für das Steinkohlenwerk Hheinpreussen Anfang 1867
hinzugetreten. Zu diesen Vereinen gehören 2099 Bergwerke, von denen 4 in den Landdrost ibezirken Osna-

brück und Aurich, 5 im ehemaligen Herzogtbum Nassau und 2000 in den alten Landestheilen gelegen sind,

169 Hüttenwerke, nämlich 1 im Landdrosteibezirk Osnabrück und 168 in den alten Landestheilen und 16

Salinen, eine im Landdrosteibezirk Osnabrück und 15 in den alten Landestheilen, zusammen 2284 Werke,

von denen 2273 auf die alten Landestheile kommen. Im Jahre 1866 betrug die Au/ah 1 der Werke 2810,

so dass sich eine Abnahme um 526 herausstellt. Diese auffallende Verminderung kommt fast ausschliesslich

auf den Oberbergamtsbezirk Breslau, in welchem die Zahl der Werke für das Jahr 1866 zu 710 und für

das Jahr 1867 zu nur 209 angegeben ist, und rührt jedenfalls daher, dass hier in früheren Jahren alle

überhaupt bestehenden, im Jahre 1867 aber nur die betriebenen Werke gezahlt sind.

Die Vereine umfassten am Jahresschlüsse 174279 active, auf Vereinswerken beschäftigte Mitglieder,

und zwar 79023 standige oder meistberechtigto und 95256 unständige. Ausserdem sind noch 1126 beurlaubte

ständige Knappschaftagcnossen nachgewiesen ; doch konnte von mehreren Vereinen die Angabe dieser letzteren

nicht geliefert werden. Von den activen Mitgliedern kommen auf die Vereine der alten Landestheile 77225

ständige und 92887 unständige, zusammen 170112 Mitglieder, auf die 4 Vereine der Landdrosteibezirke

Osnabrück und Aurich bez. 815 und 1273, zusammen 2088 und auf die des ehemaligen Herzogthums Nassau

bez. 983 und 1096, zusammen 2079 Mitglieder. In den alten Landestheilen zeigt sich daher gegen das

Jahr 1866, an dessen Schluss die Zahl der Mitglieder zu 160655, nämlich 71805 ständige und 88850 un-

ständige angegeben ist, eine Zunahme der gesammten Mitgliederzahl um 9457 oder 5,89 pCt. der ständigen

um 5420 oder 7,55 pCt. und der unständigen um 4037 oder 4,54 pCt Erfreulicher Weise ergibt sich hier-

nach im letzten Jahre bei den ständigen Mitgliedern eine stärkere Zunahme, als bei den unständigen, ein

Beweis, dass die Wohlthaten der knappschaftlichen Einrichtungen von der bergmännischen Bevölkerung

immer mehr erkannt werden.

Wie sich die Anzahl der Arbeiter auf die verschiedenen Arten von Bergwerken und Hütten, sowie

auf die Salinen vertheilen, geht aus der Tabelle I B hervor, welche die Angabe der Belegschaft der Werke
im Jahresmittel enthält.

Bei den Knappschaftsvereinen der alten Landestheile war der Abgang an activen Mitgliedern nach

Tabelle I folgender: (Siehe umstehende Seite).

Von den invalide gewordenen Knappschaftsgenossen kamen nach Tabelle III 240 in die Klasse der

Halbinvalden; die übrigen 950 schieden als Ganzinvaliden aus der Zahl der activen Mitglieder aus. Ausser-

dem traten 240 Halbinvaliden zur Klasse der Ganzinvaliden über.

Als krank am Jahresschlüsse sind 1952 ständige und 1877 unständige, zusammen 3829 active Mit-

glieder nachgewiesen. Auf 1000 Köpfe 1

) berechnet, waren

krank am Jahresschluss 1867 Mittel 1864/66.

ständige Mitglieder .... 24,96 25,63

unständige - .... 19,90 21,29

') Bei Ermittelung dieser Verhältniswahlen ist die ifitgliedereahl den BnmdeDrmrg-Pommerschen Knappscha/tSTereias

in Abzug gebracht, «eil der Krankenbestand dieses Vereins in den obigen Zahlen nicht mit enthalten ist

82*
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Im Jahre 1867 wurden
fi K»ri.»..«t auf je 1000 Mittel der 3 Jabre 1864 66

invalide:
überhaupt

Mitglieder auf je 1000 Mitgl ieder.

ständige Mitglieder 1075/ ,, Qn 13,92/ Ano 13,09/ ^

unständige - ..... Hol 1,24 (

0,99
0,92,

b,S6

schieden aus:

ständige Mitglieder 4193
( 9«r,07 54,30 ' Ififi 17 53,33

j i oq „,

unständige - 24414 j

28607
262,84 i

' lb*' 17
211,75 I

139,25

es starben:

durch Verunglückung
bei der Arbeit:

ständige Mitglieder 242/ 3,13/ 2,51/ 9
unständige - 269,

511
2,90 !

3,00
2M \

2,41

anderen Todes:
ständige Mitglieder 811/ 10,no

( a „ 13.43/ ,

unständige - 663 i

14,4
7.14 1

8,66
5,42 {

5,76

überhaupt:
ständige Mitglieder 1053/

iqö , 13,64/ n 15.94/ n
unständige - 932 i

1H8" 10-03

1

11,67
7.76 i

1Ul

Gesammtabgang:
ständige Mitglieder 6321/ 81.85/ ,m 83,36

( 1(
. ßra

unständige - 25461 (

31782
274,n {

18(,'S3
220,44 1

156,58

Für die Beurtheilung des Gesundheitszustandes bietet zwar die Anzahl sümmtlicher behandelte

Krankheitsfälle nach dem Journal des Arztes das beste Anhalten ; da indessen die desfallsigen Angaben von

sehr vielen Vereinen nicht gemacht werden konnten, so kann für das Jahr 1867, wie dies in früheren Jahrco

geschehen ist, hierzu nur die Zahl der Krankheitsfälle und Krankheitstage, für welche Krankenlohn gezahlt

worden ist, zu Grunde gelegt worden.

Nach Tabelle IV über den Zugang von Krauken kamen unter den Mitgliedern der altländiscbw

Knappschaftsvereine, mit Ausschluss derjenigen des Brandenburg-Pommerschen Vereins, für welchen die An-

gaben fehlen, 109062 Krankheitsfälle und davon 16012 in Folge von Beschädigungen bei der Arbeit vor.

während für das Jahr 1866 102243 Erkrankungen, worunter 14751 Beschädigungen bei der Arbeit nachge-

wiesen waren. Legt man das Mittel der am Anfange und am Schlüsse des Jahres vorhandenen Zahl voa

KnappachafUigenossen zu Grunde, so kommen auf je 1000 derselben in Folge von Beschädigungen bei der

Arbeit 96,n und aus andern Ursachen 558,58 oder überhaupt 654,64 Krankheitsfälle, während die Jabre

lrJ64—1866 im Durchschnitt deren bez. 100,06, 556,69 und 656,75 aufweisen. Von den erkrankten Knapp-

schaftsgenossen wurden 12027 oder 12,02 pCt in den 28 1

) den Vereinen gehörigen Lazarethen, die übrigen

in ihrer Behausung verpflegt. Die nachfolgende Zusammenstellung (auf Seite 248), welche nach den voa

einigen Vereinen gelieferten speziellen Ucbersichten angefertigt ist, gibt einen Üeberblick über die Art der

Krankheiten, welche im Laufe des Jahres unter den Mitgliedern der betreffenden Vereine vorgekommen sind:

in derselben sind die Krankheitsfälle bei den meisten grösseren Vereinen, welche hinlänglich genaue Notiren

geliefert haben, für jede Arbeiterklasse getrennt angegeben.

Die Zahl der von den Vereinen unterstützten Personen belief sich am Jahresschluss auf 32759.

wovon auf die Knappschaftsvereine der alten Landestheile 32355, auf die der Landdrosteibezirke Osnabrück

und Aurich 203 und auf die des ehemaligen Herzogthums Nassau 201 kommen. In den alten Landestbeilen

waren Schluss 1866 29706 Unterstützte vorhanden, so dass sich hier eine Zunahme um 2649 oder 8.92 pCt

ergibt. Unter den Unterstützten befanden sich 6787 Ganzinvaliden, 315 Halbinvaliden, 9976 Wittwen und

14370 vaterlose und 1269 vater- und mutterlose

') Nach den vorjährigen Angaben betrug die Anzahl der Lazarethe 57: die grosse Differenz rührt jedenfalls daher, das.«

in dieser Zahl gemietete Laiarelhe, sowie Krankenhäuser, in welche KnappschaRagenoasen gegen Bezahlung untergebracht 1

sind, eingerechnet waren.
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Auf 1000 ständige Hitglieder kamen

am Jahresschluss: 1867 Mittel 1864'66

Ganzinvaliden 85,89/ fl0oQ 83,71/ flo
Halbinraliden 3,99 i

09,88
5,40 \

89,11

Wittwen 126.24 121,37
vaterlose Waisen 181,85 i ,<,-., 168-93(isrt, Q
vater- und mutterlose Waisen . 16,o6 \

,J1
ll.'jr>(

,18

überhaupt Unterstützte . . 414.03 390,66

Am Schlüsse des Vorjahres kamen auf 1000 atandige Knappschaftsmitglieder 413,84 Unterstützte,

so dass die Zunahme der letzteren mit der der ersteren fast gleichen Schritt gehalten hat.

Vergleicht man die Anzahl der Unterstützten (Tabelle III) im Jahresmittel mit der Summe der ge-

zahlten Unterstützungen, so kommt bei den grösseren Vereinen im Durchschnitt auf eine unterstützte Person

folgender jährliche Geldbetrag:

Ganzinvaliden Halbinvaliden Wittwen Waisen

Thlr. Thlr. Thlr. Thlr.

Ohersehlesiacher KnappschafUverein . 42,* 25,: 10,i

Niederschlesischer 40.« .TO.r. 1,7

Neupreussiacher 25,« 14.4 5,9

4fi,9 26.2 7,i

Halbemtidtcr 49,* 6.« 32,5 9,9

Brandenburg- Pommersohcr K.-Y. . . 41.» 22,i 6,3

Mangfelder KnappachaftttTerein . . . 57.* 5,9 18,ä 5,9

Märkischer - ... 64,o 50.J 34,t 5,»

Kssen-Werderncber - ... 58,8 32,i 6,*

Mülbeimcr - ... 4ü,o 29,a CS
Gcorg-Marien-Uütter - ... 17.:, 13,*

Saarbrüekcr ... 75,» 50,s 12,7

Wenn- ... 3Cs 24,, 23,j C.

Stolberirer ... 46,7 30.3 9,9

76,4 24^ 9,«

K.-V. für die Reviere Steffen I u. II . 38,i 23,9 15,i 4>
- das Revier Brilon .... 47,* 16,7 4,.

f. d. R. Kirchen, Daaden u. Bürbach 47,8 22,7 15,0 4,»

- für die Rev. Unkel und iiamra . 31,i 13.« 6,»

- das Revier Deutz .... 24,1 19.« 11.? 6,7

durthadmiltlich bei allen Vereinen . 51,o 34,i 28,i 7.«

Die ctatsmässigen Einnahmen betrugen bei sämmtlichen Vereinskasseu 1.656446 Thlr. und bei denen

der alten Landesthcile 1,638948 Thlr.: im Jahre 1866 beliefen sich die Einnahmen der letzteren auf

1,492027 Thlr., so dass sich eine Zunahme von 146921 Thlr. oder 9,&r> pCt. herausstellt. Die Ausgaben

stellen sich nach Tabelle V D auf 1,740189 Thlr., wovon 1,724770 Thlr. auf die Vereine der alten Landes-

theile kommen; gegen das Vorjahr, in welchem die letzteren die Summe von 1.448536 Thlr. verausgabten,

ergibt sich demnach eine Vermehrung der Ausgaben um 276234 Thlr. oder 19,07 pCt. Im Ganzen waren

die Ausgaben um £3743 Thlr. höher, als die Einnahmen; dies anscheinend ungünstige Resultat rührt je-

doch nicht daher, dass die statutenmäßigen Ausgaben sich im Vergleich zu den Einnahmen in einem um
so viel stärkeren Verhol tniss vermehrt haben, sondern ist lediglich dem Umstände zuzuschreiben, dass meh-

rere grössere Vereine, namentlich der Oberschlesische und der Saarbrücken wie Tabelle V D zeigt, besonders

hohe ausserordentliche Ausgaben für Ankauf von Immoblien, Erbauung von Lazarethen u. s. w. gehabt haben.

Die statutenmäßigen Ausgaben beliefen sich vielmehr nur auf 1,546656 Thlr. und bei den Knappschafts-

vereinen der alten Landestheile auf 1,531364 Thlr. und waren mithin um 109790 bez. 107584 Thlr. geringer,

als die etatsmassigen Einnahmen.

(Fortsetzung hinter den Tabellen auf Seite 856.)
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2.VI Statistik der Kaappschaftiverfinr
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252 SUtiMilt Her KuppwlMfUweiue
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der Knapp* luftsvereine
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V ''
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-

i n

I

a

- 1

2

23*

4
f>.

i>.

i

-

-i

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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V.l.

20.

•.'1.

22.

2:i.

21.

K -V. für .ii« S;i Ii in» Münster n. M. .
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Krankheit
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256 Statistik der Knappschaftsvereino in dem Preuss. Staate im Jahre 1867.

Im einzelnen bestanden die etatemässigen Einnahmen mit 825621 Thlr. oder 49,84 pCt. aus den lau-

fenden Beitragen der Mitglieder, und zwar mit 480071 oder 28,96 pCt aus denen der anf Vereinswerken be-

schäftigten ständigen, mit 6358 oder 0,ss pCt. an» denen der beurlaubten standigen , mit 331504 Thlr, oder

20,02 pCt. aus denen der unständigen Mitglieder und mit 7668 oder 0,46 pCt. aus denen der Kranken;

ferner mit 647387 Thlr. oder 39,08pCt. aus den laufenden Beiträgen der Werksbeaitzer; 111834 Thlr. oder

0,76 pCt. wurden durch Kapitalzinsen, 13156 Thlr. oder 0,79 pCt. durch Eintrittsgelder. 446 Thlr. oder 0,äjpCt.

durch Abzüge bei Lohnaverbesserungen, 19977 Thlr. oder 1,20 pCt. durch Geldstrafen, 5308 Thlr. oder 0,32 pCi.

durch Nutzung des Immobiliarvermögens und 32718 Thlr. oder 1,98 pCt, durch sonstige Einnahmen aufgebracht.

Unter den Ausgaben erforderte das Honorar der Aerzte 112399 Thlr. oder 6.46 pCt., die Medicin

und sonstigen Kurkostcu 228684 Thlr. oder I3,il pOt. und die Krankenlöhne 261563 Thlr. oder 15,03 pOt.,

mithin die Gesundheitspflege überhaupt 602646 Thlr. oder 34,63 pCt. Die Unterstützung der Ganzinvaliden

beanspruchte 332548 Thlr. oder 19,n p(Jt., die der Halbinvaliden 11058 Thlr. oder 0,64 pCt, dieder Wittwen

270530 Thlr. oder 15,m pCt. und die der Waisen 109764 Thlr. oder 6,31 pCt., die laufenden Unterstützungen

also im Ganzen 723900 Thlr. oder 41,c,o pCt. FQr Begräbnisabeibülfe wurden 28145 Thlr. oder 1,C2 pOt., für

ausserordentliche Unterstützungen 28113 Thlr. oder 1,61 pCt., für Schulunterricht 60417 Thlr. oder 3,47 pCL,

für Vcrwaltungsaufwand 80902 Thlr. oder 4,6.5 pCt. und für sonstige Ausgaben 216065 Thlr. oder 12.42 pCt.

verwendet.

Berechnet man die Einnahmeu und Ausgaben auf den Kopf der activen Mitglieder unter Zugrunde-

legung des Durchschnittes der am Anlange und am Schlüsse des Jahres vorhandenen Anzahl derselben, so

ergibt sich im Vergleich zum Mittel der drei Vorjahr;?, Folgendes:')

I. Einnahmen. im Jahre 1K67

Thlr. Sgr. Pf.

Mittel 1864 66

Thlr. Sgr.
,

l'f.

Zunahme

Thlr.
!

Sgr.
\

Pf.

Abnahme

Sgr.
,

Pf.

1. Laufende Beiträge der Mitglieder

a. der tttämiigen auf 1 ständiges Mitglied'; . . .

b. der beurlaubten auf 1 beurlaubten Mitglied ")

e. der unständigen auf 1 unständiges Mitglied . .

2. Laufende Beitrage der Werkseigenthümer . . .

II. Ausgaben.

6
5
3
4

3
1

13

19
17
26
24

2

2
ö
3

«
5

6

3
4

3
1

•j

10
18
19
<>

11

3
8
4

10

7

7

4

3

3
9
10
1

9

3

1

22

10

8
5
10

14

11

7

8
4
3

9

_3

4

10

12
4
1

4
10

1

3

10
!J

4
1

7

i 1
!
1
1
II

1

1 12

_f

6

ü

8

9
3
8

11

1

8
9

1
1
II

1
11

10 7 10 8 •2T. 9 1 12 1

Das Kapitalvermögen sämmtlicher in der Nachweisung aufgeführter Knappschaft*vereine betrug an

Jahresschlüsse 2,829156 Thlr., das sonstige Vermögen (Grundstücke, Lazarethe, Inventariengegenstände, un-

verzinsliche Forderungen und Anstände) 726635 Thlr.. zusammen 3,555791 Thlr. und das schuldenfreie

Vermögen nach Abzug von 27137 Thlr. Passiva 3,528654 Thlr. Auf die Vereine der alten Landestheile

kommt hiervon an Kapitalvermögen 2,728739 Thlr. und an sonstigem Vermögen 720727 Thlr. , zusammen

) t>ie Vermehrung der auf den Kopf der Mitglieder berechneten Einnahmen und Ausgaben gegen dio früheren Jahre

rührt zum Theil daher, dass den früheren Durcbschnittsberechuungen der am Jahresschluss vorliandene Mitgliederbestand, für da>

Jahr lt*C7 aber das Mittel der am Anfang und am .Scnluss des Jahres vorhandenen Mitgliederzahl zu Urundo gelegt ist.

'*) Hei dieser Durcbscbnittsberechnung sind die Heitrlee der Kranken denen der ständigen Mitglieder zugezahlt.

?
) l»ie Zahl der beurlaubten Mitglieder und die Summe der von diesen gezahlten Beitrüge ist von mehreren Vereinen

nicht augegeben, so das* diese Zahlen keinen vollkommen Heutigen Durchschnitt bilden.
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Statistik der Knappscbaftstwin« iu d*m Prouai. Staat« im Jahre 1867. 257

3,449466 Thlr., sowie der Gesammtbetrag der oben angegebenen Passiva, so dass sich da« schuldenfreie

Vermögen derselben auf 3,422329 Thlr. berechnet. Zu Anfang des Jahres betrug das Kapitalvermögen der

letzteren 2,665926 Thlr., das sonatige Vermögen 635978 Thlr. und das gesammte schuldenfreie Vermögen

3,277647 Thlr. und es zeigt sich hiernach eine Vermögensvermehrung von bez. 62813 Thlr. oder 2,36 pCt.,

84749 Thlr. oder 13,33 pCt. und 144682 Thlr. oder 4,41 pCt.

Auf den Kopf der standigen Vereinsmitglieder waren vorhanden:

am Schlüsse des Jahres Kapitalvermögen Sonstiges Vermögen zusammen

1867
j

34 Thlr. 28 Sgr. 10 Pf, 9 Thlr. 2 Sgr. - Pf. 44 Thlr. Sgr. 10 Pf.

Xu,' 34 - 15 - - - 9 - 6 - 1 - 43 - 21 - 1 -

8 - 7 - 8 - 45 - 18 - 5 -

1865 .. . . . 36 - 7 - 2 - 8 - 26 - 2 - 45 - 3 - 4 -

1864 . . . . . 30 - — - 1 - 9 - 13 - 3 - 45 - 13 - 4 -

1863 . . . . . 35 - 25 - 11 - 8 - 19 - 44 - 15

Trotz der oben erwähnten Vermehrung des Vermögens der Vereine hat sich daher der auf den Kopf

eines ständigen Mitgliedes fallende Antheil gegen die Vorjahre vermindert.

Theilweise mag dies allerdings daran liegen, dass bei dieser Durchschnittäberechuung früher die

beurlaubten Mitglieder nicht berücksichtigt worden sind, weil diese in den früheren Nachweisungen nicht an-

gegeben waren, zum grossen Theil ist aber auch die starke Vermehrung der Anzahl der standigen Mitglieder

welche sich im Jahre 1867 zeigt, als die Ursache davon zu betrachten. Wie hoch der Antheil der ständi-

gen Mitglieder am gesammten Vermögen bei den einzelnen Vereinen ist, zoigt Tabelle V E; nach derselben

übersteigt er bei 3 derselben 300 Thalor, bei je einem beträgt er 250 bis 300 Thlr. und 200 bis 250 Thlr.,

bei drei derselben 100 bis 150 Thlr., bei 28 50 bis 100 Thlr., bei 26 25 bis 50 Thlr. und bei 23 weniger

als 25 Thaler.
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Aachen, Regierungsbezirk, sieho die einzelnen Productions-
gegenstände.

AUun, Production in Preussen im Jahre 1807 180; im Zoll-

verein im Jahre 1865 148.

Alaunerze, Production etc. in Preussen im Jahre 1867 17.

21. 129; im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Anhalt, Proiluetion des Bergwerks-, Hütten- und Salinenbe-
IriolHW im J. 184» 150.

Antimon, Production im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Antimonerze. Prodnction und Anzahl der dabei beschäftigten

Werke und Arbeiter in Preussen im J. 1867 16. 21. 126;
im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Arbeiter; Anzahl der im ehemal, Königreich Hannover im J.

1866 auf den Berg-, Hütten- und Salzworken beschäftigten

7 ff.; in Preussen im J. 1867 11 II u. 22.

Arnsberg. Regierungsbezirk sieho die einzelnen Productions-
gegenstände.

Arsenik und Arsenikfabrikate, Produktion in Pruusson
im J. 1867 180; im Zollverein im J. 1865 1 18 ff.

Arsenikerzc, Production un<i Anzahl der dabei beschäftigten
Werke und Arhciter in Preussen im J. 1867 16. 21. 125;
im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Asphalt, Produktion im ehemaligen Königreich Hannover
im J. 186(5 8; im Zollverein im .1. 1865 118 ff.

Aurich. I.anddrosteibezirk; siehe die einzelnen Productions-
gegenMände.

Ausfuhr von Steinkohlen und Koks au» Preussen im J. 1867
144 f. 147: von Braunkohlen und Torf 147.

Baden, Grossherzogthum : Prodnction der Bergwerke, Hütten
und Salinen im J. 1865 162.

Bausteine, Produktion in Preussen im J. 1867 132.

Bayern, Production der Bergwerke, Hütten und Salinen i. J.

1865 151

Bergwerke Anzahl und Production iu Preussen im .1. 1867
11» ff. 22; Betrieb bi Preussen im J. 1867 24 ff.; Anzahl
der in Preussen 1867 verliehenen, im Betriebe befindlichen
bez. fristenden 30; Anzahl und Prodnction derselben im
ohemal. Königreich Hannover im J. 1666 7 IT.

Bergwerksbetrieb siebe Bergwerke.

BcrgwerksinduMrie; die Lage derselben in Frankreich

im J. 1867 5.

Berlin, Setallpreise im J. 1867 1 u. 2.

Blanfarbenwerksproducte, Production im Zollverein im

J. 1865 148 ff.

Blech, s. Eisenblech bez. Zinkblech.

Blei, Preis in Hamburg im J. 1867 1 u. 2; Production in

ehemaligen Königreich Hannover im J. 1866 9: im Zoll-

verein im J. 1865 148 ff. : in Preussen im J. 1867 176.

Bleierze, Production im ehemaligen Königreich Hannover

im J. 1866 8; im Zollverein im J. 1865 148 ff.; in Preussen

im J. 1867 14. 22. 27. 104. 107.

Bleiglätte s. Kaufglätte.

Bleiische Producte, Prodnction im ehemaligen Königreich

Hannover im .1. 1866 9; in Preussen im J. 1867 176; auf

Staatswesen 174.

Blei röhren s. bleiiscbe Producte.
Blende s. Zinkerz.

Bohrarbeiteu im Preuss. .Staat« im J. 1867 135. 136.

Bonn, Obfrbergamtsltezirk, Production, siebe die einzeln«!

Gegenstände: Knappschaftsvereine siehe diese.

Boracit, Production iu Preussen im J. 1867 19. 155.

Braunkohle. Production im ehemaligen Königreich Hannover

im J. 1866 7; Production und Anzahl der dabei be^tii

tigten Werke und Arbeiter in Preussen im J. 1867 12-

22. 25. 58. 70: Absatz im Oberbergamtsbezirk Halle im

J. 1867 60; im Oberbergamtsbezirk Clausthal 69: Ein- un<*

Ausfuhr in Preussen im J. 1867 147 ; Production im Zoll-

verein im J. 1865 148.

Brannschweig, Herzogthum; Production der Bergwcrlf.

Hütten und Salinen im J. 1865 153.

Breslau, Oberbergamtsbezirk und Regierungsbezirk, s. die ein-

zelnen Gegenstände: Knappschaftsvereine daselbst, s. diese.

Bromberg, Regierungsbezirk s. Braunkohle.

Calenberg, Fürstenthum; Steinkohlenbergbau im J. 1867 5*>-

Cassel, Regierungsbezirk: siehe die einzelnen Production»-

gegenstände.

Cementstahl. s. Stahl.
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Clausthal, BereliauptmannschjJt, Production der Bergwerke
|

und Hütten im J. 1066 7. 8; Oberbergamt, Production der I

Bergwerke, Hütten und Salinen siehe die einielnen Pro-
;

genst&nde.

Coblenz, R«gierunip«bezirk , siehe die einielnen Productions-
,

gegenstände.

Co In, Regierungsbezirk, siebe die einielnen Productionsgegen-

st&nde.

Cöslin, Regicruiieshfsirk, Production a. Hütten.

Communion-Unterharz, Production an Bergwerk»-* und I

Hütten-Produclcn im J. 1866 7 ff-; im J. 1867 »5. 116.

123; im J. 1865 149.

Concessionen, Anzahl der in Frankreich iin J. 1867 er-

theilten 5.

Consolidationen. Anzahl der in Preuasen im J. 1867 ge-

30.

Dacbsehiefer, Production in Preuasen im J. 1867 18.21-129.
Dampfmaschinen, Anaabi der im J. 1867 verwendeten beim

Steinkohlenbergbau im Oberbergamtsbezirk Dortmund 44;
bei den Saarbruckcr Gruben 49: beim Braunkohlenbergbau
im Oberbergamtsbezirk Halle 60. 61.

Danzig, Regierungsbezirk, Production s. Hütten.

Dortmund, Oberbergamtsbezirk, Production siebe die einzel-

nen Gegenstände, Knappschaftsvereine, siebe diese.

Düngegypa s. Salinen.

Düsseldorf, Regierungsbezirk, siehe i

Einfuhr von Erzeugnissen des Berg- und Hüttenwesens nach
Frankreich im J. 1867 6. 7; von Steinkohlen und Koks
in Preussen im J. 1867 144; von Braunkohlen u. Torf 147.

Eisen, Production im ehemaligen Königreich Hannover im J.

1866 8 ff.; im Zollverein im J. 1865 148: in Preuasen im
Jahre 1867 167.

Eisenblech, Production im Zollverein im J. 1865 148; in

Preussen im J. 1867 172; siehe auch Schwarzblech.

Eilendraht, Production im ehemaligen Königreich Hannover I

im J. 1866 9; im Zollverein im Jahrs 1865 148 ff.; in
I

Preuasen im J. 1867 173.

Eisenerze, Production im ehemaligen Königreich Hannover

im J. 1866 7; in Preuasen im J. 1867 13.22. 25. 71. 78;
im Zollverein im J. 1866 148 ff.

Eisengu sswaaren s. Gusswaren.
Eisenvitriol «. Vitriol.

Erfurt, Regierungsbezirk, siehe die einzelnen Productionsge-

Flussspath, Production in Preuasen im J. 1867 18. 21. 29.

129; im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Krankreich, Lage der Bergwerksindustrie im J. 1867 5f;
Einfuhr und Ausfuhr an Bergwerks- und Hüttenproducten

im J. 1867 6. 7.

Galmei siehe Zinkerze.

Garkupfer s. Kupfer.

Gewerbesalz, s. Salinen.

Gold, Production im ehemaligen Königreich Hannover im J.

1866 9: im Zollverein im J. 1865 148 ff.; in Preuasen im
Jahre 1867 173. 175.

Golderze, Production im ehemaligen Königreich Hannover
im J. 1866 8: im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Graphit, Production in Preussen im J. 1867 18. 21.23. 129;
im Zollverein im J. 1866 148 ff.

Gumbinnen, Regierungsbezirk, siehe Eisenerz und Eisen.

Gussstahl s. Suhl.
Gusswaaren, Production im ebemal. Königreich Hannover

im J. 1866 9; im Zollverein im J. 1865 148 ff, ; in I

im J. 1867 168. 169.

Gyps, Production in Preussen im J. 1867 131.

Halle, Oberberganilsbezirk ; Production, s. die einzelnen Ge-
genstande: siehe auch Rjiappscbaftsvereine.

Hamburg, Mehrpreise im J. 1867 1 u. 2.

Hannover, ehem. Königreich. Production des Bergwerks-,
Hütten- und Salinenbetriebes im J. 1865 148; im J. 1866
8 ff; Production des Landdrosteibezirks siehe die einzelnen
Productionsgegenst&nde.

Hessen, ehem. Kurfürstentbum , Production des Bergwerks-,
Hütten- uud Salinenbetriebe« im J. 1865 148; Grosaher-
zogthum, Production der Bergwerke, Hütten und Salinen
im J. 1866 153.

Hildesheim, Landdrosteibezirk siehe die eiuzelnen Product-
GegetLstände.

Uohenzollern, siehe Sigmaringen.
Hütten, Anzahl und Production derselben im ehemal. König-

reich Hannover im J. 1866 8 ff.; Production derselben in

Preuasen im J. 1867 167.

Ibbenbüren,
1867 37.

Betrieb im Jahre

Kadmium, Production im ZollvereinimJ.'1865148;in Preußen
im J. 1867 182.

Kainit siehe Kalisalze.

Kalisalze, Production in Preuasen im J. 1867 19. 21. 155.

Kalkstein, Production in Preussen im J. 1867 131.

K a u fb I e i s. Bteiische Producte.

Kanfglätte, Production im ehemaligen Königreich Hannover
im J. 1866 10; im Zollverein im J. 1865 148 ff. : in Preussen

im J. 1867 177; auf Staatswerken 174.

Kieserit siehe Kalisalze.

Knappschaftsvereine im Preussischen Staate, Statistik für

1867 186 ff.

Kobalterze, Production und Anzahl der dabei beschäftigten

Werke und Arbeiter in Preussen im J. 1867 16. 22. 125;
im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Kochsalz siehe Salinen.

Königsberg, Regierungsbezirk, siehe Hütten.

Kupfer, Preis im .1. 1867 1. 2.; Production im ehemaligen
Königreich Hannover im J- 1866 10; im Zollverein im J.

1865 148 ff.; in Preussen im J. 1867 177; auf Staats-

werken 174.

Kupfererze, Production im ehemaligen Königreich Hannover
im J. 1866 8. Production und Anzahl der dabei beschäftig

Um Werke und Arbeiter im Preussen im J. 1867 15. 22.

27. 117. 124; im Zollverein im J. 1866 148 ff.

Kupfervitriol siehe Vitriol.

Kupferwaaren, grobe; Production im ehemaligen KörJgreich

sen im J. IIHannover im J. 1866 10; im Preussen in 1867 178.

Liegnitz, Regierungsbezirk; siehe die einzelnen Productions-

gegenstinde.

Lippe, Waldeck, Pyrmont, Production des Bergwerks-,

HütUn- und Salinenbetriebes Im J. 1865 150.

Löbejün, fiscaliscb.es Steinkohlenwerk; Production uud Betrieb
' im J. 1867 36.

Lüneburg, Landdrosteibezirk, siebe die einzelnen Prodnctions-

R*gi»t« XVI.
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Luxemburg, OroMhei

und Hutten im J. 1

um; Production der Bergwerke
151.

Magdeburg:, Regierungsbezirk; siehe die einzelnen Produrtions-

gegenstände.

Manganerze, Production im ehemaligen Königreich Hannover
im J. 1866 8; Production luid Anzahl der dabei beschäf-

tigten Werkt- und Arbeiter iu Preussen im J. 1867 16- 21.

126; im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Marien werder, Regierungsbezirk, Production siehe Braun-

kühle und Hütten.

Marmor, Production in Preussen im .1/1867 131.

Merseburg, Regierungsbezirk, siehe die einzelnen Pruductioas-

gegenstäude.

Mossing (und Messingwaaren), Production int ehemaligen Kö-

nigreich Hannover im J. 1866 10; in Prcusscu im J. 1867

178; im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Metallpreise, zu Hamburg und Berlin im J. 1867 1.

Minden, RegierungsUzirk siehe die einzelnen Productionsge-

geiistünde.

Mühlsteine, Production in Preuwen im J 1867 132 ff.

Münster. Regierungsbezirk, siehe die einzelnen Productions-

Gegen-täiule.

Muthuiigen in Preussen im J. 1867 eingelegt 30.

Nassau, elicin. Herzngthutn, Production des Bergwerk»-, Hüt-

ten- und Sftlinenbetriebes im .1, 1865 14S>.

Nickel u. -Fabrikate, Production in Preussen im J. 1867

170: auf Staatswerken 171; im Zollverein im J. 1866 148 ff.

Nickelerze, Production und Anzahl der dabei beschäftigten

Werke und Arbeiter in Preussen im J. 1867 16. 21. 28-

125; im Zollverein im J. 1866 148 ff.

Oldenburg, lirossherzogtbum, Production der Bergwerke,

nütten und Salinen im J. 1866 154.

Oppeln, Regierungsbezirk, siehe die einzelnen Productiotut-

gegetistüude.

Osnabrück, Landdrostcibezirk. siehe die einzelnen Productions-

Phosphorit, Production in Preussen im .1. 1867 133.

Posen, Regierungsbezirk siehe Braunkohle.

Preussen. Königreich, Production des Bergwerks-, Hütten-

u. Salinenbetriebes im J. 1865 148. im J. 1867 19 ff. 155 ff.

Privat- Berg- und .Salzwerke, Production in Preussen im J.

1867 11 ff. 165 ff.

Production der Bergwerke, Salinen und Hütten im ehema-
ligen Königreich Hannover im J. 1866 7 ff.: der Berg-

und Salzwerke des Preusn. Staates im J. 1867 11 ff.; der

Hütten 167 ff. ; der Berg-, Hütten- und Salzwerko im Zoll-

verein im J. 1865 148 ff.

Puddelstahl siehe Stahl.

Pyrmont, Production des Bergwerksbetriebes s. Lippe.

Quecksilber, Production im Zollverein im J. 1866 148 ff.;

in Preussen im J. 1867 176.

Quecksilbererze, Production und Anzahl der dabei beschäf-

tigten Werke und Arbeiter in Preussen im J. 1867 16. 22.

125; im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Raseneisenerze, Production Preussen» im J. 1867 9*.

Roheisen (siehe auch Eisen), Preis in Berliu und Hamburg
im J. 1867 1 u. 2; schottisches, Production und Absati im

Jahre 1867 3 f. ; Consumtion 4; Preis 4- 5: Prodtietwn

Frankreichs im J. 1867 6; de« ehemaligen Königreichs

Uaunovcr im J. 1866 8: des Zollvereins im J. 1865 148t".:

Preussen» im J. 1867 167 f.

Roh *ta hl siehe Stahl.

Rohstahleiseu. Production im ehemaligen Königreich Hau
nover im J. 1866 !): im Zollverein im J. 1865 148 ff.; u.

Preussen im J. 1867 168.

Roh zink s. Zink.

Sachsen, Königreich. Production der Bergwerke und Hütten

im J. 1865 151.

Salinen, Production dersellien im ehem. Königreich Hannoter

im .1. 1866 8: in Preussen im J 1867 19 (f.; Betrieb l.
1».

161 ff.: Production im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Salz, siebe Salinen und Siedesalz bez. Steinsalz.

Schauinburg, Uesammtsteinkoh lenbergwerk ilaselbst,Producth'n

an Steinkohlen im J. 1867 55.

Schmied eise n s. Stabeisen.

Schwnrzblech, Production in Preussen im .1. 1867 172. 17J

siehe auch Eisenblech.

Schwefel, Production im ehemaligen Kön
im .1. 1866 10; im Zollverein im J. 1865 148 ff.: in

im J. 1867 182-

Schwefelkies, Production in Preussen im J. 1867 17. 12":

siehe auch Vitriolerze.
Sch verspätt]. Production im ehemaligen Königr. Hannover

im .1. 1*66 8: in Preussen im J. 1867 134: im Zollverein

im .1. 1865 148.

Siedesalz, Production im ehemaligen Königreich Hanncitr

im J. 1866 8; siehe auch Salinen.

Sigtnaringen, siebe Eisenerz, Eisen und Salinen.

Silber, Production im ehemaligen Königreich Hannover üuJ

1866 9: im Zollverein im J. 1865 148 ff. ; in Preussen in

J. 1867 175 ; auf Staatswesen 173

Silbererze. Production im ehemaligen Königreich Hannovei

im J. 1866 8; im Zollverein im .1. 1865 Ufcff.; in l'reusseii

im J. 1867 15. 22. 125.

S malte, Production in Preussen im J. 1867 180; auf Stau-

werken 174; siehe auch Blaufarbenwerküproducte.

Staats werke, Production derselben in Preussen im J. 1SKT:

der Berg- und Salzwerke 11 ff. 22; der Hüttenwerke 170

Stabeisen, (siehe auch Eisen); Preis im J. 1867 1 u. 2: Pro-

duction in Preussen im J. 1867 171 f.; auf Staatswerkt»

173: Production Frankreichs im J. 1867 6: des

Königreich Hannover im J. 1866 9: der

im J. 1865 148 ff.

Stade. Unddrosteibezirk; siehe die einzeln«

geuständc.

Stahl, Production im ehemaligen Königreich Hannover im J

1S66 9: im Zollverein im J 1865 148 ff.; in Preussen im

•I 1867 173.

Steinkohlen, Production im ehemaligen Königr. Hannover

im J. 1866 7; in Preussen im J. 1867 11. 22- 25. 57:

Bergwerksbetrieb 31 ff: Absatz im Oberbergamtebetirl

Breslau im J. 1867 34; im Oberbergarotsbezirk Dortmucl

HS. 45; im Oberbergarotsbezirk Bonn 46; bei den Sur-

brücker Groben 49; im Olierbercamtebezirk Clausthal 56:

Ein- und Ausfuhr des Preussischau Staate« im J. 1867

144 ff.; Production des Zollvereinsstaaten im J. 1866 148 ff.

Steinkohlenbecken des Praissiacheu Staates mit ihrer Fir-

derung etc. im J. 1867 57.

Steinsalz, Production in Preussen im J. 1867 19 £ Berg-

bau 29. 155. 157 f. ; Production im Zollverein im J. 1866

148 ff

Stettin, Regierungsbezirk, siehe die einzelnen Producoonsge-
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Stol berg-Stolberg, Grafschaft, Bergbau siehe Oborbcrgamte-

beairk
-
Hai!..-.

Stralsund, Regierungsbezirk , Productioii siehe die einzelnne

Thon, Produrtion in Protisten im J. 1866 134.

Thüringische Vereinss taatcn, Production des Bergwerks-,

Hütten- und Salinenbetriebes im J. 1865 153.

Trass und Trasssteiue, Production in Preussen im Jahre

1866 133.

Trier, Regierungsbeiirk, siehe die einzelnen Productionsge-

Pnglücksfälle

Verleihungungen
_ lückun

J. 1867 136

in im J. 1867 ausgefertigt 30.

Verunglückungeu beim Bergwerksbetriebe in Preussen

~lff7

im

Viehsalz s. Salinen.

Vitriol, Production im ehemaligen Königreich Hannover im

J. 1666 10; in den Zollvereinsataateu im J. 1865 148 ff;

in Preussen im J. 1867 180 ff.

Vitriolerze, Production in Preussen im J. 1867 17. 21. 29.

127: im Zollverein im J. 1865 148 ff.

etc. a. Lippe,

im J. 1866 184.

im J. 1867 172; siehe

Waldeck, Production de

Walkererde, Production in

Waliblei s. Bleu
Weissblech, Production in

auch Risenblech.

Werksteine, Production in Preussen im J. 1866 132 f.

Wettin, fiskalisches Steinkohlenwerk, Production und Betrieb
im .!. 1867 36.

Wittgenstein-Wittgenstein, Standesberrschaft. Borgbau
s. überbergamtabczirk Bonn.

Württemberg, Production des Bergwerks-, Hutten- und Sa-
iebes im J. 1865 152.

Zink, Preise im J- 1867 1 u. 2: Production im ehemali-on
Königreich Hannover im J. lStifi 9; im Zollverein im J.

1865 148 ff.: in Preussen im J. 1867 175: auf Staats-

werken 173.

Zinkblech, Production in Preussen im J. 1867 175.

Zinkerze. Production des ehemaligen Königreichs Hannover
im .1. 1866 8: Production und Anzahl der dabei beschäftig-

ten Werke und Arbeiter in Preussen im J. 1867 14. 22.

27. 99. 104; im Zollverein im .1. 1865 148 ff.

Zinkvitriol s. Vitriol.

Zinkweiss, Production im Zollverein im J. 1865 148 ff.; in

Preussen im .1. 1K67 175.

Zinn, Preise im J. 1867 1. 2: Production im Zollverein im J.

186S 148 ff.

Zinnerze, Production im Zollverein im J. 1865 148 ff.

Berichtigungen.

S. 19 Zeile 8 Ton unten (Production dar Saline Westernkotten) .... lies 34568 Ctr.

- 20 - 6 • oben (Werth der Production der Saline Sülbeck) . . - 10985 Thl.

- 173 - 21 • - Spalte 3 (Drahtproduction den Reg.-Bez. Düsseldorf) - 3O0O0 Ctr.

- 173 - 24 - - - 3 (Summe D der Drahtproduction) ... - 248400 -

- 173 - 29 - - - 3 (Summe 1 h) - 631942 -

- 221 11 - - - 15 (Gesammtabgang an unständigenMitgliedern

beim Brühler Knappschaftsvercin) . - 140

statt 34686.

10958.

3000.

221400.

604942.

240.

DnKk von G. B«

34»
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KALK bei Deuts, den 1. Jiw«»r

Maschinenfabrik

for

Bergbau vad Stft ttea&etri«}
von

SIEVEES & Co. i.» Kalk \*\ Deutz a. Rhein.

L sind nun bereits z wfll f Jalire, dass wir unsere Fabrik, und zwar ganz speciell zu

dem Zwecke der Anfertigung von Maschinen und Apparateu für «lie berg- und hüttenmännische
Industrie hier etablirten.

Im Laufe dieser Zeit sind von uns so vielerlei neue Maschinen construirt und alte Systeme

verbessert worden, dass die Zahl der Modelle, welche wir davon besitzen, eine ganz bedeutende

geworden ist, und dürfen wir dreist behaupten, dass kein anderes Etablissement eine solche

Auswahl für diese Branche anzubieten vermag. Die Ursache hiervon liegt dariu, dass wir

eben die Einzigen sind, welche die Anfertigung dieser Maschinen als ausschliessliche Specia-

litüt so lange Jahre schon betrieben haben. Es sind in diesen Modellen nicht allein unsere eigenen

Studien und Erfahrungen niedergelegt, sondern es haben zu deren heutigen Vollkommenheit unsere

Geschäftsfreunde durch Mittheiluug ihrer Erfahrungen und Vorschlüge zur Verbesserung wesentlich

mit beigetragen, welches wir hiermit dankend anerkennen.

Es ist eben das Eigentümliche einer Fabrik, die eitie Spccialität verfolgt und betreibt, dass

ihr zu den eigenen Versuchen und Erfahrungen, die sie zu machen gezwungen ist, eiue Menge an-

derer von Seiten der Abnehmer ihrer Artikel zugeführt werden, und diesem Umstände verdanken

auch wir die Fortschritte und Erfolge, welche wir gemacht haben.

Wir sind aber aoeh dafür, dass wir der von uns erwählten SpecialitUt treu geblieben, fort-

während mit reichlichen Aufträgen, selbst vom fernsten Auslande, erfreut worden, und es hat uns

in den verschiedenen Gesehiiftskrisen und Kriegen, welche in diese unsere erstcre Geschaftsperiode

fielen, nicht allein nie an voller Beschäftigung gefehlt, sondern wir muasteu oft noch andere Fabriken

Air uns beschäftigen, um den vielen an uns gestellten Anforderungen genügen zu können. Dieses

mu8stc nns veranlassen, unser Etablissement in Ausdehnung und Einrichtung mit den Anforderungen

unserer fleschäftsfreunde in l'ebereiiistimmung zu briugen und war daher unser Bestreben in den

letzten Jahren hierauf ganz besonders gerichtet. — Wir können nunmehr, ohne die Giesserei, 300

Arbeiter in unseren verschiedenen Wcrkstellen anstellen, und wenn damit die oben erwähnte Ucber-

einstünmung zunächst noch nicht vollkommen erreicht ist, so sind wir doch nicht mehr gezwungen,

fremde Fabriken für uns zu beschäftigen.
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Ununterbrochen arbeiten wir indes» au dem weiteren Ausbau unseres Etablissements. Die

letztern Jahre haben wir ausserdem benutzt, die einzelnen Maschinen- Modelle, welche wir besann,

in Systeme zu ordueu und die einzelnen dieser Systeme weiter zu vervollständigen. Mit dieser

Arbeit sind wir so weit vorgeschritten, dass wir dieselben durch Speeial-Circularc mitzutheilen ver-

mögen. Aus der Vollständigkeit der ilarin besprochenen Maschinen und Apparate würden Sie ersehen,

dass wir nunmehr mit Allem ausgerüstet sind, was zur Errichtung irgend einer Anlage zu berg
oder hüttenmännischen Zwecken oder zur weiteren mechanischen Verarbeitung der

Mineralien oder Chemikalien erforderlich ist und lügen wir über die von uns bereits gelieferten

Maschinen und Apparate ein allgemeines Verzeichnis* hier bei.

Wir bauen aber nicht allein diu einzelnen Maschinen und Apparate, sondern

Übernehmen auch die vollständige Hinrichtung der verschiedenen Maschinen- An-

lagen und liefern hierzu die nüthi:.r e); Kraftmaschinen, Transmissionen, Dampf-
erzeuger nebst Garnituren. Dampf- und Waescrleituugsstllcke, so dass jede der vor

•tedachten Hinrichtungen vollständig aus unserm Ktabl issemeiit hervorgehen und

auch unter unserer Leitung und Garantie inontirt und betriebsfähig Ubergeben wer
den kann. In solcher Weise wurden von uns vielfach projeetirt, ausgeführt

und betriebfähig Uberliefert:

Dampfmaschinen • Anlagen,

Wasserräder- ond Turbluen- Anlagen,

Luftmaschinen- Anlagen fiir ßergwerksbetrieb,

Goldwäschen und Anialgamationsanstalteu,

Aufbereituugsaustalt für Silbererze,

„ „ Kupfererze,

„ Kobalt und Nickelerze,

n Bleie««,

„ „ Blei - Galniei,

„ Blei -Blende,

„ „ Galmei,

„ r Braunstein,

„ . Schwefelkies,

- „ Steinsalz,

Fabrikelnrichtuiig für C'enient,

„ „ Porzellan,

„ - feuerfeste Steine,

Einrichtung für Glashütten,

„ _ ehemische Düngerfabrik,

„ „ Mineral • Mühleu,

Läuterwasche für Eisenstein,

„ ., Phosphorit,

„ „ Knocheu und Knochenkohle,

Kohlenseparationsanstalteu,

Kohlenwäschen,

L'oaksofen-Anlagen,

AschenWäschen zum Wiedergewinnen der noch nutzbaren Ooaks ans den Stein-

kohlenaschen,

Briquettfabrlken.

Weil es eine allgemein anerkannte Wahrheit ist, das» ein Etablissement möglichst durch
ein und dieselbe Hand projeetirt und ausgeführt werden soll, so haben wir uns auch mit hau
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Die

erste und Älteste

Maschinenfabrik m, Bergbau und Hüttenbetrieb
von

SIEVERS & Co. iu Kalk bei Deutz
lieferte seit ihrer Gründung ilH">7) als ausschliessliche Specialität:

Maschinen zur Gewinnung, Förderung, Aufbereitung und
weiteren hüttenmännischen und chemischen Verarbeitung
aller Erze, Kohlen und sonstigen Mineralien.

*

A) Bergwerkemaschinen.

Luftmasebinen zum unterirdischen Bohren, Schrämen, Wasserhalten und Fordern mittelst compri-

mirter Luft,

Grosse Wasserhaltungsmaschinen mit deu Pumpen,

Pumpenkabelwinden and Dampfkabel,

Kleine direkt wirkende Wasserhaltuugsmaschlnen bis 30 Pferdekraft,

Kleine Bergwerkspumpon zu Handbetrieb, % 1, 2, 4 und 8 Cubikfuss pr. Minute,

Grosse Guibal -Ventilatoren von 5 bis 200 Pferdekraft,

Kleine Gruben -Ventilatoren zu Handbetrieb, Sauger und Bläser,

Grosse Zwillingsfördermaschinen,

Kleine transportable Zwillingsfördermaschinen von 3 bis 20 Pferdekraft,

Förderhaspel zu Handbetrieb,

Forderwaggons, Förderschalen und Wagenwipper,

Kabelwinden zu Handbetrieb, für 1Ü bis 300 Ctr.,

Dampfkabelwinden bis 400 Ctr.,

Winden mit Zahnstange und Seilflaschenzflge,

Zeehenschmiedefeuer mit Yentilatorgeblftse etc. etc.

B) Maaohlnen sor Aufbereitung von Ersen, Galrnei, Braunstein, Eisenstein,

Phosphorit eto.

Wasch- und Läuterapparate für loltige« Haufwerk,

Zerkleinerungsmaschinen, als Steinbrecher, Walawerke, Pochwerke,

Separationstromineln und perfbrirte Bleche,

Nene Apparat« zn Metalk lassiflkatiou,

Selbstthätige und kontinuirlich wirkende Patent- Setzmaschinen für Grobkorn, Feinkorn,

Sand und Schlamm,

Selbstthatlge kontinuirlich wirkende Stossheerde (verbessertes System Rittinger)

Kotirende Bundheerde mit Tisch von Eisen,

Schllegestossheerde, ganz in Eiseu ausgeführt, et«, et«.
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0) Aufbereitungam aschinen für Kehlen und Masohinen an Goaks und

Briquettfabrikation.

Kohlen-Separations- and Vorladungsaustulteu , welche selbstthütig sortireu und direkt in die

Waggons verladen.

Kohlenwäschen, welche alle Kuhlen, auch den feinsten Schlamm so vollständig von Schiefer,

Sand nnd Kiesen reinigen, das* die gewaschene Kohle weniger Asche cnthiilt als die reinate

Stückkohle von demselben Fliit/e. Die Waaehverluste und Waachkoaten sind bei keinem

andern Systeme so niedrig, als bei diesem nnserm Systeme.

Complete Einrichtung zu Briquettfabrikation,

Coaksofen-FQllwagen und Elevatoren hierzu,

Thürkrahne und Coaksofeu-Ausdruckmaschinen,

Löschwasserpumpen zu Hund und Maschinenbetrieb,

Coaksbruchsortirtrommeln,

Coakstragkörbe aus gelochtem Eisenblech, etc. etc.

D) Masohinen sn Hätten- nnd Fabrikbetrieb.

Wasserräder, Tangentialräder und Turbinen,

Dampfkessel, Bohrenkessel und alle (iarniturstücke hierzu,

Dampfkesselspelsevorrlchtungen und Speisewasser-Vorwärmer,

Alle Dampf- und Wasserleituugsstficke,

Dampfmaschinen horizontaler und vertikaler Coustruction, von 3 bis 200 Pferdekraft,

Transportable Dampfmaschinen mit »teilendem Rrthrenkessel, von 2 bia 20 Pferdekraft,

Fahrbare Dampfmaschinen i Lokomobilen) von 4 bia 30 Pferdekraft,

Wasserstationspumpen mit direktem Dampfbetriebe und Pumpen mit Vorgelege,

Centrifugalpumpen, BoUtionspumpen und Kettenpumpen für trübe Wasser,

Amerikanische Dampfpumpen und Pumpen zu Handbetrieb,

HochdruekreutUatoren, Exhaustoreu und Ventilatoren für linterwind,

Alle Zerkleinerungsmaschinen für Mineralien nnd Chemikalien: Steinbrecher, Walzioerke,

Pochwerke, Mahlgänge, Itdlgänge, Kugelmühlen, SchlendermühUu, Schraulenmühlen, DU-
integrators etc. nebst Sieb- und Sortinrorrichtungen dazu,

Apparate zum Wiedergewinnen der noch nutzbaren Coaks aus den Aschen von Steinkohle n-

feucrungen,

Apparate zum Wiedergewinnen der in den Aschen, Ofenbrtlchcn und Kehricht enthaltenen Metalle,

Alle Maschinen zu Cementfabrikation und Fabrikation feuerfester Steine,

Alle Maschinen ftir Gyps, Trass, Schwerspath und Farbmfihlen, PorzeUan-, Steingut- und

Glasfabriken, chemische Fabriken und Fabrikation kunstUeher Dünger,

Alle Maschinen für Schiefer- und Marmor-Industrie,

Alle mechanischen nnd hydraulischen Hebezeuge,

Lauf- und drehbare Kranige zu Hand- und Dampfbetrieb,

Dampfeleratoren nnd Heeherwerke,

Kabelwlndeu, Vorgelege-Winden und Flaschenzüge,

Fördergeschirre und Waggons,

Tragbare, fahrbare und stationäre Schtniedefeuere mit Ventilatorgeblase,

Monteur-Werkzeuge und Werkzeug-Maschinen für Reparatur-Werkstellen.
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Die completen Einrichtungen ganzer Etablissement* m Luftmasehinen, Wasserhaltung, For-

derung, Wetterlosuug oder Aufbereitung, sowie die gamer Fabriken oder Mühl werke,

und auch die Lieferung einzelner Maschinen wird von uns zu festen Preisen Uber

Sacbpeiniifi8e Construction immer unter Benutzung der neuesten Erfahrungen und Verbeascrungen,

exakte Ausführung, prompte Lieferung, guter Gang und Leistung aller unserer Maschinen werden

garantirt.

Specielle Circulare und Prelscourante stehen zur Disposition.
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kundigen Ingenieuren umgehen, um in der Lage zu »ein, auch die vollständigen Bau-
projecte mit allen Details und Kostenanschlägen liefern und die ganze Bauleitung
Übernehmen zu kftunen, wie dieses in den letzten Jahren denn auch schon mehrfach der Fall ge-

wesen ist.

Zu den vorstehenden Mitthcilungeu hielten wir uns um so mehr verpflichtet, als es uus

bekaunt, welches Interesse allseitig an dem Fortschreiten unseres Etablissements genommen wird.

Wir bitten um ein geneigtes Wohlwollen und empfehlen uns mit grösster

Achtung und Ergebenheit
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ÜEBER DAS VORKOMMEN

VON

PHOSPHORSAUREM KALK
IN DER

LAHN- UND DILLGEGEND

VON

C. A. STEIN
KOENIÜL. BEBOBATH A. D. «0

BEILAGE ZU BAND XVI DER ZEITSCHRIFT FCR DAS BERG- HÜTTEN- UND SALINENWESEN
IN DEM PREUSSISf llEN STAATE

MIT 3 TAFELN

BERLIN

VERLAG VON ERNST & KORN
(OSOPIU8-8CHE BUCH- CND KUK8THAÄDLÜH0
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1868.
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Vorwort.

In den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde — Neunzehntes und Zwanzigste*

Heft, Wiesbaden, Verlagsbuchhandlung von Julius Niedner, 1864—1866 — habe ich eine kurze Abhand-

lung über das Vorkommen von phosphoraaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend mit besonderer Berück-

sichtigung des Vorkommens bei Staffel niedergelegt, die von dem Verleger im Einverständniss mit der Re-

daction gedachter Zeitschrift schon lange vor Ausgabe der letzteren, welche erst Schluss 1867 erfolgen

konnte, — und zwar schon im Anfang des Jahres 1866 veröffentlicht worden ist.

Das in landwirtschaftlicher und unstreitig auch in geologischer Beziehung sehr wichtige und in-

teressante Phosphoritvorkommen, welches in jenem Aufsatz kurze Zeit nach seiner Entdeckung geschildert

worden, ist gegenwärtig nicht mehr als ein auf enge Grenzen beschränktes zu erachten, sondern als ein

über einen ansehnlichen Landstrich verbreitetes bekannt geworden und wurde auf demselben eine Industrie

Itegründet, die als ein nicht unwesentliches Glied in der Beihe der Factoren unserer deutschen Volks-

wirtschaft Bedeutung gewonnen hat.

Die umfangreichen Aufschlussarbeiten, welche in den Jahren 1866 und 1867 durchgeführt worden

sind, haben reichlich Material geliefert, um die geologischen Verhältnisse unserer Phosphoritablageningen

gründlicher, als dies bei den noch geringen und mehr vereinzelten Aufschlüssen früher geschehen konnte,

erforschen zu können, und glaubte ich daher dem mir von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Wunsche,

auch eine Schilderung der Resultat«' der neueren Aufschlussarbeiten zu veröffentlichen, nach meinen schwa-

chen Kräften Rechnung tragen zu müssen. Es ennuthigte mich hierzu der Umstand, dass meine berührte

Schrift mit besonders freuudlicher Nachsicht aufgenommen worden wur.

Um vielfache Wiederholungen aus meiner früheren Ausarbeitung in dieser Fortsetzung zu vermeiden,

erachtete ich es am zweckmäßigsten, jenen Aufsatz auch hier zu Grunde zu legen. Die vorliegende Arbeit

ist daher als eiue nach Lage der Suche mehr oder weniger umgestaltete und zugleich sehr reichlich ver-

mehrte neue Auflage des älteren Schriftchens anzusehen. Die Bereicherung des hier zusammengestellten

Materials habe ich vorzugsweise den sehr schätzbaren Mittheilungen der Herreu Geheime Hotrath Professor

Dr. Fresenius in Wiesbaden, Professor Dr. F. Sandberger in Würzburg und Professor Dr. W. Wicke
in Göttingen, bezüglich der technischen und statistischeu Aufzeichnungen den Herren Industriellen und

deren Vertretern, sowie den einschlägigen Behörden zu verdanken, auch konnten mehrere in früherer und

neuester Zeit erschienene wissenschaftliche Abhandlungen, die betreffenden Orts aufgeführt sind, be-

nutzt werden.

In der Lahn- und Dillgegend, beziehungsweise in Nassau, diesem an nutzbaren Mineralien sehr

reich gesegneten Lande, war das Auftreten von phosphorsaurem Kalk vor dem Jahre 1864 wenig oder

uicht bekannt. Der um die mineralogische und geologische Erforschung der Gegend des Mittelrheins

sehr verdiente Dr. F. Sandberger, jetzt bekanntlich Professor an der Universität in Würzburg, hat in

seiner ,Uel>ersicht der geologischen Verhältnisse des Herzogthums Nassau, Wiesbaden, Chr. W. Kreidel

1847*, in welcher die damals in Nassau bekannten einfachen Mineralien aufgezählt sind, und in dem Nach- n

trag zu dieser Uebersicht, welcher in den Jahrbüchern des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau,

Geschichtliche Bemerknngen.



Du Vorkommen von pbosphorsaurera Kalk in der Labn- und Dillgegcnd.

Viertem und Fünftes Heft, 1849 (S. 202) veröffentlicht ist, dieses Mineral noch nicht aufgeführt. Erst in

den von demselben Verfasser im Sechsten Heft des gedachten Jahrbuchs (1850) S. 37 u. ff. geliefert««

mineralogischen Notizen ist unter den nassauischen Mineralien des kurz vorher auf der Braunsteingrubr

Klei rufe! d bei Birlenbach (im Amt Diez des gegenwärtigen Unterlahnkreises) , welches Braunsteinvor-

kommen den Dolomit deä Stringocephalenkalks (Eifeler Kalks) überlagert, in weissen faserigen und dichten

bräunlichgelben stalaktitischen Gestalten mit Psilomelan vorkommenden Apatits erwähnt. Dieses Auftreten

von phosphorsaurem Kalk war ganz vereinzelt und ist auch gegenwärtig im Feld gedachter Grube, die in

der letzten Zeit, nachdem sie seit etwa 15 Jahren unbelegt war, in ausgedehntem Betrieb stahts Apatit,

bez. Phosphorit in irgend hervortretender Weise noch nicht wieder aufgeschlossen worden.

Da im oberhessischen Hinterlande (dem jetzigen Hinterlandkreise), sowie im Kreise Wetzlar in den

letzten Jahren nicht minder wie in der übrigen Lahn- und Dillgegend Phosphoritlagerstätten aufgeschlossen

worden sind, so könnte die Frage entstehen, ob nicht etwa auch in dieser Gegend früher schon unser Mi-

neralvorkomtuen bekannt gewesen sei. Genaueren zur Lösung dieser Frage konnte nicht ermittelt werdtn.

In Voltz's „Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Grossherzogthums Hessen* ist S. 150 nur d»

Apatits im Nephelinfels von Maiches gedacht.

Hier dürfte übrigens der Ort sein, anzudeuten, dass, was auch nicht anders zu vermnthen »ar.

schon in einer weit früheren Periode unser Product in der Lahngegend unzweifelhaft aufgeschlossen worden

ist. Allerdings ist ebenso mit Sicherheit anzunehmen, dass man dasselbe damals und selbst auch spater

als phosphorsauren Kalk nicht erkannt hat. Die geringere Aufmerksamkeit, welche in früherer Zeit in

Verbesserung der Kodencultur gewidmet worden, wozu freilich auch damals bei der noch weit dünutren

Bevölkerung weniger Veranlassung vorlag, sowie theilweise wohl auch der noch unzureichende Stand der

mineralogischen und chemischen Wissenschaften erklären leicht, dass dieses Mineral nicht selteu kaum als

nutzbar betrachtet und nur wo es massiger in festen, dichten Stücken aufgetreten, mit Quarz und ander«!

Bollstcinen (s. g. Feldsteinen, wie der Landmann solche bezeichnet) (zum Theil als Strassenmaterial selb«

verwendet worden ist.

Es ist sogar anzunehmen, dass manche Phosphorite von bräunlichrother , einer Varietät des Roth-

eisensteins nicht unähnlicher, Farbe, deren Eisengehalt indessen keineswegs so gross ist, dass die chemischen

Fabriken solche von der Zubereitung als Dungmaterial ausschliessen , mit den mitbrechenden Eisenerzen in

die Gicht des Hohofens eingestürzt worden sind. Mancher Eisenhüttenbesitzer früherer Zeit mag, falls er

die Probe seiner Beschickung unterlassen, die Folgen dieser Vcrsäumniss zu beklagen gehabt haben. Nicht

selten findet man heut zu Tage in älteren Halden oder im alten Manu von Eisensteingruben noch gering-

haltigere Phosphorite, die hiernach von unseren Voreltern als Ausschlag, bez. als Berge beseitigt oder

höchstens als Versatzmaterial benutzt worden sind.

Wie später bei der Lagerung erörtert werden wird, kotnmeu nämlich die Phosphorite nicht nur im

Zusammenhango mit Eisen- und Manganerzen, sondern nicht selten auch mehr unter und selbst in des

Ackerkrumen in mehr oder weniger massiger Verbreitung vor.

Es dürfte hier u. a. hervorzuheben sein und als ein Belag zu dem oben Bemerkten dienen, da«

auf einer bereits im Jahre 1790 verliehenen, aber erst in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts, soviel

bekannt, in mehr andauernden Betrieb genommenen Braunsteingrube, wohl der ältesten in Nassau,

nämlich der Grube Struthgraben bei Weinbach (Oberlalmkreis), zum Theil wenigstens in altem Berg-

versatz eingeschlossen, Phosphorit in nicht unerheblichen Quantitäten gegenwärtig gewonnen wird.

Allerdings war in dem oben berührten, im Jahre 1850 ermittelten Auftreten des Phosphorits übrr

dem dolomitischen Kalk und zwischen der Braunstein- und Brauneisensteinbildung schon eine Andeutung

gegeben, dass auch an anderen Stallen dieser namentlich in der Lahngegend sehr verbreitoten Bildungen

ähuliche Vorkommen zu erwarten waren. Da indessen dieses vereinzelte Birlenbacher Vorkommen mehr al<

mineralogische Seltenheit erachtet worden und die Aufmerksamkeit nicht weiter erregt hatte, so unterblieben

damals Versuchsarbeiten auf Phosphorit auch in der Umgegend. Es war daher als ein zufälliger Fund iu

bezeichnen, als etwa ums Jahr 1857 auf der Braunstain- und Eisensteingrube Eckartsgraben in der
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Gemarkung Gückingen (Unterlahnkreis) ein neues Vorkommen von Phosphorit aufgeschlossen wurde. Das

Fossil erschien übrigens nach dem damaligen Aufschluss, wenn auch ziemlich verbreitet, vorwaltend wenig-

stens in so innigem Zusammenhang mit Brauneisenstein und Braunstein , ja mit letzterem zum Theil in

der Art verkittet, dass an eine Gewinnung und Verwerthung desselben zu agronomischen Zwecken nicht

gedacht worden ist

Der mitbrechende Brauneisenstein hatte überdies einen ziemlich hohen Gehalt an Phosphorsäure

und wurde für die Zugutemachung damals nicht geeignet erachtet, weshalb der Betrieb der Grube im Jahre

1859 nach Verebnung der Schächte bis auf Weiteres eingestellt worden ist. Soviel bekannt, ist übrigens

auch zu jener Zeit koine Analyse dieses Phosphorita gemacht worden.

Abgesehen von einem bereits im Jahre 18(52 am Beselich er Kopf in der Nähe von Obertiefen-

bach (Oberlahnkreis) entdeckten gangförmigen Phosphoritvorkommen im Palagonitgestein, das, überdies kaum
von anderem als mineralogischen Interesse, damals noch keine besondere Aufmerksamkeit erregte, auch erst

1865 und später näher untersucht worden ist, waren weitere Fundorte unseres Fossils nicht entblösst wor-

den, als im Sommer 1864, man darf sagen, zur nicht geringen Uebcrrasohung der Industriellen, dieses Mi-

neral nicht wie früher in mehr vereinzelten, meist sehr unreinen Partien, sondern in böebt ansehnlicher und

verbreiteter Ablagerung, die eine sehr erfolgreiche und nachhaltige Gewinnung in sichere Aussicht stellte,

in der Gemarkung Staffel bei Limburg (Unterlahnkreis) aufgeschlossen worden ist.

Dem Bergwerksbesitzer Herrn Victor Meyer in Limburg gebührt das Verdienst, dieses sehr inter-

essante und technisch besonders wichtige Vorkommen gelegentlich bei Schurfversuchen auf Braunstein ent-

deckt und durch Bergbau aufgeschlossen zu haben. Derselbe ist gegenwärtig Thcilhaber einer unter der

Firma »Victor Meyer und Comp, in Limburg» bestehenden Gesellschaft, welche unter den in neuester Zeit

zur Ausbeutung der Phosphoritlagerstätten in der Lahn- und Dillgegend gegründeten Firmen die bedeu-

tendste ist. Auf der letzten Pariser Weltausstellung wurde das Verdienst des Herrn V. Meyer, welcher

eine auserlesene Suite von Pbosphoritstufen ausgestellt hatte, auch durch Verleihung der silbernen Medaüle

anerkannt.

Es ist hier übrigens noch zu erwähnen, dass die erste Analyse des Staffeler Phosphorits von Herrn

Medicinalrath Dr. Mohr in Coblcnz, jetzt in Bonn, bekannt gemacht worden ist. Dieselbe, bereits am
1. Juli 184)4 veröffentlicht, wies an den damals überlieferten Stücken einen Gehalt von 67.8 pCt. phosphor-

sauren Kalks (.iCa 0 -f PO») nach. Die wenige Tage später, am 11. Juli 1864. von Herrn Geheimen

Hofrath Professor Dr. Fresenius in Wiesbaden veröffentlichte Analyse ergab den Gehalt des Staffcler

Phosphorits an Phosphors;! ure auf 3Ü,G4 pCt., entsprechend 66,89 pCt. phospborsaureu Kalks.

Dies.} beiden geschätzten Chemiker, von denen der letztere dem Verfasser die weiter unten ver-

öffentlichten Analysen zu überlassen die Gefälligkeit hatte, sind hiernach, indem dieselben erst die in-

dustrielle Wichtigkeit des Vorkommens constatirt haben, als erste Mitbegründer unserer Phosphorit-

iudustrie zu bezeichnen.

Das günstige Resultat der Aufschlussarbeiten bei Staffel hatte zur Folge, dass, wie zu erwarten

war, die Lust zu Nachgrabungen nach Phosphorit, zunächst namentlich in der Lahngegend, im Laufe des

Jahres 186ö sehr geweckt worden ist.

Das oben schon berührte Vorkommen im District Eckartsgraben, im Felde der Eisensteingrube

dieses Namens, wurde durch Schacht- und Streckenbetrieb neu untersucht. Im Jahre 1865 sind weiter

uoch in den Gemarkungen Stecten, Niedertiefenbach. Cubach (Oberlahnkreis), in den Gemarkungen Diez,

Altendiez. Dehrn (Untwlahnkreis), endlich am s. g. Steinberg, wo die Gemarkungen Medenbach. Breitscheid

und Erdbach (Dillkreis) zusammenstossen
,

Phosphoritlagerstätten entdeckt uud mehr oder weniger aufge-

schlossen worden. Im Jahre 1806 wurden u. a. noch interessante und auch technisch wichtige Aufschlüsse

von Phosphorit in den Gemarkungen Catzenelnbogen, Allendorf, Netebach (Unterlahnkreis), Heckholzhausen

(Oberlahnkreis) und endlich - - meist im Jahre 1867 — im Kreise Wetzlar und im Hinterlandkreise ge-

macht. - Die Zahl der Gemarkungen, in welchen Phosphoritlagerstätten aulgeschlossen sind, hat sieh bis

zum Jahre 186s noch ansehnlich vermehrt.
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Verbreit unsplfCzirk.

Bei den nachfolgenden Erörterungen, welche bezwecken, einen Ueberblick über den Verbreitung»-

bezirk der Phosphoritablagerungen unter Bezeichnung der innerhalb oder in der Nähe der Grenze desselben

gelegenen Höhenpunkte und der Thalbildungen zu bieten, ist die von Dechen 'sehe Karte von Rhein-

land- Wen tphalen (Sect. Laasphe, Wetzlar und Cobleuz) zu Grunde gelegt, auf welche daher im Allge-

meinen zu verweisen ist. Eine nach der von Dechen'schen Uebersichtekarte und nach der Ravenstein'achen

topographischen Karte von Nassau entworfene kleine Karte (Tafel 1), auf welcher die bis jetzt bekannten

Phosphoritpartieii angedeutet sind, dürfte die Orientirung erleichtern. Auf derselben sind diejenigen Ge-

meindebezirke (Gemarkungen), iu welchen nur ganz geringe Aurschüsse von Phosphorit bisher gemacht worden

sind und das Vorkommen zum Theil nur in Spuren, jedoch mit völliger Sicherheit nachgewiesen ist, durch ein

vor den Ortsnamen gesetztes P (Phosphorit) kenntlich gemacht; wo dagegen Aufschlüsse von grosserer

Ausdehnung bekannt sind, ist ausser dem Buchstaben P noch in hellgrüner Farbe die ungefähre I-age and

Ausdehnung des Vorkommens angedeutet worden.

Als dasjenige Gebiet, in welchem die Bildungen des Mitteldevon in der Lahn- und Dillgegend ver-

breitet sind, vor Allem der Korallenkalk — Stringocephaleukalk nach Sandberger, Eifelkalk nach von

Dechen — und der mit demselben zugleich vorkommende Dolomit, welche Kalkbildungen in Verbindung

mit dem in dieser Periode auftretenden Schalstein als die Begleiter, bez. Träger unserer Ablagerungen zu

charakterisiren, sind im Allgemeinen oder vorzugsweise die Vorterassen des Westerwalds, des Taunus and

des Hinterländergebirges in ihrem Zusammenhange mit den Ufern der Lahn und den Seitenthälern der-

selben zu bezeichnen.

Eine genaue Begrenzung dieses Gebiets nach Maassgabc der Verbreitung des Phosphorits

ist zur Zeit nicht festzustellen, da wohl selbstverständlich die Aufsuchung von Phosphorit noch keineswegs

ihren Abscbluss gefunden hat.

In einzelnen, selbst grossartig entwickelten Partien der mitteldevonischen Formation sind mit sehr

geringem oder keinem Erfolge Versuchsarbeiten durchgeführt worden. Es ist dieses namentlich im nord-

östlichen Theil des Dillkreises der Fall, so dass zur Zeit als nordöstlichste Grenze unserer Phospboritvor-

kommen die Gegend von Langenaubach, oder wohl auch, wo die Ablagerungen weitaus entwickelter und

verbreiteter sind, jene, um ein sehr Geringes südlicher gelegene, von Medenbach und Breitscheid zu er-

achten ist. Diese ziemlich hoch gelegene Gegend — am nordöstlichen Abhänge des Westerwaldes — Ut

durch mehrere Höhenpunkte ausgezeichnet, von welchen der höchste westlich nahe bei Breitscheid, der s. g.

Hub, bis zu 1725 Fuss ansteigt 1

).

Während die Configuration des Gebirges in der Nähe der Fundstellen, namentlich am s. g. Stein-

berg, zwischen dem Thal der Aubach und demjenigen bei Krdbach, wo ausgedehnte Phosphoritablage-

rungen auftreten, weniger charakteristisch ist, kann als besonders interessant jene in der Nähe des letzteren

Ortes, östlich einer Fundstelle in der s. g. Kollsbach bei Breitscheid bezeichnet werden, woselbst

auch die s. g. Steinkammern gelegen sind. Ks sind dies Höhlen im Stringocephalenkalk , allerdings

nur auf kurze Strecken fahrbar, aber offenbar von nicht geringer Ausdehnung, welche dadurch eine

Eigenthümliclikeit besitzen, dass der von Breitscheid her fliessende Bach auf circa eine halbe Stunde Er-

steckung verschwindet und erst im Thale bei Erdbach, und zwar so wasserreich aus dem Kalke wieder her-

vortritt, dass er sofort eine Mühle treibt.

Das weiter östlich gelegene, von Dillenburg bis Herborn vorwaltend von Norden nach Süden ge-

streckte Dillthal — auf diese Länge ein entschiedenes Quertbal — welches von Herborn bis zu seiner

Mündung in die Lahn, unterhalb Wetzlar, mehr eine südöstliche und zum Theil selbst Östliche Riebtang

*) Alle Hohen lind in Pariser Fuss und Ober dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels angenommen, es sei dem,

dass ein Anderes ausdrücklich bemerkt worden sein sollte.
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annimmt, tritt unterhalb Ehringshausen in den Gemarkungen Wehrdorf und Berghausen (Kreis

Wetzlar) am linken Ufer, woselbst Stringocephalenkalk nachgewiesen, auch in die Nähe von Phosphorit-

fundstellen, von denen indessen nur die bei Wehrdorf bis jetzt weitere Untersuchungen veranlasst haben.

Als ein »ehr hervortretender Höhenpunkt dieser Gegend, am rechten Dillufer (zwischen dem Reh-

und Ulmbach) ist der 1584 Fuss hohe Greifenstein zn erwähnen, gekrönt durch eine weitaus sichtbare

Schlossruine. Auch hier, und zwar unmittelbar an dem Bergrücken, der an der südwestlichen Abdachung des

Westerwaldes liegt und vorwaltend aus Basalt besteht, ist ein noch wenig untersuchtes Phosphoritvorkommen

ermittelt worden.

Zunächst an die Dillgegend reihet sich als ein hervortretender Theil des Verbreitungsbezirks des

Phosphorits das Hinterländergebirge Oberhessens an, ein Zweig des rheinisch-westphälischen Gebirges.

Im nördlichsten und hochgelegensten Theile des Hinterlandes, im Stromgebiet der Weser, indem die bei

Hatzfeld und Battenberg messende Eder bekanntlich diesem Gebiet angehört, und in dem mittleren Theil,

obwohl allerdings auch hier unsere Formation nicht ganz unvertreten ist, sind irgend erfolgreiche Versuche

auf Phosphorit nicht bekannt geworden, wohl aber sind Ablagerungen unseres Fossils in der Umgebung von

Hohensolms, namentlich aber bei Königsberg, Blasbach und Waldgirmes reichlich nachgewiesen.

Als Höhepunkt in der Nähe von Königsberg und Hohensolms dominirt der 1913 Fuss 1

) hohe Dünst-
berg, während die beiden letzgenannten Orte die Höhen von 1"»28 bis 1767 Fuss erreichen. Bei Be-

stimmung der absoluten Höhe der Punkte Königsberg und Hohensolms über dem Amsterdamer Pegel (eine

solche Höhenmessung dieser beiden letzteren Punkte ist übrigens nicht bekannt geworden) reduciren sich

selbstredend auch diese Höhen nach Verhältnis.* derjenigen des Dünstberges.

Die Ufer der Lahn, welche im weiten Umkreis die vorwaltend in Nassau reichen Eisenerz- und

Manganerzlagerstätten, diese wichtigen Factoren' unserer Montanindustrie, umschliessen, sind auch die segen-

spendende Quelle derjenigen MiueralschäUe, welche das Gedeihen des Ackerbaues befördern. Doch nicht

auf seine ganze Erstreckung, vielmehr nur in einem Theile seines oberen Laufs, vollständig dagegen in sei-

nem mittleren Gebiete durchströmt dieser Fluss den Verbreitungskreis unserer Phosphoritablagerungen,

während die untere Lahngegend durch das Auftreten der unterdevonischen Bildungen, bez. des Spiriferen-

sandstoins gekennzeichnet, vorzugsweise nur den Schooss reicher Blei- und Silbererzgänge bildet.

Unser Fluss, welcher von Wetzlar bis in die Nähe von Stockhausen eine vorherrschende Richtung

von Osten nach Westen nachweist, verändert hier seine Richtung, indem er, eine kleine Strecke bei Bis-

kirchen und bei Odersbach abgerechnet, bis unterhalb Aumenau ein Querthal bildend, von Norden nach

Süden strömt. Hier schwenkt sich das Lahnthal bis Arfurt von Osten nach Westen, bildet zwischen diesem

Ort, Villmar und Kunkel eine bedeutende Curve in südlicher Richtung und jenseits Runkel eine ähnliche

breitere nach Norden, nimmt von da an bis Limburg einen vorwaltend westlichen Lauf, bis er in der

Nähe von Diez und von da an weitaus noch über die Grenze unseres Verbreitungsbezirks, vielfach weite

Curven bildend, eine vorwaltende Richtung nach Südwesten annimmt

Betrachten wir zunächst, anschliessend an die oben berührten Gemarkungen im Hinterlandkreise,

das rechte Lahnufer, diese Vorterasse des Westerwaldes, so ist zuerst, sehr nahe bei Wetzlar gelegen,

die Umgebung von Niedergirmes hervorzuheben, woselbst im Zusammenhang mit den schon nordwestlich

von Waldgirmes beginnenden Zügen des Stringocephalenkalks und Schalsteins ebenfalls unsere Formation

mit Phosphorit auftritt.

In dem weiter unterhalb gelegenen, das rechte Lahnufer berührenden Kalkzug bei Schloss Alten-

berg und Kobern ist, wenn überhaupt Versuche schon vorgekommen, unsere Ablagerung bis jetzt noch nicht

) Die Hobenpnnkte „Dunstberg, Hohensolms und Königsberg" sind nach 0. von Klipstein's geofuustischir

Karte des Grosttierzogthums Heuen u. t. w. Sect. Gladenbach nach grossherxoglicb hessischen Fussen (4 heu. Fuss

= 1 Meter — 8,07£44 Pariser Fuu) hier angegeben worden. Die absolute Hübe des Dunstberges Ober dem Amsterdamer

Pegel betragt 1562 Pariser Fuss.
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ermittelt worden. Auch auf dem sehr mächtigen, vou Porphyr unterbrochenen Schalstoinzuge, der »ich vom

rechten Dillufer von Nordosten nach Südwesten bis zur Lahn bei Leun und noch weiter erstreckt, dürfte,

ein sporadisches Auftreten unseres Fossils bei Bergbausen abgerechnet, zur Zeit ein entsprechend«

Phosphoritvorkommen noch nicht ermittelt worden sein.

Die wenig ausgedehnten Züge unseres Kalks, welche von dem in südöstlicher Richtung fliesaendeo

L imbach theils berührt, theils durchschnitten werden, ebenso wie die noch vereinzelteren Kalkpartien in der

Nähe der Mündung des Calenbaehs bei Löhnberg und weiter unterhalb bei Waldhausen sind zur Zeit durch

ein nachgewiesenes Vorkommen unseres Minerals noch nicht gekennzeichnet. In westlicher Krstreckung tob

Waldhausen, in der Gemarkung Mehrenberg, sind indessen über unserem Kalk vereinten einige unerheb-

liche Partien von Phosphorit bekannt geworden.

Das Lahntbal, dessen rechtes Ufer oberhalb Weilburg kein hervortretend steiles Gehänge zeigt

verändert in der Nähe dieser Stadt etwas diesen Charakter. Das Ufer fällt steiler ab und wird die Um-

gebung durch nahe gelegene Basaltkuppen besonders malerisch. Zu erwähnen ist der 1110 Fuss hobt

Hermannsköppel , in dessen Nähe auch — über Kalk — in der Gemarkung Hasselbach, Phosphorit, wenn

auch bis jetzt sehr vereinzelt und wenig versprechend, aufgeschlossen worden ist

Von Weilburg bis Aumenau treten in einzelnen Zügen die mitteldovonischen Bildungen ziemlich

verbreitet auf, doch sind bis jetzt, wenn auch solche Aufschlüsse noch erwartet werden können, besonders

erfolgreiche Versuche auf Phosphorit nicht hervorzuheben. Erst in der Kalkpartie, welche südwestlich von

Seelbach beginnt und bis Arfurt reicht, namentlich in letzterer Gemarkung, finden wir wieder ansehnlich

verbreitet unsere Ablagerung.

Das Kerkerbachthal, welches, bei Lahr beginnend, unterhalb Kunkel ins Lahntbal mündet,

berührt ebenfalls Lagerstätten des Fhosphorits, und zwar in seinem mittleren Theil sehr massig entwickelt«

bei Heck holzhausen, minder bedeutende bei Schupbach, in welchen beiden Gemarkungen Stringo-

cephalenkalk, in letzterer namentlich auch noch Dolomit verbreitet ist.

Der weithin sichtbare Beselicher Kopf, eine Basaltkuppe von der ziemlich bescheidenen Höhe von

012 Fuss, an welche sich Palagonitgestein anlagert, bildet einen interessanten Funkt mitten in unserem

Verbreitungsbezirk. Derselbe liegt in der unmittelbaren Nähe eines sehr eigenthümlichen , aber nicht bau-

würdigen Phosphoritvorkommens.

Auch in den durch die reichen Manganerzlagerstätten wichtigen Gemarkungen Niedertiefen-

bach, Dehrn und Steeten, ferner in der Nähe des nächst Kunkel gelegenen Ortes Schadeck ist das

Vorkommen aufgeschlossen, in der Gemarkung Dehrn in grosser Verbreitung.

An die bis in die Nähe von Limburg ziemlich steilen Lahnberge reihen »ich mehr wellenförmige

Hügel, welche bis Diez ein breiteres, sehr fruchtbares Thal begrenzen, dagegen treten jenseits Hadamar,

hier aber schon ausserhalb unserer Formation recht malerisch gruppirte Höhenpunkte in den nächsten Ge-

sichtskreis. Ks sind dies namentlich der über VM> Fuss hohe Blasiusbcrg, der 1310,3 Fuss hohe Wald-

rücken Stein und das 122(>,8 Fuss hohe Haidenhäuschen.
Das Elbthal, oberhalb Westerburg beginnend, vorwaltend in der Richtung von Norden nafh

Süden sich bis zur Mündung der Elb iu die Lahn zwischen Limburg und Staffel erstreckend, durchsehnei-

det einen langen Zug mitteldevonischer Bildungen, welcher oberhalb Hadamar seinen Anfang nimmt, einen

Zweig östlich bis Faulbach erstreckt und in der Nähe von Elz sein Ende erreicht. Während Scbalstein nur

im nördlichsten Thcile dieses Zuges zu Tage tritt, ist auf seine grösste Ausdehnung Stringocephalenkalk ver-

breitet. In diesem Zuge selbst ist bis jetzt noch kein Phosphoritvorkommen ermittelt, wenigstens nicht be-

kannt geworden, wohl aber östlich von demselben in der Nähe von Offheim und Ahlbach, und zwar ein

ziemlich hervortretendes.

Wir haben uns im Verfolg dieser Erörterungen der Kalkzone genähert, in welcher das am frühesten

als wichtig erkannte grossartige Staffeler Vorkommen abgelagert ist. Dolomitischer und reiner Stringo-

cephalenkalk mit anlagernden Schalsteinpartien erstreckt sich, etwas unterhalb Staffel beginnend, meist dem
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Lahnufer folgend, Aber die Gemarkungen Staffel, Gückingen, Aull, Heistenbach und Altendiez. Diesen Zug

durchbrechen das Hambachthal und das Heistenbachthal.

Besonders wichtig int übrigens allein das weit ausgedehnte Phosphoritvorkommen zwischen Staffel

und Gückingen, wo dasselbe ausser der Berührung mit Kalk und Schalstein noch mit Schalstein-

schiefer in Beziehung tritt und endlich am Felsitporphyr abstösst, welche Felsart indessen, das Liegende

der Kalkzone bildend, deren Zusammenhang kaum unterbricht.

Ueber der Kalkablagerung bei Aull ist bis jetzt ein erfolgreicher Aufscbluss ron Phosphorit noch

nicht Constatirt, wohl aber das Vorkommen in den Gemarkungen Heistenbach und Altendiez bekannt

geworden, wenn auch bis jetzt ohue besonders günstiges Kesultat. Der bereits erwähnte Felsitporphyr,

der nicht nur bei Gückingen und Aull an beiden Ufern des Hambachthtls, sondern auch etwas weiter süd-

westlich im Thal der Heistenbach und noch weiter in dieser Richtung bei Altendiez sehr massig zu Tage

tritt und welcher, einen Zug bildend, wenigstens in seiner südwestlichen Fortsetzung die unterdevonischen

Schichten — den Spiriferensandstein — von den Bildungen des Mitteldevon trennt, scheint die äusserst*

Grenzmarke unseres Yerbreituugsbezirks, mindestens auf dem rechten Lahnufer, zu sein. Zwar finden sich

noch Kalkpartien jenseits dieses Zuges in den Gemarkungen Elz, Staffel, Gückingen und Hambach, indessen

ist trotz des hier sehr lebhaft umgehenden ansehnlichen Bergbaus auf thonigen Spbärosiderit und Braun-

eisenstein noch keine belangreiche Spur von Phosphorit entdeckt wurden.

Wir haben nun auch das an mitteldevoriischfn Bildungen reiche linke Lahnufer, eine Yortcrrasse

des Taunusgebirges, auf welchem Ufer kaum minder, wie auf dem rechten, unser Product vertreten ist, zum

grössten Theil, soweit dasselbe in unsern Bezirk greift, zu betrachten.

Die etwa noch in diesen Bereich zu ziehendeu entferntesten Kalkpartieii in nordöstlicher Richtung

sind diejenigen, welche Knelaven in der Braunkohleuformation zwischen Schilfenberg und Kleinlinden bilden,

ferner, von den weit in Südosten in der Umgebung von Friedberg ganz vereinzelt auftretenden kleinen Par-

cellen unseres Kalks abgesehen, die zu eiuer Aufsuchung des Phosphorits noch keine Veranlassung gegeben

haben dürften, die massig verbreiteten Complexc dieser Bildung bei Nieder- und Obercleen. — Soviel be-

kannt, ist ein Vorkommen unseres Fossils in jenen Kalkpartien noch nicht ermittelt worden. — Zu er-

wähnen ist indessen, da-<s innerhalb einer ganz isolirten Parzelle jenes Kalks bei Gambach (Grossherzog-

thum Hessen) Phosphorit in schönen Anbrüchen nachgewiesen worden ist.

Am nächsten ans linke Lahnufer tritt jene Kalkzone, welche sich von Garbenheim bis jenseiU

Wetzlar erstreckt: dieselbe ist durch ein bis jetzt noch wenig untersuchtes Phosphoritvorkommen in der

Nähe ersteren Orts gekennzeichnet.

Der Solmsbacb, südöstlich von Brandoberndorf entspringend und unterhalb Burgsolms in die

Lahn mündend, durchschneidet unsere devonischen Bildungen bei Bonbaden, wo auch Schalstcin verbreitet

ist, und bei Oberudorf. Ob im Bereich jener Formationspartien unser phosphorsaurcr Kalk aufgeschlossen

worden, ist dem Verfasser zur Zeit nicht bekannt geworden.

Mehr vereinzelte und bis jetzt noch wenig untersuchte Fundstellen unseres Vorkommens finden wir

innerhalb der vom Thal der Müblbach durchschnittenen Kalkzone bei Philippstein und Bermbach.
Unter allen bis jetzt bekannten Phosphoritvorkommen der Lahngegend , selbst das Staffeler nicht

ausgenommen, nimmt an massiger Verbreitung dasjenige den ersten Rang ein, welches, wenn auch nicht in

unmittelbarem Zusammenhang, doch mit sehr geringen Unterbrechungen in mebrereu Zügen über die Ge-

markungen Cubach. Edelsberg, Freienfels, Gräveneck, Weiubach und Elkerhausen sich er-

streckt. — Die Entfernung der äussersten Betriebsstellen von einander kann zur Zeit auf eine Meile ver-

anschlagt werden. In dieser ganzen Gegend sind Kalk- und Schalsteinbildungen verbreitet Letztere werden

von einem der bedeutendsten Seitentbäler der I*ahn, dem Weilthal, durchschnitten, weichesauf den Höhen

des Taunus bei Reiffenberg beginnend, unterhalb Weilburg in die Lahn mündet und nicht fern vom Ausfluss

der Weil in der Nähe von Freienfels die ebenfalls unsere Vorkommen berührende Weiubach aufnimmt

Versuchsarbeiten in den Kalk- und Schalsteinpartien lahnabwärts dieses grossartigen Vorkommens

haben belangreiche Resultate nicht ergeben; — einzelne Fundstellen jenseits Aumenau und bei Villmar
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sind sehr untergeordnet. Die in diu Lahnthal mündenden Seitenthäler auf jene Strecke und bis unterhalb

Runkel sind sehr unbedeutend. — In der Umgebung des oberhalb Eschhofen einmündenden, ziemlich ausge-

dehnten, in der Nähe von Esch beginnenden Emsbachthals, mit welchem sich das Thal der Wörsbach
unfern Niederbrechen vereinigt, tritt auf seiner unteren Erstreckung, von Niederselters abwärts, Schalsten,

nicht aber unser Kalk auf; Phosphoritvorkommen sind in diesem Bereich nicht nachgewiesen. Erst am

Ausfluss der Aar in die Lahn begegnen wir wieder und selbst hier nur in wenig hervortretender Weise

nach dem bisherigen Aufschlug» Ablagerungen unseres Fossils, bei Diez und Birlenbach. Hervortretende

Höhenpunkte am linken Lahnufer auf die erörterte Erstreckung bis zur Mündung der Aar sind wenige za

Es dürften als solche der 1055,3 Fuss hohe .Steinkopf bei Blessenbach und der nicht fern von

Limburg gelegene, übrigens nur 9G8.8 Fuss hohe Mensfelderkopf hervorzuheben sein.

Folgen wir nun aufwärts dem Thal der nicht fern von Wrehen entspringenden, bei Diez in die Laho

mündenden Aar, welches Thal von der Mündung aus bis oberhalb Burgschwalbach durch unsere Kalk- uo<i

Schalsteinbildungen und das Auftreten des Cypridincnschiefers , endlich durch Diabas und namentlich durch

Züge des Felsitporphyrs gekennzeichnet ist, so begegnen wir sehr wenig versprechenden Funden unseres

Minerals bei Lohrheim, etwas ansehnlicheren dagegen bei Oberueisen und hervortretenderen noch bei

Netzbach. Bei Oberneisen treten theilweise zersetzter Porphyr, theilweise unser Kalk, bei Netzbach die-

selben Gesteine und Schalstem in Berührung mit unserem Product.

Als Höhenpunkt in dieser Gegend kann der 1128,«; Fuss hohe Urhaag auf dem Waldrücken süd-

östlich von Kaltenholzhausen bezeichnet werden.

Für unser Product wichtiger gestalten sich die Bildungen des Mitteldevon in demjenigen Zuge, wel-

cher sich oberhalb Hahnstütten vom linken Ufer der Aar aus südwestlich bis Catzenclnbogen erstreckt

Den höchsten Punkt dieser im Allgemeinen nicht sehr hervortretenden Gebirgspartie, indem die

Gehänge nur in dem Thal b"i Hohenfels etwas steiler einfaUen, im L'ehrigen aber sehr allmälig ansteigen

und abfallen, bildet der Fuss hohe Sandköppel nächst der durch den benachbarten Kothebetv-

steinbergbau bekannten Bonscheuer, nordöstlich von Berzhausen. Besonders in der hier gelegenen, vorwal-

tend 'durch unsere Kalkbildung charakterisirteu Gemarkung Allendorf hat sich ein sehr erfolgreicher

PhOHphoritbetrieb entwickelt.

Wir nähern uns in Südwesten bei Catzenelnbogen der äussersten Grenze unseres Verbreitung»*

bezirks in dieser Richtung und haben zu coustatiren, dass hier, wo der Zug der mitteldevoniscben Bildungen

durch ein grossartiges, mit dem Phosphorit in Beziehung stehendes Auftreten des Felsitporphyrs seinen Ab-

schluss erhält, und zwar gegen die Schichten des L'ntcrdevon, die sich südlich, westlich und südöstlich auf

weitester Erstreckung in der Nähe des Dorsbacbtbales anreihen, unsere Phospboritbildung in besonders aus-

gezeichneter Weise entwickelt erscheint. Als Höhenpunkte, welche jenseits dieser Grenze noch etwa zu be-

zeichnen, sind der 10:V2,4 Fuss hohe Weissesten) bei Herold, der 1237,5 Fuss hohe Wolfskopf bei

Cataenclnbogen und endlich die 1382.1 Fuss hohe Ringmauer bei Obertischbach hervorzuheben.

Nachfolgende Zusammenstellung derjenigen Gemarkungen (Gemcindebezirke), in welchen bis jetzt

— vor Abschluss dieses Aufsatzes — Phosphorit!undstellen nachgewiesen worden sind, dürfte hier am

Platze sein.

Blasbach, Hohensolms, Königsberg, Rodheim, Waldgirmes. (Hierzu noch die in der grossherzog-

licli hessischen Provinz Oberhessen gelegene Gemarkung Gambach.)

B. Kreis Wetzlar.

Berghausen. Ehringahausen. Garbenheim, Greifenstein, Niedergirmes, Wehrdorf.

C. Dillkreis.

Breitscheid, Erdbach, Langenaubach, Medenbach, Schönbach.

A. Hinterlandkreis.
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D. Oberlahnkreis.

Ahlbach, Arfurt, Aumenau, Bernibach, Cubach, Edelsberg, Elkerhausen, Freienfels, Graveneck,

Haaselbach, HeckholzhausenJ, Mehrenberg, Niedertiefenbach, Obertiefenbach , Offhein), Schadeck, Schupbach,

Seelbach, Steeten, Villmar, Weinbach.

E. Unterlahnkreis.

Allendorf, Altendiez, Birlenbach, Cateenelnbogen, Dehrn, Diez, Gückingen, Hahnstatten, Heistenbach.

Lohrheim, Mudershausen, Netzbach, Oberneisen, Staffel.

Mineralogische Charakteristik.

Wenn man den Phosphorit, wie er als Varietät des Apatits namentlich in alteren mineralogischen

Lehrbüchern charakterisirt wird, deren Verfasser ihre Belegstücke wohl meistens von Schlackenwalde oder

von Logrosan in Estremadura, vielleicht weniger von Amberg entnommen, mit jenem vergleicht, der in dem

oben geschilderten Verbreitungsbezirk auftritt, so muss man annehmen, dass in früherer Zeit dieses Mineral

nur in wenigen Modifikationen bekannt war.

Wenig stimmen auch die damals an unserem Mineral beobachteten physikalischen Eigenschaften

mit denjenigen überein, welche wir im Phosphorit der Lahngegend erkennen. Das faserige Gefüge tritt bei

unserem Fossil, abgesehen von den weiter unten besonders behandelten Incrustationen
, ganz zurück; sehr

vorwaltend haben wir dagegen ein dichtes Gefüge, splittrigen und erdigen Bruch, bräunlichgelbe und weiss-

graue Farbe zu unterscheiden. Wenn nun auch letztere Kennzeichen wohl von anderen Phosphoriten hervor-

gehoben worden sind, so ist doch Aggregatzustand und Pigment bei unserem Product entschieden mannich-

faltiger. Wir haben es zum Theil mit einem mehr oder weniger klastischen oder fragmentaren (durch

Theile des Nebengesteins verunreinigten) Umbildungsproduct« zu thun, obwohl nicht verkannt werden kann,

dass diejenige Art, die ein vollkommen dichtes Gefüge hat, einen ganz selbstständigen mineralogischen

Charakter nachweist.

Wir können bei Betrachtung der Textur unseres Phosphorits sowohl ein allmäliges Verlaufen des

schaligen, beziehungsweise schieferigen Typus in einen dichten wahrnehmen; wir beobachten weiter einen

schwammigen, zelligen, porösen Aggregatzustand, namentlich aber, wodurch das Product einen gesteinsartigen

Habitus annimmt, eine entschiedene Conglomerat- und ebenso hervortretende Broccienstnictur, endlich die

trümmerartige und die erdige Structur.

Im Allgemeinen ist die Tendenz zur Schalenbildung hervortretend; das Aggregat gestaltet sich als

eine Anhäufung im Complex aneinander gereihter Lamellen von sehr verschiedener Dicke und Form.

Auch die schieferige Textur als üebergang der schaligen in die dichte finden wir, ja wir könnten

sogar als eine Moditication der letzteren eine plattenförmige kennzeichnen.

Eigentümlich sind diejenigen Partien, wo die Mineralmasse die Tendenz zur Bildung regelmässig

abgesonderter kleiner Struten wahrnehmen lässt.

Noch interessanter sind ferner die mehr oder weniger von dichten Phosphoriten begleiteten Phos-

phorittafeln, die oft nahezu so dünn, wie gespaltener Dachschiefer sind; ihre Härte tritt freilich gegen

diejenige des Schiefers sehr zurück, auch haben solche Tafeln nur eine geringe Längen- und Breitendimension.

Man wird für diese Tafeln den mineralogischen Ausdruck .Bleche* anwenden können.

Am verbreitetsten ist, wie schon angedeutet, der dichte Typus. Manche dichte Stücke haben einige

Aehnlichkeit mit Jaspis. Ihr Bruch ist flachmuschelig. Viele dichte Phosphorite zeigen übrigens auch

splittrigen Bruch, wie Kalkstein. Die dichte Varietät findet sich stellenweise in der Form von grösseren

und kleineren Knollen. Letztere haben zuweilen einige Aehnlichkeit mit Bohnerz.

Die traubige, stalaktitische und nierenförmige Art findet sich nicht selten vertreten, indessen streng

2
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genommen nur bei den weiter unten zu erörternden Inerustationen ; mehr oder weniger in Verbindung mit

den letzteren gibt es Modifikationen, welche einige Aehulichkeit uiii Kiesel -Gabnei haben.

Die Breecienstructur ist neben der dichten die häufigste. Kleine oder grössere Partikel des Neben-

gesteins, weniger des Kalks oder Dolomits, als namentlich des Schalsteins, sowie Quarz-, Eisenkiese]- und

Kalkspathbrocken, endlich auch die beibrechenden metallischen Mineralien (Pyrolnsit, Brauneisenstein) sind

im Phosphoritteig eingeschlossen und zwar theilweise in so innigem Zusammenhange, dass die Masse oft

trotz dieser fremdartigen Beimengungen in ihrer Cohärenz der dichttm kaum nachsteht. Bei dem ebenfaib

auch in Verbindung mit dem breccienartigen vorkommenden trummerartigen Aggregatxuatand ist die Cohärenz

dagegen selbstredend gering.

Wir haben endlich noch den durch Zersetzung hervorgerufenen erdigen Aggregatzustand, beziehungs-

weise den erregen Bruch hervorzuheben. Diejenigen Phosphorite, die am meisten Aehnlichkeit mit Osteolith

haben, ja streng genommen von solchem kaum zu unterscheiden sind, bilden bei ihrer Zersetzung eine Art.

die mehr oder weniger als erdige zu charakterisiren ist.

Die Erörterung über die Gestalt, beziehungsweise über die Frage, ob unser Mineral, abgesehen von

den oben erläuterten besonderen Aggregatbildungen, lediglich als amorph, oder auch als krystallisirt zu

kennzeichnen, ist absichtlich nicht an die Spitze der Betrachtung seiner physicalischen Eigenschaften gestellt,

aus Gründen, die sich weiter unten ergeben werden ; dennoch sei schon hier eine Art Pseudomorphoseubildun-.'

erwähnt. Man findet nämlich im dichten Mineral ausgezeichnete HhomboeJer- (und Skalenoeder -) fliehen

nach Kalkspath, die mit aller Sicherheit der Form — 2 K entsprechen. Es sei erlaubt, hier zugleich ab!

eine vom Verfasser herrührende Notiz im neuen Jahrbuch für Mineralogie und Geologie von Ijconhard irnii

Geinitz, Jahrg. 18*57, S. 701, Bezug zu nehmen. Diese Flächen sind lediglich Abdrücke, beziehungsweist'

Abgüsse, welche die Kalkspathkry stalle bei Ausscheidung des phosphorsaureu Kalkes im PhosphorittiL;

zurückgelassen haben, die indessen die ausgezeichnetste Schärfe in Kauten und Ecken nachweisen. Biese»

correcten stereomutrischeu Formen möchte die Bezeichnung .Umhüllungspseudomorphoseu* beizulegen seiu.

da ein Kalkspathkrystall beim Ausschlagen der entsprechenden Stücke, sofern solche noch geschlossen waren,

stets als Kern aus der Hülle sich löst. Die Kanten und Ecken, vorwaltend bräunlichgelb . oft noch mit
•

Mangandendriten besprengt, haben in Farbe und Glanz, welcher letztere zuweilen noch etwas stärker hervor-

tritt, als bei Jaspis, viel Aehnlichkeit mit letzterem Mineral. Die glatten Kanten und Winkel verlaufen

an den äusseren Stellen, wo die grösseren Kalkspathkrystalle abgrenzen, in eine zellige Kruste, die zuweilen

wieder von ganz kleinen von Kalkspathkrystallen ebenfalls herrührenden ähnlichen pseudomorphischen Im-

prägnationen bedeckt sind.

Die Figuren 1, 2, :5, 5, (5 auf Tafel II
1

) stellen solche sog. Umhüllungspscudomorphosen dar.

Bezüglich der Tenacital unseres Minerals sind spröde und milde Varietäten zu unterscheiden. Bei

manchen Phosphoriten, die im massigen Vorkommeu nur mittelst der Spreugarbeit gewonnen werden können

tritt die Sprödigkeit sehr hervor.

Die Härte des Minerals Ist, wie sich aus den verschiedenen Aggregatzustiiudeu ergibt, sehr wechselul

Die höchst selteue rein faserige Structur (von den Incrustationen hier abgesehen) veranlasst die Härte des

Apatits, während die dichte eine geringere und die durch Verwitterung mehr oder weniger umgewandelten su<-

cessive eine weiter abnehmende Härte nachweisen, die bis auf die geringste herabsinkt.

Das spezifische Gewicht einiger von beigemengten fremdartigen Substanzen vollkommen reines

dichten bräunlichgelben Stücke, vou welchen gleichzeitig die weiter unten mitgetheilte Analyse ausgeführt

worden ist, hat Fresenius zu 2,«jyo7 ermittelt. Professor W. Wicke in Göttingen hat das specisebe

Gewicht des dichten Staffeler Phosphorits zu 2,900? ermittelt und darauf aufmerksam gemacht, dass dasselbe

von dem speeifischen Gewicht des faserigen Phosphorits von Logrosau = 2,89 nicht sehr abweiche.

Nach den beschriebenen Aggregatzuständen tritt bei dem dichteu Phosphorit der Glanz zurück

*) Die Ausführung der nach der natürlichen Grösse aufgenommenen trefflichen Zeichnungen auf dieser Tafd

verdankt der Verfasser der Gefälligkeit des Herrn Markscheiders Schneider in Limburg.
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und erscheint etwa nur bei den oben erörterten Pscudomorphosen. Die grösste Mannigfaltigkeit herrscht in

der Farbe des Minerals. Es sind nur wenige Farben nicht vertreten. Nach der gewöhnlichen Einteilung

sind folgende Farben, auch hier abgesehen Ton den unten zu erörternden Incrustationen . zu unterscheiden:

Schueeweiss (selten ganz rein), vorwaltend Schmntzigweiss, Böthlicbweiss, Gel blichweiss, Graulich weiss,

Milchweiss, Bläulichgrau, Gelblichgrau. Graulichschwarz, Graulichgrün, SchwärzUchgrün, Wachsgelb, Ocker-

gelb (orangegelb), Ziegelroth, Kleisehroth, Bräunlichroth, Röth liehbraun, Kastanienbraun, Holzbraun, Leber-

braun, Gelblichbraun, Schwärzlichbraun. Manche dieser Farben treten nur höchst selten und oft nur

über einzelne Theile der Stücke verbreitet auf.

So auffallend gross nun auch diese Farbenverschiedenheit ist, so darf nicht übersehen werden,

dass in vielen Fallen initbrechende Mineralien, wie u. a. namentlich Eisen- und Manganerze, das Pigment

mit abgegeben haben. Ausserdem ist auch der häufig klastische Habitus, beziehungsweise das Gesteins-

artige bei unserem Product zu berücksichtigen. Das Nebengestein, beziehungsweise dessen Bestandteile

haben einen sehr hervortretenden Eintluss auf das Pigment und auf Mischung der eüi/elnon Farben.

Di» häutigsten Farben und wohl auch die Grundfarben sind übrigens Gelblichbraun und Grauüch-

weiss, erster« noch vorherrschend. Dass viele Phosphorite bunt gefleckt sind, kann nach obigen Erörterungen

nicht befremden. Eigentümlich ist indessen die nicht selten vorkommende regelmässige Streifung.

Man findet eine weissgraue Varietät, der Farbe nach ähnlich dem Holzopal, die von braunen Streifen

in verschiedenen Kiehtungen durchsetzt wird, Streifen von allerdings etwas unreiner grüner, weisser und

Töthlicber Farbe, den gelbbraunen Phosphorit durchziehend, feruer röthliche, graue und gelblichweisse, selbst

weisse achatartige Bänderung.

Wenn auch nicht als mineralogisches Kennzeichen und streng genommen nicht hierher gehörig, sei

Joch an dieser Stelle noch die interessante Streifung erwähnt, welche in einer weissgrauen Phosphoritmasse

durch Lydit hervorgerufen wird. Die schwarzen Streifen aus letzterem umschliessen bandartig weissgrauen

Phosphorit und zwar völlig parallel in dtr Weise, wie solches bei der symmetrisch -lagenförmigen Structur

der Gänge hervortritt. Während bei metallischen Mineralien das „bunt angelaufene* eine ziemlich gewöhn-

liche Erscheinung ist, tritt solche bei den nicht metallischen seltener auf. Wir finden dieses schöne Farben-

spiel mit Metallglanz auch beim gewöhnlichen dichten Phosphorit. Es dürfte dasselbe von einem sehr

dünnen Ueberzug eines Kisen- oder Manganoxydes herzuleiten sein. Nicht selten durchdringen vorwaltend

die weissgraue Phosphoritmasse Mangandendriteii in grösserer und kleinerer Form, zum Theil in sehr kleinen

üruppirungen

Es ist bei dem Aggregatzustande, beziehungsweise der Structur schon der Poren und Zellen Er-

wähnung geschehen, die offenbar uicht organischen Ursprungs sind, nicht aber der mehr oder weniger ent-

schieden organischen Eindrücke im Phosphorit. Wenn auch sehr vereinzelt auftretend und im Allgemeinen

ziemlich selten, so sind doch Eindrücke von Corallen, namentlich von Calamopora poly:i:orpha in manchen

Stücken nicht undeutlich wahrzunehmen; auch sind vom Verlässer, indessen höchst vereinzelt und selten,

nicht näher bestimmbare Abdrücke wahrgenommen wordeu, welche an die sog. Spuren- und Furchensteine,

wie solche der Sombrerit reichlich nachweist, erinnern. Der in No. 78 der Zeitschrift Berggeist, Jahrgang

1865, von Dr. Mohr niedergelegten Ansicht, dass viele Stücke und zwar solche von Staffel dem Sombrerit

so täuschend ähnlich seien, dass man solche mit Etiketten versehen müsse, um sie ferner nicht zu ver-

wechseln, kann übrigens der Verfasser uicht beistimmen, indem, abgesehen von dem sehr seltenen Vorkommen
solcher eigentümlicher Eindrücke im Phosphorit dieselben, wie angedeutet, auch nur in vereinzelten Stücken

bemerkt werden konnten, während im Sombrero -Phosphat solche in Masse nachzuweisen sind. Im Staffeler

Phosphorit hat der Verfasser solche nicht auffinden können.

Besonders interessant ist endlich eine Varietät, die als eine zellige zu cbarakterisiren ist, deren

Bildung aber auch durch Polypen hervorgerufen zu sein scheint, daher solche ebenfalls auch hier, uud nicht

wo vom Aggregatzustand im Allgemeinen die Hede, hervorzuheben sein möchte. Ein Gewebe von Zellen,

ähnlich den Bienenwaben, dicht an einander gereiht (die einzelnen Zellen von einigen bis circa 8 Linien

Weite oder Länge, mehr oder weniger quer durchschnittene Khomben darstellend), die Höhlungen im Mittel
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mit dünnen Stalaktiten von Kalksinter (stalaktitischem Kalkspath) versehen, machen die selten vorkommend«

Stücke den Eindruck, das» diese Zellenbildung organischen Ursprung» sei. Sandberger, dem ein Eiemplar

dieser Stücke zur Ansicht mitgetheilt worden ist. sprach sich daliin aus. daas dasselbe wohl als eine meta-

morphosirte Coralle, vielleicht &h Cyatophyllum quadrigeminum anzusprechen sein konnte, wenn auch der

Beweis nicht zu ermöglichen sei. Diese Bilduug ist nach einer Zeichnung des Markscheiders Schneider,

welche als sehr gut gelungen zu bezeichnen ist, auf Tafel II Fig. 4 in natürlicher Grösse dargestellt

Nach einer bereits im Marx 18»>7 erhaltenen Mittheilung des Professors Willi. Wicke in Göttinnen

zeigt unser Phosphorit ebenso wie derjenige von Logrosan die Eigenschaft der Pbosphorescenz. Wicke be-

merkt, dass, im Dunklen erhitzt, manche Stücke diese Erscheinung sehr schön zeigen, dass die leberbraaneo

dichten Stücke mit schwach gelblichem, die weissen erdigen zwischen den Kingern zerreiblichen indessen

besonders intensiv und zwar mit grünlichgelblichcm Lichte phosphoresciren. Bekanntlich zeigt auch der

Apatit beim Erhitzen diese Erscheinung und hat bei dem Logrosaner faserigen Apatit gerade diese Eigen-

schaft den Namen .Phosphorit« hervorgerufen.

Da die Phoäphorescenz , soweit bis jetzt ermittelt, nicht vielen Mineralien eigentümlich ist. so

verdient diese an unserem Mineral erkannte Eigenschaft auch besondere Beachtung, um so mehr, als

Bromeis in seiner Abhandlung über den Osteolith im Dolerit der Wetterau (Annalend. Chemie u. Pharwacie,

Bd. 79, Heft 1, S. 10) bemerkt, dass der Name .Phosphorit* gewiss mit grossem Unrecht auch rar andere

erdige nicht krystallinische Vorkommen von phosphorsaurera Kalk beibehalten worden sei. Nach der oben

berührten Thatsache ist hiernach diese Ansicht des hochgeschätzten Chemikers nicht als begründet zu er-

achten und dieselbe wohl dadurch zu erklären, dass unser weisser erdiger Phosphorit zur Zeit, als dieser

Aufsatz erschienen (im Jahre 1851), noch nicht bekannt war. Diese Varietät ist allerdings diesem Osteolith

tauschend ähnlich.

Zur Vervollständigung der Aufzählung sämmtlicher physikalischen Eigenschaften ist noch hervor-

zuheben, dass die meisten dichten, namentlich aber die erdigen Varietäten unseres Products an der Zunge

anhangen und in der Begcl einen thonigen Geruch im trockenen Zustande nachweisen, welche Eigentüm-

lichkeit auch der Osteolith der Wetterau (von Ostheim) besitzt.

Fresenius hat bereits im Jahre 1865 eine Analyse des Staffeler Phosphorits in seinem

Laboratorium ausführen lassen und dem Verfasser die Veröffentlichung des Resultats zur Verfügung gestellt.

Es ist dies die erste vollständige Analyse unseres Fossils, ausgeführt von Dr. Forster, die bereits am

20. September 1865 von letzterem dem Verfasser überliefert wurde. Zu derselben war ein ziemlich dichter

gelbbrauner (braunlichgelber) möglichst reiner Phosphorit (Stück- oder Stufstein) von Staffel, dessen spezi-

fisches Gewicht, wie oben bereits erwähnt, 2,9907 betrug, verwendet worden. Sie ergab folgeude Zusamroen-

Kalk 45.79 pCt.

Magnesia .... 0,i6 -

Eisenoxyd .... <>.4> -

Thonerde .... 1.08 -

Kali 0,m -

Natron 0.42 -

Phosphorsaure . . 34, -

Kohlensäure ... 1.51 -

Kieselsäure . . . 4,s:i -

Fluor 3,45 -

Wasser . . . 2.4:> - _
I0i,i7 pCt

Für 1 Aeq. Fluor 1 Aeq. Sauerstoff ab . 1.45 pCt.

WKr> pöt.

In Spuren vorhanden Mangan. Jod, Chlor.
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Eine von Fresenius bereits früher und zwar auf Krauchen des oben erwähnten Grubenbesitzers

V. Meyer in Limburg ausgeführte Analyse von Staffeler Phosphorit (die untersuchten Stücke waren nicht

von einer und derselben Varietät, vielmehr im Pulver gemischt) hatte folgendes, von ersterem nicht wesentlich

abweichendes Ergebniss. welches annähernd als ein Durchschnittsresultut erachtet werden konnte.

Kalk . . . . 47,3i pCt.

Magnesia . . . 0,12 -

Kali .... . 0,66 -

Natron . . . 0,5» -

Eisenoxyd . . . 3.77 -

Thouerde . . . 1,67 -

Phosphorsäure . . 33,si -

Kohlensaure . , . 2.75 -

Kieselsaure . . 5.01 -

Fluor .... . 2,u -

Walser . . . • 2.74 -

100,.',:$ pCt.

Davon ab eine dem Fluor äquivalente Menge Sauerstoff 0.ki pt't.

t»o,oy pct.

W. Wicke bat im Anfaug des Jahres 1807 nachfolgende Analyse des nassauischen Phosphorits

(Fundstelle nicht genau ermittelt) durchgeführt und die Gefälligkeit gehabt, dem Verfasser solche mitzutheilen.

Die Stücke waren aus einem Haufwerk entnommen, welches an einen Superphosphatfabrikanten ftereits ab-

geliefert worden, so dass das Resultat der Untersuchung annähernd als eiu Durchschnittsergebnis« erachtet

werden könnte.

Kalk 42,.u pCt.

Magnesia . . . . 0.23 -

Kali .... l

-

Eisenoxyd . . . 8.22 -

Tbonerde . . . 2,23 -

Phosphorsäure . 30.63 -

Schwefelsäure . 1.07 -

Kohlensäure . . . 2.78 -

Kieselsäure . . •3.61 -

3,-1 -

Wasser . . . 3,oo -

102.17 pCt.

ab l Aeq. Sauerstoff 1,57 pCt.

10(i.,;o pU.

Für 1 Aeq. Kl

Spuren von Mangan, Blei, Kupfer. Chlor.

In anderen Stücken, die nach Mittheilung vorstehender Analyse demselben Chemiker übersendet

worden sind, und zwar in solchen von bräunl ichgelber Farbe, ähnlich, wenn auch nicht völlig gleich den-

jenigen, welche im Fresenius'sehen Laboratorium untersucht worden waren und von welchen die Analyse

oben angeführt ist, hat Wicke, wie dieses auch von Förster festgestellt, keine Schwefelsäure ermittelt, da-

gegen ganz geringe Spuren von solchen Metallen darin nachgewiesen, welche durch Schwefelwasserstoff

aus der sauren Lösung fallbar waren. W. Wicke hat später im Journal für Landwirtschaft in Haimover

(Heft 1, S. 120 1867) unter .Mittheilungen aus dem agriculturchcmischen Laboratorium in Göttingen' bei

Besprechung des ersten Aufsatzes des Verfassers über das Vorkommen von phosphomaurem Kalk in der

Lahn- und Dillgegend auch die oben erörterte Analyse unseres Phosphorits (er untersuchte grobes dunkel-
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14 Das Vorkommen ron phosphorgaurem Kalk in der Lahn- und Dillfegend.

braunes Pulver) mitgothcilt und daselbst weiter noch der darin ermittelten Spuren von Jod und namentlich

auch von Chrom in deutlich nachweisbarer Menge gedacht; er bemerkt, dasa H Gr. Phosphorit hinreichten,

um sowohl vor dem Löthrohr als auch auf nassem Wege die Reaction auf Chrom erkennen tu lassen.

Von besonderem Interesse dürfte es sein, hier auch von anderen dichten und erdigen Phosphorit«

als denjenigen der Lahn- und Dillgegend zur Vergleichung mit letzteren einige Analysen hervorzuheben.

Nach von Gorup-Besanez besteht der bekanntlich* im Jurakalk auftretende Aniberger Phosphorit

(weiss, nur stelleuwei.se roth und gelbbraun gefleckt) nach der Analyse F. Schröders aus'):

Kalkerde . . . 48,iö pCt

Phosphorsaure . 42,oo -

Kieselerde 4.97 -

Kisenoxyd . . . 1.56 -

Bittererde . , . 0,75 -

Kali . . . . • 0,04 -

Kohlensäure . . .
-

Wasser . . . 1,81 -

101,(12 pCt

Meyer fand in demselben auch geringe Spuren einer Jod Verbindung und berechnet den Gehalt in

diesem Phosphorit an 3 CaO -» PO* auf ca. HO pCt. Das spee. Gewicht des Amberger dichten Phosphorits

wurde zu 2.89 ermittelt.

Wichtiger sind die weiter unten vergleiclnmgsweise hervorgehobenen Analysen des Amberger Phos-

phorita von Meyer und Dr. Theodor Petersen, in welchen auch der Gehalt an Fluor, von Petersen

auch derjenige an Jod, nachgewiesen worden ist.

Bromeis veröffentlicht in seiner Abhandlung über den Osteolith im Dolerit der Wetterau (vergl.

Annalen der Chemie und Pharmacie N. R. IM. III, S. 1) drei Analysen des Osteoliths, die ebenfalls hier

folgen mögen:

Feste Varietät Mittlere Varietät Erdige Varietät

sp. Gew. 3 job. sp. Gew. 3.04. sp. Gew. 3,03.

Phosphorsäure 36,«j 37.ii 37.i<;

Kalk . . . 4!»,u 4!>,24 48,30

Kieselerde . . 4,50 2.75 2,03

Kisenoxyd . . 1,S5 2.78 2,31

Thonerde . . 0,'W 1.25 Spur

Talkerde . . 0,47 0,7ii 1,85

Kali . . . 0,7«; 0.81 0,73

Natron . . . o.<a 0,« 0,43

Kohlensaure . 1,81 2.34 2,55

Wasser . . . 2,-28 3,15 3,02

Chlor . . . Spur

l)H.;,i. 101.28. 98.88.

Das Mineral enthält hiernach 86 pCt. 3 CaO -f PO».

Im Osteolith der Wetterau IVhlt auch nach neueren Untersuchungen Fluor, ebenso wie im Osteolith

ausTrachyt von Honnef im Siebengebirge (Bluhme) und mehreren andern. Dr. Theodor Petersen in Frank-

furt a. M. bemerkt übrigens, dass wohl die Abwesenheit des Fluors nicht Regel sei und dass er Spuren von Flow

auch im Osteolith von Ostheim entdeckt habe. In letzterem ist von Petersen sowohl als von Sand berger

') Vergl. n. Jahrbuch für Mineralogie und Geologie von Leonhard and Bronn, Jahrg. 1855, S. 569.
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auch Jod nachgewiesen worden, so das», da auch kohlensaurer Kalk und Wasser in diesem wie im Amberger

Phosphorit nachgewiesen, in chemischer, beziehungsweise auch in mineralogischer Beziehung kaum noch ein

Unterschied jener mit unseren dichten und erdigen Phosphoriten zu begründen sein dürfte. (Vergl. auch

Dr. Th. Petersen über Phosphorit im achten Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde 1867.)

In neuester Zeit haben auch die Phosphatknollen im Eisenerz von Gross -Bölten und Adenstadt

(Hannover) einige Aufmerksamkeit erregt, wenn auch in technischer Beziehung das Vorkommen keine Be-

deutung hat. W.Wicke hat im Journal für Landwirtschaft in Hannover 1866. S. 390 eine Analyse dieser

Knollen veröffentlicht , die als Phosphorit zu kennzeichnen sind. Zur Vergleichung möge auch diese Analyse

hier folgen:

Feuchtigkeit. . . . 1.67 pCt.

Glühverlust .... 3.34 -

Phosphorsäure . . . 33,33 -

Schwefelsäure . . . 0,.v> -

Kohlensäure .... 2,45 -

Eisenoxyd . . . . G.j»s -

3.56 -

Magnesia 0.22 -

42,o*; -

Fluorcalcium . . . 2,50 -

Unlöslicher Rückstand 3,34 -

99.97 pCt

Der dichte Phosphorit der Lahn- und Dillgegend soll in seinem Gehalt an 3CaO + PO», wenn

auch wohl nur in einzelnen Partien, Iis zu 85 pCt. steigen, uach Meincke's Untersuchung eines solchen

Phosphorits von Ahlbach.

Es ist der Incrustationen schon wiederholt gedacht worden, welche den dichten Phosphorit nicht

selten bedecken. Dieselben sind höchst charakteristisch für unser Product und haben einen sehr wesentlichen

Einfluss auf den mineralogischen Habitus und die Form der Stücke. Wir finden trauben- und nierenförmige,

sowie stalactitische Incrustationen von rein weisser und matt gelber Farbe, andere wieder von grauem und

gelblichhraunem und röthlichweissem Pigment, wieder andere von meergrüner, spargelgrüner, grünlichgelber

dunkelgrüner, grünlichweisser Farbe, letztere derjenigen des Milchopals ähnlich. Während die meisten dieser

Bildungen die Eigenschaft der Pellucidität nicht besitzen, sind einige, und zwar vorwaltend die mit grüuem

Pigment, entschieden durchscheinend, einzelne vollkommen, andere in Splittern. Auch eine voll-

kommen durchsichtige wasserhelle Varietät ist, wenn auch besonders selten, zu erwähnen.

Die grün durchscheinende lucrustatiou besitzt einige Aehnlichkeit mit Prehnit, doch ist der Glanz

mehr als Wachs- oder Fettglanz, denn als Glasglanz, wie solcher dem letztgedachten Mineral mehr eigen-

tümlich, zu bezeichnen. Die Grnppirungen dieser grünen Varietät sind besonders schön, meist trauben-

und nierenförmig. Die Bildung erscheint als mehr oder weniger dicker Ueberzug, selbst von mehreren

Linien Stärke, beziehungsweise als Kruste partienweise über dem dichten Phosphorit. Manche dieser In-

crustationen sind knollenförmig, oder fast kugelförmig abgerundet. Das Aggregat ist entschieden faserig

und bei abgerundeten Stücken coucentrisch - strahlig.

Wie schon aus dieser Charakteristik hervorgeht, sind diese Incrustationen als eine vollkommen

homogene Bildung zu bezeichnen, wenn auch die vorwaltend weisse Varietät mehr als ein Zersetzungsproduct

derjenigen von anderer Farbe zu erachten ist. Mohr erwähnt in eioem in No. 78 der Zeitschrift .Berg-

geist* 1865 veröffentlichten Aufsatz auch der grün durchscheinenden Incrustationen. Er bestimmt den

Gehalt derselben an 3CaÜ4-F0 5 bis zu 82 pCt., während, wie weiter unten bemerkt, derselbe von Dr.

Forster nocli höher ermittelt worden ist.
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16 Das Voikomrnea von phosphonaurcm Kalk in der Lahn- and Dillgegeud.

Die Härte dieses Minerals ist vom Verfasser zu 4 gefunden worden, »o das» sie mit derjenigen des

Flussspaths wohl übereinstimmen wird, und von derjenigen des Apatits wesentlich verschieden ist

Da nach diesen mineralogischen Kennzeichen sehr grosse Wahrscheinlichkeit vorlag, das« die

gedachte Incrustation als eine bisjetzt noch nicht als besondere Species bekannte Mineralsubstanz zu er-

achten sei, um so mehr, da die ersten qualitativen Versuche einen anscheinend nicht unerheblichen Gehalt

an kohlensaurem Kalk, anderntheils einen solchen an phosphorsaurem Kalk ergeben hatten, eine Idendittt

dieser Substanz mit dichtem oder erdigem Phosphorit nach den physikalischen Eigenschaften aber nicht

anzunehmen war, so lag zu einer Analyse in hohem Grade Veranlassung vor. Auf desfallsiges Ersuchen

ist eine solche bereits im August 1805 im Fresenius'schen Laboratorium von Dr. Forster ausgeführt

worden. Das Resultat dieser Analyst» ist folgendes:

Grünes, durchscheinendes, den Phosphorit incrustirendes Mineral (von Staffel)

Spec. Gew. 3,1284-

Kalk 54,67 pCt.

Eisenoxyd .... 0,037 -

Thonerde .... 0,026 -

Phospborsäure . . 39.06 -

Kohlensaure . . . 3,19 -

Fluor 3,05 -

Wasser .... 1,40 -

101,423 pCt.

Für 1 Aeq. Fluor 1 Aeq. Sauerstoff ab 1,280 pCt.

100,143 pCt,

Bindet man die Säuren und Basen, so ergibt sich folgende Zusammensetzung des Minerals:

Basisch phosphorsaurer Kalk . . 85, io pCt.

Phosphorsaures Eisenoxyd . . . 0,07 -

Phosphorsaure Tnonerdc . . . 0,06 -

Kohlensaurer Kalk 7,25 -

Fluorcalcium 6,26 -

Wasser l,40__^

100,14 p€t.

Fresenius sprach bei Ueberlief«'rung dieser Analyse die sehr einleuchtende Ansicht aus, dass das

fragliche Mineral wohl als ein Umbildungsproduct, entstanden durch die Einwirkung kohlensauren Wasser«

auf Phosphorit, zu eruchten sei.

Auch die weisse Incrustation hat Fresenius auf Ersuchen des Verfassers einer Analyse unterworfen

und erkannt, dass dieselbe gleiche Bestandtheile wie das grüne Mineral enthält und sich erstere nur tob

letzterem durch einen gewissen Zustand der Verwitterung unterscheidet.

Diesem Mineral, hiernach ein wasserhaltiges Phosphat mit Fluormetallen, wurde vom Verfasser

im Einverständniss mit dem gedachten hochgeschätzten Analytiker der Name , Staffelit* beigelegt, ein

Name, der deshalb empfehlenswerth erschien, weil das Phosphat zuerst im Staffeler Vorkommen entdeckt

worden ist.

Dr. Thoodor Petersen in Frankfurt a. M. hat einen schätzbaren Aufsatz über unseren Phosphorit

beziehungsweise gedachten Staffelit im siebenten Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde 1868,

S. 123 u. f. niedergelegt. Derselbe ist später veröffentlicht worden, als des Verfassers erste kleine Abhand-

lung über diesen Gegenstand, beziehungsweise der Separatabdruck seines früheren Schriftchens, und hatte

Petersen damals noch keine Kenntniss erhalten von diesem letzteren, sowie den in demselben mitgetheilteo

Specialanalysen über Phosphorit und Staffelit. Da letztere, wie schon bemerkt, im August 1865 im Fresenios'-

schen Laboratorium ausgeführt worden sind, so ist entschieden, dass solche die ersten waren. Aus Petersen'«

Aufsatz geht hervor, dass er beinahe farblose, durchscheinende, traubige Aggregate von Staffel, mithin
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Stücke, welche unserem oben crörtertertcn Stafl'elit entsprechen, der Analyse unterworfen hatte. Letztere

hatte folgendes Ergebnis«:

Specifisches Gewicht 2.93.

Nach dem Trocknen bei 110° ergal>en reine Probestücke folgende mittlere Zusammensetzung:

In verdünnter Salpetersäure unlöslicher Rückstand,

thoniger Eisenstein und etwas Kieselerde . l,ar>

Eisenoxyd nebst wenig Tbonerde 0.61

Kalk 58,30

Magnesia O.19

Kali 0.14

Natron O.31

Phospborsäure 36,7$

Fluor 2,4c

Chlor und Jod 0,03

Kohlensäure 4,25

Wasser 1.66

100,77

Petersen berechnet den Annäherungswerth für die Zusammensetzung des Minerals wie folgt:

80,15

Ca0 + C0 3
9,18,

9,58
0,401!•

Ca Fl 6,34]

0,17

1

6,96
Na Fl

Chlor- und Jodkalium . . 0,05

Eisenoxyd, Thonerde, Kieselsaure

und thoniger Rückstand • • • 1,66

1,65

100,00.

Gedachter Autor erörtert ferner, dass, wenn man die 1,643 pCf. Eisenoxyd, Thonerde u. s. w. als

Verunreinigung betrachte^ sich das Uebrige zurückführen lasse auf die Formel:

3 (Ca 1 ']*) + Ca F1+ Ca C + H.

Dieselbe verlangt:

9 Ca 0 . 3 P 0 » = 465— 82,»

CaFl^ 39 — Gm
CaO.CO*« 50— 8,87

H 0= 9— 1,60

563 - 100,00.

Schliesslich bemerkt dieser Chemiker noch, dass die Annahme, ,bei Bildung dieses Minerals sei ein

basisches Kalkphosphat ausgefallen, dessen Kalkbydrat später in kohlensauren Kalk ülwrgegangen, während

das basische Wasser zurückgeblieben« gerechtfertigt sei. Wir werden weiter unten Veranlassung haben, auf

diese Analyse nochmals zurückzukommen.

W. Wicke hat nach einem dem Verfasser von ihm zugegangenen Schreiben vom 23. März 1867

auch im grünen durchscheinenden Mineral (Staffelit) Chrom nachgewiesen. Er ist der Ansicht, der wir

vollkommen beitreten, dass die grüne Farbe, ähnlich wie beim Ueryll, von Chrom herrühre. Weiter bemerkt

dieser Autor, welche Auffassung wir nicht weniger theilen und mit welcher sich auch Sandberger einver-

standen erklärt hat, dass dieser Cbromgehalt, der, wenn auch weniger intensiv, wie oben bemerkt, sich auch

3
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im dichten Phosphorit gefunden, dem Schabstein zu verdanken sei, welcher, wenigstens in einzelnen Varietiten.

Cliromoivd enthält. Sandberger hat bereite 18Ö1 in einem bei Limburg gelegenen Scbahtembruch Chrom-

ophyllit massenhaft und zwar in violettem Schalsteine entdeckt. Dieser letztere Forscher hat nach einem

dem Verfasser bereits am 27. November 1800 zugegangeneti Schreiben eine Ermittelung gemacht, die znr

mineralogischen Charakteristik unseres Fossils vom höchsten Interesse ist.

In einer ihm damals vom Verfasser übersendeten Suite von Belegstücken, und zwar in einem Stück

Staffelit vou Dehrn, fand derselbe deutliehe Khomboeder. wonach auch in dieser Beziehung jede etwaige

Verwechselung unseres Minerals mit Apatit wegfallen rauss. (Vgl. auch n- Jahrbuch für Min. und Geol. von

Leonhard und Görnitz l«0i3, .S. 41«.*.
>

Auch im Amherger Phosphorit sind als Staffelit gekennzeichnete strahlige Krusten von Sandberger

damals ermittelt worden. Seit der berührten ersten Entdeckung der Krystallform sind dem Verfasser noch

mehrmals solche, stets aber sehr kleine Bhomboeder auf Stufen vorgekommen: es sind übrigens bis jetr

noch solche Krystalle als entschiedene Seltenheit zu bezeichnen.

Nicht unerwähnt kann hier bleiben , dass der Verlader auch auf einer besonders schönen, spargel-

grünen nierenförmigen Stufe, welche derselbe 1805 bereits auf den Staffeler Gruben erhoben und im Laufe

des Jahres 18(50 au das Mineraliencabinet zu Scbaumburg. damals noch dein inzwischen verstorbenen, ab

Förderer der mineralogischen Wissenschaften hochverdienten Erzherzog Stephan von Oesterreich gehörig,

abgegeben, wenn auch in mikroskopisch kleinen Gruppen Hhouiboederfragmcnte ermittelt hat; der Vcrfas-er

ist übrigens erst durch die erwähnte Mittheilung Sandbeiger's zur weiteren Untersuchung dieser Stufe, an

welcher er allerdings schon früher äusserst kleine kristallinische Partieen bemerkte, veranlasst worden.

Sandberger's fernere rntersiichungeii über den Phosphorit von Arnberg und denjenigen der lahu-

und Dillgegend haben zu Ergebnissen geführt, die für die künftige mineralogische Stellung unseres Minerals

von besonderer Wichtigkeit sind. Derselbe hat im neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. s. f. wu

Leonhard und Geinitz. Jahrgang 1*07 S. 8->:i. eine Bemerkung niedergelegt, die dem Wortlaute nach hin-

fuhrt: -Wie ich in meinem letzten Briefe (Jahrb. S. Ii!») bemerkt, habe ich meine Untersuchungen ul>.

die sogenannten Phosphorite fortgesetzt und ausser der Bestätigung der Ansicht, dass die durchscheinend

n

traubigen l'eberzüge auf dem schmutziggelben dichten sog. Phosphorit von Arnberg StafTelit sind, auch ge-

funden, dass, wie aller Staffelit, auch aller sog. Ostcolith aus Bayern (Hedwitz, Fuehsaiühl u. *.l

und Hessen (Calvarienberg bei Fulda und von Ostheini bei Hanau) Jod und kohlensauren Kalk enthält

und seiner Zusammensetzung nach als wenig verunreinigter, resp. dichter Staffelit zu betrachte

ist. Es wird sicher gelingen, auch in d«n Basalten, deren Zersetzungspioductc die Üsteolithe sind, .M

nachzuweisen, und ist es gewiss merkwürdig, dass nun eine dasselbe eonstant enthaltende Mineralspecies üi

weiter Verbreitung bekannt wird. Alle meine Versuche, in Apatiten Jod nachzuweisen, blieben resuItauVs.

auch in dem farblosen Apatit (POP), welchen Herr Bergmeister Stein zu Diez als seltenen Begleiter ü?-

Staffelit* bei Staffel selbst fand und mir zur Untersuchimg schickte, fehlt es gänzlich, l'eber jodfreie. aber

kohlensauren Kalk und Wasser enthaltende Phosphorite behalte ich mir weitere Mittheilung vor."

Der geehrte, dem Verfasser langjährig befreundete Futscher, mit dein er. wie schou aus dieser Mit-

theilung und früheren Erörterungen hervorgeht, bei Zusammenstellung des Materials für den gegenwärtigen

Aufsatz wiederholt correspondirt hat. ist nach seinen weiteren, ihm persönlich gemachten und zur Ver-

öffentlichung überlassen«! Mitteilungen der Ansicht (was auch schon aus dum oben Bemerkten hervorgeht),

dass wir den faserigen Apatit (Phosphorit) von Logrosan, Schlackenwalde, von unserem dichten und erdig«

(einschliesslich des Osteoliths) streng zu trennen und dieseu, wozu auch der Amberger mit seinen ganz

gleichen Incrustatiouen gehört, als Staffelit zu bezeichnen haben, während das faserige Mineral von

Logrosan u. s. w. nach wie vor als Phosphorit mineralogische Species bleibt. Nächst kohlensaurem Kalk

und Wasser ist Jod der charakteristische Bestandteil des Staffelita.
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Wie aus den obea initgctheilten Analysen hervorgeht, sind übrigeus schon ia der Meyer'sehen

Analyse Spuren von Jod im Amberger Phosphorit nachgewiesen worden; 1

) auch aus den oben mitgetheiltcn

Analysen vom Staffcler Mineral ergibt sich der Gehalt von Jod. Fresenius (Förster) und W. Wicke fanden

im dichten gelbbraunen Phosphorit von Staffel, wie oben erörtert, entschiedene Spuren von Jod. welchen

Gehalt Petersen in Verbindung mit Chlor — von Arnberg auch mit Brom, wie die unten folgende Analyse

ergibt — quantitativ bestimmt hat.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Krgebnis.se, welche Petersen in dem achten Berichte des Offen-

bacher Vereins für Naturkunde 1867, S. 69 bis 76, welcher indessen erst Kode Februar 1866 veröffent-

licht worden, mitgetheilt hat. Auch er ist nach seinen neuesten Untersuchungen zu dein Resultat gekommen,

dass sich /wischen den reinen hellgrün durchscheinenden trauben- und nierenförmigen Bildungeu von fase-

riger Textur und den bräunlichgelben dichten kein Artunterschied geltend mache, und dass die ersteren,

welche die derben bräunlichen zu umhüllen pflegen, den reinsten Staffeiii darstellen, welcher letztere in

der dichten Varietiit, durch Thon, Eisenoxydhydrat, Kieselerde verunreinigt, gelbbraun erseheine; er fand

ferner, dass der weisse zerreibliehe osteolithartige Staffelit (was übrigens auch in der oben aufgeführten

Fresenius'schen ( Forster'sehen) Analyse nachgewiesen) in der Zusammensetzung mit jenem im Wesentlichen

gleich sei und nur einen etwas höheren Wassergehalt -i bis 4 pCt. — habe. Kr stillt seine neueste Analyse

jener von Fresenius (Forster) gegenüber, um diese Darlegung zu beweisen. Es sei erlaubt, diese Zusammen-

stellung, wie nachfolgt, jenem Aufsätze zu entlehnen, welche Wiederholung, soweit solche die oben mitge-

theiltcn ersten Analysen betrifft, wohl der liebersiclitlichkeit wegen gerechtfertigt sein dürfte

Chlor und Jod im gelbbraunen Staffcler Phosphorit, die bei Veröffentlichung dieser eisten Analysen in des

Verfassers früherem kleineu Aufsatze (S. 12 fr>2|) zu erwähnen nicht übersehen worden, (übrigens gewiss un-

') Vergl. Annalen der Chemie und Pbarmacie, C. I, 281. Auch Reinsen bat in ebendemselben Phosphorit Jod

und auch Brom nachgewiesen, ebenso auch Jod im Phosphorit von Redwils. Vergl. N. Jahrb. d. Pharm. IX. 11 und XI,

267, auch endlich Vogel in demjenigen von Fuchsinahl VI. Repert d. Pharm. VI. 2j2

Staffelit von Staffel.

1. II III

Kalk .... 45.79 53.:io 5-1.67

Magnesia . . . 0,i<j 0,it> —
Eiseuoxyd . . . 6.42

A
O.01

Thonerde . . . 1.,*
>,,;i

o,
t«

Kali .... o.m 0.14 —
Natron .... 0,42 0,31 —
Phosphorsaure . :14,4a -»i.7S 39,mr,

Kohlensaure . . l t r,j 4.-.T, S.i<i

Kieselsäure . . 4.83 l.or,

Fluor .... 3,4:, 2.16 :t.<*

Chlor, Jod ... — 0,«;! —
Wasser .... 2.4f, 1,65 1,40

101.17 IOO.77 101,«

Ab für 1 Fluor, 1 Sauerstoff 1,15 0,ü8 1.28
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absichtlich) nicht gedacht worden. Ob übrigens die von Petersen untersuchten reinen Stücke ebenso rein

als die von Förster analysirteii grün durchscheinenden waren, mag dahingestellt bleiben.

Petersen hat ferner in jener Arbeit die von ihm ausgeführte neueste Analyse des Phosphorits von

Amberg (vom Erzberge) veröffentlicht. Er bemerkt, dass das Fossil zwar ähnlich wie bei Staffel (freilich

abgesehen davon, dass das Nebengestein bei Amberg aus Jurakalk besteht), aber nicht so rein wie dort

vorkomme, auch nicht so stark mit Säuren brause. Jodreaction soll es leicht und deutlich, ja eher noch

etwas stärker, als das nassauische geben. Er stellt diese Analyse den früher von Meyer ausgeführten gegen-

über. Es sei erlaubt zur Vergleichung auch diese hier aus jener Schrift zu entlehnen.

Staffelit von Amberg.

Petersen. Meyer.

Tboniges Eiseiioxyd und

Kieselerde . . . 0.56 2*6

55j«8 52,21

0,22 0,09

Oja

Natron 0,20 0,27

Phosphorsäure .... 38,76 39,57

Kohlensäure .... 2,14 2.78

Fluor 2.07 1,90

Chlor, Brom, Jod . . 0.01 Spur

1,26

100.60 100,07

für 1 Fluor, 1 Sauerstoff 0*7 0*o

99,73 09,27.

Auch hier, wohl in Übereinstimmung mit den oben erörterten Ansichten Sandbcrger's, macht

Petersen unter Zurechnung des Osteoliths als einer Abart der Species „Staffelit" folgende mineralogische

Aufstellung:

;,1. Apatit.

Krystallisirt und derb.

') Anhang: Phosphorit. Faserig und phosphorescirend.

2. Staffelit.

Der hellgrüne durchscheinende typische von Staffel besitzt die Zusammensetzung:

:lCa»P'+CaF + CaÖ + H.

Auch erdig, weiss bis bräunlich. Jodhaltig.

Anhang: Osteolith. Erdig, aus basaltischen Gesteinen.

Wenn nun auch die Untersuchungen von Sandbcrgcr und Petersen noch nicht als völlig abgeschlossen

betrachtet werden dürfen, indem solche über jodfreien, aber kohlensauren Kalk und Wasser enthaltenden Phosphorit

von Sand berger noch in Aussicht gestellt worden sind (eine neue Analyse der Osteolithe dürfte noch

besonders erwünscht sein, namentlich behufs der quantitativen Feststellung des Jod- und Fluorgebalts), so

haben wir doch sethon nach dem jetzigen Stand der Ergebnisse alle Ursache, dieser Ansicht beizutreten.

Wichtig erschien es übrigens, die stufenweise Entwickelung des jetzigen Standes dieser Angelegen-

heit beziehungsweise dieser Frage hier zu verfolgen, daher nicht unterlassen werden sollte, die Erörterung

') Da Wicke, wie oben erörtert, sowohl an dem grün durchscheinenden Mineral, wie an dem dichten und erdigen

die Eigenschaft der Ph- spliorpscenx nachgewiesen, s» kann solche hei dem Logrosnner Phosphorit wohl nicht als unter-

scheidend«» Criterium erachtet werdi n.
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über den dichten und erdigen Phosphorit der Lahngegend und diejenige über unser durchscheinendes bisher

als Staffelit gekennzeichnetes Kalkphosphat, wie solches geschehen, zu trennen und oben voran-
zustellen.

In der industriellen Welt bat übrigens unser Mineral unter dem Namen Phosphorit bereits

in der Weise Bedeutung gewonnen, dass Anstand genommen werden musste, in diesem Aufsatz, der

auch Technisches behandelt, für denselben ganz allgemein den Namen Staffelit zu adoptiren, welcher letztere

zunächst im mineralogischen Publikum sich Geltung zu verschaffen hat. Es ist daher bei allen Erörte-

rungen, sofern solche nicht lediglich die rein mineralogische Charakteristik berührt haben, der gedachte

Name als Collectivbezeicbnuug für unser Product noch nicht iu Anwendung gekommen.

Um indessen das reine, durch seine entschieden homogene Bildung und zum Theil durch Pelluci-

didät ausgezeichnete strahlig -faserige Aggregat, welches jetzt auch durch erkannte Krystallform noch

weitere Bedeutung gewonnen hat, obgleich solches nach dem derroaligen Stand der Untersuchung nur als

Varietät zu erachten, von dem dichten und erdigen Aggregat leichter unterscheiden zu können, uro so mehr,

da dessen Vorkommen keineswegs auf die Fundstellen bei Staffel beschränkt ist, so hat der Verf. in der nächsten

Abtheilung dieses Aufsatzes, in welcher bei der Erörterung über Lageruug des Phosphorits die verschiedenen

Fundstellen der Varietäten zur Sprache kommen werden, nicht unterlassen mögen, diese durchscheinenden

strahligen Incrustationen durch den bisherigen besonderen Namen »Staffelit* einstweilen noch auszuzeichnen.

Am Schlüsse der mineralogischen Charakteristik dürfte es angemessen erscheinen, auch in der Kürze

derjenigen Mineralien Erwähnung zu thun, welche den Phosphorit begleiten und zuweilen mehr charakte-

ristisch einzelne Fundstellen desselben auszeichnen.

Unter den mitvorkommeuden Phosphaten ist vor Allem der unserem Mineral am nächsten verwandte

Apatit hervorzuheben. Man findet denselben, wenn auch nur untergeordnet, stellenweise besonders in

Spalten und Drusen des Phosphorits. Die Fbichen des heiagonalon Prismas sind an manchen Krystallen,

die indessen meist sehr klein auftreten, sebr deutlich zu erkennen.

Untersuchungen haben sehr entschieden den Mangel an Kohlensäure, Wasser, sowie auch an Jod

ergeben, so dass, auch abgesehen von der Krystallform, keine Verwechselung mit Staffelitkrystalleu in Frage

kommen konnte.

Hervortretend schön und durch verschiedene Arten ausgezeichnet, findet sich der WavelliL Der-

selbe bedeckt theils den dichten Phosphorit unmittelbar, theils kommt er in Begleitung von mitbrechendem

Pyrolusit vor. Das Mineral findet sich iu traubigen und kugelförmigen und in sternförmig strahligen

Aggregaten von schneeweisser, weingelber, grünlichgelber, grauer Farbe, mit ausgezeichnetem Ferbiiutterglanz.

Besonders schön und auf manchen Phosphoriten reichlich verbreitet ist eine schneeweisse sternförmig

strahlige Varietät. Krystalle hat der Verfasser bis jetzt mit Bestimmtheit noch nicht erkennen können.

Grüueisenstein tritt stellenweise sowohl dicht als faserig auf, in letzterem Aggregatzustand, der

ohnedies sehr vorwaltend, am häufigsten. In der Regel bildet derselbe Incrustationen zwischen einzelnen

Lagen dichten Phosphorits und Brauneisensteins.

Noch manche andere Mineralien treten in unmittelbarer Begleitung des Phosphorits auf. Es ist

dahin besonders Kalkspath zu rechnen, welcher sogar als typischer Begleiter unseres Minerals zu bezeichnen

ist. In ausgezeichnet schönen, oft ansehnlich grossen Kbombocdern (auch Skalenoedern)
,
glasglänzend, oK

in der Regel perlmutterglänzend, erscheint dieses Mineral meist als Kein der oben berührten sog. Umhül-

lungspseudomorphosen.

Auch die Verbindung der Kalkerde mit der Kieselerde ist bei unserem Fossil, welches überdies

Kieselsäure (Forster wies, wie oben angegeben, im dichten Phosphorit 4.83 pCt. von derselben nach) als

nicht unwesentlichen Bestandteil, wenigstens in der nicht ganz reinen Varietät, enthält, ziemlich oft gefunden

worden. In derben Massen, grauweiss. schwach perlmutterglänzend, zwischen Phosphorit eingeschlossen, ist

stellenweise Wollastonit gut erkennbar.



22 Du Vorkommet) ton pho«phorMarcm Kalk io der Lahn- und Dülgegend.

Unter den als Gemengtheil des Phosphorits (ich gebrauche mit Rücksicht auf die gesteinsartige

Varietät absichtlich flic Bezeichnung Geinengtheil) auftretenden SilicaU-n ist noch besonders des allerdings

seltenen Jaspis und namentlich des Chalcedons zu erwähnen.

Auch Steinmark wurde in Klüften des Phosphorits zuweilen ermittelt.

Von metallischen Mineralien ist namentlich Brauneisenstein, stellenweise als Glaskopf, meist

dicht, als Begleiter des Phosphorits hervorzuheben; nicht minder häufig tiuden sich auch wohl mitbreebemi

Pyrolusit und Wad. er4eres Manganerz zuweilen in schönen Krystallen.

Geologisches Verhalten, beziehungsweise Lagerung des Phosphorits.

Hei Betrachtung der Lagerung des Phosphorits würde es vom wissenschaftlichen Standpunkte aus

am correctesten sein, wenn die verschiedenen hier zu erläuternden Vorkommen nach ihrer Berührung mit

dem Nebengestein getrennt geschildert würden. Diese Eintheilung wird indessen durch den Umstand er-

schwert, dass nicht in allen Fällen eine so strenge Abgrenzung durchzuführen ist. vielmehr zuweilen ver-

schiedene Gesteine gleichzeitig zu dieser Bildung in irgend eine, wenn zum Theil auch untergeordnete Be-

ziehung treten, endlich, das« auch in einzelnen Fallen bei dem Hildungsprocess des Phosphorits Gesteint-

mitgewirkt haben werden, die gegenwartig verdrangt erscheinen. Abgesehen von diesem Umstände dürrV

etwa folgende Kintheilung zu empfehlen sein.

1. Phosphorit in Klüften und Schlotten des Stringoeephalenkalkes und Dolomits, beziehungsweis--

zwischen den Kalkbildungen.

2. Phosphorit über dem Stringocephalenkalk und Dolomit, überlagert von diluvialen und tertiären

Bildungen.

S. Phosphorit über den gedachten Kalkbildungen, von Schalstem überlagert.

4. Phosphorit zwischen Schalstein eingelagert, beziehungsweise in Berührung mit Diabas.

5. Phosphorit in Berührung mit Cypridinen- und Kieselschiefrr.

6. Phosphorit in Berührung mit Felsitporphyr.

7. Phosphorit in Berührung mit Basalt.

8. Phosphorit in Berührung mit Palagonitgestein.

Es empfiehlt sich, die Schilderung der einzelnen Vorkommen unter Anschluss an die Karte in

orographischer Folge durchzuführen und zwar in der Weise, dass nahezu diejenige Ordnung festgehalten

wird, welche bei den Erörterungen über den Verbreitungsbezirk zu Grunde gelegt worden ist. Hiernach

haben wir zunächst die Vorkommen der Dillgegend und des hessischen Hinterlandes, sodann diejenigen de*

rechten Lahnufers und endlich die Vorkommen auf der linken Seit« der Lahn zu betrachten.

Ks werden hier nur die dem Verfasser bis Schluss März 18ÜS. als er diesen Aufsatz beendigte, bekannt

gewordeneu und zwar nur die geologisch oder technisch interessanteren Fundstellen berührt werden. Di**

auf Tafel III dargestellten Profile v«i sinnlichen, zum kleineren Theil in etwas idealen Darstellungen, indem

nicht stets der Aufschlnss vollständig durchgeführt war, die verschiedenen Vorkommen.

Jede einzelne durch eine Zahl bezeichnete Abtbeilung der Reihenfolge behandelt die in einer und

derselben Gemarkung bekannt gewordenen wichtigeren Fundbereiche, zum Theil nur einen, zum Theil mehrere

In ZwL-eheuabtheilungeu ohne Nummern ist in einzelnen Fällen auch der minder hervortretenden,

beziehungsweise mehr untergeordneten Fundstellen Erwähnung geschehen, und zwar aus naheliegenden an den

betreffenden Stellen angedeuteten Gründen. Obwohl die Lagerungsverhältnisse uichl weniger Vorkommet!

sehr ähnlich sind, so dass es vom geologischen Gesichtspunkte aus betrachtet vielleicht gerechtfertigt gewesen

wäre, die Zahl der aufgeführten und geschilderten einzelnen Fundstellen nicht unwesentlich zu beschränken,

so glaubte der Verfasser doch trotz der unvermeidlichen Wiederholungen Anstand nehmen zu müssen, solche

Abkürzungen hier vorzunehmeu, und zwar aus dem Grunde, weil gerade durch eine möglichst detaülirte Schilderung
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zahlreicher ähnlicher Vorkommen (Modificationen linden sich überdies fast stet*) die Anhaltpnnkte zur Er-

klärung der Bildungsweise unseres Products vermehrt werden und hiernach die Lösung dieser Frage, die

ihre weitere Grundlage in der chemischen Analyse erhalt, erleichtert werden dürft*. Auch in technischer

Beziehung dürfte diese Bchandlungsweise r.u rechtfertigen sein.

1. Vorkommen bei Medenbach.

(Dhtrict Steinberg, an der Grenze der Gemarkungen Erdbaeh und Breitscheid. Dillkreis.)

(Tafel III. Fig. 1 j

liebcrlagert von zersetztem, nahezu zu Thon umgewandeltem Schalstem, tritt zwischen massigem

Stringocephaleukalk, welcher das Liegende bildet, zu Thon nicht völlig umgebildetem, in einzelnen Brocken

im (faserigen Gefiige noch gut erkennbarem Schalstein, in welchem zerstreut grössere und kleinere Kalkblöcke

eingebettet sind, sowie zugleich in unmittelbarer Berührung mit diesen Blöcken. Phosphorit auf.

Der Aufschlug dieses Vorkommen? wurde durch einen isaigeren Schacht von f» I*chtr. Tiefe ein-

geleitet: mit diesem Schacht erreichte man den hier nahezu si<xk förmig auftretenden Phosphorit. Die

Lagerstätte sebiesst unter einem Winkel von ca. 50° durchschnittlich 0 Fuss mächtig über dem massigen

Kalk ein. Man folgte mit tonnliigigem Abteufen, stet? die Mächtigkeit der Lagerstatte anhaltend, auf ca.

5 Lchtr., an welcher Stelle sich der Einfallwinkel auf ca. 7<>" gestaltete, und teufte weitere 6 Lchtr. im

Phosphorit bei sonst gleichem Verhalten ab. Die Mächtigkeit des Vorkommens nahm mit der Tiefe noch

etwas zu, vermehrt« sich noch bis über 1 Lchtr. und war das Tiefste der hier wohl den Abschluss bildenden

Walkmühle bei der Besichtigung noch nicht angehauen.

Im Hangenden ist durch weitere Versuchsarbeiten ein Uomplcx von Kalkblöckon ermittelt worden,

wie oben schon angedeutet, zum Theil in Berührung mit Phosphorituesteru. Mittelst einer Strecke hat man
die geschlossene Lagerstätte, «lern Streichen in hora 4.4 folgend, bereits entsprechend verfolgt.

Der Phosphorit hat vorwaltend eine bräunlichgelbe, zum Thcil eine weissgraue Farbe, ist ziemlich

dicht und in der Lagerstätte meist geschlossen. Die chemisch*; Untersuchung desselben wies für den sog.

Stückstein (der einer weiteren Aufbereitung nicht bedarf) den Gehalt an PO 5 zu 27.cr. put., an :?CaO+PO s

zu 60,.% p('t. nach, während der sog. Waschstein 21,n pUt. P0\ beziehungsweise 46,15 pUt. 3CaO+PO»
enthält (Thomay). ')

Nicht fern von der geschilderten Fundstelle, ebenfalls bei Medenbach, ist noch ein ganz flaches

Vorkommen aufgeschlossen, worauf die thonige Schicht nur circa 1 Lchtr. aufgelagert ist. Der Phosphorit

tritt hier 5 bis 10 Fuss m ichtig über dem Kalk auf; es finden sich zwischen demselben auch Nester von

Braunstein und Brauneisenstein. Hier findet Tagebau statt.

Von diesem letzteren Phosphoritvorkommen ergab die Untersuchung für Stückstein einen Gehalt von

60 pt.'t. ;{UaÜ+PO». für Wa-ch-nein einen solchen von 56 pUt. :U'aO-4-P0* (Alben).

Nach dem bisherigen Aufschluss von weit geringerer Bedeutung in technischer Beziehung, als die

vorhergehend erörterten, übrigens von einigem geologischen Interesse, ist das Vorkommen im District Kolls-

bach, östlich nicht fern von Breitscheid gelegen.

Vom Basaltmassiv der obersten Terrassen des Westerwald«* losgetrennte einzelne Basaltblöcke über-

') Soweit ich in der Lage war, das Ergebnis« der chemischen Untersuchung auf 3 Ca 0 + PO* in erhalten, ist

solches bei den Vorkommen bezeichnet worden. Der Name der Herren Chemiker oder Industriellen, denen ich die Mit-

theilung verdanke, ist jedesmal beigefügt.

2. Vorkommen in der Gemarkung Breitscheid.

(District Bollsbach. Dillkreis.)

(Tafel III, Fig. 2)
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lagern hier, von humusreicher Dammerde zum Theü umschlossen, eine mächtige Schicht gelblichen Thons,

die stellenweise auch unmittelbar zu Tage tritt. Dieselbe bedeckt thoilweise direct deu massigen Stringo-

cephalenkalk, überlagert aber vorherrschend Phosphorit, welcher zum Theil Kalkschlotten erfüllt, die riffartig

sich bis zu ."> Lchtr. in die Tiefe erstrecken. Die Ausfüllungsmasse dieser Schlotten bildet zwar nicht

ausschliesslich, jedoch vorwaltend unser Phosphorit, indem auch der überlagernde Thon sich in diese Hon-

lungeu gesenkt bat und zum Theil mit ersterem gemengt erscheint. Noch ist zu erwähnen, dass auch ein-

zelne Brauneisensteinnester in diesen Schlotten, den Phosphorit unterlagernd, auftreten.

Bezüglich des überlagernden Thons ist zu bemerken, dass Schalsteinfragmente in demselben uicht zu

erkennen waren, und dass er einige Aehnlichkeit mit dein plastischen Thon hat, welcher in der Gemarkung

Bremscheid ziemlich verbreitet ist. Eine chemische Untersuchung ist zur Zeit nicht vorgenommen worden.

Der Thon in den Höhluugen zeigt übrigens mehr deu Habitus des umgewandelten Schalsteins.

dass der Verfasser geneigt ist, diese Ablagerung für stark zersetzten Schalstein anzusehen, der überdies in

der Nähe auch auftritt.

Das Phosphoritvorkommen ist, den bisherigen Aufschlüssen nach, nicht ausgedehnt, nur auf dies«

Sehlotten beschränkt. Das Mineral ist dicht, vorwaltend bräunlicbgelb, auch grauweiss.')

Bei dem Vorkommen in der Nähe von Breitscheid ist zwar auch des Basaltes gedacht worden, au>

der geschilderten Lagerung des Phosphorits ging aber hervor, dass dieses Eruptivgestein dort in keine direct

Berührung mit unserem Fossil getreten war. Die Basaltblöcke zeigten auch bei Breitscheid den gewöhn-

lichen Habitus derjenigen des hohen Wcsterwaldcs, waren graublau und wiesen kaum einen bemerkbaren

Grad von Verwitterung nach.

Etwas verschieden gestaltet sich das Vorkommen unmittelbar unterhalb des Schlosses Greifeosteiu.

am südlichen Gehänge des Schlossberges, im District Würg garten. Der Scblossberg selbst besteht, wie

schon in der Abtheilung über den Verbreitungsbezirk angedeutet, aus Basalt, an welchen sich östlich Schichten

des Cypridinenschiefers anlagern. Sehr hervortretend, ist wenigstens am östlichen Berggehänge das Auftreten

eines grauen, dünnschieferigen Gesteins, welches nach seiner Lagerung — Versteinerungen waren nicht er-

kennbar — wohl als der bezeichnete Schiefer zu charakterisiren ist Am südlichen Gehäuge, nicht fern von

der Fundstelle des Phosphorits, tritt Kieselschiefer uud plattenforuiiger Kalk auf, der wohl als eine Varietät

des Stringoccphalenkalks zu kennzeichnen ist.

Auf dem beschränkten Plateau des Berges liegen nur Bollstücke von Phosphorit verbreitet, wenn

auch gerade nicht sehr zahlreich, an dieser so hochgelegenen isolirten Stelle eine eigentümliche Erscheinung.

Man erachtete diese Kollstücke, die offenbar ihren Ursprungsort in der Nähe haben mussten, als Anbalt-

punktc zur Aufsuchung der Phosphoritlagcrstätte. Es wurde demgemäss ein kleiner Versuchsschacht vor-

geschlagen, und nachgewiesen, da-ss zwischen Basaltblöcken, offenbar vom Basaltmassiv des Schlosiherge*

herrührend und entschieden als Geröllablagerung zu kennzeichnen, welche mehr noch in der humusreichen

Ackererde als über Tage auftritt, Nester von Phosphorit vorkommen.

Unter diesen Basaltblöcken, beziehungsweise Gerollen, lagert sich Kieselschiefcr von hellgrauer Farbe

an, welcher, ziemlich mächtig, an dem massigen Basalt des Schlossberges ahstösst. Die basaltischen GcröhY.

sehr licht grauschwarz, mit Olivin, «eigen sich vorwaltend mehr oder weniger zersetzt, wenn auch allerdings

einzelne von der Verwitterung noch wenig berührt erscheinen.

') Nach einer gefälligen Mittbeilang von C. Koch in Dillcnburg finden sich in der Gemarkung Schönbach,
nahe an der Erdhncher Gemarkungugrenzc im Schalsten), der mit Grnnstein über dein (dichten) Stringocephakokslk

lagert, Gerolle Ton Kalk. Diese Gerolle sind an einer beschränkten Stelle über dem District Mauershain, in einem

braunen verwitterten Srbalstein, in Knollen von reichhaltigem Phosphorit umgewandelt; letztere, nur klein f'/i« bis 1 Kfd-

schwer) und spärlich eingelagert, sollen die Gewinnungskosten übrigens durchaus nicht lohnen. Dieses eigentümliche

Auftreten des Phosphorits rerdieut jedenfalls noch an dieser Stelle F.rwahnung.

3. Vorkommen in der Gemarkung Greifenstein.

(Kreis Wetzlar.)
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Das Phosphoritvorkommen ist noch »ehr wenig untersucht, so dass von einer technischen Bedeutung

desselben zur Zeit noch keine Rede sein kann. Es durfte übrigens nach den bisherigen Erhebungen keinem

Zweifel unterliegen, dass der Phosphorit hier als ein Zersotzungsproduct des Basalts zu erachten ist, obgleich

derselbe nicht, wie der vom Calvarienberge bei Fulda und in der Nahe von Ostheim bei Hanau, den erdigen

Aggregatzustand zeigt, beziehungsweise als sog. Osteolith gekennzeichnet werden kann. Der Greifensteiner

Phosphorit ist nach den bis jetzt zu erlangenden Belegstücken unserem gewöhnlichen sehr ahnlich, vorwal-

tend bräunlichgelb, wenn auch von etwas lichterer Farbe, auch weniger dicht, als dieser in der Regel sich

zeigt. Die Stücke haben übrigens einen ziemlich hohen Gehalt an phosphorsaurem Kalk. Das Ergebnis«

einer genauen Untersuchung ist zwar zur Zeit noch nicht bekannt, indessen wurde glaubhaft versichert, dass

der Gehalt mindestens 70 pCt. phosphorsauren Kalks erreiche.

Nach einer neuesten Analyse, die dem Chemiker der Gesellschaft V. Meyer & Co. in Limburg,

Dr. Thomay daselbst, zu verdanken ist, enthalt der oben berührt« Ostheimer 34,73 pCt. Phosphorsäure,

entsprechend 75,81 pCt. phosphorsauren Kalk, so dass also auch der Greifensteiner Phosphorit sich dem in

Basalt (Dolerit) auftretenden Ostheimer im Gehalt etwas nähert. Der Ostheimer Phosphorit ist übrigens an

Kluftflachen durch Kisenoiydhydrat bräunliehgelb gefärbt, wenn auch vorherrechend, wie der eigentliche

Osteolith, von weisser Farbe.

Es würde von besonderem Interesse sein, wenn die Versuchsarbeiten bei Greifenstein fortgesetzt

würden, schon um weitere Vergleichungen mit dem Ostheimer und Eichener Vorkommen zu ermöglichen.

Etwa 10 Minuten südöstlich von dem durch hohe Lage ausgezeichneten Städtchen Königsberg ent-

fernt im District Mückenstrauch stösst Stringocepbalenkalk sehr massig zu Tage, auf welchem Steinbruchs-

betrieb umgegangen ist. Dieser Kalk ist in sehr hervortagender Weise durch das Auftreten von Versteine-

rungen charakterisirt. Derselbe, hellgrau bis dunkelgrau, mit röthlichen Streifen, sehr krystallinisch fein-

körnig, weist namentlich auf den Kluftflächen in überraschend reichlicher Verbreitung Polypenreste nach.

Besonders schön kommt die anderwart» nicht sehr häufige Streptastraea longiradiata Sandb. hier vor, ausser-

dem Cyathophyllum hexagonum Goldf. u. s. w. In der unmittelbaren Nähe dieses Steinbruchs ist durch

Schachtabteufen in Klüften und Schlotten des Kalks, sowie tiefer zwischen dolomitischem Thon nesterförmig

eingeschlossener Phosphorit aufgeschlossen, welcher im Allgemeinen, wenn auch zum Thcil in kleineren

Nestern, verbreitet genug auftritt, um die Gewinnung zu gestatten.

Während die 3J Lchtr. mächtige oberste, unter schwacher Ackerkrume aufgeschlossene Kalkschicht,

welche durch ihre organischen Reste in ausgezeichneter Weise eine Korallenbank repräsentirt, unser Mineral

mehr in Klüften, als in Schlotten verbreitet zeigt, ist dasselbe in zahlreicheren und grosseren Nestern in

dem den Kalk unterlagernden Thon nachgewiesen. Dieser nicht plastische Thon, dessen Ursprung schwierig

zu bestimmen ist, scheint aus der Zersetzung des liegeuden Gesteins gebildet zu sein. Er wird in der Tiefe

ebenso wie der überlagernde, beziehungsweise steil an ihm abgrenzende Kalk von einem seiner Structur nach

wohl als Diabasschiefer zu charakterisirenden Grünstein abgeschnitten. Dieses Gestein, grünlichgrau, von

Hypersthenit wie dichtem Diabas durch seine allerdings mehr schaligflaserige, als schieferige Structur wohl

zu unterscheiden, wurde mit einem 8 Lchtr. tiefen Schacht etwa im 6. Lchtr. erreicht. Von der Sohle des

Schachtes sind mittelst Querschlags die im Thon aufsetzenden Phosphoritnester ausgerichtet.

Die in den Höhlungen des Kalks vorkommenden Phosphoritnester berühren übrigens nicht unmittel-

bar die Kalkmasse, sondern sind von dieser durch Thonstreifen und Thonmittel getrennt, auch durchdringt

der Thon stellenweise die Phosphoritmasse. Die Nester selbst bilden keine geschlossene Masse, vielmehr ist

das Mineral in denselben in kleinen Geröllen zusammengehäuft. Die einzelnen Rollstücke können zum Theil

ihrer Form nach mit Bohnerz verglichen werden.

4. Vorkommen in der Gemarkung Königsberg.

(Districto Mückenstrauch und Eisenkaute, Hinterlandkreis.)

(Tafel III, Fig. 3. MÜflteMtnmrb.)
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Der nicht in dun Kalkscblotten , sondern mitten in der das Kalkmassiv unterlagernden Thonmas*

auftretende Phosphorit ist reichhaltiger an phosphorsaurera Kalk, als jener in den Höhlungen. Die Färbt

dea Mineral* ist vorwaltend bellbräunlich -gelb, zum Theil aber mehr holzbraun bis kastanieubraun.

Der Durehschnittsgehalt an Phosphorsäure ist beim Stückstein zu 30,77 pCt.. an phospborsaureir

Kalk zu Ü7,i7 pCt. , der des Waschsteins zu 21,87 pCt Phosphorsäure, entsprechend 47,74 pCt. phosphor-

saurem Kalk ermittelt worden (Thomay).

Gegenüber dem oben geschilderten Vorkommen im District Mäckenstrauch, und zwar auf dem Plateau

des westlichen Thalgchüngcs in nahezu gleicher Kutfernung von Königsberg, wie gedachte Fundstelle, im

District Eisenkaute, ist ein von besonders günstigem Erfolg belohnter Tagebaubetrieb auf Phosphorit

eröffnet worden. Nur 5 Fuss unter der Tagesoberfläche tritt hier ein mehrere Lacbter mächtiges Phosph»rii-

lager auf. Die hier aufgelagerte Schicht besteht aus zersetztem, nicht völlig zu Thon umgewandeltem

Schalstein und das Liegende aus demselben Gestein, zwar auch etwas zersetzt, indessen noch mit deutlich«

erkennbarer Structur.

Fester Schalstein geht in unmittelbarer Nähe zu Tage aus.

Wir haben es also hier mit einem charakteristisch ausgesprochenen Vorkommen zwischen Schalskic

zu thun, wie ähnliche weiter unten noch mehrmals zur Sprache kommen werden. Die Farbe de« Phosphorit-

ist sehr wechselnd. Wir finden hier eine recht hervortretende grünlichgraue, ferner eine röthliche. mehr

fleisch- als ziegelrothe, eine grauweisse uud endlich auch die gewöhnliche bräunlichgelbe Varietät. Bezüglich

des Aggregatzustandes ist noch hervorzuheben, dass der Phosphorit meist plattenförmig auftritt. Der Gehalt

dea Stücksteins an phosphorsaurem Kalk ist zu G2 pt't. , derjenige dos Waschsteins, was als ein seltener

Fall zu bezeichnen, ebenso hoch festgestellt worden (Albert).

5. Vorkommen in der Gemarkung Hohensolms.

(District Langcnsohl, Hinterlandkreis.)

In der Nähe des geschilderten Vorkommens im Diätrict Eisenkaute bei Königsberg, uud zwar in der

angrenzenden Gemarkung Hohensolms, District Langensohl, ist Phosphorit meist in kleinen Knollen, ÜKk-.-ta

auch in geringen Nestern zwischen Kotheisensteiu aufgeschlossen worden. Der letztere bildet kein eigent-

liches Lager, sondern tritt nesterförmig auf.

Während das Liegende des Kotheisensteins, beziehungsweise des Phosphorits aus zersetztem Schal-

stein besteht, ist das Hangende aL plattenförmiger Kalk (Kalkschiefer) zu bezeichnen. Derselbe dürfv

ebenso wie jener l>ei Greifensteiu als eine Varietät des Stringocephalcnkalks zu erachten sein. Er überlagert

flach, ca. 3 Fuss mächtig, das Kotheisensteinvorkommen.

Von technischer Bedeutung scheint das Vorkommen bei Hohensolms nach dem bisherigen allerdings

sehr geringen Aufschluss nicht zu sein.

6. Vorkommen in der Gemarkung Waldgirmes.

(Districte Selieppmätilchen und Rothläufcheu, Hinterlandkreis.)

(Tafel III, Fig. 4 und 5, Sihcuuiuiwliljeu, Flur 12. Tafel III, Fig. 6, Rütblüuftlieo, Grube Hoffnung, Flur 13.,

Als ein lagerförmiges uud als solches ziemlich regelmässiges Phosphoritvorkommen ist dasjenige im

District Scheppmäul eben (Flur 12) bei Waldgirmes zu kennzeichnen.

Eiue 5 Fuss mächtige Schicht des die Braunsteinbildungen vorwaltend begleitenden tertiären rv>then

Thons, der meist als dolomitisch anzusprechen ist. überlagert hier eiue zweite, weniger durch diese Fart*

charakterisirte, vielmehr vorherrschend graue Schicht desselben Thons, in welchem reichlich kleine Nester

von Wad und anderen Manganerzen eingeschlossen sind. Diese zweite Schicht. 4 Fuss mächtig, bildet da>

Hangende eines 3 bis 4 Fuss mächtigen Phosphoritlagers. Letzteres wird von demselben Thon. 2 bis 3 Fu*>

mächtig auftretend, vom reiuen Liegenden abgegrenzt, welches aus Stringocephalenkalk mit verschiedenen
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Uebergängen in Dolomit besteht. Auf Tafel III Figur 4 ist das Längenprofil, in Fig. 5 das Querprofil nach

der Linie a b dieser Ablagerung dargestellt. In letzterem tritt eine Kalkmulde hervor, über welcher das Phos-

phoritvorkomnien unmittelbar aufgelagert ist, indem an dieser Stelle das Thonzwischenmittel, welches das

reine Liegende trennt, nicht nachgewiesen ist.

Der Phosphorit im District Scheppmäulchen ist von sehr wechselnden Farben. Das Mineral erscheint

mit hellrothem (fleischrothem) und grünem (etwas schwärzlichgrünem) Pigment, auch die wcissgraue Varietät

findet sich. Manche Stücke zeigen vollkommene Straten, beziehungsweise Streifen von rother, grüner und

weisser Farbe (wenn auch mit mattem, etwas schmutzigem Pigment). Interessant sind ferner die ausge-

zeichnet schönen Mangandendriten an vielen Phosphoritstücken. Dieselben sind nicht nur auf den Absonderungs-

flächen, sondern auch in der Masse selbst enthalten. Zu erwähnen ist noch, dass in sehr geringer Erstrockung

nördlich von diesem nicht sehr ausgedehnten Phosphoritvorkommeu ein sehr mächtiges Vorkommen von Lydit

auftritt. Die l*agerung desselben scheint stockförroig zu sein. Der Lydit (grau und schwarz) wechselt mit

Thonstreifen, welche je nur 2 Zoll dick sind und in den Kluftflächen dieses Gesteins auftreten. Ein Schacht

von 7 Lchtr. Tiefe, der zur Aufschliessung eines in der Nähe auftretenden Küensteinlagers abgesunken

worden, stand bis zur Sohle in diesem Kieselschiefer. Letzterer steht aber zur geschilderten Phosphorit-

ablagerung anscheinend in keiner Beziehung.

Im District Rothläufchen (Flur 13) begegnen wir einem Phosphoritvorkommen in Klüften und

Schlotten des Stringocephalenkalks, welches noch eigentümlicher, als die bereits oben geschilderten ist

Stringocephalenkalk , nach dem Ausgehenden einen sehr deutlichen Uebergang in Dolomit zeigend,

tritt theils massig, theils durch grossartige Spalten und Schlotten ausgezeichnet, auf. Ein besonders hervor-

tretendes Vorkommen von organischen Restcu, wie im District Mückenstrauch bei Königsberg, ist hier nicht

zu erkennen. Die Spalten und Höhlungen sind mit Phosphorit ausgefüllt, der zugleich stockförmig in einer

weiten Kluft 1 Lchtr. mächtig auftritt. Das hangende Saalbaud dieser Kluft wird indessen nicht wie das

liegende, von welchem aus sich im Kalk mit Phosphorit erfüllte Schlotten zweigfönnig erstrecken, von diesom

Kalk gebildet, sondern von Thon. Dieser letztere, sehr massig bis zu Tage auftretend, ist rothbraun und

unzweifelhaft dolomitisch. In demselben sind ebenfalls von Phosphorit erfüllte Höhlungen und weiter auch

Kalkblöcke, zum Theil von ansehnlichem Umfange. Einzelne der letzteren haben als Zwischenmittel

Phosphoritnester.

Der Thon schliesst ferner Nester von edlem krystallisirtera Pyrolusit mit einem Gehalt von etwa

70 pCt. ein.

Das Phosphoritvorkommeu ist durch eineu ziemlich grossartigen bis auf 10 Lchtr. Tiefe nieder-

reichenden Tagebau aufgeschlossen.

Das äusserste Hangende der Bildung, welches zu Tage tritt und sich an den ebenfalls zu Tage

stossenden dolomitischeu Thon anlagert, wird durch zersetzten Schalstem gebildet.

Das Vorkommen kann um so mehr als ein interessantes und technisch wichtiges bezeichnet werden,

als es in nördlicher Richtung bereits auf mehr als 100 Lchtr. Eratreckung zusammenhängend (im Streichen

der weiten Kluft) nachgewiesen ist. Im nördlichen Fortstreichen verdrückt sich das mächtige Thonmittel

zwischen dem Phosphoritstock und dem hangenden Schalstein und der letztere erscheint (im zersetzten Zu-

stande) dem Phosphorit unmittelbar aufgelagert, übrigens dieser letztere stets mit steilem stockförmigem

Verhalten.

Der Phosphorit im District Rothläufchen (Grube „Hoffnung") hat vielfach achatartige Bänderung

und zwar, ähnlich wie jener im District Scheppmäulchen, Streifen von grüner, röthlicher und weisser Farbe.

Das Mineral hat durchschnittlich im Stückstein einen Gehalt an PO* von 32,36 pCt, an 3CaO + PO* von

72,06 pCt., im Waschstein an PO» von 29,i7 pCt, an 3CaO + PO' von 64,24 p€t. (Thomay).

4»
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7. Vorkommen in der Gemarkung Blasbach.

(Diatricte Grollbaum und BegeL Hinterlandkreis.)

Die Kundstelle im District 0 roll bäum bietet deshalb einiges Interesse, weil der Phosphorit

zwischen Schalstein eingelagert int. Das Hangende, lj Lchtr. mächtig flach aufgelagert, wird von Schil-

atein in dem gewöhnlich zersetzten, wenn auch nicht völlig zu Thon umgewandelten Zustand (flaserige Structur

ist stellenweise noch deutlich erkennbar) gebildet, das Liegende von sehr wenig zersetztem festerem Schal-

stein. Der Phosphorit (bräunlichgelb, zum Theil leberbraun) ist vorwaltend plattenförmig abgesondert und

tritt in Nestern von 1 bis 3 Fuss Mächtigkeit auf. Eigentümlich ist, dass auch in der Nähe westlich in

der Tiefe von 3 Lchtrn. Phosphoritnester über Stringocephalenkalk und von dem gewöhnlichen röthlichen

Braunsteinthou überlagert, auftreten.

Im District Begel setzt Phosphorit in den Klüften und Schlotten des Stringocepbalenkalks auf;

übrigens ist das Vorkommen nur von beschränktem Umfang. Eine Schlotte hat die Weite von 1 Lchtr..

ihre Austüllungsmasse besteht aus Thon mit Braunstein und Brauneisensteinnestern und zwischen letzteren

plattenförmig Phosphorit eingeschlossen, welcher ein nahezu tuffartiges Oefiige hat und dunkelgraubraun

gefärbt ist.

8. Vorkommen in der Gemarkung Niedergirmes.

(District Seitersstrauch, Kreis Wetzlar).

(Tafel III, Yig. 7.)

Nordöstlich von Niedergirmes zwischen diesem Ort und Naunheim ist an mehreren Stellen Phos-

phorit aufgeschlossen worden.

Die Ablagerung tritt, wie in den meisten Fällen, mit Stringocephalenkalk als Liegendem und ein«

Schalsteinbildung als Hangendem in Beziehung, zugleich aber auch mit einer aufgelagerten Schicht rothen.

die Braunsteinformation charakterisirenden Thons. Das Vorkommen wird an seinem steilen Ausgehenden,

wo es 2 bis 4 Fuss mächtig, von dieser zuletzt bezeichneten Thonschicht begleitet, welche hier 2 Lchtr.

mächtig ist. Die Phosphoritlagerstätto lehnt sich stockförmig, ziemlich steil einfallend, an den liegenden

Kalk, welcher sich muldenförmig gestaltet.

Der oben berührten Thonbildung schliesst sich zu Thon nahezu umgewandelter Schalstein an. in

welchem jedoch noch stellenweise die ursprüngliche Structur zu erkennen ist. Dieses zersetzte Gestein, im

Hangenden des Phosphorits, umschliesst viele kleine Kalkblöcke, welche auch noch, doch weniger verbreitet,

im aufgelagerten Thon vorkommen.

Etwas verschieden tritt unser Mineral auf der näher bei Niedergirmes an einem Fahrwege gelegenen

Flur auf. Anstatt hier, wie dort, die Ausfüllungsmassc einer geschlossenen Lagerstätte zu bilden, findet

sich an letzterer Stelle Phosphorit in Nestern von mehreren Fuss Mächtigkeit und entsprechender Längen-

ausdehnung, umschlossen von rothem Brannsteinthon. Liegendes ist auch hier unser Kalk. Schalstein tritt

massig und unzersetzt circa 10 Lchtr. östlich von dieser Fundstelle zu Tage. Das letztere Vorkommen ist

noch dadurch besonders gekennzeichnet, dass der Phosphorit in schönen Farben -Varietäten auftritt, tbeQs

achatartig gebändert, theils dem Holzopal ähnlich, theils mit weisser und brauner paralleler Streifung.

Manche Partien sind mit weissem, dem Arragonit sehr ähnlichem Staffelit incrustirt Besonderes Interesse

erregt endlich noch eine Varietät, welche völlig von Mangandendriten durchdrungen erscheint, so dass auch

das ursprünglich bräunliche Pigment in ein grauschwarzes stellenweise umgewandelt ist.

Dio Analysen des Niedergirmeser Phosphorits haben im Stückstein 30,67 pCt. PO», entsprechend

60,74 pCt. 3CaO+ PO<\ im Waachstein 27,44 pCt. PO», beziehungsweise 59,91 pCt. 3CaO + PO» nach-

gewiesen (Thomay).
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Wir verlassen nun die Pbosphoritdiatricte der Dillgegend, des hessischen Hinterlandes und des

Kreises Wetzlar und begegnen, dem rechten Lahnufer folgend, erst in der Gegend zwischen Seelbach und

Arfurt wieder einem mächtigen Vorkommen.

9. Vorkommen in der Gemarkung Arfurt.

(District Weingartenfeld, Oberlahnkreis.)

(Tafel III, Kig. 8.)

Dieses Vorkommen ist dadurch charakterisirt, dass Sand und Kies als sehr vorwaltend aufgelagerte

Bildung die ziemlich regelmässig auftretende Phosphoritlagerstätte unmittelbar berühren. Diese Schichten,

vorherrschend aus einem feinen Sande bestehend, sind, von einer 2 Fuss mächtigen Ackererdeschicht am
Tage begrenzt, 3 bis 5 Lchtr. mächtig über dem Phosphoritlager ausgebreitet; der tiefste Tueil dieser

diluvialen Ablagerung ist weniger Sand, als feinkörniger Kies. Zum Theil ist auch zersetzter Schalstein

auf dem Phosphorit, indessen nicht mächtiger als 3 bis 7 Fuss aufgelagert. Die Lagerstatte tritt in meist

lang gezogenen, von zersetztem Scbalstein, der kurze Zwischenmittel bildet, unterbrochenen Nestern auf,

welche eine grossere Mächtigkeit als 2 Fuss nicht erreichen, zum Theil nur diejenige von einem Fuss.

Fest geschlossener Schalstein, welcher an einer Stelle 9 Lchtr. mächtig ist, unterlagert die Phos-

phoritbildung. In diesem liegenden Schalstein ist kein Phosphorit nachgewiesen, ebensowenig wie über dem

Stringocephalenkalk, welcher in massiger Verbreitung unter dem unzersetzten Schalstein lagert.

Hervorzuheben ist, dass, wie solches bei entschieden nesterformigem Verhalten des Phosphorits gerade

nicht selten vorkommt, letzterer nicht als geschlossene Masse, sondern in Gerollen auftritt.

Das Vorkommen ist ansehnlich verbreitet, nach dem bisherigen Aufschluss auf mehr als 100 Lchtr.

Erstreckung von Osten nach Westen nachgewiesen, so dass auch bei dem im Uebrigen weniger günstigen

Verhalten noch ein erfolgreicher Grubenbetrieb hier aufgekommen ist.

Der Phosphorit, zum Theil bräunlichgelb, zum Theil weissgrau, ist durch vielen Quarz verunreinigt,

so dass er einer besonders sorgfältigen Aufbereitung unterworfen werden inuss. Manche Einschlüsse sind

ab Wollastonit anzusprechen.

Der Arfurter Phosphorit hat im Stückstein 28,41 pCt. PO 5
, entsprechend 61,79 pCt 3CaO+PO*

und im Waschstein, der sehr durch Kieselerde verunreinigt, 25,65 pCt. PO», beziehungsweise 55,78 pCt.

3CaO + PO» (Thomay).

10. Vorkommen in der Gemarkung Heckholzhausen.

(District Eisenkaute, Oberlahnkreis.)

(Tafel III, Fig. 9.)

Unter ähnlichen Lagerungsverhältnissen, wie diejenigen bei Arfurt, tritt das Phosphoritvorkommen

bei Heckholzhausen auf. Die Ablagerung ist indessen weit mächtiger, als jene.

Unter einem 3 bis 5 Lchtr. mächtigen Letten setzt eine Schicht von Kies und Sand auf, und zwar

| bis 2 Fuss mächtig, welche von nesterförmig eingelagertem Schalstein begrenzt wird, dessen Mächtigkeit

1| Fuss nicht übersteigt. Unter diesen bangenden Bildungen tritt geschlossen 5 bis 6 Fuss mächtig die

Phosphoritlagerstätte auf und zwar ohne hervortretende nesterförmige Abgrenzungen. Die Lagerung ist

vollkommen flach. Unter dem Pbosphoritlager ist Ii Fuss mächtig dolomitischer Sand aufgeschlossen, der

endlich von massigem, zum Theil dolomitisebem Stringocephalenkalk linterlagert wird.

Das Vorkommen ist ziemlich verbreitet. Es mögen zur Zeit 1000 Qu. -Lchtr. aufgeschlossen sein.

In mineralogischer Beziehung ist das Vorkommen als eins der interessanteren zu bezeichnen. Der

Phosphorit zeigt zum Theil hellgrauen und selbst wasserhellen Staffelit als Incrustation, ferner breccienartig

eingeschlossene kleine Braunsteinpartikel. Es Anden sich auch Phosphorite, in welchen grössere Braunstein-

partien, Wad und Psilomelan eingebacken sind. Einzelne Stücke enthalten neben Braunstein auch faserigen

Brauneisenstein in charakteristischer Weise.
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Der Phosphorit bei Heckholzhausen ist zam Tbeil plattenftrmig abgesondert, ja zeigt stellenweise

einen sehieferigen Aggregatznstand. Der Oehalt des Stöcksteins, wie Waschsteins, an 3CaO + PO s istzu

62 pCt. ermittelt worden (Albert).

Theils in Klüften des teilweise als dolomitischer Kalk zu bezeichnenden Stringocephalenkalks und

mit Thon, wenn dieser auch nur als Ueberzug der Kluftflachen auftritt, tbeils über dem Kalk unmittelbar

aufgelagert und überlagert von einer circa 2{ Lchtr. mächtigen Thonschicht, ist hier Phosphorit nach-

gewiesen worden. Der bezeichnete Thon ist der gewöhnliche der Braunsteinformation.

Das Vorkommen ist lediglich nesterförmig. Durch den starken Mangangehalt ist dasselbe, welches

anscheinend nur sporadisch ist, Charakteristik Zwischen dem Phosphorit, vorwaltend von sebwangrauer

Farbe, treten Nester von Pyrolusit auf. Der Aufschluss ist zur Zeit noch gering.

Unter allen Phosphoritvorkommen der Lahn- und Dillgegend erscheint dasjenige wohl als das

eigentümlichste, welches im Palagonitgestein bei Obertiefenbach auftritt.

Es sind hier zwei Fundstellen zu unterscheiden, welche indessen nach dem bisherigen Aulkhloss

keine technische Bedeutung haben, wogegen sie iu geologischer Beziehung ein besonderes Interesse beanspru-

chen dürften.

Es findet sich im District Erdbeer enberg ein nur noch auf 1^ Lchtr. Tiefe offenes Schächtchea,

am südwestlichen Abhänge, beziehungsweise Fusse des Beselicher Kopfs abgesunken, in welchem im da*M
auftretenden Palagonitgestein gangnetzartig ein Complex von Phosphoritschtiüren aufgeschlossen worden hl

Die in ihrer eigentümlichen Lagerung auf Tafel III Figur 10 dargestellten Schnüren sind nur je i bis

Ii Zoll mächtig und verzweigen und schaaren sich wieder; etwas tiefer nach der Schaarung sollen sie

nach zuverlässiger Mittheilung etwas machtiger werden.

Der Phosphorit ist schmutzig gelblichweiss und grauweiss. Manche Stücke sind durch Poren und

Zellen ausgezeichnet. In solchen Zellen einer Stufe waren ausgezeichnet schöne Umwandlungspseudomorphosen

von Kalkspath zu erkennen, Bhomboeder = — 2 R. Sandberger erklärte sich dahin, dass dieses Stück,

welches man früher als Osteolith bezeichnet haben würde, noch nicht als völlig umgewandelt zu erachten

Bei und noch vielen freien kohlensauren Kalk enthalte, auch zum Unterschied vom eigentlichen Stafl'elit mit

kalter Salzsäure stark brause. Er äusserte weiter, dass er schon sehr viele Osteolithe untersucht, aber

noch nie die Bildung desselben so schön habe verfolgen können als hier, wo die Verdrängung des Kalk«

durch die erhaltenen Formen glänzend constatirt sei. Das Palagonitgestein, welches die erörterten Schnüren

umschliesst, ist etwas verwittert

Ein anderes Vorkommen in diesem Gestein ist im District Knabengrund, circa 200 Lchtr. süd-

östlich vom Orte Obertiefenbach entfernt, durch einen 3 Lchtr. tiefen Schacht nachgewiesen worden. Das-

selbe gestaltet sich entschieden als Phosphoritgang von 6 Zoll Mächtigkeit, welcher Gang zu Tage stöat,

vollkommen seiger einschiebst und in hora 12 von Norden nach Süden fortstreicht. In der Gangmasse ist

ein mit den Saalbändern parallel streichender Keil von Palagonit eingeschlossen, welcher durch verwitterte,

bereits zu Thon umgewandelte Palagonitmasse abgegrenzt wird. (Fig. 11 auf Tafel III.)

Der hier vorkommende Phosphorit, gelblichweiss und braun gefleckt, weist nach einer Untersuchung

Bergen' s einen Gehalt von 72,ioe pCt 3CaO + PO» nach. Aber auch das umschlieasende Palagonitgestein

enthält selbstverständlich einen Antheil von 3CaO + PO», der stellenweise zu 4,4 pCt, an anderen Stücken

11. Vorkommen in der Gemarkung Schupbach.

(District goldner Hain, Oberlahnkreis.)

12. Vorkommen in der Gemarkung Obertiefenbach.

(Districte Erdbeerenberg und Knabengrund, Oberlahnkreis.)

(Tafel III, Fig. 10, Krdbeenmborg. Fi*. 11. Kn.bengnmd.)
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nur zu 2,02 pCt. von Bergen ermittelt worden ist. Eine Diagnose unseres Palagonitgesteins bat Sand berge r

in seiner Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Hmogthums Nassau S. 81 geliefert.

Da das seltene, bekanntlich zuerst von Sartorius von Wal tershauson als besondere Felsart

nach seinem Auftreten in Sicilien charakterisirte Gestein (von ihm als Palagonittuff bezeichnet) eine beson-

dere Beachtung auch bei der Schilderung der geologischen Verhältnisse des Phosphorits verdienen dürfte, so

sei es erlaubt, im Nachfolgenden auszugsweise die Charakteristik hier wiederzugeben, wie sie Sandberger
in dem oben bezeichneten Werkchen niedergelegt hat. Die Felsart bildet hiernach ein Conglomerut, dessen

Kitt aus einem honiggelben, die verkitteten Stückchen aber, die sich von einigen Linien Durchmesser bis zu

Haselnussgrflsse und darüber finden, theils aus einer haarbrauneu, nicht bestimmbaren Masse, theils aus

einem braunen Mineral bestehen, das mit dem Palagonit in seinem Verhalten gegen Sauren vor dem Löth-

robre u. s. w. vollkommen übereinstimmt, jedoch theilweise in der honiggelben Varietät nur Kalkspathhärte

besitet. Das ganze Gestein hat, abgesehen von seiner Oongloraeratstructur, viele Aehnlichkeit mit Pechstein.

Kluftflfichen sind mit Hyalit überzogen, in einzelnen Höhlungen findet sich gemeiner Opal in stalactitiscben

Massen von röthlicher und blaulichweisser Farbe und Wad. Aeusserlich erscheint die Felsart wie verwittert,

doch widersteht sie atmosphärischen Agentien ziemlich lange.

Bezüglich der Lagerung unseres Palagonitgesteins bemerkte uoch Sandberger, dass .die Pala-

gonitmasse auf der Spitze des Beselicher Kopfs ende, welche Spitze von einem festen krystalliniscben Basalt

gebildet wird, welcher sie also wahrscheinlich durchbrochen hat* u. s. w.

Hier möge der Vollständigkeit wegen auch die interessante Mitteilung Saudberger's eine Stelle

finden, die derselbe in den Annalen der physik. - medicinischen Oesellschaft zu Würzburg veröffentlicht bat

und welche in das n. Jahrbuch für Mineralogie und Geologie von Leonhard und Geinitz, Jahrgang 1864,

S. 63 1 übergegangen ist. In seinem Aufsatz: .das Sombrero -Phosphat, ein metamorphosirtes Gestein der

neuesten Zeit" sagt nämlich dieser Autor, dass schmutzig rothgraue Stücke des Sombrerits nicht selten

Nester einer aus Bruchstücken eines braunen Körpers beru henden Breccie enthalten, dessen Bcactionen seine

Idendität mit Palagonit sehr wahrscheinlich machen.

Als einer der technisch besonders wichtigen und auch geologisch interessanten Aufschlüsse ist der-

jenige bei Ahlbach zu bezeichnen, welcher dem Verfasser erst kurz vor Abschluss dieses Aufsatzes (das

Vorkommen ist erst Anfang 1868 aufgeschlossen worden) bekannt geworden ist.

Der Königliche Domainenfiscus hat nämlich, und zwar zur Aufsuchung von Phosphoritlagerstätten

hier zum ersten Male mittelst Bohrversuchen, deren nicht weniger als 28 auf Dumanialgrumlstücken durch-

geführt wurden, einen sehr erfolgreichen Aufschluss südöstlich und östlich des in der Nahe der Chaussee

von Limburg nach Weilburg gelegenen Dorfes Ahlbach erzielt.

Mit 18 Bohrlöchern wurden nur Spuren des Phosphorits, mit 10 Bohrlöchern dagegen wurde ein

sehr massiges, ja grossartiges Vorkommen aufgeschlossen. Nach dem eingeleiteten Schachtbetrieb gestaltet

sich dasselbe in folgender Weise.

Unter einer 5 Fuss mächtigen Schicht gewöhnlicher Ackererde tritt zersetzter, nahezu zu Thon
umgewandelter .Schalstein circa 5 Leb.tr. mächtig auf. Derselbe überlagert eine durchschnittlich 8 Fuss

mächtige geröllartig auftretende Ablagerung von bräuulichgelbem Phosphorit, welcher selbst vielfach in ver-

wittertem Zustand erscheint. Dieses Lager wird von wenig zersetztem, durch noch ziemlich gut erhaltene

sebieferig-flaserige Structur gekennzeichneten Schalstem, welcher 7 Fuss mächtig auftritt, im Liegenden

begrenzt, welche Schiebt zugleich auch wieder das Hangende eiues fest geschlossenen zweiten (liegenden)

Phosphoritlagers bildet, das 2 bis 3 Fuss mächtig ist. Die Anbrüche sind hier von denjenigen im hangenden

13. Vorkommen in der Gemarkung AMbach.

(District Mergel, Oberlahnkreis.)

(Tafel III, K«. 12.)
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Lager sehr wesentlich verschieden: dieselben sind Ton hervortretend schwarzgrauer Färb«, haben massenhaft

Poren und Zellen und Staffelitincrustationen, letztere zum Tbeil hellgrau durchscheinend, zum Theil weiss.

Eigentümlicherweise wird nnn dieses zweite Lager abermals von Schalstein im Liegenden begrenzt,

der vollkommen fest und mit dem entsprechendsten lithologiscben Habitus dieser Felsart, hier übrigens nur

Fuss machtig, auftritt Als reines Liegendes dieses ganzen Vorkommens erscheint massiger dolomitischer

Stringocephalenkalk, in welchem die Sohle des Schachts steht

Noch ist hervorzuheben, dass das liegende Phosphoritlager ein sehr entschiedenes Einfallen in Süd-

osten unter einem Winkel von 35°, der wenigstens im Schacht beobachtet werden konnte, und tiefer von

50° zeigt Das Auftreten dieses Lagers erinnert an das gewöhnliche Vorkommen regelmässiger Rotheisen-

steinlager zwischen Schalstein, wie solche in dem Lahngebiet verbreitet sind. Einzelne Brocken von Roth-

eisenstein, auch von Braunstein, waren in der Masse zu constatiren. Der Phosphorit im Bereich der berührten

Fundstelle ist besonders reichhaltig. Meineke fand im Stückstein (Waschstein ist nicht zur Untersuchung

gezogen worden) 38,96 pCt. PO 4
, beziehungsweise 85,o3 pCt 3CaO + PO». Wegen dieses ungewöhnlich

hohen Gehaltes ist des letztern Resultats auch schon in d,r mineralogischen Charakteristik Erwähnung

geschehen.

Ein alterer, nicht fiscaliscber Betrieb auf dem hangenden Vorkommen bei Ahlbach, nordöstlich von

der oben erörterten Fundstelle, geht schon seit einiger Zeit nm.

14. Vorkommen in der Gemarkung Offheim.

(District Butterberg, Oberlabnkreis.)

(Tafel III, Fig. 13.)

Circa 10 Minuten nördlich von Offheim hat anschliessend an einen etwas älteren Betrieb von Pri-

vaten der Königliche Domainenfiscus anf eigenen Grundstöcken einen bauwürdigen Aufschluss in neuerer

Zeit erzielt.

Mit einem 17 Lchtr. tiefen Schacht, der von Tage aus in zersetztem Schalstein niedergebracht

worden, wurde ein Phosphoritlager aufgeschlossen, welches die ansehnliche Mächtigkeit von 2 Lchtr, wenigstens

an der Anfahrungsstelle mit dem Schacht nachweist. Das Lager zeigt ein südliches Einfallen unter dem

Winkel von circa 20°. Unterlagert wird dasselbe von einer 1J Lchtr. mächtigen Schicht etwas weniger

zersetzten Schalsteins. Reines Liegendes bildet auch hier wieder dolomitischer Stringocephalenkalk.

Der Phosphorit bei Offheim ist vielfach durch Breocienstructur charakterisirt. Es finden sich im

Phosphoritteig viele Bruchstücke von Schalstein eingemengt; auch ist er partienweise etwas kieselig

Uebrigens gibt es auch völlig reine Partien. Die Farbe ist vorwaltend grauweiss, auch grau.

Der Gehalt dieses Phosphorits an PO» ist zu 28,52 pCt, an 3CaO + PO» zu 62,28 pCt im Stöck-

stein ermittelt worden (Meineke).

Im Offheimer Vorkommen wurden in neuester Zeit auch schöne Apatitkrystalle aufgefunden.

15. Vorkommen in der Gemarkung Dehrn.

(Districte Borngräben und auf dem See, Unterlahnkreis.)

(Tafel III, Fig. 14, Bomgraben. Fiscal Betrieb.)

Zu den schon seit mehreren Jahren bekannten Vorkommen gehört dasjenige bei Dehrn. Dasselbe

ist als eins der ausgedehntesten zu bezeichnen, indem auf demselben bereits in einem Umfange von circa

5000 Qu.-Lcb.tr. Aufschluss und Abbau umgeht.

Es dürfte genügen, die Verhältnisse der Lagerung in demjenigen zur Zeit noch nicht ausgedehnten

Betrieb des Königlichen Domainenfiscus hier zu erörtern, welcher auf fiscalischem Grundeigenthum seit einigen

Monaten in Ausführung begriffen ist, indem auch im Bereich anderer Fundstellen die Lagerungsverhaltnisse
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nicht sehr wesentlich verschieden sind. Unter einer aufgelagerten Schicht zu Thon nahezu umgewandelten

Schalsteins von 8 Lchtr. Mächtigkeit tritt ein ziemlich geschlossenes Phosphoritlager von 1 Lchtr. Mächtig-

keit auf, unter welchem sich noch, dem Liegenden anschliessend. Nester von Braunstein finden, je von j bis

2 Fuss Mächtigkeit, aber nicht erheblicher Ausdehnung. Liegendes besteht auch hier aus dolomitischem

Stringocephalenkalk, zum Theil aus Dolomit.

Der Phosphorit bei Dehrn hat nicht selten ein orangegelbcs Pigment, ist vorwaltend indessen

bräunlichgelb. Auch die weissgraue Varietät ist ziemlich oft vertreten. Weisse traubenförniige Incrusta-

tionen (Staffelit) kommen sehr häufig vor.

In neuester Zeit ist eiu ausgezeichnet schönes Vorkommen von Wavellit ermittelt worden. Dieses

Phosphat bedeckt massenweise iu schueeweissen
, perlmutterglänzenden, stern- und büschelförmigen Gruppen

den dichten Phosphorit,

In einzelnen Stücken wurden sehr deutlich erkennbare Krystalle von Apatit ermittelt.

Mancho Partien sind mit krystallisirtem Pyrolusit oder mit Brauneisenstein überkleidet.

Der im fiscalischen Betrieb geförderte Phosphorit weist nach einer Analyse vom 15. December 1807

einen Gehalt von 34,0s pCt. PO 3 und von 74,39 pC't. 3CaO + PO s
, nach einer späteren vom 29. Januar

1868, zu welcher die Stücke den neuesten Aufschlüssen entnommen sind, einen solchen von 35,39 pCt. PO»
und von 77.28 pCt. 3 Ca 0 + PO* nach. Es ist im fiscalischen Betrieb von Meineke nur Stückstein der

Untersuchung unterworfen worden.

In den Fundstellen der Gesellschaft V. Meyer & Co. weist nach Thomay's Analyse der Stückstein

einen Gehalt von 33,a»t pCt. PO* und vou 72.©) pCt. 3 Ca 0 + PO 5
, der Waschstein einen solchen von

27.06 pCt. PO 3 und von Ü0,»6 pCt. 3 CaO -f PO* nach.

Es ist hier wohl der Ort, hervorzuheben, dass die Gemarkung Dehrn zu denjenigen gehört, in welchen

die Braunsteinformation vorzugsweise durch das Auftreten edlerer Manganerze, ähnlich wie in den angren-

zenden Gemarkungen Niedertiefenbach und Steeteu, repräsentirt erscheint, wie dies überhaupt da vorherrschend

der Fall ist, wo der Dolomit stärker entwickelt ist. Es ist übrigens im Allgemeinen coustatirt worden,

daas gerade in denjenigen Gemarkung» t heilen, wo Braunstein am mächtigsten und edelsten verbreitet ist,

der Phosphorit wenig oder gar nicht auftritt. Am entschiedensten finden wir, abgesehen von einzelnen

Districten in der Gemarkung Dehrn, diese Thatsache in der Gemarkung Niedertiefenbach, wo bei sonst ziemlich

ähnlichen geologischen Verhältnissen (allerdings ist daselbst der Schalsteinthon minder verbreitet, als bei

Dehrn) Phosphorit in Spuren, auch in Nestern hier und da zerstreut nachgewiesen, indessen kein Auftreten

bekanut geworden ist, welches zu einem besonderen Grubenbetrieb auf Phosphorit Veranlassung geben konnte.

16. Vorkommen in der Gemarkung Staffel.

(Districte Fusshohl, Weissenstein. Brachwiesehen, Dexertgraben ; Unterlahnkreis.)

(Tafel III, Fi*. 15 Ungenprofil [District Kus,holil ctc). Fitf. Iß <m<! 17 Querprofi! [District FussMil etc ].

Fig. 18 Querprofil [beriet Dcxertcra^eDp

Im Verfolg unserer Erörterungen haben wir nunmehr dasjenige Vorkommen zu betrachten, welches

als das am frühesten aufgeschlossene bekannt, ja berühmt geworden und noch als eins der wichtigsten

zu bezeichnen ist.

Obgleich, was die Lagerungsverhältnisse betrifft, unter den oben erörterten schon ähnliche hervor-

zuheben waren, so verdient doch wohl dieses unter allen bekannteste Vorkommen, in welchem im Allge-

meinen auch der Typus unserer Phosphoritablageningen repräsentirt erscheint, eine etwas eingehendere

Schilderung.

Zwei Betriebsbereiche, wenn auch nahezu aneinander grenzend, sind zu unterscheiden, der eine in

den Districten Fusshohl, Weissenstein, Brachwieschen, in welchen lediglich nur unterirdischer Betrieb statte

gefunden hat und noch umgeht, der andere im District Desertgraben. woselbst ein grossartiger Tagebau

bisher umgegangen ist. Die Grubenbaue in den zu erörternden Betritbsbereichen selbst sind gegenwärtig

5
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grösstenteils nicht mehr offen, indem der Abbau daselbst nahezu beendigt ist; die Schilderung, im Wesent-

lichen mit Zugrundelegung derjenigen in des Verfassers erstem Aufsatz entworfen, stützt sich daher auf den

Anfschluss, wie er in den ersten Bctriebsjabren erzielt worden ist Gegenwärtig geht der Betrieb, wenn

auch nicht minder schwunghaft, wie früher, im Anschluss an die älteren Baue vorwaltend mehr im öst-

lichen Flügel um.

Das Berggehänge ist von geringer Erhebung, allmälig ansteigend. Im westlichen Tbeile der Auf-

schlusshaue tritt eine Kalkkuppe hervor, welche das Ausgebende des den grössten Theil des Vorkommens

unterlagernden Stiiiigoccphalenkalks bildet. Im Astlichen Flügel ist dieser Kalk mehr als dolomitLseher zo

bezeichnen, der stellenweise in eigentlichen Dolomit übergeht.

Durch Schächte, deren Zahl bis jetzt auf 43 gestiegen, von verschiedener Tiefe (manche sind nur

4 bis 5 Lchtr., andere nagegen 7 bis 10 Lchtr. tief, gegenwärtig ist die Tiefe von J* Lchtr. vorwaltend)

ist das aufgelagerte Gebirge durchsunken und besteht ausser der ziemlich mächtig entwickelten Ackererde

aus Schichten theils fetteren, theils sandigen Thons, beziehungsweise Lehms, welcher letztere bei Aufnahme

von grösseren Saudmengen Aehnliehkeit mit Lös» hat. Der gewöhnliche Sand oder auch Kies, wie er nicht

selten auch über Braunsteinlagern gefunden wird, fehlt unter diesen Bildungen. Eine genauere Abgrenzung

der thonigen und sandigen Schichten ist nicht festzustellen.

In dem unteren Theil der aufgelagerten Schichten finden sich übrigens auch Spuren von Schalstem,

selbst deutliche Schalsteinfragmente zwischen dem Thone eingeschlossen, so dass auch hier eine, wenn auch

wenig mächtige Schicht zersetzten Scbalsteins, unmittelbar das Phosphoritvorkommen überlagernd, anzu-

nehmen ist. Diese mehr zerstreut aufgeschlossenen Schalsteinpartien sind übrigens erst durch den neuesten

Aufschluss in Osten und Nordosten des älteren klar gestellt worden; dieselben sind indess nicht entfernt

so bestiniuit abgegrenzt, wie bei den obeu geschilderten Vorkommen zwischen Schalstein. In den Figuren

15, IG und 17 ist diese Einlagerung um »0 weniger verzeichnet worden, als solche zur Zeit des Bechens

der älterpn Aufschlussbaue, über deren Ergebnisse sich die Figuren verbreiten, nicht entschieden erkannt

worden sind.

Die Ablagerung von Phosphorit breitet sich nun unter diesen aufgelagerten Schichten über Strin-

gocephalenkalk und Dolomit aus, von letzterem Gestein getrenut durch eine schmale Schicht sog. dolomiti-

sehen Sandes. Der Dolomit, viellach zerklüftet, zeigt sich an einzelneu Kluftflächen nahezu übersäet mit

kleinen Bitterspathrhomboedern.

Der Phosphorit, wellenförmig allen Sattel- und Muldeusehwenkungen des Kalks und Dolomits fol-

gend , tritt im grössten Theil des aufgeschlossenen Bereichs gewissermaassen au Stelle des hier fehlenden

Braunsteins; nur im östlichen Flügel kaun von einer Beziehung beider Mineralien die Bede sein.

Das Vorkommen in diesem östlichen Flügel gestaltete sich unter dem ersten Aufschlussschacht in

folgender Weise: In der Tiefe von ca. 7 Lchtr. tritt unter den oben bezeichneten Schichten Phosphorit auf.

Derselbe bildet in südwestlicher Bichtung ein geschlossenes Lager von l Fuss Mächtigkeit, in nordostlicher

Richtung dagegen nur ganz kleine Nester, welche zerstreut über dem Braunsteinlager liegen. Dieses letztere,

etwa 2 Fuss mächtig und von geringer Edelkeit, keilt sich nahezu dort aus, wo das angedeutete ue.-ter-

förmige Verhalten des Phosphorits in das entschieden lagerförmige übergeht.

Zwischen den Pbosphoritnesiern und dem Biauiistcinlager tritt eine circa 1 Fuss mächtige Thon-

schiebt auf, welche weiter auch das geschlossene Phosphorit vorkommen vom Liegenden abtrennt. Soweit

sich das Braunsteinlager erstreckt, wird dasselbe von einer mehrere Zoll mächtigen Schicht dolomitischen

Sandes unterlagert, welcher den festen Dolomit bedeckt.

Etwas weiter westlich, indessen noch im östlichen Flügel, spaltet sich das Vorkommen in drei

Trümmer von je 1 Fuss Mächtigkeit, ziemlich parallel übereinander gelagert, deren Zwischeumittel, ähnlich

wie die Bildungen im Hangenden, aus thonigen und etwas sandigen Schichten von nahezu gleicher Mächtig-

keit bestehen, wie die Trümmer selbst. Letztere vereinigen sich auf beiden Seiten wieder mit dem Hauptlager.

a. Betriebsbereich in den Districten Fusshohl, Weissenslein, Brachwieschen.
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Während die Phosphoritlagerstätte im östlichen Flügel vorwaltend wenig mächtig ist (auch nach

neueren Aufschlüssen meist nur 2 Fuss mächtig), wird dieselbe von Osten nach Westen, wo das Braunstein-

vorkommen fehlt, weit mächtiger und grossartiger.

Die gewöhnliche Mächtigkeit der geschlossenen Lagerstätte (vorwaltend in den älteren Bauen) kann

in diesem Flügel zu 4 Fuss angenommen werden, zuweilen steigt sio bis auf 6 Fuss. Ganz nahe an einer,

im Längenprofil auch dargestellten Kalkkuppe ist eine jetzt bereits abgebaute, mit steilen Flügeln ausge-

buchtete Kalkmulde aufgeschlossen worden, welche auf die Höhe resp. Mächtigkeit von 20 Fuss mit Phos-

phorit aufgefüllt war. Gegen die hangenden Schichten war dieser Phosphoritstock, sofern man diesen

Ausdruck wählen kann, gewölbartig abgegrenzt, so dass er einein kolossalen Haufen ähnlich war.

Die ganze Ablagerung hat ein vorwaltend nesterförraiges Verhalten; die Nester sind übrigens sehr

ausgedehnt und langgestreckt und gewöhnlich nur durch kurze taube Zwischenmittel oder Lettenbestege von

einander getrennt.

Die Lagermasse des ganzen Vorkommens in den berührten Districten ist vorherrschend ziemlich

dicht geschlossen und von sehr festem Zusammenhange. Andere Partien der Masse zeigen allerdings eine

weit geringere (Jonsistenz. Besonders cigenthümlich sind diejenigen Stellen der Ablagerung, wo ein Theil

der Masse ganz aufgelockert und geröllartig in weiten Drusenräumen zwischen festen Phosphoritwänden

eingebettet erscheint. Diese Höhlungen werden vorzugsweise von bräunlichgelben Stücken erfüllt, welche

meist in Nieren oder Knollen oder auch in stalactitischon Gruppen abgesoudert mit dem grün durchschei-

nenden Staffelit incrustirt sind. Weisse Incrustatioiien gleicher Art ^ind in ähnlicher Weise in der Phos-

phoritmasse verbreitet.

Hervorzuheben ist noch, dass in Nordosten der Ablagerung, und zwar in sehr geringer Entfernung

vom Vorkommen selbst, fester Schalstein zu Tage stösst, der hier, verschieden von dem normalen südöstlichen

Einfallen, nordwestlich einschiesst. Man hat in diesem unzorsotzten Gestein einen Versuchsschacht bereits

24 Lchtr. tief abgesunken, ohne, was freilich auch kaum zu unterstellen war, Spuren von Phosphorit

aufzuschliessen.

Seit Eröffnung des Betriebs im geschilderten Bereich (1864) sind etwa 5000 Qu. -Lchtr. bereits

abgebaut worden.

b. Betriebsstelle im District Dexertgraben.

Wesentlich verschieden von der oben geschilderten Ablagerung ist diejenige in dem weiter lahn-

abwärts gelegenen Dexertgraben. Das Vorkommen tritt hier in der Nähe der Ausmündung einer quer in's

Lahnthal einbiegenden Schlucht auf. In derselben setzt grüner Schalstein und durch krystallinisch körnige

Structur besonders ausgezeichneter Stringocephalenkalk auf. Ersterer bildet hier von beiden Gesteinen das

Liegende, hat das gewöhnliche Streichen in hora 4.4 mit südöstlichem Einfallen von ca. 57 0 und erstreckt

sich in einer Mächtigkeit von mindestens 20 Lchtr., wechselnd mit einzelnen wenig mächtigen zwischengelagerten

Schichten eines Schiefers, der seinem lithologi-schen Habitus nach als Schalsteinschiefer zu bezeichnen ist,

weit aus in Nordosten. Zwischen Stringocephalenkalk und Schalstein wurde nun, wie bemerkt, in der Nähe

der Mündung des sog. Dexertgrabens . und zwar stoekförmig zwischen letzteren beiden Gesteinen eingekeilt,

Phosphorit meist von gelblichgrauer, auch gelblichweisser Farbe aufgeschlossen.

Der untere Theil der Lagerstätte, deren Streichen in hora 5 angenommen werden kann, keilte sich

an der Stelle aus, wo der Schalstein im Liegenden in unmittelbare Berührung mit dem Kalk getreten war,

so dass das Tiefste des Stocks an letzterem sich abstiess.

Der Schalstein, an seiner Anlagerung stark zersetzt, aber noch mit Schichtung und stellenweise noch

mit flaseriger Structur erkennbar, umschloss zugleich mit seineu gebogenen Schichten den Kopf des etwa

6 Fuss bis 2 Lchtr. mächtigen Phosphoritstocks, dessen unmittelbares Liegendes, soweit die übergreifenden

Schichten des Schalstcins als solche» nicht anzusprechen, aus dem berührten Kalk gebildet wurde. Noch ist

hervorzuheben, dass auch zwischen den einzelnen Schichten des Schalsteins sehr schwache Partien des oben

gedachten Schiefers eingeschlossen sind und dass sowohl mit diosem Gestein, als namentlich mit Schalstein
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der Phosphorit verwachsen erschien. Eigentümlich waren die harnischartigen, glatten, ans zu Thon um-
gewandeltem Schalstein bestehenden Ablösungen, welche stellenweise saalbandartig das Vorkommen vom
weniger zersetzten Schalstein trennten.

Ein Cebergang des Stringocephalenkalks in Dolomit war im Streieheu etwa 15 Lchtr. von der

Schlucht aus in Nordwesten zu erkennen, auch konnte man hier den sog. dolomitisehen Saud wahrnehmen.

In den ersten Jahren hat auf diesem Vorkommen ein Stölln- und Streckenbetrieb bestanden, der

indessen mit Bücksicht auf die in geringer Mächtigkeit aufgelagerten hangenden Schichten und die w.itei

in Nordwesten ermittelte, besonders mächtig und massig auftretende Ablagerung in einen Tagobau mit

Erfolg umgestaltet worden war.

Noch ist zu erwähnen, dass neben einem unterirdischen Betrieb unter dem Niveau des Deiertgrabeu?

etwas weiter östlich von letzterem, wo über dem Kalk auch uesterformig unser Mineral auftritt, noch ein*

Abdeckarbeit, und zwar auf dem Bücken eines Kalksattels, «1er sich bis nahe unter Tage erhebt, bestanden

hat. Ueber dem letzteren fend sich ein nicht sehr umfangreiches, etwa 2 Fuss mächtiges Phosphoritvor-

kommen, nur von Thon und Sand bedeckt.

Der Phosphorit von Staffel gehört zu den hochprozentigen im Gehalt. Nach den neuesten Durch-

schnittsanalysen (Thomay) hat der Stückstein einen Gehalt von 35,30 pCt. PO* und 70,77 pCt. 3CaO4-P0 s

und der Waschstein einen solchen von 30,52 pCt. PO 3
, beziehungsweise 60.37 pCt. 3CaO + PO s

.

17. Vorkommen in der Gemarkung Gückingen.

(Districte Dexertgraben z. Tb., Eckartegraben', Dicrsteinerkopf, Sutersgraben ; Uuterlahnkreis.)

(Tafel III, Fi». 190

Das Vorkommen im District Dexertgraben setzt in der westlich angrenzenden Gemarkung

Gückingen bauwürdig fort, wenn auch mit weit geringerer Mächtigkeit, indem solche hier nur 2 bis 3 Fuss

betragt, auch etwas tiefer, 2,\ bis 3 Lchtr. unter Tage, auftritt, so dass ein unterirdischer Betrieb, der hier

umgeht, vorteilhafter erschienen ist. Hervortretend ist, dass auch die Ackerkrume durch kleine Phosphorit-

geschiebe bedeckt, ja nahezu damit geschwängert erscheint. Es finden sich namentlich hier Knollen in drr

Form des Bohncrzes. Auch an anderen Fundstellen und in deren Nähe finden sich ähnliche Geschiebe ic

gleicher Weise eingehäuft; wie in diesem Bereich sind dem Verfasser indessen bis jetzt keine Stellen

bekannt geworden.

Auch unter dem Kies, welcher hier, etwas abweichend vom obeu erörterten Staffeler Vorkomme

im District Dexertgraben, zwischen dem hangenden Schalsteinthon und der Ackerkrume auftritt, aber nur

wenig mächtig ist, finden sich solche Geschiebe.

Im District Dicrsteinerkopf. auf der Fortsetzung dieses Vorkommens, auch noch im oben er-

örterten, zeichnet sich der Phosphorit durch dunkelbraune Farbe aus und ist derselbe vielfach mit Braunstein

überkleidet. Nicht selten finden sich im Bereich dieser Fundstellen, ähnlich wie bei Staffel, die hellgrün

durchscheinenden Incrustationen, zum Theil bunt angelaufen, in dem schönsten Metallglanze schimmernd.

Im weltlichen Gehänge des sog. F.ckartsgrabeus, in welchem, wie schon in den geschichtliche

Bemerkungen erwähnt, bereits 1804 kurz nach Eröffnung des Betriebs bei Staffel auf Phosphoritnestera.

zwischen Brauneisenstein und unter aufgelagerten thonigeu und saudigen Schichten, sowie überSiringoccphalenkalli

auftreten, Bethel) umgegangen \A, der unter etwas veränderten) Verhalten in diesem Bereich noch fortgesetzt

wird, stösst rother Felsitporphyr zu Tage, an welchen sieh ('ypridinensehiefer, zum Theil in Verbindunt; mit

Lydit, anlagert. Die Schieferschichten besitzen eine Mächtigkeit von 5 bis G Lchtr. und fallen nordwestlich

(widersinnig) unter einein Winkel von ca. 60 0
ein. Von diesem Schiefer durch den hier kuppentonnig auf-

tretenden Stringocephalenkalk getrennt nnd überlagert von nahezu völlig zu Thon umgewandeltem Scbalstein,

der in einer Mächtigkeit von 2 bis 5 Lchtr. flach das Hangende bildet, setzt Phosphorit meist nesterförmig

2 bis 5 Fuss mächtig auf. Ein Theil des Phosphoritvorkoramens erstreckt sich noch über die Grenze d»
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Kalks und hat hier auch Schalstoin zum Liegenden. Letzterer, hier wenig /.ersetzt, bildet eine hervorragende

Kuppe oder vielmehr einen breiten Bücken und nimmt, abfallend nach dem Lahnufer, hier wieder das nor-

male südöstliche Einschicken an. Am Lahnufer geht iu diesem hier vollkommen normalen und festen

Schalstein ein nicht unbedeutender Steinbruchsbetrieb um.

In dem Profil Fig. 19 auf Tafel III ist versucht worden, diese Gebirgsverhältnissc unter Kinzeich-

nung des Phosphoritvorkommens darzustellen.

Mit dem soeben erörterten Vorkommen sind die technisch wichtigeren und geologisch in-

teressanteren Phosphoritlagerstätten auf dem rechten Laimufer wohl als abgeschlossen zu erachten, soweit

dies nach den Untersuchungen und den geologischen Verhaltnissen beurtheilt werden kann.

Die Aufschlüsse in den Gemarkungen Heistenbach und Altendiez, woselbst allerdings noch Vor-

kommen nachgewiesen, hatten, wie auch schon früher bemerkt, nur unerhebliche Resultate.

Wir sind an der in der Abtheilung über den Verbreitungsbezirk berührten Grenzmarke in der

Umgebung des rechton Lahnufers, dem bereits im Spiriferensandstcin, hart au der Grenze der mittol-

devonischeu Bildungen, auftretende» Porphyr angelangt und haben jetzt noch die auf der linken Seite der

Lahn auftretenden Fhosphoritlagerstatten , die zum Theil eine sehr hervortretende Bedeutung haben, uäher

zu betrachten. Wir weuden uns sofort zu den wichtigeren.

Im District Kalk, unfern von Cubach, zum Theil im Bereich des Waldes, zum Theil im Acker-

land, ist eine sehr grossartige Ablagerung von Phosphorit aufgeschlossen. An mehreren Fundstellen geht

Tagebau um, an anderen, wo das Verhalten dies zweckmässiger erscheinen liess, unterirdischer Betrieb.

Die zwei ausgedehntesten Tagebaue sind ca. 50 Lchtr. von einander entfernt. Im westlichen weist

die Lagerstätte eine Mächtigkeit von G bis 12 Fuss, im östlichen dagegen stellenweise eine solche von

3 Lchtr. nach. Die aufgolagerten Bildungen bestehen aus einer sandig -thonigen Ackerkrume von unerheb-

licher Mächtigkeit, darunter aus zu Thon mehr oder weniger zersetztem Schalstein, welche letztere Schicht

durchschnittlich wohl (3 Fuss mächtig ist. Im östlichen Tagebau ist das Vorkommen vorwaltend ziemlich

flach gelagert und hat partienweise als Liegendes Brauneisenstein, der durchschnittlich nur 1 Fuss mächtig

auftritt. Dae reine Liegende wird von kristallinischem Striagocephalenkalk gebildet. Im westlichen Tage-

bau ist das Lagerverhalteu sehr entschieden sattel- und muldenförmig. Weiter in Osten vom östlichen

Tagebau, wo die aufgelagerten Schichten an Mächtigkeit zunehmen, dagegen die Mächtigkeit des Phosphorit-

lagers entschieden abnimmt, ist unterirdischer Betrieb. Die geologischen Verhältnisse sind indessen iu diesem

Flügel von denjenigen im Tagebau kaum verschieden und ist das ganze Vorkommen als eine, wenn auch

durch taube Mittel hier und da etwas gestörte, zusammenhängende Ablagerung zu erachten. Hervorzuheben

ist noch, dass auch stellenweise Pyrolusit sporadisch unmittelbar im Hangenden des Phosphorits auftritt.

Der letztere zeigt in Folge dieser mitbrechenden Mineralien auch manganreiche, sowie eisenschüssige Partien.

Im Allgemeinen ist übrigens unser Fossil in diesen Ablagerungen ziemlich rein, in der Farbe vorherrschend

bräunlichgelb. Einzelne Stücke sind, was besonders interessant, ziemlich reich an Verstehiermigsnbdrücken,

namentlich an Calamopora polymorphe.

Im District Wessert und theilweise auch im District Kalk ist noch ein abgetrenntes zweites

Vorkommen, wo der Phosphorit unter Schalstcinthon in einer Geröllablagening auftritt. Unter diesen Holl-

atücken ist zersetzter Schalstem bis zur Tiefe von 10 Lchtr. aufgeschlossen und in dieser Tiefe setzt ein

18. Vorkommen in der Gemarkung Cubach.

(üistricte Kalk und Wessert, Oberlahnkrcis.)

(Tafel UI, Fig. 20, Oistmt Kalk.)
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geschlossenes Phosphoritlagcr von 2 i Fuss Mächtigkeit auf. Stringocephalenkalk, der mehrfach einen Ueber-

gang in Dolomit nachweist, bildet auch hier das reine Liegende. Derselbe ist ziemlich zerklüftet und finden

sich auch in diesen Klüften Phosphoritpartien.

An einer anderen Betriebsstelle, und zwar ebenfalls in dem zuerst erwähnten sehr ausgedehnten

District Kalk, sind die Lagerung«Verhältnisse wesentlich verschieden. Der Phosphorit bildet nämlicb hier

nicht die Ausfüllungsmasso von Kalkklüften, sondern diejenige von .Spalten im verwitterten Schalstcin. Unter

zersetztem mit Phosphnritgesehieben imprägnirtem Schalstcin wurde mit einem
2^J

Lchtr. tiefen seigere

Schächtchen die Lagerstätte unter einem Winkel von 50° emsebiesseud erreicht und auf derselben circa

8 Lchtr. tief, und zwar unter dem bezeichneten Einfallwinkel auf 4^ Lchtr. und in den letzten 3j Lcblr.

unter dem steileren Fallen von 80°, niedergegangen. Der Phosphoritstock ist 3 bis 4 Fuss mächtig uml

keilt sich auf dem Stringocephalenkalk als Tiefstes aus. Der lediglich das Nebengestein im Hangenden und

Liegenden des Stocks bildende Schalsteinthon ist zugleich mit Kalkblöcken, welche zum Theil bis zu Tau"?

treten, erfüllt. Auch finden sich mitten in der Schalsteinmasse Nester von edlem Rotheisenstein. Das Vor-

kommen ist auf Tafel III, Fig. 20 dargestellt.

Wie schon erwähnt, ßnden sich im Cubacher Phosphorit Corallenreste. Es ist constatirt, dra

gerade diejenigen Stücke, welche diese Versteinerungen enthalten, nicht zu den reichhaltigen, ja nicht einmal

zu den gegenwärtig verwertbbaren gehören, indem sie im Durchschnitt nur 35 pCt. 3 Ca 0 + PO 3 enthalten.

Die reineren Varietäten enthalten übrigens nach T h om a y 's Analyse im Stückstein 28,78 pCt. P0 S
,

entsprechend 62*1 pCt. 3CaO + PO» und im Waschstein 24,w pCt. PO» und 54.36 pCt. 3C»O + P0».

Angrenzend an das Cubacher Vorkommen im District Wessert rinden wir Phosphorit auch im

District Sprung, Gemarkuug Edelsberg. Hier tritt der Phosphorit indessen nicht mit stockförrnigem,

sondern mit flachem Verhalten auch zwischen zersetztem Schalstein auf.

Das Vorkommen zeichnet sich dadurch aus, dass der Phosphorit die entschiedenste Breccien-

struetur — Scbalsteinfragmcnte im gelbbraunen Phosphoritteig — nachweist. Durchscheinend grünliche und

namentlich weisse Incmstationen (StarTclit) überziehen viele Stücke.

Der Gehalt an 3CaO -I- PO* ist bei diesem Vorkommen, wohl in Folge des häufig durch starke

Beimengung von Schalstein verunreinigten Phosphorits, besonders gering und beträgt nach Albert's Unter-

suchung im Stückstein nur 58 pCt., im Waschstein nur 46 pCt.

Unfern der erörterten Phosphoritvorkommen im District Kalk, der Gemarkung Cubach, und zwar in

der Nähe des rechten Ufers der Weil, bei Fruienfels, District Dorn hecke, tritt ein Coinplex von Kalk-

blöcken zu Tage, über welchem sich Phosphorit zum Theil an der Tagesoberfläcbe, zum Theil von einer

geringen Schicht Schalsteinthons überlagert, endlich auch zuweilen zwischen den Blöcken eingekeilt findet

Das Mineral, bräunlichgelb, zum Theil grauweiss, ist mehr als gewöhnlich verwittert, stellenweise im erdigen

Zustande. Es findet sich übrigens auch die dichte Varietät. Cntersucbungsarbeiten auf diesem nicht un-

interessanten, wenn auch anscheinend technisch unerheblichen Vorkommen hatten zur Zeit der Besichtigung

Seitens des Verfassers noch nicht stattgefunden und war das zweifelsohne in geringer Tiefe die Blöcke

(letztere zum Theil in kolossalen Dimensionen hier vorkommend) unterlagerndc Kalkmassiv noch nicht er-

mittelt. An einzelnen Stelleu ist übrigens der Phosphorit ziemlich mächtig.

19. Vorkommen in der Gemarkung Edelsberg.

(District Sprung, Oberlahnkreis.)

20. Vorkommen in der Gemarkung Freienfels.

(Districte Dornhecke und Dorngraben, Obcrlahnkreis.)
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Am linken Ufer der Weil, im District Dorngraben, der Gemarkung Freienfels, findet unterirdischer

Betrieb auf Phosphorit statt. Die Lagerungsverbältnisse sind hier indessen nicht sehr abweichend von den-

jenigen im angrenzenden District Allmersboden , der Gemarkung Gräveneck, daher auf dieselben in der

nachfolgenden Erörterung verniesen wird.

Im District Allmersboden 1. Theil, der Gemarkung Gräveneck, tritt Phosphorit sehr massig und

verbreitet auf. Die Ablagerung befindet sich zum Theil ganz nahe unter der Tagesoberfläche , so dass nur

eine 1 Fuss mächtige Schicht Schalsteinthons wegzuräumen war. um sie zu entblössen. Au anderen Stellen

steigt indessen die Mächtigkeit dieser aufgelagerten Schicht bis auf 12 Fuss. Die Lagerstätte selbst ist

durchschnittlich 6 Fuss mächtig, auf einem Areal von mindestens 1800 Qu. -Lcbtr. aufgeschlossen und wird

durch Tagebau gewonnen. Ebenso wie im Hangenden tritt auch im Liegenden der Ablagerung Schalsteüi-

thon auf, indessen hier weniger mächtig. Reines Liegendes wird vom Stringocephalenkalk gebildet. Letzterer

zeichnet sich durch Einschlösse von Corallen aus. Calamopora polymorph» ist in diesem Gestein ziem-

lich verbreitet.

Der Phosphorit hat auch hier, wie gewöhnlich, ein bräunliehgelbes Pigment, partienweise Ist die

Farbe als leberbraun und bolzbraun zu bezeichnen. Manche Stücke sind durch Einschlüsse von Quarz, be-

sonders al>cr durch solche von Chaleedon, letzteres Mineral auch mit rh.nnboedrischen Krystallen auftretend,

gekennzeichnet.

Eigenthümlich sind die in dieser Ablagerung vorkommenden sog. Bleche oder Tafeln von Phosphorit,

dunkelbraun vorwaltend, von der Dicke einiger Linien und geringer Längendimension.

In unmittelbarer Nähe des Vorkommens im District Allmersboden 1. Theil tritt ein etwas ver-

schiedeneres auf, und zwair im District Allmersboden 2. Theil (beide District« bewaldet), üuter der,

wie gewöhnlich, aufgelagerten Schicht zersetzten Schalsteins, dereu Mächtigkeit hier bis auf 22 Fuss steigt,

findet sich flach gelagert das Phosphoritvorkommen, übrigens vorherrschend nicht mächtiger, als 2£ Fuss.

Diese flache Lagerung ist jedoch nicht constant, vielmehr füllt der Phosphorit auch stellenweise Klüfte

des liegenden Stringocephalenkalks, so dass hier ein lager- und stockformiges Verhalten combinirt erscheint.

Die Spaltenausfüllung im Kalk erinnert vorzugsweise an das bereits oben erörterte Vorkommen bei Wald-

girmes, obgleich letzteres grossartiger, zugleich aber auch, und zwar in noch höherem Grade, an ein Vor-

kommen von Braunstein zwischen Klüften, beziehungsweise Wänden desselben Kalks auf der ehemal. Grube

Krakau (jetzt consol. Grube Steinkopf) in der Gemarkung Allendorf (Unterlahnkreis), wo indessen nach

Mächtigkeit und Ausdehuung in die Tiefe das stockfonnige Verhalten noch hervortretender ist.

Der durchschnittliche Gehalt des Phosphorits in beiden Districten Allmersboden beträgt im Stück-

stein 31,c* pCt. PO 5
,
entsprechend 07,85 pCt. 3 Ca 0+ PO», im Waschstein 27,oe pCt, PO», beziehungs-

weise 58,96 pCt. 3CaO-f PO» (Thomay).

Noch wichtiger als die beideu geschilderten Vorkommen im District Allmersboden, woselbst der

Abbau überdies sehr weit vorangeschritten, ist dasjenige im Walddistricte Essersau, wo auf Domanial-

grundeigenthum ein ausgedehnter fisealischer Betrieb im Jahre 1867 eröffnet worden ist.

Man kann dieses Vorkommen als ein besonders regelmässiges und zugleich grossartiges bezeichnen.

Unter Schalsteinthon , welcher hier als aufgelagerte Bildung die Mächtigkeit von 5 bis 6 Lchtr.

erreicht, tritt ein meist ganz geschlossenes, mir an einzelnen Stellen etwas zerklüftetes, 6 bis 20 Fuss mäch-

tiges Phosphoritvorkommen auf. Unter der Lagerstätte, beziehungsweise über dem liegenden, stellenweise in

Dolomit uliergehenden Stringocephalenkalk, treten Nester von Kotheix nstein auf. die durchschnittlich 3 Fuss

mächtig sind.

Diese Nester werden übrigens noch durch eine circa 1 Lchtr. mächtige Schicht Schalsteinthons vum

21. Vorkommen in der Gemarkung Gräveneck.

(DUtriete Allmersboden, Essersau, Selx.tteiibach; Oberlahnkrcis.)

(Tafel III, Fig. 21, I>is>lrid Essitmu)
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Kalk geschieden. Endlich tritt auch Braunstein (Pyrolusit und Wad) zwischen dem Phosphoritlager und

dem hangenden Schalsteinthon auf.

Der vorwaltend bräuulichgelbe und dichte Pho-phorit hat stellenweise weisse Incrustationen (Staffelit);

auch Apatitkrystalle sind an einzelnen Stüi Wen erkannt worden.

Das Vorkommen ist als ein .«ehr ausgedehntes zu erachten. Dasselbe setzt einestheils in dem an-

grenzenden fürstlich Wied'schen Walddistrict E.«sersau, anderntheils in demjenigen des fiscalischen Wald-

districte Schottenbach fort, welcher letztere circa 500 Lchtr. nördlich von den erörterten fiscalischen Betriebs-

stelleu im District Essersau angrenzt. Die Ablagerung im District Schotteubach, woselbst der Betrieb

erst seit Kurzem eröffnet worden, zeigt im Allgemeinen ein sehr ahnliches Verhalten, wie an jeuen Fund-

stellen; die Mächtigkeit ist hier durchschnittlich auf 1 Lchtr. zu veranschlagen.

Die Phosphorite der berührten fiscalischen Betricbsstellen sind wiederholt auf ihren Gehalt an

3CaO + PO a vom Chemiker Meiueke untersucht worden. Eine am 15. December 18(37 abgelieferte Analyse

ergab fiir das Vorkommen im District Essersau 2»,«7 pC't. PO 9
, gleich tVl.?8 pCt. 3 CaO 4- PO*, für das-

jenige im District Schottenbach 28,32 pCt. PO», gleich 01,82 pCt. 3 CaO + PO \ Am 20. Februar 1868

wurde eine Analyse nach den Hauptbestandteilen von diesem Chemiker bezüglich des Essersauer

Phosphorits abgegeben. Hiernach enthält derselbe:

33,50 pCt. Phosphorsänre,

2,9h - Kohlensäure,

40.;,i - Kalkerde,

2.64 - Eisenoxyd,

5,85 - Thonerde,

85.Ö7 pCt,

Aus diesem Gehalt an Phosphorsäure berechnet sich der an 3 CaO + PO 3 zu 73,32 pCt.

Uehcr diesen Phosphorit, wenn auch nicht von ebendenselben Belegstücken, liegen auch Analysen

aus dem Freseuius'schen Laboratorium vor. Die eine, am 26. Octeber 1867 abgeliefert, bestimmt den

Gehalt des Essersauer Phosphorits auf 29.5« pCt. PO» und 04,.w pCt. 3 CaO + PO 8
, und die andere, über-

geben am 16. December 1867, auf 29,u pCt. PO 5 und 6:3.66 pCt. 3 CaO + PO».

22. Vorkommen in der Gemarkung Wembach.

(Districte Struthgraben und schwarze Erde, Oberlahnkreis.)

Es ist schon in den geschichtlichen Bemerkungen des Vorkommens im District Struthgraben

kurz gedacht worden.

Unter nesterfönnig auftretendem, meist hochprocentigem Braunstein (der Grube Struthgraben),

überlagert von Schalsteinthon, tritt ein tlionigcr, brauner, offenbar dolomitischer Mulm auf, in welchem

Phosphorit zum Theil in vereinzelten Putzen und Brocken, zum Theil in fester OohSrenz, etwas grössere

Nester bildend, eingebettet ist. Das reine Liegende ist Dolomit, das Pigment des Phosphorite ist hier vor-

waltend dunkelbraun, einzelne Partien zeigen eine sehr dunkle, nahezu schwarze Farbe, offenbar durch

Mangangehalt veranlasst. Es finden sieh übrigens auch weissgrane Partien. Besonderes Interesse erregt

eine Varietät, die zellig porös. ;hulich wie Tuff ist, von grauschwarzer Farbe. Die Fundstelle im District

Struthgraben ist noch durch das blutige Auftreten des Wavellits gekennzeichnet. Nicht nur über dem

dichten Phosphorit, sondern auch über Dolomit, eudlich zwischen den beibrechenden Manganerzen. Pyrolusit

und Wad. rinden sich weingelbe und weisse sternförmig strahlige und kugelförmige Partien dieses Phosphate.

Das Vorkommen des Wavellits über dem Dolomit und auf den bezeichneten Mangan-
erzen war übrigens auch schon von Fr. Sandberger constatirt worden, wie dessen Uebersicht der geo-

logischen Verhaltnisse des Herzogtums Nassau 1847 S. 99 nachweist.

In dem weiter nordöstlich angrenzenden District schwarze Erd kaute ist das Phosphoritvor-
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vorkommen den vorher geschilderten sehr ähnlieh, nur ist hervorzuheben, dass derselbe massiger als im

District Struthgraben auftritt. Auch ist die schwarzgraue Farbe des Phosphorits hier sehr vorwaltend.

Der Phosphorit des Weinbacher Vorkommens (von den Fundstellen im District schwarze Erdkaute)

weist nach Thomay im Stückstein einen Gehalt von 32.31 pCt. PO», gleich 70,27 pCt. 3CaO + PO a
, im

Waschstein einen solchen von 29.96 pCt. PO», gleich 60.40 pCt. 3 CaO + PO» nach. Von einer anderen

Fundstelle ebendaselbst hat Albort den Gehalt an 3 CaO t- PO 5 im Stückstein zu 65 pCt, im Waschstein

zu 58 pCt. bestimmt.

23. Vorkommen in der Gemarkung Elkerhausen.

(Disricte Xassgeläd und Heilberg, Oberlahnkreis.)

{Tufcl III, Fig. 220

In dem nordwestlich von Elkerhausen gelegenen District Nassgel äd ist eine sehr verbreitete und

besonders bauwürdige Phosphoritablagerung aufgeschlossen, nach den bisherigen Ausrichtungen auf etwa

2000 Qu.-Lchtr. Ausdehnung bereits bekannt. Im südwestlichen Flügel dieses Terrains tritt die Lagerstätte

vorwaltend 3 bis 4 Fihs unter Tage auf, nähert sich der Tagesoberfläche indessen auch bis zu 1 Fuss, wo
das Ausgehende in der Ackerkrume als Geröllmasse zerstreut ist. Das Vorkommen ist von mehr oder

weniger zersetztem, nur theilweise zu Thon umgewandeltem Schalstein überlagert. Die Ablagerung in diesem

Flügel ist stellenweise noch durch beibreehenden geringhaltigen Rotheisenstein charakterisirt.

Im nordöstlichen Flügel bildet das Vorkommen zwei sehr ansehnliche, tiefe Mulden, die sich auf

6 bis 7 Lchtr. senken. In diesen Mulden erreicht die Lagerstätte die Mächtigkeit von 2 bis 3 Lchtr.

Weiter in Nordosten hebt sich dieselbe, ähnlich wie im entgegengesetzten Flügel zu Tage. Schalstein ist

hier zum Theil nicht weniger als 6 Lchtr. mächtig aufgelagert. Liegendes der Ablagerung ist auch hier

Stringocephalenkalk.

Der Aggregatzustand des berührten Phosphorite ist vorwaltdend zwar dicht, indessen auch breccienartig

namentlich sind einzelne Schalsteinbrocken im Phosphoritteig sehr scharfeckig ausgeprägt. Die Farbe des

Fossils ist theils bräunlichgelb, theils röthlichbraun. Auch über diesem Phosphorit finden sich, ähnlich wie

bei Weinbach, weissstrahlige Wavellitpartien.

•Der Nassgeläder Phosphorit ist wohl auch als ein recht hochprozentiger zu bezeichnen. Im Stflck-

stein weist derselbe 35.64 pCt. PO», gleich 77,51 pCt. 3 CaO 4- PO», im Waschstein 30,m pCt. PO», gleich

66,30 pCt. 3 CaO + PO» nach (Thomay).

So wichtig das soeben erörterte Vorkommen im District Nassgeläd ist, so ganz werthlos in techni-

scher Beziehung, aber immerhin von geologischem Interesse ist dasjenige im District Heilberg. Dasselbe

tritt etwa 15 Minuten östlich von jenem auf. Wir begegnen nämlich hier wieder dem Cypridinenscbiefer

und Kieselschiefer.

Zwischen dem ersteren Schiefer finden sich Lyditschichten, welche streifenweise weissgrauen übrigens

dichten Phosphorit eingeschlossen enthalten. Die Phosphoritstreifen haben eine ganz geringe Breite, so \

dass man das Vorkommen nur bandartig nennen kann. Ob dieses eigentümliche Vorkommen weiter ver-

breitet ist, lässt sich wegen mangelnder Aufschlüsse nicht constatiren; selbst aber auch bei grösserer Ver-

breitung würde dasselbe für die Industrie keine Beachtung verdienen.

Als interessantere Vorkommen würden zunächst jetzt diejenigen im Aarthal bei Obern eisen und

Netzbach aufzuführen sein. Zunächst sollen indessen hier noch die Fundstellen bei Diez und Birlenbach

kurz erwähnt werden, von welchen die erstere, eine der frühesten, seiner Zeit Anhaltepunkte zu weiteren

Versuchsarbeiten geboten, die letztere aber als die älteste unter allen wenigstens auch einer kurzen

Berührung werth erscheinen dürfte.

Unter Thon und dolomitischem Sand, welcher letztere die unmittelbar überlagernde Schicht bildet,
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und zwischen Braunstein und Brauneisenstein und zugleich in Berührung mit dolomitischem Thon treten

Phosphoritnester im District Zingel bei Diez auf. Das Vorkommen ist hier nur sporadisch und nach

Einstellung des Betriebs der Braunsteingrube Geis im Jahre 1866 nicht weiter verfolgt worden.

Noch unwichtiger in technischer Beziehung ist das bei den geschichtlichen Bemerkungen bereite

erwähnte Vorkommen im District Kleinfeld bei Birlenbach. Die Lagerungsverhältnisse sind nahem

dieselben, wie die eben berührten im District Zingel bei Diez, so dass jedes Detail hier unerdrtert bleiben

kann. Beinahe befremdend musste es sein, dass bei dem mehrjährigen neueren, und zwar schwunghaften

Betrieb der Grube Kleinfeld ausser weiteren Spuren von Phosphorit irgend welches bemerkenswerte Vor-

kommen nicht ermittelt werden konnte.

Die nachfolgenden Fundstellen sind als wichtigere erst wieder in unsere besondere Reihenfolge

aufzunehmen.

Die beiden hier zu erörternden Fundbereiche sind, so gering die Entfernung auch zwischen denselben

ist, geologisch sehr wesentlich von einander verschieden. In technischer Beziehung sind übrigens beide von

keiner Bedeutung. Unmittelbar über zersetztem Fehritporphyr und unter dem hier auftretenden Brauueisen-

ateinlager finden sich im District in den rothen Gräben Brocken und vereinzelte kleine Nester, letztere

etwa 1 Fuss mächtig, welche aus Phosphorit bestehen. Dieselben sind zum Tbeil mit dem liegenden Porphvr-

thon (in letzterem finden sich noch Porphyrfragmente mit wohlerhaltener Structur, auch ausgeschiedene

Feldspath- und Quarzpartikcl) breccienartig verbundeu.

Die Lagerungsverhältnisso des hier auftretenden Eisenerzvorkommens, welche besonderes geologisches

Interesse bieten, hat der Verfasser in Odernheimer's Berg- und Hüttenwesen im Herzogthum Nassau.

S. 152, 1. Band, seiner Zeit ausführlich geschildert. Unter Bezugnahme auf diesen Aufsatz bemerkt der-

selbe hier nur noch, dass der in der Nähe der Fundstelle zum Theil mit rothem Eisenrahm wechselnde,

auch mehr lagerföraiig unter letzterem auftretende Brauneisenstein von Alaunthon in der Mächtigkeit von

2 Lchtr., dieser sodann von Thon mit weissgrauen Kieselschieferbruchstücken 3 Lchtr. mächtig und endlich

letzterer von rothem plastischem Thon 3 Lchtr. mächtig überlagert wird. Der Phosphorit bat röthlicb-

braune, zum Theil auch grünlichgraue Farbe und ist durchschnittlich geringhaltig.

Als Eigentümlichkeiten des hiesigen Vorkommens sind noch die zwischen dem übrigens besonders

edlen Brauneisenstein auftretenden Partien von Grüneisenstein, sodann von jaspisartigem Hornstein und Eisen-

kicsel, endlich von Manganspath zu bezeichnen. Letzterer tritt theils nieren- und traubenförmig als Hitn-

beerenspath, theils in spitzen Khomboedern auf. Ueber dieses Mineral gibt Sandberger's Aufsatz im

Band IX, 2. 46 der Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau specielle Erläuterung.

Es mag befremden, dass auch bior erst in neuester Zeit, und zwar auf der nun seit 18 Jahren in

sehr schwunghaftem Betrieb gestandenen Grube Rothenberg, das Auftreten von I'hosphoritnestcrn ermittelt

worden ist Die röthlichbraune Farbe, die auch manche Partien des Brauneisensteins und des weiter mit-

brechenden Eisenrahms zeigen, sowie andererseits das grünliche Pigment, wodurch eine Verwechselung mit

dichtem Grüneisensteiu leicht möglich, werden, wenn damals schon das Phosphat aufgetreten war. ohne allen

Zweifel dies veranlasst haben, üebrigens findet sich der vereinzelt auftretende Phosphorit auch vorzugs-

weise an einer nicht im Bereich des damaligen Betriebs gelegenen Stelle.

Es gilt indessen im Allgemeinen auch hier, wie bei dem vielfach schon erörterten Vorkommen de*

Phosphorits in Feldern der auch früher schon betriebenen Eisenerz- und Braunsteingruben, die Thatsache.

dass man überhaupt erst nach Entdeckung der Staffeler Ablagerung auf unser Product aufmerksam ge-

Es ist dein Verfasser nicht liekannt geworden, dass im Feld der mit der Grube Rothenberg mark-

scheidenden Grube Seit ersfeld, welche seit ebenderselben Zeit, wie erstere, dauernd in sehr schwunghaftem

24. Vorkommen in der Gemarkung Oberneisen.

(Districte ,In den rothen Gräben* und Seitersfeld; Unterlahnkreis.)

worden ist.
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Betrieb steht, und welche, abgesehen von einem Feldestheil, in welchem dolomitischer Stringocephalenkalk

auftritt, nahezu gleiche Lagerucgsverh&ltniase|, wie Grube Rothenberg nachweist, Phosphoritnester sich ge-

funden haben, obwohl solches fast anzunehmen sein dürfte. Dagegen hat der Verfasser noch ein zweites

Vorkommen, und zwar im District Seitersfeld in den Bereich seiner Untersuchung ziehen können. Das-

selbe ist westlich nicht fern von den gedachten beiden Gruben, vorzugsweise im Feld der Zeche Schmerzen-
reich gelegen.

Kies und Thon bedecken, etwa 6 Lchtr. machtig aufgelagert, ausgedehnte Nester von Phosphorit,

welche stellenweise 4 bis 5 Fuss machtig sind. Unter dem Phosphorit breitet sich ein meist recht bau-

würdiges, über 3 Fuss mächtiges Brauneisensteinlager aus, dessen unmittelbares Liegendes der erwähnte

Kalk ist. Der Phosphorit ist meist dicht, von bräunlichgelber, dunkelbrauner, auch röthlichbrauner Farbe,

hat aber einen so bedeutenden Eisengehalt, das« die bereits erzielt gewesene Förderung keinen Absatz finden

konnte und der Betrieb eingestellt werden musste.

25. Vorkommen in der Gemarkung Netzbaeh.

(Distriete Pfarrstück, Liefeld, Eisengrube und auf der Lai ; Unterlahnkreis.)

(Tafel III, Fig. 24, Dirtrirt auf der Lai.)

Im District Pfarrstück, zum Theil auch noch im District Liefeld findet sich unter Brauneisen-

stein |und über zersetztem Kelsitporphyr ein sehr vereinzeltes nesterförmiges Vorkommen von Phosphorit,

welches ziemlich ähnliche Verhältnisse, wie auf der benachbarten Grube Botbenberg (im District in den

rothen Gräben bei Oberueisen, in welche Gemarkung die Ablagerung auch fortsetzt) nachweist Die bei

Oberneisen mit auftretenden anderen Mineralien sind hier übrigens noch nicht bemerkt worden.

Im District Liefeld finden sich im Hangenden vorzugsweise Schichten von Kies und Lehm. Lie-

gendes ist hier vorwaltend unser Kalk. Der meist bräunlichgelbe Phosphorit zeigt stellenweise Breccienbildung.

Im District Eisengrube, wo früher im Feld der Grube gleichen Namens ein sehr lebhafter, jetzt

wegen vorangeschrittenen Abbaues sistirter Brauneisensteinbergbau um^e^angen, ist auch Phosphorit nach-

gewiesen worden. Derselbe überlagert auch hier, ziemlich ausgedehnt, wenn auch nesterförmig den hier

vorwaltend auftretenden Stringocephalenkalk.

Der Phosphorit tritt hier theils mit zersetztem Schalstein, theils mit zersetztem Felsitporphjr

in Contact.

Am interessantesten gestalten .sich die Verhältnisse im District auf der Lai. Nördlich vom Vor-

kummen erhebt sich eine Porphyrkuppe , während südlich Stringocephalenkalk kuppenförmig zu Tage tritt.

Die Gehänge dieser Kuppen fallen ziemlich flach gegen einander (wobei übrigens der Porphyr unter dem

Kalk sich in die Tiefe senkt) und bilden ein Becken, in welchem unter einer 3 Fuss mächtigen Dammerde-

schicht 3 Lchtr. mächtig Schalsteinthon auftritt, unter welchem in Nestern, im Norden an den Porphyr

stossend und den Kalk überlagernd, Phosphorit abgelagert ist. Die Phosphoritnester haben übrigens nur

geringe Mächtigkeit, durchschnittlich nur etwa J Fuss. Das Product, raeist weissgrau und gelblichgrau,

zeichnet sich durch Reinheit aus. Der berührte Schalsteinthon ist das Zersetzungsproduct eines nahe

in südöstlicher Richtung vorliegenden mächtig entwickelten Schalsteinzngs, in welchem Rotheisenstein-

lager aufsetzen.

Als nicht unwesentlich ist hier übrigens noch hervorzuheben, dass der Schalsteinthon in Contact

mit dem Porphyr auch von diesem zersetztem Gestein durchdrungen erscheint, indem neben flaserigen und

kalkspäthigen Partien auch einzelne Feldspath- und Quarzkrystalle in der Masse wahrzunehmen sind.

Die Lagerungsverhältnisse sind im Längenprofil auf Tafel III, Fig. 24 dargestellt.

Der Netzbacher Phosphorit besitzt nach Thomay's Untersuchung im Stückstein einen Gehalt von

29,82 pCt. PO», gleich 64,39 pCt. 3 CaO -r PO», im Waschstein einen solchen von 27,44 pCt. PO», gleich

50,23 pCt. 3 CaO + PO 5
.
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26. Vorkommen in der Gemarkung Allendorf.

(Districte Gebranndterberg, Gebrandten, Harzlöffel. Weinschrank, am Galgenköppel, Gelberberg,

Michelskaute, Köppelchen; ünterlahnkreis.)

(Tafel in, Fig. 23 [Di8lriet
;
W<riiwchrank|, Fig. 25 [Distrirl Hanlöff«!], Fig. 26 [Dirtrirt Micholskaute].)

In der Gemarkung Allendorf ist das Vorkommen »ehr verbreitet, vorwaltend auch hier neaterförnug.

Die Lagernngsverbältnisse sind meist ziemlich analog den oben vielfach geschilderten, indessen sind auch

einzelne etwas abweichend.

Ein sehr sporadisches Vorkommen finden wir im District Gebranndterberg. In einem 4 bis

5 Fuss machtigen Brauneisensteinlager von vorherrschend geröllartiger Cohärenz, welches unter einer 6 Lchtr.

machtigen Ablagerung von Lehm und Kies auftritt, kommen Knollen von Phosphorit vor (geradezu unter

den Eisensteinrollstücken). Liegendes ist Stringocephalenkalk.

Interessanter ist das Vorkommen im District Gebrandten. Unter Schalstein, der theilweise das

flaserige Gefüge noch wohl erkennen lässt, grösstenteils aber zu Thon zersetzt ist und etwa 2 Lchtr.

machtig aufgelagert erscheint, tritt Phosphorit ziemlich geschlossen und 4 bis 5 Fuss mächtig auf. An

einzelnen Stellen, wo die Verwitterung weniger bemerkbar, wird diese Bildung von Cypridinenschiefer und

zwar in Verbindung mit dem eigentlichen Lydit, der als das Liegende des ersteren anzusprechen, überlagert.

Der Lydit ist hiernach theilweise über dem Phosphorit verbreitet. Wahrend der Kieselschiefer, mit

Schwefelkies stellenweise imprägnirt, die nicht unerhebliche Mächtigkeit von 2 Lchtr. nachweist, hat der

rothe Schiefer eine solche von nur wenigen Zollen. Das Phosphoritvorkommen selbst bildet das Hangende

eines Brauneisensteinlagers. Stellenweise erscheint letzteres ziemlich scharf vom Phosphorit abgetrennt, zom

Theil sind aber beide Mineralien so innig verwachsen, beziehungsweise als Gemenge so verkittet, das» von

einer vollständigen Trennung derselben kaum die Rede sein kann und daher auch von einer Verwerthong

abgesehen werden muss. Zuweilen findet sich zwischen Phosphorit und Brauneisenstein ein dünner

Streifen Steinmark. Als Incrustation des Phosphorits ist besonders faseriger Grüneisenstein, von ersterem

zum Theil durch einen Streifen Brauneisenstein abgegrenzt, hervorzuheben. Grüneisenstein tritt übrigens

auch da auf, wo der Eisenstein mit Phosphorit vollständig verkittet ist. Das Brauneisensteinlager, 1 bis

6 Fuss mächtig, weist an denjenigen Stollen, wo das berührte Eisenpho^phat auftritt, den geringsten Gehalt

an Phospborsäure, nur Spuren derselben nach. Zwischen dem Brauneisenstein und Phosphorit sind sehr

kleine Krystalle von Apatit bemerkt worden.

Bezüglich des oben berührten Kieselschiefers ist noch zu erwähnen, dass seine Association mit

Alaunschiefer partienweise unverkennbar ist. Das Liegende wird auch hier von Stringocephalenkalk gebildet.

Noch eigentümlicher ist das Vorkommen im District Harz löffei. Phosphorit tritt hier in directe

Beziehung zu einem Rotheisensteinlager, welches unter Schalstein aufsetzt. Das Eisensteinlager ist 4 bis

15 Fuss mächtig, der Schalstein, wie gewöhnlich, zersetzt, und 2 bis 3 Lchtr. mächtig. Sowohl die Eisen-

stein- als Phosphoritlagerstätte, welche letztere, soweit das Verhalten flach, nur | bis Fuss mächtig

auftritt und unmittelbar den Eisenstein unterlagert, neigt sich in südlicher Richtung unter einem Winkel

von 35 °. Das Rotheisensteinlager behält auch unter diesem Einfallwinkel ziemlich gleiche Mächtigkeit, da*

Phosphoritvorkommen gestaltet sich dagegen an dieser Stelle, im Verhältniss zur früheren ganz geringen

Stärke, sehr mächtig, indem es eine Mächtigkeit bis zu 2 Lchtr. hat. Soweit das berührte Einfallen ver-

folgt worden, überlagert als Hangendes ziemlich fester Schalstein den Eisenstein. Das unmittelbare

Liegende des Phospboritvorkommens wird von einer 3 Lchtr. mächtigen Schicht dolomitischen Thons gebildet,

welche nach der Tiefe von dem reinen Liegenden, dem dolomitischen Stringocephalenkalk, begrenzt wird.

Der Phosphorit ist theilweise deutlich vom hangenden Eisenstein abgegrenzt, vorwaltend indessen an den

Contactflächen und selbst auch in der Masse mit Rotheisenstein verwachsen, so dass auch diese Masse eine

entschiedene Breccie bildet und wenig oder nicht verwerthbar erscheint. Hervorzuheben sind die hier nicht

seltenen Incrustationen von unserer hellgrün durchscheinenden Varietät.

Digitized by Google



Dm Vorkommen ron photphoraaurem KaJk in der Lahn- and Dillgegend. 45

Zwischen Botheisensteiu und Phosphorit ist endlich nicht nur Quarz, sondern auch Chalcedon in

rundlichen und stalactitischen Gruppen nachgewiesen worden.

Tafel III, Fig. 25 erläutert das Vorkommen.

Als ein, wenn auch nesterförmiges, doch weit ausgedehntes und technisch wichtiges Vorkommen ist

dasjenige in den Districten Weinschrank, Gelberberg u. s. w. zu kennzeichnen. Der Phosphorit tritt

hier in grösseren und kleineren Nestern über einem Brauneisensteinlager auf, welches letztere über reinem

und dolomitischem Stringocephalenkalk abgelagert ist. Hangendes der Eisenstein-, beziehungsweise Phos-

phoritbildung ist zersetzter Schalstein. Auch zwischen dem Brauneisenstein finden sich vereinzelt Phosphorit-

knollen und Brocken unseres Fossils eingeschlossen, die indessen vorherrschend nicht mit ersterem ver-

wachsen erscheinen und auf die Verwerthung keinen nachtheiligen Einfluss üben. Anders gestaltet sich dies

allerdings an den wenigen Stellen, wo wirklich eine innige Verkittung beider Mineralien auch besteht. Diese

Lagerung ist auf Tafel III, Fig. 23 dargestellt.

Das Vorkommen im District Michelskaute verdient noch besondere Erwähnung.

Am südwestlichen Ende des Dorfes Allendorf tritt ein in technischer Beziehung nicht unwichtiger

marmorirter Kalk auf (grauer Marmor mit gelber und ileischrother Streifung). Derselbe geht nach der Tiefe

in gewöhnlichen dichten Stringocephalenkalk (wozu allerdings auch der Marmor als Varietät gehört) über.

Die Ablagerung gestaltet sich nun über diesem Kalk in der Weise, dass zunächst ein Brauneisensteinlager,

zum Theil 5 Fuss mächtig, indessen auch stellenweise verdrückt, aufsetzt, welches von ziemlich gering zer-

setztem, zum Theil noch sehr deutlich die ursprüngliche Structur nachweisenden Schalstein, etwa 3 Fuss

mächtig, überlagert wird. Das Hangende dieser Schicht wird von einer Phosphoritablagerung, meist in

Nestern, etwa 2| Fuss mächtig, gebildet. Dieses Vorkommen ist von einer 3 Lchtr. mächtigen Schicht

stärker zersetzten Schalsteins, welcher übrigens noch kleine Partien mit erkennbarem Gefüge einschliesst,

fiberlagert, welche Schicht noch durch den Umstand besonderes Interesse bietet, dass nach einer von Aubel
vorgenommenen Untersuchung sich nicht weniger als 10 pCt PO* in diesem Schalstein nachweisen lassen

sollen. Im Hangenden des letzteren reiht sich ein oberes (hangendes) Phosphoritvorkommen von 1 bis

4 Fuss Mächtigkeit an, welches wieder bis zu Tage von zersetztem Schalstein überlagert wird. Diese auf-

gelagerte Schicht hat eine Mächtigkeit von 4j Lcbtr.

Zwischen den beiden Phosphoritlagerstätten und dem Nebengestein sind 2 bis 3 Zoll starke Letten-

bestege zu erkennen. Das Vorkommen erinnert seiner Lagerung nach sehr an das oben erörterte Ahlbacher,

welches allerdings technisch wichtiger ist.

Die Lagerungsverhältnisse sind auf Tafel III, Fig. 26 dargestellt.

Schliesslich ist noch eines Vorkommens in der Gemarkung Allendorf zu gedenken, welches bis jetzt

einzig in seiner Art sein dürfte.

Im District Koppele hen finden wir nämlich die bereits in der mineralogischen Charakteristik er-

örterten Kalkspathkrystalle mit Phosphoritumhüllungspseudomorphosen , nach letzteren Bhomboeder und

Skalenoeder darstellend. In der Richtung von Süden nach Norden auf eine Erstreckung von ca. 60 Lchtr.

und auf eine Breite von Westen nach Osten von etwa 25 Lchtr. überlagern diese Bildungen den hier bis nahe

unter Tage flach aufsteigenden Stringocephalenkalk und werden umschlossen und bedeckt von einer etwa

4 bis 5 Fuss mächtigen aus Lehm bestehenden Ackerkrume. In nordöstlicher Richtung grenzt diese Bildung,

die wie eine Geröllablagerung zu charakterisiren und Gegenstand der Gewinnung ist, soweit der Phosphorit,

der zunächst am Kalkspath besonders reichhaltig sich zeigt, als Waschstein gefördert werden kann, an eine

Kiesschicht, in südwestlicher Richtung an eine Kalkkuppe. Der Kalk zeigt keine Spur von Verwitterung,

und dürfte es kaum zweifelhaft sein, dass diese Bildung ursprünglich einen anderen Lagerungsort hatte und

erst später an dieser Stelle sich abgesetzt hat.

Der Phosphorit bei Allendorf hat sehr verschiedenes Pigment, bräunlichgelb, gelblicbgrau, weissgrau.

Lichtere Farben sind vorwaltend. Vielfach zeigen sich achatartige Bauderungen.

Der Gehalt desselben ist ziemlich wechselnd, im Durchschnitt ist aber das Product hochprozentig.
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AI bert hat im Stückstoin 65 pCt. und im Waschstein 60 pCt. 3CaO + PO s
, Tbomay im Stückstein

35,64 pCt. PO 8
,
gleich 77,51 pCt 3CaO + PO s

, im Waschstein 28,74 pCt. PO*, gleich 62,50 pCt. 3CaO
+ P0» nachgewiesen.

27. Vorkommen in der Gemarkung Catzenelnbogen.

(Districte Fichterfeld, Mühlfeld, Eisenkaute; Unterlahnkreis.)

(Tafel III, Fig. 28 L&ugeuprofil, Fig. 27 Querprofil (District Mnhlfeld-Eisenfcante].)

Wir haben in der eingehaltenen Reihenfolge nunmehr die äusserst« Gemarkung in Südwesten erreicht,

die gegen die Schiebten des Unterdevon (altere Orauwacke, Spiriferensandstein) den Abschluss bildet. Es

ist besonders interessant, das» unfern dieser Orenzmarke, wie auch schon in der Abtheilung über den Ver-

breitungsbezirk angedeutet, noch ein in geologischer und technischer Beziehung besonders hervorragend«

Vorkommen zu erwähnen ist.

Bevor zur Erörterung dieses Vorkommens übergegangen wird, soll jedoch erat das aus der Gemar-

kung Allendorf in die Gemarkung Catzenelnbogen übergreifende Vorkommen im District Fichterfeld kurz

erwähnt und bemerkt werden, dass dasselbe sich in keiner Beziehung von denjenigen unterscheidet, die z. B.

in dem District Weinschrank auftreten.

Bas jetzt zu schildernde Vorkommen ist zunächst geologisch durch die Berührung gekennzeichnet,

in welche es mit dem Fclsitporphyr tritt. Zwar haben wir schon im Aaarthal und im Thal der Netzbach

eine solche Beziehung unseres Phosphorits zum Porphyr kennen gelernt, charakteristischer dürfte aber jene

bei Catzenelnbogen sein.

Die Erhebung des Porphyrs beginnt in Südwesten bei Catzenelnbogen , welcher Flecken von diesem

plutonischen Gestein, das unmittelbar an diesem Orte südlich von Scbalstein begrenzt wird, fast ganz um-

schlossen ist. Der Porphyr dehnt sich gangförmig von Catzenellnbogen in nordöstlicher Richtung aus am*

eine Erstreckung von circa 1300 Lchtr. ; die Mächtigkeit dieses Zuges mag bei jenem Orte ca. 300 Lchtr.

betragen, während sie in Nordosten allmälig abnimmt. Von Spiriferensandstein im Norden begrenzt, schliesw

sich unfern von Catzenelnbogen im Süden Stringocephalenkalk an, welcher letzterer sich in einer durch die

oben beschriebenen Phosphoritvorkommen und Brauneisensteinlager bei Allendorf gekennzeichneten mächtigen

Abzweigung in geschlossenem Zuge auf ansehnliche Erstreckung in Nordosten ausdehnt und hier in einem

zweiten, noch verbreiteteren, weiter nördlich gelegenen Zuge, der bei Oberneisen im Aarthal schliefst, Träger der

wichtigen, durch Mangangehalt charakterisirten Brauneisensteinablagerung ist, auf welcher ein sehr lebhafter

Bergbau umgeht. Nicht nur bei Catzenelnbogen, sondern auch, durch Tertiärbildungen unterbrochen, zwischen

Allendorf und Mudershausen und endlich, wie schon oben bemerkt, bei Oberneisen und Netzbach, findet sich

in besonders grossartiger Erhebung Porphyr, welcher offenbar einem und demselben Hauptzuge angehört und

zweifelsohne in der Tiefe iin Zusammenhang steht.

Dieser Porphyr zeigt in seinem lithologischen Habitus, sehr wahrscheinlich zum Theil durch d«
Einflusi der mehr oder weuiger vorangeschrittenen Zersetzung bedingt, nicht vollkommene Uebereinstimmung.

Während unmittelbar bei Catzenelnbogen das Getuge. mehr dicht ist, aber durch zahlreich eingeschlossene

kleine fleischrothe oder grünlichgraue Feldspathkrj stalle charakterisirt wird, auch die Grundfarbe vorwaltend

mattgrün ist, zeigt derselbe bei Oberneisen, so weit er nicht zersetzt ist, häufiger die gewöhnliche röthlirbi,

zum Theil aber auch wohl eine gelblicbgrüne Farbe und ist hier weniger durch Feldspathkrystalle, als durch

Quarzführung ausgezeichnet, endlich ist derselbe gerade da, wo er mit Phosphorit in Beziehung tritt, vor-

herrschend stark verwittert und hat eine mehr schieferig- Maserige, ab krystallinisch - körnige Strnctur, di«

entschiedene Uebergänge in Schalstoin, wo letzterer in Contact tritt, erkennen lässt.

In den an einander grenzenden Districten Mühl fei d und Eisenkaute (in den Feldern der Gruben

Mühlfeld und Bergmann) überlagert nun dieser Porphyr, übrigens gangförmig einschiebend, den Phosphorit,

welcher letztere hier ein gleich steiles Einfallen, wie eraterer, zeigt und sich nach der Tiefe auskeilt. Di*

Pbosphoritablagerung zeigt eine Mächtigkeit vou circa 18 Fuss und wird von einer 3 bis 7 Fuss mächtigen
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dolomitbeben Thonschicht im Liegenden begrenzt, welche wieder einem 2 bis 3 Fuss mächtigen Braun-

eisensteinlager aufgelagert ist. Das reine Liegende wird von reinem und doloraitischem Stringocephalenkalk

gebildet. Der Porphyr stösst nach dem Auagehenden in sandigen und thonigen Schichten ab, die zugleich

das Hangende des weiter in Nordosten fortsetzenden Brauneisensteinlagers bilden.

Eigentümlich sind die unmittelbar auf dem vorwaltend bräunlichgelben und dichten Phosphorit,

allerdings nur vereinzelt und krustenartig auftretenden jaspis- und hornsteinartigen Eiscnkicsel, ebenso wie

Krusten von faserigem Grüneisenstein.

Der Gebalt des Catzenelnbogener Phosphorits an 3CaO + PO a ergibt sich vorwaltend über 60 pCt.

und steigt bis 70 pCt. Das Vorkommen in den Districten Mühlfeld- Eisenkaute ist auf Tafel III, und zwar

in Fig. 28 im Längenprofil und in Fig. 27 im Querprofil verzeichnet

Nachdem nunmehr die speeiellen Lagerungsverhältnisse des Phosphorits im ganzen Umfange des

Verbreitungsbezirks in erschöpfender Weise erörtert worden sind, wird eine Vergleichuug derselben mit der

Lagerung anderer Phosphoritvorkommen, wenigstens mit solchen, die nach der im mineralogischen Thoile

erfolgten Darlegung dasselbe Mineral, wie das unserige, enthalten, wohl sachgemäss erscheinen. Wir können

hiernach von Lagerstätten, welche fast ausschliesslich den faserigen Apatit (Phosphorit im eigentlichen

Sinne) umschließen, wie jene bei Logrosau im Thonschiefer, bei Caceres und Montauchez in der Kreide-

formation u. s. w., absehen und dürfte es völlig genügen, vorzugsweise nur auf das Amberger Vorkommen

aufmerksam zu machen.

Gümbol erörtert ein neueres Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in den jurassischen Abbige-

rungen Frankens im- Sitzungsbericht der Königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften 1864, II. 4.

S. 325 bis 346 (im Auszug im neuen Jahrbuch für Mineralogie und Geologie von Leonhard und Geinitz,

Jahrgang 1865, S. 349) und bemerkt u. a., dass bei Arnberg der Phosphorit in der Nähe eines mächtigen

Brauneisensteinflötzes auftrete und sich unter einem Winkel von 45° nach Südwesten senke, ohne nach der

Teufe auszuhalten. Die Lagerstätte hat eine Mächtigkeit von 1£ bis 8 Fuss und erstreckt sich in putzeu-

förmigen Absätzen auf eine Länge von etwa 170 Fuss, wobei die Breite zwischen 3j bis 36 Fuss wechselt

Nur von Dammerde bedeckt, besteht der Phosphorit thtils aus derber, theil* aus bröckeliger Masse, in

welcher Knollen bis zu Kopfgrösse eingebettet sind. Das Liegende der Phosphoritmasse bilden die Grün-

oolithkalke des Jura und Schiebten des Dogger.

Die Phosphoritbildung ist nach Gümbel's Ansicht gleichalterig mit dem nachbarlichen Braun-

eisenstein, beide sind alttertiäre Abbigerungen.

Es wird in dem bezeichneten Aufsatz noch eines Phosphoritvorkommens in der Nähe jener Braun-

kohlen gedacht, welche in den basaltischen Gebirgen zwischen Fichtelgebirge und dem Oberpfälzer Wald

verbreitet sind, und zwar in zerstreuten Nestern auf der Grenze zwischen Basalten und Tertiärschichten,

ferner eines in landwirtbschaftlicher Beziehung ganz unwichtigen Vorkommens desselben ab Bestandtheil der

Coprolithen nnd endlich des Auftretens knolliger Concretionen in den Schichten des Lias in der Umgegend

von Bamberg. Die Knollen, eingebettet in den mittleren Schichten des Lias, haben länglichrunde Gestalt

und eine Grösse von 10 ** Länge und 4 um
- Dicke bis 70 MM

- Länge und 30 MS'- Dicke. Sie sind als Con-

cretionen zu betrachten, die einem Ausscheidungsprocess ihre Entstehung verdanken; einzelne derselben

umschliessen deutliche Exemplare des Ammonites margaritatus. Die Schichten, in welchen diese Concretionen

auftreten, sind sehr reich an Versteinerungen. Durch diesen Reichthum an organischen Besten und au

Bitumen erklärt Gümbel die Thatsache, dass nicht allein die im Lias vorkommenden Knollen, sondern

auch die vielen Steinkerne einen bis auf 40 pCt. steigenden Gehalt an PO* besitzen; er erörtert, dass die

Veränderungen, welche die thierischen und pflanzlichen Stoffe auf der Lagerstätte erlitten haben, dem

Process analog seien, welcher heute noch vor sich geht wo organische Beste, in Sehlamm begraben, eine Art

von Versteinerung erleiden. Die organische Materie nimmt hierbei ab, der phosphorsaure Kalk verschwindet

daraus, au seine Stelle tritt kohlensaurer Kalk; die gleichzeitig sich entwickelnde Kohlensäure vermittelt
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die Auflösung des phosphorsauren Kalks. Ein ähnlicher Vorgang hat auch wohl nach Umhüllung der

organischen Reste in der Stufe des Aramonites margaritatus die Loslösuug des phosphorsauren Kalks aus

der Verbindung mit Organischem bewirkt und demselben es möglich gemacht, dem Zuge nach gewissen

Concentrationspunkten zu folgen. Gümbel hat ferner nachgewiesen, dass solche Knollen keineswegs auf

den Lias der Umgegend von Bamberg beschrankt sind, sondern dass ein ahnliches Verhalteu bei allen

Knollen aus geogn« «tisch gleicher Lage durch ganz Franken angenommen werden kann, dass sogar das

Vorkommen der Knollen sich nicht einzig und allein auf die Zone des Ammonites margaritatus beschränkt,

vielmehr bereits in tieferen Stufen des Lias beginnt und bis zu den untersten Schichten des weissen Jura

fortsetzt.

Die Untersuchung zahlreicher Knollen von verschiedenen Fundorten aus verschiedenen Stufen in

Lias und Dogger hat bewiesen, dass dieselben bald sehr arm an PO 5 sind, bald nur geringen oder endlich

einen namhaften Gehalt au PO* besitzen. Es sind unter letzteren namentlich schwarze sehr harte Knallen

aus den obersten Lagen des Ornatenthons mit :l6,i pOt. PO* u. s. w.

Aus den Untersuchungen geht nun hervor, dass es in den Juraformationen zwei Hanpthorizonte gibt,

in welchen an Phosphorsäure reiche Massen, thonige Sphärosiderite, vorkommen, nämlich die unteren Lagen

der oberen Stufen des mittleren Lias, der Margaritatus -Schichten, und die obersten Lagen der obersten Stufe

des Doggers. Wo immer diese Schiebten entwickelt sind, ist nach Gümbcl zu vennuthen, dass sie auch

thonige Phosphorite beherbergen.

Das oben erwähnte Phosphoritlager von Amberg, welches seine Stelle theilweise auf Ornatenthon

einnimmt, verdankt nach Ansicht dieses Autors seine Bildung ohne Zweifel den Knollen des Ornatenthons.

Eine Analogie mit unseren Phosphoritlagerstätten ist in den erörterten Verhältnissen der fränkischen

Vorkommen, selbstredend von der geologischen Epoche abgesehen, nur entfernt zu finden, am wenigsten wird

dasjenige, was über die Phosphatknollen bemerkt worden ist, zu einem Vergleichungspnnkt mit unseren

Bildungen dienen können, indessen lässt sich nicht verkennen, dass doch auch in jenem Vorkommen bei

Amberg gewisse Parallelen mit den unsrigen zu finden sind, und sollte als solche auch nur das gleich-

zeitige Auftreten der Brauneisensteinlager mit den Phosphoriten zu kennzeichnen sein. Entschieden ist, dass

die Amberger, noch weniger die anderen fränkischen Vorkommen nicht einmal annähernd die Bedeutung

unserer Phosphoritablagerungen haben.

üebergehend zu der Bildungsweise unseres Phosphorits und der dabei in Betracht zu ziehenden

geologischen Verhältnisse ist zu bemerken, dass die Gebrüder G. und F. Sandberger in ihrem anerkannt

vorzüglichen Werke über die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau, Wiesbaden 1850

bis 1856, und zwar in der Abtheilung II, welche die geologische Darstellung des rheinischen Systems speciell

zum Gegenstand hat, unseren Gehirgshildungen eine so eingehende Betrachtung gewidmet haben, dass im

Allgemeinen darauf verwiesen werden kann. Namentlich ist hier auf dasjenige Bezug zu nehmen, was in jenem

Werke über die Gesteine erörtert ist, welche vorzugsweise zu unseren Phosphoriten in Beziehung treten.

Der Phosphorit der Lahn- und Dillgegend verdankt seine Erzeugung offenbar wohl der Auslangung

des Nebengesteins. Die Hauptfactoren der Bildung desselben dürften der Korallen kalk, weit mehr aber noch

der Schalstein sein; als drittes in gleicher Epoche auftretendes und bei der Bildimg mitwirkendes Gestein

ist, wenn auch weit minder wichtig, der Felsitporphyr zu erwähnen.

In Bezug auf den in seiner Stellung zu den Phosphoritvorkommen ganz untergeordnet auftretenden

Cypridinenschiefer ist zu bemerken, dass der Phosphorit, ursprünglich aus Korallenkalk oder wahrscheinlicher

noch aus Schalstein abstammend, von diesen Felsarten an manchen Stellen in diesen Schiefer und den mit

ihm vorkommenden Kieselschiefer (zum Theil wohl auch Adinolschiefer) transferirt worden sein kann.

Basalt und Palagonitgestein spielen bei unserem Vorkommen eine höchst untergeordnete Rolle und

dürfte dasjenige, was in geologischer Beziehung bei den in Berührung mit letzterem geschilderten Vorkommen

oben bemerkt worden ist, genügen, um eine Auslaugung auch hier annehmen zu können.
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Bezüglich unseres auch in der Rbeinprovinz und in Westfalen sehr verbreiteten Kalks wird, soweit

dessen Zusammensetzung rar die berührte Theorie einer Auslaugung des phosphorsauren Kalks aus dem
Nebengestein die Beläge bieten muss, eine nähere Erörterung zunächst am Platze sein.

In seiner Abhandlung .Chemische Untersuchung der wichtigsten Kalksteine des Herzogthums Nassau

(Jahrbuch des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, Heft VII, Abtheilung 2 und 3, 8. 241 u. f.

1851) hat Fresenius Analjsen vou nicht weniger als 25 Arten von devonischen Kalken veröffentlicht.

Vier Analysen aus jener Abhandlung, als besonders hier zutreffend ausgewählt, da die Stücke seiner Zeit

aus Brüchen ei.tnommen worden waren, die nicht fern von einzelnen oben erörterten Phosphoritbetriebsstellen

gelegen sind, werden nachfolgend mitgetboilt.

1. Grauer Kalk von Heckholzhausen, District Ehrlich. Bräunlichgrauer, feinkörniger krystallinischer

Stringocepha leukalk. Si*c. Gew. 2,62-

Kohlensaurer Kalk 89,80

Kohlensaure Magnesia .... '1,81

Eisenoxydul und Oxyd, Mangan-

oxydul und Oxyd, Thonerde . 2,25

Thon und Sand 3,51

Wasser, an Eisen und Mangan-

oxydul gebundene Kohlensäure,

Alkalien und Verlust . . . 0,63

100,00.

2. Grauer Kalk aus der Gemarkung Edelsberg, District Sprung. Grauer, gelbgrauerfbis schmutzig gelber

Stringocephalenkalk, hie und da mit rothen Adern. Spec. Gew. 2,62.

Kohlensaurer Kalk 97,m
Kohlensaure Magnesia .... 0,50

Eisenoxydul und Oxyd, Mangan-

oxydul und Oiyd, Thonerde . 0,32

Thon und Sand 1,39

Wasser, an Eisen und Mangan-

oxydul gebundene Kohlensäure,

Alkalien und Verlust . . . 0,66

100,00.

3. Weisser, sehr fetter Kalk von Medenbach. Grob krystaUinischer StringocephalenkallL Grauweiß»,

in's Rötbliche, die gewöhnlichen Versteinerungen führend. Spec. Gew. 2,69g.

Kohlensaurer Kalk 98,53 (aus dem Verluste bestimmt, direct

gefunden 98,67)

Kohlensaure Magnesia .... 0,81

Eisenoxydul und Oxyd, Mangan-

oxydul und Oxyd, Thonerde . 0,21

Thon und Sand 0,39

Wasser, an Eisen- und Mangan-

oxydul gebundene Kohlensäure,

Alkalien und Verlust . .
—

100,oo.

7
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4. Grauer Kalk aus dem Eckardtsgraben unterhalb Staffel (bei Gückingen). Grauer Dolomit dt 8 Stringo-

cephalenkalks mit sparsamen braunen Adern, auf Kluftflachen Mangauoxyde führend, körnig kry$tallmi$cfa.

,
Spcc. Gew. 2,82.

Kohlensaurer Kalk 54 ,a«

Kohlensaure Magnesia .... 43.71

Eisenoxydul und Oxyd, Mangan-

oxydul und Oxyd und Spuren

von Thon'.rde 0,4D

Thon und Sand 0,35

Wasser, an Eisen- und Mangan-

oxydul gebundene Kohlensäure,

Alkalien und Verlust . . L _0,47

100,00.

Diese Untersuchungen waren übrigens nicht auf Phosphorsäure gerichtet, daher auch die« and

andere Stoffe als nicht vorhanden oder nur in Spuren angenommen worden waren. Ucbiigens ist die*

weitere Untersuchung von diesem hochgeschätzten Chemiker auch iu Aussicht gestellt worden.

Einstweilen hatte derselbe die Gefälligkeit, auf Ersuchen des Verfas eis mehrere Stringocephalen-

kalke und Dolomit aus der Umgegend von Diez, die Letzterer demselben zu diesem Zwecke überliefert, auf

den Gebalt an 10 s zu prüfen. Jede Analyse wurde doppelt ausgeführt, Das Ergebniss war folgendes:

1. Stringocephalenkalk von Heisteubach, grau, krystallinisch. Gehalt an PO 5 0.uo74 pCt.

2. Stringocephalenkalk ebendaher, ungleichmässig gefärbt, mehr bräunlich als grau. Gebalt an

PO» 0,34* pCt.

t. Stringocephalenkalk von Staffel, grau, sehr dicht. Gehalt an PO" 0,041 pCt.

4. Dolomit von Staffel. Gehalt an PO* 0,0099 pCt.

Die zur Untersuchung abgegebenen Stücke No. 1, 3 und 4 waren aus Brüchen entnommen, in deren

unmittelbarer Nähe Phosphorit nicht aufgeschlossen ist, das Stück No. 2 dagegen von einer Stelle, wo

Phosphorit mit dem Kalk in Berührung steht.

Der Gehalt an Phosphorsäure tritt anscheinend im Kalk nach diesen Stücken sehr zurück; es ist

nicht zu verkennen, daas, um zu einem entsprechenderen Resultat zu gelangen, noch eine weit grösser«

Suite von Kalk- und Dolomitstücken, und zwar von sehr verschiedenen Fundorten, der Untersuchung unter-

zogen werden müsste. Es dürfte sich empfehlen, dass die Untersuchung auf Phosphorsäure gerade bei

Kalken derselben Fundorte vorgenommen würde, welche von Fresenius bereits einer Analyse unterworfen

worden waren.

Dass der Gehaltan Phosphorsäure im Korallenkalk im Durchschnitt entschieden höher ist, ab die

Untersuchung der oben berührten 4 Bruchstücke ergibt, ist wohl nicht zu bezweifeln. In manchen Kais-

districten unseres Verbreitungsbezirks ist derselbe ganz erheblich. Nach einer Mitteilung, welche der Verfasser

dem um die geologische Untersuchung der Dillgegend sehr verdienten Hüttenbesitzer C. Koch in Dillenburg

verdankt, achwankt der Gehalt an CaO-f-PO» in den Korallenkalken dortiger Gegenden (Fundstellen >inl

nicht bezeichnet worden) zwischen 0,7 und 2,4 pCt.

Höchst interessant ist eine Miltheilung, welche dem Verfasser kurz vor Abschluss dieses Aufsat«*

von Professor W. Wicke in Göttingen zugegangen Ist. Dieser geschätzte Chemiker hatte im März IstöS

von einer Fundstelle bei Staffel Belegstücke von Stringocephalenkalk erhoben, um solche auf den Gehalt

von Fluor zu untersuchen. Er versicherte nun von Göttingen aus, dass er in einem Stück den Gehalt an

Fluor sehr gut habe nachweisen können.

Der Schalstein scheint eine noch weit wichtigere Stellung als unser Kalk bei der Bildung

unserer Phosphorite einzunehmen und dadurch seine hervorragende Bedeutung, die er für den Eisenerzbergbau
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der Lahn- und Dillgegend schon besitzt, auch auf unsere neue Montanindustrie auszudehnen. Der meta-

morphische Charakter dieser unverkennbar als ein Glied der Diabasgesteine zu bezeichnenden Felsart tritt

auch bei ihrer Berührung mit den Phosphoritablagcrungen hervor. Allerdings ist der ursprüngliche litho-

logiscbe Habitus des Schalsteins in Folge der stark vorangeschrittenen Zersetzung verwischt, in der Regel

weit mehr, als beim C'ontact dieses Gesteins mit Eisensteinlagerstätten , wo die Verwitteruug nur selten

einen hohen Grad erreicht, indessen ist. wie auch aus den Schildeningen der einzelnen Vorkommen ersichtlich

war, namentlich bei den tiefer lagernden Schalsteinen, die das unmittelbare Liegende der Phosphorite

bilden, die Verwandtschaft desselben mit dem Diabas noch deutlich genug zu erkennen.

Die Thatsachc, duss unser Schalstein in den meisten Fällen den Phosphoritlagerstätten aufgelagert

ist, nicht woniger auch unserem Korallenkalk, wodurch er scheinbar als reines Sedimentgestein, beziehungs-

weise neptunischen Ursprungs erachtet werden könnte, erläutert Sandberger dabin, dass er diese Bildung

(mit Ausnahme des durch Öligoklas porphyrartig gfkennzeichneten Schalstdns) als einen mehr oder weniger

umgewandelten Diaba>tufl. d. h. als auf dem Meeresboden abgelagert« Diabasbrocken ansehe, welche theils

durch Kalkspath, theils durch chloritische Körper verkittet seien, und dass es Stellen geben werde, an

welchen herein Korallenbänke bestanden, so dass der Stringocephalenkalk hier als Liegeudes erscheinen

müsse, während an anderen Stellen das Riff sich erst während der Ablagerung der Diabastrümmer gebildet

habe, wie der sog. Kalkschalstein.

Nach Vogt (Grundriss der Geologie. S. 112) ist der Schalstcin aus zersetztem Diabas mit Kalk-

scblamm entstanden.

Der Schalstein ist reich an Phosphorsäure. Nach den chemischen Untersuchungen von Dollfuss

und Neubauer (Jahrbuch des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, Heft X, S. 40 u. f., 1855)

und von Kglinger (in derselben Zcitschr. Heft XI, S. 205 u. f. 1856) ist im Schalstein ein Gehalt von

1 bis 0 pCt. PO 5 constatirt. Dass es in Berührung mit Phosphorit auch noch an PO* reichhaltigeren

Schalstein gibt, unterliegt keinem Zweifel, wie denn der oben im District Michelsknute bei Allendorf berührte,

wie schon angegeben, einen Gehalt (nach Aubel's Untersuchung) von 10 pCt. nachweisen soll.

In den erwähnten Abhandlungen der Chemiker Dollfuss, Neubauer und Eglinger ist das

ganze Verfahren bei der Analyse des Schalsteins speciell erläutert. Auch hierzu waren sehr charakteristische

Stücke gewählt worden. Hier mag nur die Zusammenstellung der Analyse des an Phosphorsäure reichsten

Scbalsteins, des Kalkschalsteins von Limburg, aus jenem Jahrbuch extrahirt, folgen, worauf wir uns hier

um so mehr beschranken können, da von Scbalsteinen in der unmittelbaren Nähe unserer jetzigen Phos-

phoritablagerungeu zufällig keine untersucht worden waren.

Kalkschalstein von Limburg. Starkes Netz von Kalkspathaib-rn, in dessen Maschen der gebildete Rotheisen-

stein sehr deutlich zu erkennen ist. Spec. Gew. 2,748 (Dollfuss). Zusammenstellung:

Durch Essigsäure zersetzbarer Antheil . 46.12»

Durch Salzsäure zersetzbarer Antheil . . 20,osr>

Rückstand 2 7,206

W.474."

Essigsaure Auflösung Salzsaure Auflösung Rückstand

CaO.Cü» =43.%! F»0» =lUei F«0 J = 0,9«

MgO.CO* = 1,414 Al J 0'^ 0,671 AI-U'= 4.76«

Fe O.CO 2 0,874 FeO = 1,864 KaO ~ 0,765

MnO.CÜ* = 0,144 MgO - 2.460 NaO - 2.219

40,123. CaO = 0,663 SiO 2 = 18,018

PO» = 1,670 HO = 0,wr,

SiO* = 0,146 27,266.

HO = 1.B9Q

Spuren von Mangan

20,06ö.
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1. Die essigsaure Auflösung, au! 10Ü berechnet, gibt:

Ca O.CO* =94,713

Mg0.00* = 3,070

FeO. CO 2 = 1,«h)4

MnO.CO'- 0,.iis

100,000.

2. Die sahsaure Auflösung auf 100 berechnet:

0.

Fe'O» =42,22« 12,67 )

A1 J 0» =* 2.570 l,ao j

13,87 3 -

FeO = 7,218 1,60 1

MgO = i',425 3,77 6,09 1.

CaO = 2,540 0.72 \

PO 1 = 6,391 :*.58

SiO 1 =23,548 12.21 2.

HO = 6,082 5.4o 1.

100,000-

3. Der unlösliche Rückstand, auf 100 berechnet:

O.

Fe*0» - 3,468 1,037
f

APQ* = 17,479 8,181 j

9,218 4
'7 -

KaO = 2,805 0,476 i
,

NaO = 8,138 1,491
1,067 L

SiO* =66,o8& 34,311 17,6.

HO = 2/M5 1,808

100/wO.

4. Das durch Salzsaure zerlegbare Silicat mit dem Rückstände zusammen berechnet:

0.

Fe*0» = 11,964 22,424 6,727

FeO = 1,864 3.4i« 1,164

Al-O 1 - 5,437 10,18t) 4,769

MgO = 2,462 4,615 1,844

CaO = 0,663 1,243 0,355

PO» = 1.670 3,131 1,755

KaO — 0,765 1.434 0,242

NaO = 2.219 4,150 1.072

SiO* - 24,164 45,2<>1 23,515

HO = 2,145 4,ou 3,574

53,353 100,000.

Auch im Schalstein ist gleichzeitig wie nach obiger Bemerkung im Korallenkalk das Vorhanden-

sein von Fluor von W. Wicke nachgewiesen worden. Nach einem Schreiben desselben vom 28. März 1868

hat derselbe in einem ihm überlieferten Stück Schakteiu von einem Drache bei Aull (am Eckartsgraben) in

der Nähe von Diez und zwar bei viermal wiederholter Untersuchung unverkennbare Reactionen auf Flnor

erhalten, und zwar in der Weise, das» die Menge dieses Bestandteils quantitativ hätte bestimmt werden
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können. Wenige Grammen reichten hin, um wägbare Mengen von Fluorcaleium zu erhalten. Auch eine

ganz geringe Menge Chrom hat Wicke im Schalstein berührter Fundstelle nachgewiesen. Die Unter-

suchungen von Schalstein anderer Fundstellen im Verbreituugsbezirk unserer Phosphoritvorkominen werden

von W. Wicke fortgesetzt, auch wird der eigentliche Diabas (Hypersthenit) in den Bereich der Unter-

suchung gezogen werden.

Interessant ist noch eine weitere Mittheilung, welche der Verfasser W. Wicke verdankt. Derselbe

untersuchte nämlich auch den Schalstein auf die Eigenschaft des Phosphorescirens, welche Erscheinung er,

wie oben in der mineralogischen Abtheilung berührt, auch bei unserem Phosphorit entdeckt hatte. Nach

dieser ebenfalls am 28. März 1868 erhaltenen Notiz ist nun entschieden, dass auch der Schalstem, wenn

auch weniger stark, wie der Phosphorit, beim Erhitzen phosphorescirt und zwar mit grüulichweUsem Lichte.

Welch' reiches Material ergibt sich aus diesen Thatsachen zur Beweisführung, dass der Schalstem,

der nahezu alle Bestandteile des Phosphorits enthält, als eine Quelle der Erzeugung des letzteren zu

betrachten ist

Werfen wir nun auch noch einen Blick auf die dritte, wenn auch im Verbreitungsgebiet des Phos-

phorits mehr untergeordnet, vorzugsweise nur an der südwestlichen Grenze desselben auftretende Felsart, die

mit zu den Bildungsfactoren zählen dürfte, unseren Pelsitporph yr. Eine Analyse dieses auch als quarz-

fübrender Porphyr gekennzeichneten plutonischen Gesteins, welches nicht zu den sehr verbreitet vorkommenden

Felsarten in Nassau zählt, auch nur besonders vorwaltend im Uuterlahnkreise auftritt, ist, soviel dem

Verfasser bekannt, noch nicht ausgeführt, wenigstens noch nicht veröffentlicht worden.

Auf Ersuchen des Verfassers hat Fresenius auch Porphyr von Catzenelnbogen, und zwar solchen,

welcher mit Phosphorit in Berührung tritt, einer chemischen Untersuchung auf Phosphorsäure unterzogen

and das Resultat derselben dem Verfasser mitgctheilt. Das Gestein war der bei dem Vorkommen des

Phosphorits berührte schalsteinartige Porphyr. Hiernach hatte der gedachte Porphyr, von welchem ziemlich

dichte Stücke von grünlichgrauer Farbe vom Verfasser abgegeben worden, einen Gehalt von 0,278 pCL PO».

Es wäre sehr erwünscht, wenn Analysen der nassauischen Porphyre von verschiedeneu Fundstellen,

wenn auch nur eine Prüfung noch anderer Porphyre, auf den Gehalt von FÜ 5 vorgenommen würden. Soviel

ist übrigens bekannt, dass auch in dem bei Schilderung des Phosphorilvorkommens bei Oberneisen erwähnten,

dort auftretenden Porphyr ein nicht ganz unerheblicher Gehalt an PO» ermittelt worden sein soll.

Es mögen hier die bereits in verschiedenen Abhandlungen niedergelegten Ansichten einiger Forscher

in den Gebieten der Geologie und Chemie über die Bildungsweise des Phosphorits zunächst eine Stelle finden.

Sandberger hat, übrigens noch vor Entdeckung unserer Phosphoritablagerungen, eine Ansicht

über die Bildung des Sombrero - Phosphats in seiner bereits erwähnten Abhandlung über das Sombrero-

Phosphat niedergelegt, die in den Bereich der hier einschlägigen Krage gehört. Er urtheilt bezüglich der

Bildung der Phosphorite in älteren Perioden, ,dass ein einmal über das Meeresniveau erhobener Korallen-

kalk in Folge des ursprünglichen relativ bedeutenden, von Silliman in Korallen nachgewiesenen Phosphor-

säuregehalts um so reicher daran werden könne, je mehr die in kohlensäurehaltigem Wasser löslichen

kohlensauren Salze entfernt werden, und dass, wenn dieser Frocess sehr lange andauere, Phosphorit den

Rest eines solchen Kalks im Gemenge mit den übrigen Rückständen (Kieselerde, Thon, Eisenosydbydrat)

Dieser Autor verkennt übrigens, nachdem er später von der Lagerung unserer Phosphorite im All-

gemeinen Kenntnis* erhalten, keineswegs die hohe Bedeutung, welche der Schalstein bei dem Bilduugs-

I)r. Mohr hat in einem in No. 78 des .Berggeist" (18tiö) veröffentlichten Vortrag über den Kreislauf

der phosphorsaureu Verbindungen und der Fluorüre auf der Erde, gehalten in der Versammlung der Nieder-

rheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, die Bildungsweise des Phosphorilvorkommens bei Staffel,

welches er kurz nach -seiner Entdeckung besucht hatte (obwohl zu bezweifeln sein möchte, das.« er das da-

mals noch wenig autgeschlossene in directe Berührung mit Schalstein tretende Vorkommen 'im District

Dexertgraltfu bei Staffel dabei in Betracht gezogen), zu erklären versucht. Seine Erörterung gebt dahin,

ausmache. •

process einnimmt.
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„dass der phosphorsaurc Kalk seine Entstehung jenen Schalthieren verdanke, welche den unterliegenden

kohlensauren Kalk bildeten. Diese Thiere enthielten in ihren Schalen kleine Mengen phosphorsauren Kalb,

die bis zu pCt. geheu. Durch welchen Vorgang derselbe ausgezogen, sei nicht zu bestimmen, dass aber

eine wässerige Lösung thätig gewesen, leuchte beim Anblick der traubenförmig, concentrisch strahligen Stocke

ein. Man könne die Vermuthung haben, dass Ammoniaksalze, welche bei der Verwesung der eiweisshalügee

Leiber entstanden und welche bekanntlich eine lösende Kraft auf phosphorsauren Kalk ausüben, dabei tnitig

gewesen seien. Der phosphorsaure Kalk komme mit Fluorcalcium oder mit Ihlorcalcium , oder mit beiden

zusammen verbunden, vor. Diese Beimengung rühre vom Meerwasscr her, indem dasselbe kleine Mengen

Phosphorsäure und Fluor enthalte. Auch die ohne Wurzel im Meere wachsenden Blattpflanzen, die Tanger,

enthalten Phosphorsaure in ansehnlicher Menge. Das Fluor könne ebenfalls nachgewiesen werden, indem

100 Pfd. Meerwasser, bis zum Krystallisiren eingedampft, dann mit Ammoniak gefällt und der Niederschlag

mit Salmiak ausgezogen, einen aus phosphorsaurem Kalk und Fluorcalcium bestehenden Rückstand hinter-

lasse, mit welchem man in Glas ätzen könne; auch der Kesselstein der transatlantischen Dampfschiffe ent-

halte Fluor in leicht nachweisbarer Menge. Diese beiden Stoffe gingen nun beim Wachsen der Pflanzen in

verhältnismässig grösserer Menge in diese über und aus den Pflanzen in die Thiere. Die Schalen der

Seethiere und besonders die der Foraminiferen, welche die Kalkgebirge bildeten, enthielten beide Stoffe. Auf

diese Weise komme Phosphorsäure und Fluor in die Kalkgebirge. Dana habe Fluor in den Korallen. Niki*

in den Kalkgebirgen von Daiuartemont bei Nancy gefunden, ebenso enthalte solches der in Paris verwende

kalkige Baustein. 1

) Mit den Kalkgebirgen gelangten beide Stoffe auf das Festland. Aus dem Kalk worden

sie ausgezogen und entweder als reiner Flussspath oder als ein Gemenge von Flnssspath und phospborsanrem

Kalk, als Phosphorit und Apatit, in »längen abgewetzt Indem die Kalkgebirge zerstört wurden, theils durch

Lösung, theils durch Zertrümmerung, gelaugten beide Stoffe in den Kreislauf des Festlandes. Im Zusammen-

treffen der lösenden Flüssigkeit mit anderen Stollen des Festlandes seien alle Mineralien entstanden, »eicht

Phosphorsaure und Fluor enthielten. So hatten die Kalkgebirge in der Bildung der Erde auch die Wirtimg.

dass sie beide Stoffe über die Erde verbreiteten. Aus den Kalken seien beide Stoffe in die Melaphyre.

Diorite -), Basalte übergegangen und aus der Verwitterung dieser in die Dammerde. Es erkläre sich daraus das

beständige Zusaminenvorkommen dieser beiden Stoffe und ihre ungeheuere Verbreitung auf der Erde. Das Wachsen

der Pflanze sei überall ein Beweis für die Gegenwart der Phosphate, und wenn man nachsuche, so find*

man das Fluor in den meisten Fällen. Aus den Gesteinen hatten die Mineralwasser dasselbe aufgenommen u.s.vr„

durch die Flüsse gelange das Fluor wieder ins Meer und damit sei der Kreislauf geschlossen. Es sei

daher auch wahrscheinlich gewesen, dass die Phosphorite an der Lahn Fluor haben enthalten müssen,

was der Versuch bestätigt habe* u. s. w.

Diese Mohr' sehe Theorie verdient besondere Beachtung zur Erklärung der Thatsacbe, dass auch

Fluor in unserem Kalk und Schalstein enthalten ist.

Dr. Theodor Petersen in Frankfurt hat in seinem schon oben berührten Aufsatz über Phosphorit

(8. Bericht des Ofl'enbacher Vereins für Naturkunde) bezüglich unserer Vorkommen die kurze Bemerkung

niedergelegt, dass phosphorsaurer Kalk offenbar ausgelaugt und an geeigneten Orten mehr oder minder

basisch und vergesellschaftet mit einer gewissen Menge von Haloidmetallen, welche überall eine grosse

Verwandtschaft zu den Phosphaten besitzen, niedergeschlagen worden sei.

Diese in ihrer Allgemeinheit gewiss begründete Auffassung berührt weniger die Frage, ob ua.-«r

Kalk oder Schalstein als Hauptfactor für die Bildung zu erachten sei.

Wir werden hiernach immer noch die Frage, welchem Nebengestein, dem Stringocephalenkalk oder

dem Schalstein, bei dem Bilduugsprocess die Hauptrolle zu überweisen, als eine noch nicht entsehiedeu

gelöste betrachten müssen, wenn auch zur Lösung derselben schon einiges Material gewonnen ist.

') Der Verfasser nimin4 Vcratilassiinp, darauf aufmerksam zu machen, das«, wie oben erörtert, nun »weh in unserem

Korallenkalk \on Wieke Kluor na<li»eviieB(.-n worden i*t.

'*) Hiernach könnte alJerdin?s angenommen werden, dass schon früher Mohr auch in einem Diabatgestein Fluor ermittelt habe.
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Es dürft«*» entschieden mehr Thatsachen für die Auslauguug des Schalsieün, als für diejenige des

Kalks im Allgemeinen sprecheu.

Soviel bekannt, ist in dem weiteren Verbreitungsgebiet unseren Kalks iu der Rheinprovinz und in

der Provinz W estfalen, wo letztererer beinahe ohne Ausnahme ohne Berührung mit unserem Schalstem auf-

tritt, ein I>elangreiches Vorkommen von phosphorsaurem Kalk noch nicht nachgewiesen worden. Dieser

Umstand ist allein schon wichtig, um unserem Schalstem bei dem Bildungsprocess eine Rolle anzuweisen.

Direct auf die Budeutung unseres Schalsteius in dieser Frage deutet besonder» aber die Thatsache hin, dass

dieses Gestein einen ungleich höheren Gehalt an PO* nachweist, als unser Kalk, auch wohl einen höheren

an Fluor besitzt (was freilich noch durch quantitative Untersuchung gründlich festgestellt werden muss),

wahrend sein Gehalt an kohlensaurem Kalk völlig genügt, um zugleich die Bildung von 3CaO + PO J zu

erklären, ferner dass auch Chrom mehr oder weniger Bestandteil sowohl des Schalsteins, als des Phosphorits

ist, und endlich, dass dieses im Hangenden der Phosphoritablagerungen vorwaltend auftretende Gestein

geradezu in seinem zersetzten Zustande als ein bereits mehr oder weniger ausgelaugtes Gebilde erachtet

werden kann, während der in Berührung mit unserem Vorkommen stehende Kalk kaum irgendwelche Spuren

von entschiedener Zersetzung nachweist.

Der dolomitische Thon (sandige Thon, dolomitischer Sand, Mulm) nicht selten mit kleinen ßitter-

spathrhomboedern imprägnirt, der offenbar als ZersetzungBproduct, erzeugt bei der Dolomitisirung des Kalks,

jtu erachten, und welcher vorzugsweise die eigentlichen Braunsteinbildungen begleitet, tritt bei Phosphorit-

ablagerungen im Verhältnis* zum zersetzten Schalstein (Schalstcinthon) sehr wesentlich zurück; Begleiter

unseres Phosphorits, wo er verbreitet uud mächtig entwickelt auftritt, ist überdies vorwaltend der reine,

nur eine höchst geringe Menge kohlensaurer Magnesia enthaltende Stringocephalenkalk im unzersetzten Zu-

stande, wenn auch partienweise mit Dolomit vergesellschaftet.

Man kann einwenden, dass aus den oben geschilderten Lagerungsverhältnissen der einzelnen Phos-

phoritvorkommen hervorgehe, dass zuweilen auch die gewöhnlichen diluvialen Bildungen Thon (Lehm), Kies

und Sand unmittelbar auf Phosphorit aufgelagert seien und dass in diesen Fällen das Medium fehle, welches

für die berührte Theorie geltend gemacht werde. Aus den Erörterungen über die Lagerung geht indessen

hervor, dass in fast allen Fälleu, wenn auch nicht die immittelbare Auflagerung zersetzten Schalateins, be-

ziehungsweise der directe Contact mit diesem Gestein, so doch die Nachbarschaft dieser Felsart nachgewiesen

werden konnte.

Ks dürften kaum gewichtige Gründe vorliegen, welche der Ansicht entgegentreten, dass in diesen

Fälleu iu einer früheren Periode der benachbarte Schalstein auch hier die unmittelbar aufgelagerte Bildung

gewesen und derselbe bis zu unerheblichen Resten, mehr oder weniger mit Hinterlassung unlöslicher Rück-

stände, ausgelaugt worden sei, so dass in einer späteren Periode sich zum Theil unmittelbar über dem
Product, was dieser Auslaugung seine Existenz verdankt (dem Phosphorit), an Stelle des Schalsteins sich

die diluvialen Bildungen Lehm, Saud und Kies auflagern konnten. Besonders hervortretend zu Gunsten

dieser Ansicht sprechen namentlich u. a. die Vorkommen bei Arfurt und Staffel (hier im District Brach-

wieschen), wo kümmerliche Reste mehr oder woniger zersetzten Schalsteins unter dem Kies und Sand, oder

auch Thon, noch nachzuweisen sind. In der Regel wird übrigens, wo jetzt erkennbar der Schalstein fehlt,

als Substitut desselben oder vielmehr als die theilweise aus ihm hervorgegangene Bildung der aufgelagerte

Thon anzusehen sein, während der speeifisch schwerere und daher tiefer abgesetzte phosphorsaure Kalk das

Substrat desselben bildet.

Wir wollen aber keineswegs eine mindestens indirecte Mitwirkung des Kalks bei diesem Bildunga-

process nusschliessen. Wer möchte bestreiten , dass auch diesem Gestein eine Rolle zugewiesen ist,

schon allein in Betracht, dass es weit ausgedehnte Schalsteinzüge gibt, von denen, so weit die Unter-

suchungen bis jetzt reichen, angenommen werden muss, dass sie ausser aller dlrecter Beziehung zu unserem

KoraUenkalk stehen. Diese Schalsteinzüge begleiten in der Regel unsere Rotheiscnsteinlagcr. Der litholo-

gische Habitus des ursprünglichen Gesteins ist hier noch wenig verändert, lieziehungsweise der Grad der

Verwitterung ein verhältnismässig sehr geringer, endlich sind in diesen Bildungen keine oder nur unbedeutende



56 Da* KaJk in der Lahn- and DUlgejtend.

Spuren von Phosphorit nachgewiesen worden. Ks wird also, wenn nicht direct, doch wenigstens indirect

unser Kalk als ein mitwirkender Factor erachtet werden müssen. Die starke Zerklüftung dieses Gesteins

uud die demselben vorzugsweise eigentümliche Tendenz zur Bildung von Höhlungen. Schlotten u. s. w., in

welchen, wie wir gesehen haben, fast stets Phosphoritpurtien eingelagert sind, während solche Spalten und

Hohlräume weit weniger unserer urspünglich plutonischen Schalsteinbildung entsprechen, weist nun mehr

oder weniger auf eine indirecte, beziehungsweise nicht chemische. Mitwirkung dieses Kalks hin.

Das Wasser ist zunächst das eigentliche Agens der Bildung.

Wir finden in der Kinwirkung der Ta,wassi'r auf die Bildung der Braunstein- und Brauneisensteio-

lagerstätten , welche Bischof in seiner chemischen und physikalischen Geologie Band II, S. 1179 dahin

erklärt, dass sie durch die aufgelagerten Thonscbichten gedrungen, duss sich in denselben die Oxyde von Eisen

und Mangan durch die weiter im Thon enthaltenen organischen Ueberreste reducirt und solche in kohlensaure

Verbindungen umgewandelt worden, endlich dass diese letzteren durch kohlensäurehaltigc Wasser auf das

unten liegende Gestein, den Kalk, geführt und hier wieder gefällt worden seien u. s. w.
r annähernd einen

Stützpunkt für die Erklärung der Auslaugung unseres Phosphorits, wenn auch der Proeess nicht ganz der-

selbe ist. Atmosphärische Niederschläge, namentlich kohlensäurehaltigc Wasser, wirkten auf die aufgelagerten

Schalsteinschichten und vermittelten deren Zersetzung, beziehungsweise die Auslaugung dieses Gesteins. Wie

schon oben angedeutet, wird alsdann in der Kegel eine als Zersetzungsproduct zu erachtende Thonbildung

als neues Formationsglied an die Stelle des Schalsteins getreten sein. Der speciliscb schwerere phosphor-

saurc Kalk wurde nebst dein kohlensauren Kalk ausgelaugt uud sauk in die Tiefe, bis das Wasser den

liegenden Kalk berührte, welcher ihm theils als Basis zum unmittelbaren Niederschlag diente, theils weiter

in seineu Spalten und Höhlungen den Phosphorit absetzte.

Die Ansicht der indirecten Mitwirkung des Kalks wird freilich durch den Umstand etwas abge-

schwächt, dass gerade dieses versteinerungsreiche Gestein das Mittel zur Lösung des phtephorsaureu Kalks

geboten haben könnte, indessen dürfen wir nicht übersehen, dass auch der, wie schon bemerkt, an kohlen-

saurem Kalk und Phosphorsäure besonders reiche Schalstein, dessen Bildung ja aus zersetztem Diabas und

Kalkschlamm zum Theil hergeleitet wird, Korallen in sich einschliesst. Hier sei u. a. noch besonders auf

das interessante Vorkommen bei Cubach (Tafel III, Fig. 20) Bezug genommen, wo neben einem stockför-

migen Auftreten des Phosphorits zwischen zersetztem Schalstein sich auch noch Kalkblöcke mitten in der

Schalsteinmasse finden.

Dass diese Theorie, die der Verfasser nicht allein zu vertreten hat, indem geschätzte Männer der

Wissenschaft, die von einigen Vorkommen an Ort und Stelle Kenntniss nahmen, eine im Princip sehr ähn-

liche oder gleiche Ansicht vom Bildungsprocess gewonnen, doch noch manchen Zweifel in Bezug auf die

Frage der directen Einwirkung des Korallenkalks, für welche man sich vorzugsweise interessiren möchte,

nicht beseitigt, bestreitet der Verfasser keineswegs, weshalb er dieselbe, wie schon oben bemerkt, noch als

eine offene erachten muss.

Es gibt allerdings auch einzelne Erscheinungen, die sich weit leichter aus der Auslaugung des

Kalks, als aus derjenigen des Schalsteins erklären lassen dürften, wie z. B. die Bildung der Phosphoril-

pseudomorphosen nach Kalkspath, sowie die von C. Koch ermittelten, oben erwähnten Kalkknollen bei

Schönbach, die in Phosphorit umgewandelt worden sind, so dass wir auch gleichzeitig auf eine directe Be-

theiligung des Kalks am Bildungsprocess hingewiesen werden. In diesem Falle würde der Schalstein als

solches Gestein lediglich zu erachten sein, welches die Kohlensäure zuführte, die zur Auslaugung des Ko-

rallenkalks, um pbosphorsauren Kalk zu erzeugen, erforderlich war.

Aus vielen durch die Lagerungsverhältnisse dargelegten Erscheinungen geht unzweifelhaft hervor,

dass der Process der Phosphoritbildung sehr allmälig voranschreitet und Auslaugungen noch jetzt und in

späteren Perioden stattfinden werden.

W. Wicke hat den Verfasser, veranlasst durch eine mit ihm gemeinschaftlich vorgenommene Be-

sichtigung einiger Fundstellen, darauf aufmerksam gemacht, dass es wohl wichtig sei, festzustellen, ob die-

jenigen Flachen, unter welchen der Phosphorit sich findet, soweit solche dies gegenwärtig nicht sind.
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wenigstens früher bewaldet waren. Ks ixt bekanntlich Thatsache, das« die Wälder der Verwitterung der

Gesteine grossen Vorschub leisten und dass namentlich Wasser, welche humusreiche Schichten durchfliegen,

weit reicher an Kohlensäure, als reine atmosphärische Wasser sind, und das* solche; daher in weit inten-

siverer Weise auf diese zersetzend wirken. Es kann allerdings auch sein, was zum Theil jetzt uoch nach-

zuweisen sein wird, dass in einer früheren Periode viele Districte, wo z. B. nur Schalstein auftritt, nicht

bewaldet waren, wie denn auch solche und andere zum Theil jetzt noch unbewaldet sind, daher hier die

Zersetzung nicht in gleicher Weise, wie in bewaldeten Districten, voranschreiten konnte.

Weitere Analysen der Nebengesteine des Phosphorits (mit Kinacbluss der Diabase), welche sich an

die ausgezeichneten, im Fresenius'schen Laboratorium früher, aber zu einer Zeit, als man die Wich-

tigkeit des Phosphorits für die Lahngegend noch nicht ahnen konnte, ausgeführten Analysen anzureihen

hätten und die sich über noch zahlreichere Fundorte als jene zu verbreiten hätten, werden reichlich das

Material zur Losung der noch schwebenden Frage liefern.

Bergbau auf Phosphorit.

Ehe der Grubenbetrieb selbst in Betracht gezogen wird, dürfte die Art und Weise zu erörtern sein,

wie zur Ermöglichung der Betriebsausführungen das Grundeigenthum den Industriellen zur Verfügung

gestellt wird.

Die älteren und neueren deutschen Bergordnungeu haben bekanntlich ohne Ausnahme den phosphor-

sauren Kalk nicht als Object des Bergregals aufgeführt. Im Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 1865

konnte der Natur der Sache nach um so weniger im § 1 dieses Mineral vom Verfügung»recht des Grund-

eigentümers ausgeschlossen werden, weil dasselbe, sofern oder soweit es überhaupt zur Zeit des Erlasses

dieses Gesetzes schon in den älteren Provinzen nachgewiesen war, nicht die geringste industrielle Bedeutung

in denselben gewonnen hatte. Auch in den Allerhöchsten Verordnungen vom 22. Februar 18t>7, einestheils die

Einführung des Allgemeinen Berggesotzes in das Gebiet des ehemaligen Herzogthums Nassau, anderntbeils

dessen Einführung in die mit der preussischen Monarchie vereinigten Landestheile der Grossherzoglich

hessischen Provinz überheben betreffend, ist bezüglich des phosphorsauren Kalks keine Bestimmung auf-

genommen worden. Ks war dies auch kaum zu erwarten, da, soviel bekannt von di-n Industriellen in Nassau

und Oberhessen keine desfallsigen Anträge gestellt worden waren uud. wie die Motive zu dpin Entwürfe der

gedachten Allerhöchsten Verordnungen und deren Anlagen auch ergeben, dieser Gegenstand damals nicht

zur Verhandlung gekommen ist. Alsbald nach den in Wiesbaden am 21. und 24. November 1866 und

7. Januar 1867 stattgefundenen Commissionsverhandlungen in Bezug auf die Kinführung des Allgemeinen

Berggesetzes in das nassauische Gebiet ist übrigens in der industriellen Zeitschrift »Berggeist», und zwar in

No. 3 derselben vom 8. Januar 1867 unter dem Titel .Phosphorit, ein Gegenstand des Berggesetzes', aus

Nassau ein Artikel erschienen, der sich ziemlich eingehend über diese Frage ausgesprochen und es versucht

hat. noch in der letzten Stunde die Zweckmässigkeit nachzuweisen, dieses Mineral unter das Berggesetz zu

stellen. Diese Anregung kam wohl verspätet.

Der Grundsatz, dass diejenigen Mineralien, welche nach den alteren Bergordnungen auch in den

neuen Landestheilen nicht zum Bergregale gehörten, beziehungsweise dem Verfügungsrecht des Grundeigen-

tümers nicht entzogen worden waren, auch ferner demselben nicht zu entziehen seien, ja dass der Kreis

derselben nicht nur nicht erweitert, sondern noch enger gezogen werde, soweit solches thunlieb, dürfte viel-

leicht veranlasst haben, dass diese Frage in den erwähnten Commissioussitzungen nicht direct zur Krörterung

gekommen ist, obwohl möglicherweise ein genügend motivirter Antrag damals noch einige Aussicht auf

Erfolg gehabt haben könnte. Allerdings hätte bei der nachträglichen Aufnahme des Phosphorits unter deu

g 1 des Allgemeinen Berggesetzes der Umstand nicht wohl ausser Erwägung bleiben können, dass bereits

8
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im Anfang 1867 und früher viele Verträge der Industriellen mit den betreffenden Grundeigentümern ab-

geschlossen waren, beziehungsweise ein nicht unbedeutender Theil der Gemarkungen, in welchen Aufschlüsse

erwartet werden konnten (und auch später noch mit günstigem Erfolge durchgeführt wurden), durch solche

Verträge für die Phusphoritiudustrielleti reservirt worden war.

Mag nun auch unter den gegenwärtigen Verbältn^sen die Erörterung dieser Frage als eine müssijre

erscheinen und der im Allgemeinen selbst nicht gerade unberechtigten Ansicht gehuldigt werden, dass besonders

der Phosphorit, der für die Agrikultur (wenn auch nicht im rohen Zustande) vor allen anderen Mineralien

das wichtigste ist, auch am wenigsten dem freien Verfügungsrecht des Besitzers von Grund und Boden ent-

zogen werden möge, so lässt sich doch vom rein praktischen Standpunkte aus nicht verkennen, dasä zur

Zeit bei dem in Ermangelung ausreichender Consolidation noch teilweise sehr zersplitterten Grundeigentum,

namentlich aber in Berücksichtigung des Zusammenvorkommens des Phosphorits mit Eisen- und Mangan-

erzen in verliehenen Grubenfeldern, sowie endlich wegen des nahezu fast ausschliesslich unterirdischen Betrieb*

auf diesem Mineral es vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte ^us entschieden rationeller gewesen sein

würde, auch dieses Fossil zu den Bergwerksmineralien im engern Sinne zu rechnen. Es würde hierdurch

zugleich nicht wenigen Collisionen, welche durch dessen Zusammenvorkommen mit verliehenen Mineralien

bereits entstanden sind und unvermeidlich noch entstehen werden, am gründlichsten begegnet und gar

mancher Civilprocess vermieden worden sein.

Es dürfte sehr zu empfehlen sein, dass wenigstens die Polizei über den Phosphoritgrubenbetrieb der

Bergbehörde übertragen werde, so dass die bergpolizeilichen Vorschriften im Sinne des § 196 des Allgemeinen

Berggesetzes, wenn auch mit einigen Modifkationen. im allgemeinen Interesse dieser Industrie und der dabei

beschäftigten Arbeiter in Anwendung kommen würden.

Mit Ausschluss des fiscalischen Betriebs auf Domanialgrundeigenthum im ehemaligen Herzogthuni

Nassau sind bis jetzt keine Fälle bekannt geworden, in welchen grössere Grundeigentümer vom freien

Verfügungsrecht durch Selbstbetrieb auf Phosphorit Gebrauch gemacht haben. In den meisten Fallen stützt

sich vielmehr die Gewinnung unseres Miuerals auf Pachtverträge der Industriellen mit den Eigentümers

der Grundstücke. Einige der Industriellen haben allerdings auch Gelände zum Betrieb ihrer Gruben käuflich

erworben, indessen nur von geringem Umfang.

Während in den ersten Jahren (1864 und 1865) die Grundbesitzer noch ziemlich massige Anforde-

rungen an die Pächter stellten (es wurden von letzteren z. B. in der Gemarkung Staffel 4 bis 5 Gulden

[2 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf. bis 2 Thlr. 25 Sgr. 8 Pf.] pro Rute Ackerland Pacht bezahlt), sind, wie dies zu

erwarten, mit dem grösseren Aufschwung, welchen die Industrie genommen, und mit der erwachsenen an-

sehnlichen Concurrenz, diese Anforderungen erheblich gestiegen. Gegenwärtig ist es nicht selten, dass 8 bis

10 Gulden, vielleicht noch mehr (4 Thlr. 17 Sgr. 1 Pf. bis 5 Thlr. 21 Sgr. 5 Pf.) Pacht pro Rute Acker-

land entrichtet werden müssen. Für Waldboden wird selbstverständlich weniger Pacht bezahlt, etwa 3 bis

höchsten* 4 Gulden (1 Thlr. 21 Sgr. 5 Pf. bis 2 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf.) pro Ruthe.

In neuester Zeit, auch wohl schon früher, sind ferner Fälle zu constatireu, wo einzelne Grundeigen-

tümer nur unter der Bedingung auf Pachtverträge eingegangen sind, dass ihnen neben der jährlichen

Pachtrente noch eine besondere Abgabe pro Maass und Fuder vom geförderten Phosphorit entrichtet werde.

Bezüglich der Nutzungsberechtigung gestalten sieb die Verhältnisse vorzugsweise günstig für den

fiscalischen Betrieb. Der Königliche Domänenfiscus besitzt in fast allen Tbeilen Nassaus sehr ausgedehntes

Grundeigentum, teils Waldbodeu, teils Ackerland. Gegenwärtig geht der fiscalische Betrieb nur in den

Gemarkungen Gräveneck (hier auf Waldboden), Dehrn, Ahlbach und Offheim um. Als Belag für den dem-

selben zur Verfügung stehenden Grundbesitz wird bemerkt, dass allein in der Gemarkung Gräreneck

840 Morgen (531 Morgen Wald, 309 Morgen Ackerland), Dehrn 207 Morgen, Ahlbach 732 Morgen, Off-

heim 659 Morgen, mithin allein nur in diesen Gemarkungen 2438 Morgen (allerdings nicht alle in der

Formation des Phosphorits) enthalten sind.

Da übrigens der Köuigliche Domänenfiscus nur den Wald, nicht aber den Ackerbau selbst bewirt-

schaftet, vielmehr das Ackergeländc verpachtet hat, so sieht derselbe sich allerdings auch genötigt, zum
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Zweck des Phosphoritbetriebs mit diesen Pachtern wieder Vertrage abzuschließen, beziehungsweise denselben

Entschädigung zu leisten. Nach den alteren Pachtverträgen des Konigl. Domänenfiscus bleibt indessen ihm,

dem Grundeigenthümer, allein das Recht vorbehalten, eventuell selbst in die Nutzungsberechtigung wieder

einzutreten, während jede Afterverpachtung an Dritte ausgeschlossen ist.

Da die Phosphoritablagerungen in den meisten Fällen unter zersetztem Gestein, zum Theil selbst

unter diluvialen Schichten über unserem Kalk und Dolomit verbreitet sind, welche letztere Bildungen sich

durch häufige Mulden- und Sattelschwenkungen charakterisiren , da ferner ihr Auftreten ganz analog dem-

jenigen der Braunstein- und Brauneisensteinlagerstätien über derselben Formation ist, ja dasselbe häufig

sogar mit diesen Vorkommen combinirt ist, so dass in einem und demselben Bau sowohl Phosphorit, wie

letztere Erze gewonnen werden können, so liegt es in der Natur der Sache, dass sich im Allgemeinen auch

der Grubenbetrieb auf Phosphorit mit den jenigen auf Manganerze gleichgestaltet hat, nur tritt in nicht seltenen

Fällen wegen Ausschlusses der Expropriation der Umstand einem rationellen Betrieb hemmend entgegen, dass,

wenigstens auf Ackerboden, wo überhaupt zur Zeit noch der meiste Betrieb umgeht, das Grundeigentum

zu parcellirt und in zu verschiedenen Händen ist, wodurch selbstredend, falls eine Verständigung mit

mehreren oder sämmtlichen 0 rundeigenthümern eines Complexes nicht zu ermöglichen ist. der Ausführung

eines wirtschaftlichen Betriebs sehr empfindliche Schranken gesetzt werden. Bestehen diese Hemmnisse

nicht, so dass man sich nicht auf nur wenige Schächte zu beschränken hat, so wird, wie in einem verliehenen

Grubenfeld auf Braunstein, ein System von Schächten, von denen jeder etwa 6 bis 10 Lchtr. von dem anderen

entfernt sein mag, bis zum reinen Liegenden, der Kalkbildung, niedergebracht. Diese Schächte werden schon

mit Bücksicht auf Wetterlosung, die nicht selten beim ersten Abteufen schon Schwierigkeiten bereitet, so dass

Ventilatoren erforderlich werden, sofort mittelst Strecken durchschlägig gemacht. Von diesen Schachtstrecken

werden (^erstrecken rechtwinkelig, eventueU nach beiden Seiten aufgefahren und von diesen eine zweite,

beziehungsweise dritte mit der ersteren parallele Strecke ausgelangt.

Die Querstrecken dienen zur Vorrichtung des Abbaues, der in der Regel als Pfeilerbau oder als

sog. Abbau mit breitem Blick zur Durchführung gelangt. Dies ist im Wesentlichen da* einfache System,

welches dem Grubenbetrieb auf Phosphorit zu Grunde liegt. ')

Ist das Vorkommen nur auf kleine Nester beschränkt, so vereinfacht sich die Vorrichtung und der

Abbau, für welchen letzteren alsdann der sog. Ortsabbau u. s. w. in Anwendung tritt.

Zur Verzimmerung der Schächte dienen, ebenso wie beim Braunsteinbergbau, fast ausschliesslich

Bügel oder Reifstangen ; in seltenen Fällen kommt (und dies in der Regel nur in den ersten Lachtern unter

Tage) Bolzenschrot- oder wohl auch sog. Bohlcuverzimmerung in Anwendung, letztere bei besonders starkem

Druck der aufgelagerten Schichten.

Es gibt Fälle, wo das rteile, beziehungsweise stockförmige Verhalleil der Lagerstatte die Vorrichtung

eines Firstenbaues zweckmässig erscheinen lässt, wie /.. B. bei dem Vorkommen in der Nähe von Medenbach,

Tafel III, Fig. 1.

Bekanntlich gibt c> übrigens auch vereinzelte Fälle beim Braunsteinbergbau, wo man sich stellen-

weise zum t'irstenbau veranlasst sieht. Bei solchen Vorkommen, wo Phosphoritncster in Kalkschlotten ein-

geschlossen sind, empfiehlt sich wohl die sofortige Gewinnung mittelst Schacht- oder Streckenvorrichtung.

Bei schwachen aufgelagerten Schichten und entsprechender Mächtigkeit der Lagerstätte steht selbstredend,

wie überhaupt auch bei anderen Mineralvorkommeu, Tagebau in Anwendung.

Die besonders günstigen Lagerungsverhältnisse auf den tiscalisehen Phosphoritgruben, vorzugsweise

in den Districten Ksser.-au uud Schottenbach bei Gräveneck, wo namentlich auf ersterer auch der Aufschlug

'} Die Abhandlungen vj» Riomaun „das Vorkommen, die Verbreitung ui»t die Gewinnung des Braunsteins im Kreise

Wetzlar" in dieser Zeitschrift, 10 Bd., Abu». B, S.\, und von Kays* er „Beschreibung des Bnrnnsteiuvorkoinmeus und Braun-

steinbergbans in der Uhngegend u. s- v».- in Oderuheimcr a Berg- und Hüttenwesen im Herzogthum Nassau, I. Bd., S. Ü05 ff,

enthalten so treffli« lie hier einschlägige spezielle Erörterungen, dass es wohl erlaubt sein dürfte, auf diese Arbeiten im

Allgemeinen Bezug zu nehmen, und es genügen wird, nur wesentliche Modificationeu, die bei der Gewinnung, Aufbereitung u. s. f. iu

Betracht kommen, hier etwas eingehender zu berühren
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schon ziemlich entsprechend vorangeschritten ist, in Verbindung mit dem freien Verfügungsrecht über Grund

und Boden (bei Gräveneck, wie schon bemerkt, Waldboden) haben einen besonders regelmässigen Betrieb

auf jenen Gruben erleichtert. Derselbe ist, da er erst im Jahre 1807 begonnen wurde, allerdings noch nicht

sehr ausgedehnt, indessen dürfte derselbe auch schon nach »einem jetzigen Umfange als Typus des Phos-

phoritgrubenbetriebs erachtet werden können.

Die Gewinnungskosten gestalten sich insoweit verschieden, als das Vorkommen mehr geröllartig

abgelagert, was uicht gerade selten der Fall ist, oder in mehr oder weniger cobärenter. beziehungsweise

dichter und fester Lagermasse auftritt. Wenn auch keineswegs häutig, so ist doch auch Sprengarbeit in

Anwendung. Es gibt Fälle, wo nur 1 Gulden 14 Kr. (21 Sgr. 2 Pf.), andere, freilich sehr selten, *o

6 Gulden (3 Thlr. 12 Sgr. 10 Pf.) Gewinnungskosten für das Fuder erwachsen sind. Besonders bilhc

stellten sich u. a. die Gewinnungskosten bei Waldgirmes (Waldboden) im Hinterlandkreis.

Für sog. Waschstein werden im Durchschnitt die Gewinnungskosten auf 1 Gulden 20 Kr. (22 Sgr.

10 Pf.) zu veranschlagen sein. Ks kommt selbstredend dabei auch in Betracht, ob der Betrieb nahe unter

Tage, wo Tagebau zulässig, oder tiefer stattfinden muss. Der bisher wohl höchste Satz von 6 Gulden

(3 Thlr. 12 Sgr. 10 Pf,) ist bei vorzugsweise dichter und fester Lagermasse in Anwendung gekommen.

Der Arbeitslohn pro Schicht, beziehungsweise der Arbeitsverdienst, da vorzugsweise bedinge in

Anwendung stehen, wechselt sehr. Förderjungen, auch einzelne Aufbereitungsarbeiter bezogen 36 bis "it> Kr.,

auch 58 Kr. bis 1 Gulden (10 Sgr., 16 Sgr., 16 Sgr. 6 Pf, 17 Sgr. 1 Pf.), Gedingarbeiter (Häuer u. s. w.)

1 Gulden, 1 Gulden 10 Kr. und mehr (17 Sgl-. 1 Pf.. 10 Sgr. 11 Pf.).

Nur der Stückphosphorit (Stückstein, Stückgut, Stufstein) kann, falls demselben ein entsprechender

Gehalt an 3CaO + PO s zur Seite steht, nach etwa vorausgegangenem Scheiden, Klauben etc., sofort Yer-

werthung finden, nicht aber der Waschstem (Waschgut, Grubenklein), welcher, was schon aus seinem Namen

hervorgeht, vorerst der nassen Aufbereitung unterworfen werden muss. Die gewöhnlichste, wenn auch

unvollkommenste Methode dieser Aufbereitung ist die sog. Kauhwäschc. Das Verfahren bei diesen Rauh-

wäschen ist nahezu ebendasselbe, wie bei den gewöhnlichen Braunsteinwäschen, dalier auch eine Schilderung

dieser Arbeit hier umgangen und auf die oben berührten Abhandlungen lediglich Bezug genommen

werden kann.

Bei Staffel, wo ebenso wie der erste Grubenbetrieb auf Phosphorit auch die erste Wasche begründet

worden ist, hatte man früher das Siebsetzen in Anwendung, ist indessen in neuer. r Zeit, wie überhaupt

auch anderwärts, davon abgekommen, weil die Verunreinigungen von Thon und Sand sich durch die Rauhwäscbt1

und das Schwenken, auf welches letztere sogleich zurückgekommen werden wird, beseitigen lassen und das

speeifische Gewicht der weiter mitbrechenden , vorzugsweise aus Schalstein, Quarz, Kalkspath, kieselsaurem

Kalk u. s. f. bestehenden Bergarten nur sehr wenig variirt. Zur Begründung wird das spec. Gewicht de?

Phosphorits (des dichten) und dieser Bergarten hier nebeneinander gestellt. Phosphorit = 2,», Schalstein

= 2,82, Quarz = 2,6 bis 2,8, kieselsaurer Kalk (meist verunreinigt) — 2,8 bis 2,u, Kalkspath 2,.
r
i bis 2,«.

Für die Abscheidung der schweren, mitbrechenden Mineralien (Braunstein, Kisenstein), die indessen

in der Kegel auch durch Scheiden und Ausklauben getrennt werden können, würde, sofern solche häufiger

beigemengt sind, das Siebsetzen etwa noch cmpfeblenswerth bleiben.

Das durch die Tröge der Rauhwäsche gezogene, vom adnährenden Thon und Sand so weit befreite

Haufwerk wird in einer zweiten Reihe von langen, mit den ersten Trögen fast ganz übereinstimmenden

Trogapparaten in Handsieben einem ersten Schwenken ausgesetzt. Die Operation besteht in einer einfachen

Halbkreisumdrchung abwechselnd nach beiden Seiten. Auf den Sieben bleiben die rauhen Graupen zurück,

die als fertiges Product zu erachten. Der Durchfall besteht aus dem Schweukkorn. Letzteres gelangt in

eine zweite Reihe von Trögen von ganz gleicher Kinrichtung, wie erstere, und wird dieses Korn, indem dk

Pumpen wieder Wasser zuleiten , nochmals in feineren Handsieben geschwenkt u. s. w. Bei dieser Arbeit

werden überhaupt 3 Sorten erzielt. Die dritte Sorte als Schlamm wird in besonderen Wasch- oder Schlamm-

kasten, welche sich neben den Waschtrögen befinden, noch verwaschen, und das hierbei gewonnene Product

entspricht im Allgemeinen dem Durchschnittsproduct der auf der Aufbereitung am sogen. Schafstall bei
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Aumenau, deren noch unten gedacht werden wird, erzeugten vierten, fünften und siechsten Sorte. Die

Schwenkarbeit ist vorerst noch als ein Versuch, dessen Resultat noch nicht völlig genügend festgestellt ist,

zu erachten. Grössere Rauhwäschen finden Dich zur Zeit u. a. am Ausfluss der Weil bei Weilburg, an der Mün-

dung des sog. Gladenbach in die Lahn (gegenüber von Aumenau), bei Arfurt, Steeten, Dehrn, Staffel, eudlich

am Schlemmbach bei Zollhaus unweit von Hahnstiitten.

Das Bedürfnis, wenigstem für diejenigen Phosphoritdistricte, deren Ablagerungen mehr im Complex

zusammenhangend sind und in welchen sehr ansehnliche Fördermengen erzielt werden, grössere, auf ratio-

nellere Principien gestützte Aut'bereitungsaustalten herzurichten, ist langst erkannt worden, und diesem Be-

dürfnis» verdanken die beiden, den Verhältnissen nach ziemlich hervortretenden Anstalten am sog. Schafstall

bei Aumenau und in der sog. Gontersau bei Weilburg ihre Entstehung. 1

) Beide sind Kigenthuro der Firma

Victor Meyer & Co. in Limburg.

Während die erstere, entschieden kleinere, seit länger als Jahresfrist bereits unigehende, vorzugs-

weise für die Förderung der am nächsten gelegenen Gruben bei Arfurt und Elkerhausen bestimmt ist, ist

letztere, deren Anlage erst Schluss 1867 beendigt und welche ganz vor Kurzem erst in Betrieb gesetzt worden ist,

für die MassenfÖrderuug von Cubach, Weiubach und Gräveneck vorwaltend in Aussicht genommen worden.

Die Maschinen und Apparate für beide Anstalten sind in der Maschinenfabrik für Bergbau vou

Sievers & Co. in Kalk bei Deutz, deren ausgezeichnete Leistungen auf diesem Gebiete bekannt siud,

gefertigt worden.

Das beiden Anstalten zu Grunde liegende Princip ist im Wesentlichen, dass die Abläuterung des

Phosphoritwaschsteins wo möglich bis zur Erzielung des feinsten Sandes und Schlammes durchgeführt wird.

In der Gontersau ist die Methode noch entschieden vollkommener, als am Schafstall, welche Vervollkomm-

nung durch die Erzeugung feinster Schlämme auf Kundherden und möglichst phosphoritfreier endlicher Ab-

gänge erreicht wird.

Das Rohmaterial gelangt dort zunächst in ein Knetwerk, in welchem die demselben anhaftenden

Thontheile durch Wasser aufgeweicht werden, und von da in eine Läutertrommol, durch welche ein Wasser-

strom in der entgegengesetzten Richtung, in welcher das Phosphorithaufwerk sich bewegt, hindurch fliesst.

Durch eine Separationstrommel, iu welche das gewaschene Haufwerk hierauf gegeben wird, wird dasselbe in

Schlämme, drei Sorten Körner und grobe Stücke sortirt. Aus den letzteren werden die I^rgstücke beim

Ausfall aus der Trommel ausgehalten, diu drei Sorten Körner werden auf einem Klaubetische weiter

behandelt, während die Mehle auf einem Rundherde angereichert werden. Als Motor dient eine 14 pferdige

Dampfmaschine. Die Anlage ist hinreichend gross, um täglich 800 bis 1000 Maas* (1200 bis 1500 Ctr.)

Rohmaterial durchzuarbeiten, und würde also nach den vorliegenden anderweiten Erfahrungen, wonach aus

1 Maass roh 1 Ctr. rein geliefert worden, täglich 800 bis 1000 Ctr. ganz rein gewascheneu Phosphorit

erzeugen können.

Die Betriebskosten berechnen sich für einen Tag, wie folgt:

3 Thlr. - Sgr.

— 25 -

20 -

ö Manu zum Zu- und Abfahren . . . . 3 -

3 Frauen zum Lesen 1 -

20 -

1 -

6 pCt. Zinsen der Anlagekosten (C. 10000)

.

2 -

3 - 10 -

ö ptt. Unterhaltungskosten 2

17 Thlr. 15 Sgr.

>) In letiter Zeit ist noch eine dritte grössere, mit Dampf kraft betriebene AufWreifcingsanstalt ton der Gesellschaft

Tom Rath 4 Co. bei Oberlahnstein errichtet.
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Der Centner reines Product kostet demnach bis aufs Lager geliefert circa 6 Pfennige, während für

Handarbeit bisher dafür 6 bin 9 Kr. (21 bis 30 Pf.) bezahlt worden war.

Da der Betrieb auf Gontersau, wie oben angedeutet, zur Zeit, als dieser Aufsatz dem Abschloß

nahe war, erst eröffnet worden, so dass eine Vergleichung der wirklich erzielten Resultate mit der soeben

ausgeführten Berechnung noch nicht ermöglicht werden konnte, so sollen hier noch die BetriebsergebDise

angegeben werden, welche in 11 Tagen im Januar und während des Monats Februar 1866 auf der oben

berührten kleineren Aufbereitungsanstalt am sog. Schafstal] bei Aumenau erzielt worden sind, deren Be-

schreibung übrigens hier in Berücksichtigung, dass solche im Allgemeinen auf gleichem System, wie die

oben erörterte auf Gontersau beruht und letztere in ihren Apparaten und Einrichtungen überdies noch Ver-

besserungen enthält, umgangen werden kann. Als Motor dient hier eine 4 pferdige Locomobile.

1. Vom 20. bis 31. Januar 1868 wurden 8t» Fuder 20 Maass (2690 Maass = 4035 Ctr.) Wascht
aufgegebeu. Daraus erhielt man:

1. Sorte 2. Sorto 3. Sorte 4. Sorte 5. Sorte 6. Sorte

Nun »IUI Muh

181 385 218 209 60 15

271,5 Ctr. 577.5 t'tr. 327 Ctr. 313.5 Ctr. 90 Ctr. 22.5 Ctr.

2. Im Monat Februar 1808 wurden 242 Fuder (7260 Maass = 10890 Ctr.) W'aschsteiu aufgegeben.

Aus diesem Quantum resultirten

:

1. Sorte 2. Sorte 3. Sorte 4. Sorte 5. Sori« 6. Sorte

Nu» Muu Du» «UM

659 1169 G62 472 163 50

988,5 Ctr. 1753,5 Ctr. 993 Ctr. 708 Ctr. 244.5 Ctr. 75 Ctr.

Diese Resultite sind im Verhaltniss zur Leistungsfähigkeit der kleineren AufbereitungsansUlt am

Schafstall allerdings nicht sehr hervortretend, es kommt hierbei aber in Betracht, dass häufige, wenn auch

nicht lange Unterbrechungen des Betriebes nicht vermieden werden konnten (die Arbeitszeit pro Schicht war

auf 10 Stunden angenommen, die indesseu nicht stets eingehalten wurde), indem die Winterzeit einen sehr

ungünstigen Einrluss geübt hatte. Man hofft, in der Folge taglich 14 Fuder (420 Maass = ca. 630 Ctr. i

Rohproduct auf der Anstalt am Schafstall aufbereiten zu können.

Es ist noch zu bemerken, dass die letzten drei Sorten auf Scbafstall einen Durchschnittsgebalt

von 38 pCt. 3CaO + PO s ergaben. Diese 3 Sorten werden gemischt und wird dieses Product trotz des

geringen Procentgehalts ab noch verwerthbar erachtet. Auch die erste, zweite und dritte Sorte werden in

der Regel ebenfalls gemischt. Der Durchschnittsgehalt der ersten Sorte beträgt 73 pCt.
,

derjenige dfr

zweiten Sorte 68 pCt. und endlich derjenige der dritten Sorte 63 pCt. 3CaO-f PO*. Diese 3 durch An-

reicherung erzielten Sorten sind hiernach wieder als Stückgut zu erachten und werden demgemäss verwertbet.

Aus dem statistischen Material, welches dem Verfasser bereitwilligst von den Phosphoritindustrielteii

mitgetbeilt worden ist, ergeben sich für das Jahr 1867 folgende Zusammenstellungen über Productioo

und Arbeiterzahl:
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Ort
Menge der Production Anzahl

Bemerkungen
SIhcLiIpüi Wascbxtein Summe

der

Arbiter
iru. Cir.

A. Regierungsbezirk Coblenz.

Kreis Wetzlar.

250 2100 2410 7 Grubenarbeiter.

B. Regierungsbez. Wiesbaden.

1. Hinterlandkreis.

Königsberg

Waldgirmes

50

0850
0100

1440
11915
21780

1490
18705
27880

7

26
36

Summe 1. . . 13000 35135 48135 * 09 Grubenarbeiter.

2. Dillkreis.

10300 28395 38695 65 Grubenarbeiter.

3. Oberlahukreis.

Kl Vpr)i;iiwi jn

Gräveneck
Heckholzbausen

Schupbach

7450
tritt

4650
6450
1000

32650
13850
200
500

30400

40935

8730
09120
2000
76605
45585
2250
1350

66700

54385

13380
75570
3000

109255
59435
2450
1850

97100

.>">

90
22
25
8

67

53
7

6
65

einschl. dee fiscalischen Be-
triebes. Letzterer lieferte

15000 Ctr. Stücksteine und
15000 Ctr.Waschsteine, zu-

sammen 30000 Ctr.

Summe 3. . 133800 549045 682845 396 Grubenarbeiter.

4. Unterlahnkreis.

OUU1CI

4950
3780

28150
OAdtUi<s4U(IU

250
24150

23715
11500

125775

1935
98055

28005
15280
153925

2185
122205

34
6

84
52
4

00

Summe 4. . . 85280 330280 415500 235 Grubenarbeiter.

Zusammenstellung.

Hinterlandkreia

Dillkreis

Unterlahnkreis

13000
10300

133800
85280

35135
28395

549045
330280

48135
38695

682845
415560

69
65

396
235

Summe B. . . 242380 942855 1,185235 765 Grubenarbeiter.

Kr.Wetzlar, resp. R.-B. Coblenz 250 2160 2410 7

Hauptsumme . . 242630 945015

7

1,187645 772

179

Grubenarbeiter.

Ferner auf die einzelnen Betriebs-

punkte tertheilte Wfeebarbeitar,

951 Arbeiter.
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Erwägt man, dass auch manche Eisenerz- und namentlich Braunsteingewerkschaften (die zugleich

Grund.igentbünier waren) in kleineren und grösseren Quantitäten mitbreebenden Phosphorit gefördert

und dasa manche Besitzer von Grundparcellen zeitweise bei Gelegenheit von Versuchsarbeiten Phosphorit

gewonnen haben, in welchen beiden Fällen die Menge desselben sich nicht genau ermitteln lässt, so wird

immerhin noch ein Mehr von 50000 Ctr. der Hauptsumme hinzugerechnet werden müssen, ja man dürfte

wohl nicht zu weit gehen, wenn man in Berücksichtigung dieser Verhältnisse diese Hauptsumme auf

1,250000 Ctr. abrundet.

Aus der Productionstabelle ergibt sich, das» das Verhältnis* des Stücksteins zum Waschstein nahau

wie l : 4 anzunehmen ist. An den einzelnen Ortschaften gestaltet sich dieses Verhältnis» annähernd wie folgt:

Niedergirmes 1 : 8, Gräveneck 1 :2,

Blasbach 1 : 29, Heckholzhausen 1 : 3J.

Königsberg 1 :2, Offheim 1 : 21,

Waldgirmes 1 :3i, Schupbach 1 :3,

Medenbach 1 :2i, Weinbach 1 :2,

Arfurt . 1 :6J, AUendorf 1 :5.

Cubach 1 :C, Catzenelnbogen 1 :3,

Edelsberg 1 :2. Dehrn 1 :4,

Elkerhausen 1 : 10. Gückingen 1 :4,

Freienfels 1 :2, Netzbach 1 : 8,

Staffel 1 : 4.

Am günstigsten ist dieses Verbältniss auf der fiscalischen Betriebsstelle Kssersaii bei Gräveneck,

wo ebensoviel Phosphorit der ersten, wie der zweiten Kategorie gefördert worden ist.

Nach obiger Zusammenstellung würde sich bei Königsberg, Edelsberg, Freienfel.% Gräveneck und

Weinbach ein besonders vorteilhaftes Verbältniss. ein ähnliches bei Waldgirmes. Medenbach, Heckholzhausen,

Schupbach, Catzenelnbogen, und ein nahezu ähnliches bei Dehrn und Staffel herausstellen; am ungünstigsten

wäre das Ergebniss bei Offheim und Blasbach. Ks ist bei diesen Vergleichnngen indessen zu berücksichtigen,

dass das Vorkommen sehr oft wesentliche Moditicationen_ zeigt, so dass von einem irgendwie constanten

Verhältnis« hier nicht die Bede sein kann.

Wenn auch selbstverständlich die nicht unerheblichen Aufbereitungskosten beim Waschstein stets zu

Gunsten des Stücksteins entscheiden, so ist doch nicht zu übersehen, dass auch ersterer bei entsprechender

Anreicherung durch diese Aufbereitung nicht selten eineu dem Rtüekstein (d. h. dem in der Grube als solchen

gewonnenen) ganz gleichen oder mindestens annähernd gleichen Gehalt an :i CaO + PO 5 nachweist.

Die Resultate der Pho.-phoritlordemng für das Jahr 1808 d«rft'*n sich gegen diejenigen des Jahr«

1867 noch wesentlich steigern, wenn nicht unvorhergesehene Betriebsstörungen eintreten sollten. Zu dieser

Ansicht berechtigen die zum Theil schon bei der Erörterung der Lagerungsverhältnisse erläuterten besonders

günstigen neuesten Aufschlüsse bei Medenbach, Cubach, Gräveneck, Dehrn, Offheim, Ahlbach, Allendorf

und Catzenelnbogen.

Hier seien nur speciell die Ergebnisse des fiscalischen Betriebs bei Gräveneck, Dehrn, Ahlbach,

und Offheini erwähnt. Auf diesen BetriebssteUen wurden im Januar 1868 bei Gräveneck 5400 Ctr. Stüek-

steiu, 0975 Ctr. YV aschstein, zusammen 12375 Ctr., bei Dehrn 200 Ctr. Stückstein. 3315 Ctr. Waschstein,

zusammen 3515 Ctr.. bei Offheim 150 Ctr. Stückstein, 1620 Ctr. Waschstein, zusammen 1770 Ctr.. bei

Ahlbacb 750 Ctr. Stückstein, 720 Ctr. Waschstein, zusammen 1470 Ctr.. im Ganzen also 20130 Ctr. ge-

fördert, wobei 85 Arbeiter beschäftigt waren. Bei dieser Aufstellung tritt das auffallend günstige, sogar

bisher anderwärts noch unerreichte Verbältniss des Stücksteins zum Waschstein bei Ahlbach hervor, wo-

selbst die Production sich in den Monaten Februar und Mär/ 1868 noch sehr wesentlich erhöht bat.'

Was den Geldwerth der Phosphoritproduction betrifft, so lieferten die desfallsigen Nach-

forschungen zum Theil kein solches Itcsultat, welches unbedingt als zutreffend erachtet werden konnte.

Bezüglich der ßscalischen Production hat sich diese Frage einfach dadurch erledigt, dass wiederholt
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öffentliche Versteigerungen abgehalten worden sind. Das höchste Ergebniss derselben war für Phosphorit

(Essersau bei Graveneck) bei einem garantirten Gehalt* von 63 pH. 3CaO+PO» 1 Gulden 1 Kr. (17Sgr.

5 Pf.) für den Centner.

Selbstverständlich steigert sich der Geldwcrth nach Maassgabe des höheren Gehalts, doch ist bis

jetzt eine Scala. ähnlich wie bei den Verkaufspreisen des Braunsteins noch nicht festgestellt worden.

In den letzten Monaten des Jahres 18(17 schienen die Preise etwas gedrückt, so dass selbst ein

solcher von nur 10 Sgr. pro Centner für 63 procent igen Stärkstem bei einer Auction vorgekommen ist.

Dieses ohne Zweifel nur vorübergehende Sinken des Verkaufspreises wird durch die Concurrenz der Industriellen,

unter welchen auch einzelne sich befinden, die zur Zeit nur eine beschränkte Production erzielen können,

sowie auch durch den Umstand zu erklären gesucht, dass namentlich in England sehr zahlreiche niedrige

Angebote, die kaum ohne Nachtheil für die Producenten hätten effectuirt werden können, von Unterhändlern

gemacht worden sein sollen. Auch mögen die sehr bedeutenden Zufuhren überseeische* Phosphate in

England, ebenso wie in Hamburg u. s. w., auch einigen Druck auf den Preis üben.

Die Phosphoritindustrie hat nicht weniger, als manche ähnliche Zweige der Bergwerksindustrie.

namentlich der Braunsteinbergbaii, welcher lange Zeit bekanntlich in Folge der l'eberproduction (hier selbst

abgesehen von der später erst influirenden Concurreuz der spanischen Manganerze) gedrückt war, eine Krisis

zu durchkämpfen, die sie indessen schon in Itctracht des unbedingten und sich steigernden Bedürfnisses und

des, wenigstens innerhalb Deutschland«, bis jetzt auf ein verhältnissmässig noch eng begrenztes Gebiet be-

schränkten Vorkommens des Products um so siegreicher bestehen wird, wenn Schwindelspeculationen fem

gehalten, eine den Markt zeitweise überfüllende, ohnedies nicht Stand haltende L'eberproduction unter vor-

waltendem Angebot von sehr hochhaltigem Phosphorit, so dass der von mittlerem ij ehalt keinen Absatz

findet, vermieden wird und wo möglich feste .Marktpreise vereinbart werden.

Den durchschnittlichen Geldwerth für die Production des Jahres 1867 festzustellen, wird unter

diesen Verhältnissen sehr erschwert. Nach den Ergebnissen der letzten Monate würde sich vielleicht dieser

Durehschnittswerth nicht höher, als 12 1 Sgr. für den Centner annehmen lassen. Erwägt man indessen, dass

im Laufe des Jahres 1867 auch für beträchtliche Quantitäten noch weit höhere Preise, selbst uoch höhere

als 17 und 18 Sgr. pro Centuer für 63 procentigen Phosphorit (dieser Gehalt wird dermalen sogar als

Minimalgehalt in der Regel garantirt) erzielt worden sind, so dürfte mau dem wirklichen Ergebniss sehr

nahe kommen, wenn man den Gcldwerth der gedachten Jahresproduktion im Durchschnitt zu 15 Sgr. pro

Centner berechnet. Für 1867 dürfte dieser Durchschnittswerth vielleicht noch zu niedrig, mindestens sehr

massig angenommen worden sein. Hiernach würde die Production des Jahres 1807, und zwar unter Zu-

grundelegung der Nachweise in der Productionsübersicht, einen Geldworth von 593822 Thlr., oder wenn man,

was unter den oben erörterten Verhältnissen nicht zu beanstanden sein wird, in runder Summe die ganze

Production zu 1,250000 Ctr. annimmt, einen solchen von 625000 Thlr. repräseutiren.

Obgleich auch grössere chemische Fabriken in Nord- und Süddeutschland, namentlich auch solche

in der Rheingegend, welche das Product als Dungmaterial fertigstellen, entsprechende Phosphorittransporte

beziehen, so findet doch der weitaus bedeutendste Absatz nach England statt.

Auch englische Unternehmer haben sich bereits bei unserer Phosphoritindustrie direct bctheiligt.

Mit der bis jetzt in Bezug auf Mossenproduction hervortrotendsten Firma Victor Meyer & Co. in Limburg

ist ein englischer Industrieller assoeiirt und haben auch noch andere Unternehmer aus England in der Lahn-

und Dillgegend Grubenbetrieb auf unser Fossil eröffnet. In neuester Zeit sollen über England auch bedeu-

tende Sendungen nach Amerika eiportirt werden.

Der Absatz des Phosphorits ist bereits unter diesen Verhältnissen ein nicht unwichtiger Factor für

den Güterverkehr der nassauischen Staatseisenbahn und ebenso auch der Lahnschifffahrt geworden. Nach
Mitteilungen, die der Königlichen Eisenbahndirection zu Wiesbaden zu verdanken sind, hat sich, nach den

einzelnen Aufgabestationen getrennt, der Versand des Phosphorits im Jahre 1867 wie folgt gestaltet:

9
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1 Wetzlar

2. Weilburg

3. Aumenau

4. Villmar .

5. Runkel .

6. Limburg

7. Diez . .

7000 Ctr.

33500 -

22800 -

2400 -

5500 -

35623 -

.12500 -

139323 Ctr.

Nach Mittheilung der Königlichen Wasserbauinspection zu Diez wurden ferner auf der Bahn im

Jahre 1867 143387 Ctr. Phosphorit transportirt. Hiernach aummirt sich der Transport des Phosphorit!

lahn abwärts j>er Eisenbahn und Lahnschifffahrt auf 282710 Ctr.

Es sind übrigens auch Phosphoritquantit&ten auf der Cöln- Mindener Bahn via Cöln und nach

Deutz versendet worden, übrigens, soviel bekannt, lediglich von der Station Herborn (Gruben bei Medenbach]

Nach desfallsiger gefalliger Mittheilung der Directum der Cöln -Mindener Eisenbabngesellschaft betrug in-

dessen dieser Phosphorittransport im Jahre 1867 nnr 411 Ctr. Es ist nicht völlig entschieden, ob der

Absatz in letzterer Richtung nicht noch wesentlich bedeutender gewesen ist, was in Erwägung, da* auf

den Medenbacher Gruben, auch abgesehen von dem wohl nicht versendeten Waschstein, allein 10300 Ctr

Stückstein producirt wurden, angenommen werden konnte.

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass in der ersten Zeit die gewöhnlichen Transporte von grauem

Kalk (Birkener Kalk), wie solche von Herborn aus stattfinden, nicht genau von den Sendungen des als

phosphorsaurer Kalk (vielleicht auch schlechtweg als Kalk) verladenen Phosphorits getrennt worden sind

und daher beide unter dem Namen «Kalk* versendet wurden.

Stellt man den mittelst dieser Transportwege nachgewiesenen Phosphoritversand zusammen, so

resultirt die Summe von 283121 Ctr.

Bei Annahme einer Jahresproduction von 1,250000 Ctr. würde etwas weniger als der vierte, fait

nur der fünfte Theil versendet worden sein, was in Betracht des allerdings auf den meisten Gruben nock

massenhaft unaufbereitet lagernden Waschsteins gerade nicht befremden kann.

Um die Bedeutung festzustellen, welche der Bergbau auf Phosphorit seit der kurzen Zeit seines

Bestehens gegenüber der eigentlichen Bergwerksindustrie, zunächst gegenüber derjenigen bereits erlangt hat,

die im Verbreitungsbezirk des Phosphorits neben letzterer fast ausschliesslich auftritt (dem Eisenstein- und

Braunsteinbergbau), ist es wohl von Interesse, auch die Ergebnisse dieser letzteren Montanindustrie im Jahn

1867 zu vergleichen.

Die Prodnctäon des abgelaufenen Jahres an Eisenstein und Braunstein vertheüt sich auf die im

Verbreitungsbezirk des Phosphorits gelegenen Bergreviere Wetzlar, Dillenburg, Weilburg und Diez, wie

folgt In der Uebersicht ist zugleich zur Vergleichung die PhosphoriUorderung , übrigens in Summa nach

den einzelnen Revieren angegeben.

Diese vergleichende Zusammenstellung dürfte ohne weitere Erörterung der Zahlenverhftltniase ge-

nügen, um die bereits erlangte Wichtigkeit der Phosphoritindustrie gegenüber der Montanindustrie auf

Eisen- und Manganerze in der Lahn- und Dillgegend nachzuweisen.
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Kisenerxe Braunitein Phosphorit

Stiier

Ctr.

Geld-

werth

TMr.

Zahl der
Arbeiter

Ctr.

Geld-
werlh

TMr.
3

Geld-

werth

Thlr.

Zahl
der

Arbeiter

Wetzlar . . . 1673 7fi

Dilknbnrg . 2,663440 2G955& 2324 4920 7380 6 38695 19348 65

Weilburg . . 3,209612 422759 1999 241661 1144 682846 341422 396

2,923460 273839 1102 231833 126060 868 415660 207780 236

12,915426 1,468786 7096 8823W 898790 164«

1

1,187645

wofür:

1,250000

•ofUr:

625000

772
mllKtMehl.
dir Wnek-
ar>«ih>r

961

Bemerkungen
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b*ar) find 18U09 Ctr

icknA ™ ttt Maaa)

In ähnlicher Weise treten die Verkehrsverhältnisse hervor, wenn man die im Jahre 1867 auf der

Itaatseisenbahn und durch die LahnschifiTahrt erzielten Eisenstein- und Braunsteintransporte

dem Versand des Phosphorits gegenüber stellt.

Oer. Ctr.

Phosphorit

Ctr.

Nassauische Eisenbahn .

LahnschiATahrt . . .

Summe .

5,654563

1,537818

215934

293396

139323

143387

7,192381 509330 { 282710

In diesem Versand des Jahres 1867 ist freilich noch Förderung vom Ende des Jahres 1866 mit

einbegriffen. Da die Cöln-Mindener Bahn bezüglich des Phosphoritversands zur Zeit noch ganz

zurücktritt, so ist sie in dieser Zusammenstellung nicht mit aufgeführt.

Wenn nun durch diese statistischen Zusammenstellungen reichlich bethätigt worden ist, dass unsere

noch so junge Industrie, deren Entwicklung noch vor fünf Jahren nicht zu ahnen war, bereits zu einem

wichtigen Factor zur Vermehrung des Wohlstandes in der durch Mineralreichthum ohnedies gesegneten

Lahn- und Dillgegend sich emporgeschwungen hat, so bleibt nur noch der Wunsch übrig, dass diese Mineral-

schätze auch als ein wirklicher Hebel zur Kräftigung des nationalen Wohlstandes in unserem deutschen

Vaterlande nutzbar werden möchten, was nur alsdann der Fall sein wird, wenn dem Ackerbau Deutschlands

vorzugsweise diese Segnungen zu Gute

Digitized by Google



68 Dm Vorkommen von }iho»phorwun m kalk in der Lahn- und PUigcgend.

Nachtrag.

Nachdem der vorstehende Aufsatz bereits beendet worden war, sind dem Verfasser mehrere schätz-

bare Mittbeilungen, einestheils von Herrn Professor Dr. Wilhelm Wicke in Güttingen, anderntheil» \«t.

Herrn Dr. Theodor Petersen in Frankfurt a. M. zugegargen, welche in engster Beziehung zu den Be-

merkungen über die Bildung» weise des Phosphorits in gedachter Abhandlung stehen und die ort

besonderer Genehmigung der beiden geehrten Herren im Auszug hier nachträglich niedergelegt werden :uhVa.

Professor Dr. W. Wicke hatte es unternommen, in weiterer Verfolgung seiner bereits berührte

chemischen Untersuchungen eine besonders interessante, im vorstehenden Aufsatze als sog. Bleche charak-

terisirte Varietät des Phosphorits einer Analyse zu unterwerfen, sowie ferner den in der Nähe

Pbosphoritvorkommens bei Staffel auftretenden, durch sehr dunkle, nahezu schwante Färbimg gekennzeich-

neten von dieser Fundstelle früher noch nicht untersuchten Stringocephalenkalk zu aualysiren, sodanii

verschiedene Schalsteine auf deren Gehalt an Fluor und endlich einen ganz zersetzten, zu Thon um-

gewandelten, indessen noch Spuren seines früheren lithologischen Habitus nachweisenden Schalstein von

Staffel zu untersuchen. Belegstücke von (unzersetztera) Schalstein und von Stringocephalenkalk von wi-

schiedenen Fundstellen der Umgebung von Diez waren dem geschätzten Chemiker seinem Wunsche gemiv

übersandt worden, eiuige andere hatte er an Ort und Stelle erhoben.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen hat gedachter Auter, nachdem er dem Verfasser solche bereit:

früher brieflich angedeutet, inzwischen im Hannoverschen Journal für Landwirtschaft , 18Ü8, S. 219 u. ff.

unter Mittheilungen aus dem agricultur - chemischen Laboratorium in Göttingen, und zwar in einem, unui

dem Titel: .Die Thosphoritlagerstatten in Nassau, zweiter Artikel* ') erschienenen Aufsatz, veröffentlich:.

Bezugnehmend auf diese neue Schrift Wicke's, deren gediegener Inhalt sich auch über ändert,

die Phosphoritiudustrie betreffende Gegenstände verbreitet, sei es erlaubt, in der Kürze die Ke?ulute der

gedachten Untersuchungen hier mitzutheileu.

Analyse der sogenannten Phosphoritbleehe.

Kalk 51,'j7

Magnesia 0,42

Kali 1,22

Natan 1,22

Eisenoxyd 2.43

Thonerde 2,22

Kohlensäure .... i!,24

Phosphorsäure .... 34,86

Fluor 2,62

Chlor Spur

Unlöslich in Salzsäure . 1,4(5

101,66

Für 1 Aeq. Fluor 1 Aeq. Sauerstoff ab l,io

Spec. Gew. 3,oo. 100,56.

') Der erste Artikel, vergl. Hannov. Journal für Landwirthschaft, Jahrg. 1867, S. 120 u. ff. war der Besprechum; Jw

früheren Aufsatzes des Verfasser* über das Vorkommen von phosphorsaurem KaJk in der Lahn- und Dillgegend gewidmet.
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Das untersuchte Stück war von der Fundstelle bei Gräveneck.

Im Vergleich zu der im vorstehenden Aufsatz veröffentlichten Analyst des Staffeler gelbbraunen

Phosphorits von Fresenius tritt bei diesen sog. Blechen nur der höhere, dem eigentlichen Staffelit

(54,67 pt't.) sich nähernde Kalkgehalt hervor.

In Bezug auf den Stringocephalenkalk von Staffel (nächst dem District Dexertgraben) hat

Wicke die eigentümliche Eriuitteluug gemacht, dass dessen nahezu schwarze Farbe vou organischen Sub-

stanzen und zwar von Kohle herrührt, die beim Auflösen in Salzsäure zurückbleibt

Die Untersuchung dieses Kalkes ergab folgendes Resultat:

Kohlensaurer Kalk . . 02,68

Kohlensaure Magnesia . 0,05

Eisenoxyd und Oxydul,

Thonerde ... 2,75

Fluorcalcium .... I.12

Organische Substanzen . 1,03

In Salzsäure unlöslicher

Rückstand .... 2,75

Spec. Gew. 2,613- 100.:».

Wicke hat Phospborsäure in diesem Kalk nur in so geringer Menge entdecken können, dass eine

quantitative Bestimmung derselben nicht ausführbar gewesen war: von Interesse ist daher, dass Fresenius

von anderen Fundstellen in quantitativ sehr wohl nachweisbaren, wenn auch ganz geringen Mengen den

Gebalt an Phosphorsäurc im Stringocephalenkalk bestimmt hat, wie betreffenden Orts im Aufsatze erörtert

worden ist. Die Ermittelung von Fluorcalcium in diesem Kalk, dessen annähernder Bestimmung übrigens

oben auch schon gedacht worden ist, erregt offenbar besonderes Interesse. In dieser Beziehung, sowie auch

bezüglich des Phosphor>äuregehalts in unserem Kalk, sei übrigens die Bemerkung gemacht, dass Reste von

Schalthieren, wenigstens an gedachter Fundstelle, nicht nachweisbar sind, wie überhaupt solche verhältnis-

mässig nicht au vielen Orten (in ganz besonders grossartiger Verbreitimg vorzugsweise nur bei Villmar,

indess hier ausser Bezichuug zum Phosphorit) aufgefunden werden.

Dass Fluorcalcium von Wicke in einem Schalstein von eiuor Fundstelle bei Aull nach-

gewiesen worden, ist bereits hervorgehoben worden. Nach seinen in obiger Schrift enthaltenen Mittheilungen

wurde dieser Gehalt bei erneuerter Untersuchung zu l,u3 pCt. ermittelt. Im Schalslein von einer anderen

Fundstelle, und zwar aus einein Bruch im District Hinterwässer, der Gemarkung Freiendiez, bat

endlich Wicke einen Fluorgehalt vou l>eiläufig 2,7 pCt. gefunden. Es ist hier noch zu bemerken, dass das

zur Untersuchung von dieser letztgenannten Fundstelle erhobene Probestück anscheinend noch in völlig

unzersetztem Zustande war, während das andere aus der Gemarkung Aull, welches eineu weit ge-

ringeren Gehalt an Fluor nachgewiesen, stark zersetzt war, so dass angenommen werden kann, dass

dasselbe einen Theil seiues ursprünglichen Fluorgehaltes durch Auslaugung verloren hatte.

Versuche, die Wicke anstellte, um Jod, welches, wie bereits bemerkt, wenn auch in sehr geringen

Mengen, vou Petersen in unserem Phosphorit nachgewiesen worden, auch im Schalstein zu er-

mitteln, sind bisher erfolglos gewesen.

Das Vorhandensein von Chrom im Schalsteiii ist ebenso, wie solches früher von ihm im Phos-

phorit ermittelt worden war, von Wicke auch in diesem Nebengestein nachgewiesen worden; ebenso auch

in einem fast schwarzen Stringocephalcn kalk aus dem District Steinkaute, der Gemarkung Flacht,

dessen Liegendes Cypridinenschiefer, hier aber nur in äusserst geringer Menge.

Sehr interessant ist uoch eine Analyse, die derselbe Chemiker in berührter Schrift veröffentlicht

hat. Dieselbe liefert ganz besonders hervortretende Allhaltepunkte zur Lösung der Frage über die Bildung

der Phosphoritlagerstätteu. Sie behandelt den schon oben berührten, aus Schalstein erzeugten, in ein-

zelnen Fragmenten über der Phoaphoritablagerung im District Brachwiescheu bei Staffel auftretenden eigen-
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thömlichen Thon. Es wurden schon mit der Lope kleine linsenförmige Körperchen erkannt, die eine L6tb-

rohrreaction auf Chrom ergaben; auf nassem Wege wurde die Darstellung von Chromoiyd erzielt

Die Analyse ergab folgendes Resultat:

1 a«

! Kieselsäure . . . . 55,81

In Sahsäure unlöslich

Thonerde . . . 19,io

• 6,98

Thonerde . . . . • 3,29

|

Kalk • • 2,u

• 0,81

In Salzsäure löslich <

' Kali • • 0,65

Phosphorsäure • • 1,17

• 0,69

100,56

Für 1 Acq. Fluor 1 Aeq. Sauerstoff ab 0,25

100,30.

Mehrere andere in Wicke's Aufsatz berührte Thatsachen sind auch in der vorstehenden Abhand-

lung zur Erörterung gekommen, daher solche selbstredend hier zu übergehen sind.

Dr. Theodor Petersen hatte es sich zunächst zur Aufgabe gemacht, mehrere Felsitporphyre

auf ihren Gehalt an Phosphorsäure zu untersuchen. Die demselben auf seinen Wunsch vom Verfasser über-

sandten Belegstücke waren von den Fundstellen bei Oberneisen, Altendiez und Catzenelnbogen

(District Steinkopf) ausgewählt worden. Der Oberneiser Porphyr, und zwar derjenige im völlig zer-

setzten Zustande, steht, wie schon erwähnt, in Beziehung zum dortigen Phospboritvorkommen; übrigen*

hatte man vorgezogen, ein mehr frisches, wenn auch etwas zersetztes Stück zur Untersuchung zu bestimmet.

Die Porphyre von Altendiez und aus dem District Steinkopf bei Catzenelnbogen stehen ausser aller

Beziehung zu Phoaphoritablagerungen. Bezüglich des letzteren muss noch besonders bemerkt werden, daa

derselbe mit jenem Catzenelnbogener Porphyr nicht zu verwechseln ist, den Fresenius auf des

Verfassers Ersuchen früher schon auf Phosphorsäure untersucht hatte und dessen in vorstehendem Aufaü

ausdrücklich in Betreff seines Phosphorsäuregehaltes Erwähnung geschehen ist. Dieser letztere, als un-

mittelbarer Bogleiter einer Phosphoritlagerstätte gekennzeichnet, ist seinem lithologischen Habitus nach woki

entsprechend als ein schalst einartiger Porphyr zu charakterisiren , und dürfte die für denselben von

Dr. Grüneberg in seinem Aufsatz über das Vorkommen des Phosphorits in Nassau (vgl. Dingler's poln

Journal, Bd. 185, S. 289) gewählte Bezeichnung Schalstein-Porphyr gerechtfertigt sein.

Petersen hat nun nachgewiesen, dass der Porphyr von Oberneisen (etwas zersetzt, übrig««

noch frisch) 0,oi4 pCt., derjenige von Altendiez (ziemlich fest und frisch) 0,026 pCt und derjenige von

Catzenelnbogen, District Steinkopf (vorzugsweise fest und durch viele und grosse Feldspathkrystalk

charakterisirt), 0,043 pCt. Pbosphorsäure enthält. Es ergibt sich hieraus eine Scala, welche dahin zielt, dass

derjenige Porphyr, der am meisten ausgelangt war, den geringsten, und derjenige, welcher ganz unzer-

setzt, am vollkommensten noch im ursprünglichen Zustande war, den höchsten Phosphorsäuregehalt nach-

weist. Allerdings sind die constatirten Mengen sehr gering und stehen sehr wesentlich dem Schalstein-

Porphyr von Catzenelnbogen nach, welcher, wie bereits hervorgehoben, nach Fresenius 0.278 P*-'t

Phosphorsäure enthält. Dieser letztere, der gleichfalls in ziemlich unzersetztem Zustande der Analyse übergeben

worden war, verdankt offenbar seinen höheren Gehalt an Pbosphorsäure seiner Zwitterstellung zwischen

Schalstein und Porphyr, beziehungsweise dem entschieden reicheren Phosphorsäuregehalt des ersteren Gestein*
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Aus Petersen'a geschätzten weiteren brieflichen Mittheilungen sei noch hervorgehoben, dass

derselbe neuerdings auch Spuren von Fluor und Chrom im Felsitporphyr entdeckt zu haben glaubt

(die desfallsige Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen), und dass es in dessen Absicht liegt, auch den

Diabas, welcher offenbar das Hauptmaterial für den Schalstein abgegeben, einer Untersuchung zu

unterziehen. Im Schalstein hat auch dieser Chemiker, wenn auch später, als Wicke, Fluor und

Chrom leicht nachgewiesen. Was den Jodgehalt betrifft, so bemerkt derselbe, dass er solchen im

Schalstein noch nicht habe constatiren können. Bezüglich des von ihm in unserem Phosphorit in sehr

minimaler Menge nachgewiesenen Jodgehaltcs erörtert Petersen, dass es wohl, wo doch gerade der

pbosphorsaure Kalk unläugbar die Eigentümlichkeit besitze, Chlor, Brom und Jod, ebenso wie Fluor

anzuziehen und zu concentriren , nicht befremdeu könne, wenn man Jod in dem Nebengestein nur in be-

sonderen Fällen nachzuweisen im Stande sei.

Durch die oben erörterten neuesten Untersuchungen Wicke's und Petersen's bestätigt sich wohl

in ausgiebigster Weise die im Aufsatze niedergelegte und von diesen Autoren und Anderen gleichfalls

vertretene Ansicht, dass der Schal stein als Haupt quelle für die Bildung unserer Phosphoritablagerungen

zu erachten ist

Kurz vor Beendigung des Drucks dieses Aufsatzes erhielt Verfasser noch von Dr. Th. Petersen
eine weitere sehr schätzbare Mittheilung, deren Benutzung er demselben für diese Arbeit ebenfalls zu über-

lassen die Gefälligkeit hatte. Der Verfasser kann nicht unterlassen, Herrn Dr. Petersen, dessen Name
im Vorwort nicht hervorgehoben werden konnte, weil seine Mittheilungen erst während des Druckes erfolgten,

hierfür seinen besonderen Dank auszusprechen.

Petersen hat nämlich auch im Diabas starke Phosphorsäurereaction nachgewiesen und macht

auf eine ihm zu Theil gewordene Mittheilung Sandberger's aufmerksam, wonach die mikroskopischen

Schliffe des Diabases und Hyperites von Weilburg und auch aus anderen Gegenden sehr deutliche kleine

Apatitkrystalle ergeben haben.

Wenn nun zweifelsohne der Schalstein als ein von Diabas abzuleitendes metamorphisches Gestein

zu erachten, so wird ersterer auch seinen ansehnlichen Phosphorsäuregehalt der letzteren Felsart, welche in

der Dill- und Lahngegend erheblich verbreitet ist, zu verdanken haben, so dass also die Bildung des

phosphorsauren Kalks die erste Grundlage in diesen platonischen Gesteinen findet. Petersen hat auch in

verschiedenen basaltischen Gesteinen in ziemlich grosser Menge Phosphorsäure ermittelt und gewöhnlich auch

Beaction auf Chlor und Fluor erhalten. Er constatirt, dass der phosphorsaure Kalk (Apatit) als ein überaus

häufiger Gemengtheil der krystallinischen , ganz besonders der neuplutonischen und vulkanischen Felsarten

anzusprechen ist.

Eine Abhandlung über diesen Gegenstand, unter dem Titel .üeber pbosphorsauren Kalk», wird

Petersen in aller Kürze in den Schriften der K. K. geologischen Reichsanstalt in Wien veröffentlichen.

Berichtigungen

Seite 18 Zeile 12 v. u. lies (P. oP) statt (PO P).

- 34 AI. 5 Zeile 2 liee Würxgarten statt Würggarten.

24-6 • 1 • nun statt nur.

- 28-2 - 4 ergänze hinter .platteaformig" das Wort .Ist".

36-5 -7 l'ea angehäuft statt eingeh&uft.

- 41 Zeüe 9, 11, 27 und 30 ». o. lies Nassgeländ statt Nasagelid.

- 49 - 10 t. u. lies 98*. kohlensaurer Kalk statt 9&M-
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