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(Hierzu Tafel I I I  bis V II.)

Unter den Gangziigen des nordwestlieben Obcrharzes 

ist es Yornehmlicb der Burgstiidter, auf welchem schon 

seit Jahrliunderten ein reger Bergbaubetrieb umgeht und 

dessen unveranderte, bis in die jetzt erreichte Teufe 

von 850 m aushaltende Edelkeit auch heutę nocli den 

Ausgangspunkt fiir alle auf eine langjahrige Erlialtung 

des Ilarzer Bergbaucs gerichteten Ilollnungen bildet. 

Zwei Erzmittcl haben auf dem genannten Gangzugc vor 

allem eine reiche Ausbeute geliefert, namlich einmal 

das im Scharungspunkte des Eranicher Ganges mit dcm 

Biirgstiidtcr Hauptgang aufsetzcndc und ferner das mit 

der Zuscharung des Roscnbiischer Ganges im Zusammcn- 

hang stehende, weiter ostlich gelegene Erzmittcl. 

Wiihrend das ersterc Vorkommen auf Grube Herzog 

Georg Wilhelm bei Glaustlial gebaut und nach der 

Teufe zu durch die grofsartige Anlage des Neuen Tief- 

bauschachtes weiter aufgeschlossen wird, ist das letzt- 

gunannte, bei weitem rcicherc Dorotlicer Mittel bereits 

seit dem Jahre 1886 verhauen und nur dessen west- 

liche Fortsctzung im Fclde der Grube Bergmannstrost 

unterliegt gegenwartig nocli einer regen Gewinnung. 

Auf dic geognostische Bcschreibung der Gangverhaltnisse, 

wie sie in dem Gcbiet dieser letzterwiihnten Grube aus- 

gebildet sind, ist dic nachsteliende Abhandlung gcrichtet.

Von der einschliigigen, iilteren Litteratur, ais deren 

IIauptvertrctcr Lasius, v. Trcbra, Freicslcben, Ilaus- 

mann und Zimmermann zu nennen sind, konnte nur ein 

geringer Gebrauch gemacht werden,. da cincrseits haupt- 

sachlich nur die riiumlichen Verh;lltnisse des Gang- 

gebictes von ihr behandelt werden, iiber welche sich

infolge der nach der Teufe zu gemachten neuen Auf- 

schliisse unsere Kenntnis seither wesentlicli erwcitcrt hat, 

andcręrlcits aber die Eriirterungen iiber dic gcologisclie 

Natur der Lagerstatte, wo solehe angestellt wurden, 

meist in dem wenig fruchtbarcn Felde reiner Spekulation 

blcibcn oder mit unseren gegenwartigen Anschauungen 

nur noch in geringem Mafse vercinbar sind. Ais mafs- 

gebend sind dagegen immer noch die von A. v. Groddeck 

Uber das Oberliarzer Gangsystem verfafsten Arbeiten zu 

betrachten, insbesondere diejcnige Ueber die Erzgiinge 

des nordwestlieben Oberharzcs"*) und seine „Erliiu- 

terungen zu den geognostischen Durchschnitten durch 

den nordwestlichcn Oberharz"**). Wenn daher auch 

durch diese Schriften dic Gesamtverli|ltnisse des Obcr- 

liarzer Gangrcyicrs in durchaus zutreffender Weise ge- 

schildert und einem weiten Kreise zugiinglich gemacht 

sind, so konnte es dcm Verfasser doch nicht vollig 

wcrtlos erscheinen, durch dic niihere geognostische Be- 

scbrcibung eines einzelnen,, raumlich in sich abgegrcnzten 

Grubcnreviers einen wciteren Beitrag zur Kenntnis von 

der Natur der Oberliarzer Erzgiinge zu liefern.

Um bei Veranschaulicliung der verscliiedencn Gang- 

strukturen, sowie sonstiger interessanter Erschcinungcn 

im Bergmannstrostcr Gangrevier nach Mćiglichkeit alle 

Ilandskizzen zu vcrmeiden, bei deren Anfertigung ja so 

oft dic vorgefafste Meinung den Griffcl fiihrt, liabe ich 

mich der Photographie bei Magnesiumlicht bedient. Dic

*) Zeitschrift der Deutschen geol. Gesellscliaft 1866. IJd. XV III, 
S. 693.

**) Zeitschr. f. Berg-, IIBtten- u. Sal.-Wesen. 1873. Bd. XX I, S. 1.
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auf diese Weise licrgestclltcn (14) Blatter finden sich 

auf der Tafel I I I  vereinigt. Dic wcifs crscheinenden 

Fliichen werden mit Ausnahme derjenigen in Figur 6, 

welche ausschliefelich Quarz zeigt, von Kalkspat ein- 

genommen. Alle dunkleren Partieen stellen Bleiglanz, 

Zinkblende, Thonschiefer oder, wo sie besondersbezeichnet 

sind, Grauwacke und Gangthonschiefer dar.

I . Die raumlichen Verłialtmsse dor Lagerstatte.

Abgesehen davon. dafs fiir die genaucrc geognostische 

Beurteilung einer Gangspaltc dio Angabe des General- 

streichens zu allgemcin und deshalb nur von geringem 

Werte ist, wurde eine solche fur den Burgstiidter Ilaupt- 

gang wegen seiner vielfachen Richtungsiinderung von 

Yornhercin unmoglich sein. Schon von dcmjcnigen Punkt 

ab, wo der von der Bergstadt Wildemann nach Zellcr- 

feld hiniibersetzende Zellcrfelder Hauptgang*) mit dcm 

Kronkahlcnberger Gang zusammentrifft, um dann in 

seiner weiteren siidostlichen Fortsetzung den Burgstiidter 

Hauptgang zu bilden, wendet der letztere bedeutend 

nach Siiden aus Stundc 9 in Stunde 10 bis 10. 4. —  

um, dieses Streichen auf eine Entfcrnung von 1460 m 

bis zu seiner Scharung mit dcm Kranicher Gang be- 

wahrend. Nach einer kurzeń, bis zum St. Margarcther 

Schacht aushaltenden Riickwendung nach Ost in 

Stunde 8. 5. — wirft sich der Burgstiidter Hauptgang 

zum zweiten Mai nach Siiden lierum, indem er auf eine 

Lange von 880m ein zwischen Stunde 9. 5. — bis 10.— .— 

sehwankendes Streichen annimmt. Vom Dorothcer bis 

zu dem etwa 250 m wciter ostlich gelegenen 

Karoliner Schacht biegt er dann allmiihlich wieder nach 

Ostcn um, bis cr schlicfslich dic in Stunde 7. — 

liegende Streichriehtung des sich von Siiden her an- 

legenden Roscnbiischcr Ganges errcicht, in welcher cr 

bis nach der Bergstadt Altenau hin fortsetzt. Der 

Burgstiidter Hauptgang bildet demnach in seinem Ver- 

lauf eine flachę Ivurve, dereń konvexc Seite nach Siid- 

wrest gekehrt ist.

Das Einfallcn des Ganges ist, gleieh dem der ubrigen 

Oberharzer Giinge, nach Siiden bezw. Siidwestcn ge- 

richtet und bewegt sich in der Regel zwischen 70 und 

90 nur in wenigen Fiillen wird dasselbe flachcr oder 

nimmt gar eine widersinnige Richtung an.

Die Grube Bergmannstrost, gegenwiirtig die ostlichste 

der auf dem Burgstiidter Zugc in Betrieb befindlichen 

Zeehen, baut auf dcm vorerwahnten, in Stunde 9. 5. — 

bis 10. — .— streichenden Teil des Burgstiidter Ilaupt- 

ganges und wird im Ostcn durch die Grube Dorothea, 

im Westen durch dic Grube Kiinigin Elisabeth begrenzt. 

Da jedoch einerseits der gesamte Oberharzer Bergbau 

sich im Besitze nur eines Eigcntiimers, des preulśischen 

Fiskus, befindet, ferner aber die Schachte der beiden 

lctztgenannten Gruben bercits abgiingig geworden sind, 

so haben diese Markscheiden gegenwiirtig nicht die ge-

*) Angaben der Borchers’schen (Jangkarte.

ringste praktische Bedeutung mehr, so dafs etwaige, in 

den Nachbarfeldern neu angehaucne Erzmittcl, falls 

nicht bctriebliche Ilindernisso entgegenstehen, von der 

Grube Bergmannstrost aus abgebaut werden.

Die Aufschlicfsung des Grubenfeldes ist durch den 

vom Scharungspunktc des Rosenbiischcr und Burgstiidter 

Ganges etwa 590 m, vom friihcren Dorothcer Schacht 

390 m westlieh gelegenen Kiinigin Marien-Schacht be- 

wirkt, welcher seiger niedergebracht ist und augcnblick- 

lich eine Teufe von 731 m erreicht hat; im Ilangcnden 

des Gangzuges angesetzt, durchteuft derselbe den Burg- 

stiidter Hauptgang in der Niihe des Tiefcn Gcorg-Stollcns 

bei 280 m unter Tage. Durch Querschl;ige, welche in 

30 — 35 m Abstand vom Schachtc aus angesetzt werden 

und yon denen der oberste, mit der Zahl 24 belegtc 

Qucrschlag im Niveau des Ernst August-Stollens bei 

388 m Tcufe, der unterste, der 36. Querschlag, bei 

720 m Teufe liegt, wird dic Lagerstatte vom Liegenden 

her angefahren und erfolgt darauf in iiblicher Weise die 

Vorrichtung fiir den Firstenbau durch Trciben von Feld- 

ortern und Umbruchstreeken, sowie durch Niederschlagen 

von Absinkcn. Den Ilauptanteil an der Erzgewinnung 

nimmt gegenwiirtig der Tiefbau, vornehmlieh aber die 

33., 34. und 35. Firste, wahrend in den hoher liegenden 

Bauen entweder die Erzmittcl giinzlich verhauen sind 

oder nur noch eine geringe Nachlese gehaltcn wird.

Aufser dem Burgstiidter Hauptgang werden auf Grube 

Bergmannstrost noch zwei hangende Triimer, namlich 

das sogenanr.te „Mitteltrum" und im iiufsersten Ilangcnden 

das „Bergmannstroster Hangende Trum", ferner aber das 

„Liegende odr Spat-Trum" gebaut. Sie alle bewaliren 

im grofsen und ganzen dasselbe Streichen und Fallen 

wie der Hauptgang und charakterisicren sich in ihrem 

ganzen Yerlaufe ais echte Bogentriiiner, da sie dem 

letzteren nach Osten und Westen in flachcr Kurve 

wieder zulaufen. Von den sonst noch auftretendcn 

kleinercn Triimern (Ausreifsern), welche teilweise erz- 

fiilirend, viclfach aber auch nur mit tauben Gangarten 

ausgefiillt sind, wird weiter unten die Rede sein.

Der Burgstiidter Hauptgang verhiilt sich in seinem 

Streichen und Fallen sehr regclmafeig, ohne darin selbst 

durch das Ablaufen oder Anscharen der Nebentriimer 

irgcndwic gestort zu werden. Wie aus den beiliegenden 

Gangprofilen (Tafel IV ) crsichtlich ist, betriigt der 

Einfallwinkcl des Ilauptganges im westlichen Feldesteil 

ctwa 75 wahrend er sich im Osten etwas vergryfsert, 

in keinem Falle aber iiber 80 0 hinausgeht. Die einzige 

Ausnahme zeigt der Gang in der Niihe des Schacht- 

ąuerschlages zwischen der 34. und 35. Sohlc (Gang- 

profd J  K), wo derselbe fast unyermittelt aus seinem 

bisherigen Einfallcn in ein steileres, widersinniges iiber- 

geht, welches indes 70 m weiter nach Osten bereits 

wieder vcrschwunden ist (Gangprofd G II) .

Beziiglich seiner Machtigkeit verhalt sich der Burg- 

stiidter Hauptgang schr verschicden. Im Durchschnitt
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schwankt dieselbe zwisclien 8 und 12 m, docli nimmt 

aie haufig aucli betrachtlich zu, wie z. B. in der 

81. Firste, wo sic etwa 25 m betrug. Dagegen gibt 

es aucli Fiille, in denen sieli der Gang auf nur wenige 

Meter verdriickt, um sieli dann ebenRO plotzlicli und 

um so machtiger wieder aufzuthun. Eine allgemein 

sich bestatigende Beobachtung ist die, dafs sieli der 

llauptgang nach Westcn zu rcgelmafsig auf 1,5 bis 2 m 

zusanimendruckt, wiihrend er in das ostlicli gelegcne 

Dorothecr Feld mit seiner vollen Maclitigkeit hiniibersetzt.

Das Bergmannstroster llangende Trum lauft bei 

200 bis 250 m ostlicli vom Konigin Marien-Scbaelite 

niclit weit oberlialb der 24. Streckensohle ins llangende 

des Burgstadter lląuptgangcs ab, trotz mclirfachen 

Wechsels im Einfallen docli im grofsen und ganzen 

demjenigen des Ilauptganges folgend. Die scliroffste 

Veranderung des Einfallens erfolgt bei 130 m ostlicli 

vom Konigin Marien-Scliaelit etwa im Niveau der 32. 

Strecke, von wo ab das Trum, welclies bis dahin 

einen Fallwinlcel von 60° gezeigt liatte, nacli einem 

scliarfen Knick plotzlicli seiger in die Teufe fortsetzt.

Die westliche Scharungslinie des Bergmannstroster 

Ilangenden Trums mit dem Burgstiidter llauptgang fallt 

bis zur 32. Streckensohle unter einem Winkel von 40 

bis 45° nach Westcn ein; in den tiefer gelegenen Bauen 

lafst sieli der Verlauf derselben nicht weiter verfolgen, 

da sich das Trum liier taub zeigte und deslialb auch 

nicht weiter aufgcschlossen wurde. Aus demselben 

Grunde liefs sich aucli die ostliche Scharungslinie nicht 

genauer feststellen, jedoch geht aus den iilteren Rissen 

hervor, dafs sieli das Trum in seinem oberen Teil an 

das vom Iiauptgange aus in fast siidlicher Richtung 

fortsetzende „Dorotheer llangende Trum" anlegt.

Die Maclitigkeit des Bergmannstroster Ilangenden 

Trums schwankt in der Regel zwisclien 1,5 und 2 ni. 

In der 34. Firste teilt sich das westliche Ende desselben 

in zwei kleinere, etwa 50 bis 70 cm machtigo Triimer, 

von denen das nordliche dem llauptgang wieder zu- 

zulaufen scheint.

Ferner zweigt sich bei 2-40 m ostlichcr Eutfernung 

vom 28. Sehaclitąuerschlog ins iiufserste llangende ein 

nordsudlich streichendes Triiinchen ab, w.elches seigeres 

Einfallen besitzt, sich aber in der Nalic der 24. Sohle 

bcrcits wieder ausspitzt. (Gangprofil EF .)

Zwisclien llauptgang und Ilangendem Trum tritt 

im ostlichen Feldesteil bei 210 m Entfcrnung vom 

Konigin Marien-Scbacht das Mitteltrum auf, dessen Ver- 

lialten im wesentlichen denijenigen des Ilangenden Trums 

entspricht. In der 26. Firste vom Iiauptgange ab- 

laulend (Gangprofil EF) ,  legt cs sich ebenfalls im 

Westcn an den letzteren, im Osten aber an das Dorotheer 

llangende Trum an. Die durchschnittlich 2 ni betragende 

Maclitigkeit des Mitteltrums verringert sich nach der 

Teufe zu allmiihlich, sodafś es schon auf der 31. Strecke 

nur noch verkunimert auftritt und in deu tieferen Sohlen

ganz verschwindet. Dagegen sind liier mit den ost

lichen Abteilungsąuerschlagen mehrere, weniger machtige 

Triimer iiberfahren, welche indessen wegen zu geringer 

Erzfulirung nicht in Abbau genommen wurden und 

daher auch in keine sichere Verbindung mit dem Mittel

trum gebracht werden konnen.

Aufserdem sind bei 30 und 90 m Entfcrnung ostlicli 

vom Schaelitąuerschlag in der 32. bezw. 33. Firste zwei 

den llauptgang und das llangende Trum verbindende 

Diagonaltriiiner aufgcschlossen, von denen das westliche 

noch etwa 23 m iiber das llangende Trum liinaussctzt.

Wenig oberlialb des 30. Scliachtąuerschlags setzt das 

Spathtrum mit seigerem Einfallen von dem llauptgang 

ins Liegcnde hinein. Von der 33. Sohle ab schiebt 

das Trum unter einem Winkel von 75° nacli Siidwesten 

cin, sodafs cs sich im Niveau der 35. Strecke dem 

llauptgang bcrcits umsomehr wieder geniiliert bat, ais 

derselbe liier widersinnig ein fallt. Die Scharungs- 

punkte des Spathtrums mit dcm llauptgang zeigen 

die grofetc bis jetzt bcobachtcte Eutfernung von 240 m 

auf der 33. Sohle, wo sieli auch die bedeutendste, 

wenig iiber 20 m betragende Miichtigkeit des Trums 

einstellt.

Weiter im Liegenden des Burgstadter Gangzuges 

sind auf Bergmannstroster Gebiet Gangspalten nicht 

bekannt geworden; dagegen setzen im Ilangenden

— auf der Tiefen Georg-Stollen-Sohle gemessen — bei 

290 m ąuerschlagiger Entfcrnung vom Konigin Marien- 

Seliacht der bereits oben erwalintc Roscnbiischer Gang 

und bei 480 m der ihm parallel laufende Silbernaaler 

Gang durch. Von den Gruben St. Elisabeth, Dorothea 

und Karolinę aus sind diese beiden Giinge, besonders 

in den oberen Teufen, melirfach durch liingere Quer- 

schlage untersucht, jedoch immer taub angetroffen worden.

I I .  Das Nebengestein.

Das Nebengestcin des Burgstadter Gangzuges wird 

von den dem Obcrharzer Kulm zugchiirigen Tlion- 

schiefern und Grauwacken gebildet, dereń Streichrichtung 

in wciterer Entfernung von der Gangspalte zwischen 

h. 3. 4. — und h. 4. 5. —  verlauft und deren Einfallen 

unter einem Winkel von 65 bis 80° nach Siidost ge- 

richtet ist.

1. Pet rographische Bescha f f enhe i t .

Der Thonschiefer besitzt eine graublaue oder melir 

scliwarzliche Farbę und ist von mittlerer Festigkeit; 

beim Lagcrn an der Haldc verwittert er indes bald, 

indem er ins Graugriine spielende Farben annimmt und 

in unzahligc feine Schieferbliittchen zerfallt. In den 

wcitaus meisten Fallen ist er yon hellgrauen, sandigen 

Lagen, sog. Grauwackenschiefer durchzogen, welcher 

bald in aufserst diinnen, scliarf begrenzten Schichten 

auftritt, bald in miichtigeren bis zu 20 cm breiten und 

dann vielfach allmahlich in den dunkleren Thonschiefer 

iibergehenden Biindem vorkommt. Von den Bergleuten
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wird dieser heli und dunkel gestreifte Schiefcr in selir 

treffender Weise ais „Ilosenzeug" bezeichnet.

An Mineraleiriśchlussen im Thonschiefer wird haufig 

Schwefelkies, Kalkspat und Quarz gefunden, von denen 

sich der crsterc in Gestalt von meist erbsen- bis hasel- 

nufsgrofsen Konkrelionen oderinunregelmalśigbcgrcnzten, 

auscheinend der Schichtung parallel angeordneten Formen 

ais echtc Mineralauśscheidung kundgiebt. Inwieweit 

dic von Kalkspat und Quarz erfiillten, den Thonschiefer 

nach allen Richtungen durchquerendcn Spaltchen und 

llisse zu den Primar- oder Sekundiirtriimern im Sinne 

Lossens*) zu zahlen sind, liefs sich infolge der allzu- 

grofsen Niihc der Hauptgangspalten nicht entscheiden.

Was dic Schichtung anbetrilTt, so ist dieselbe in 

dem reinen, dunkleren Thonschiefer. der meist in wenige 

Centimeter maclitigen Biinkcn lagert, am deutlichsten 

ausgcpriigt, wiihrend sie bei dcm mit Grauwackcn- 

schiefern wechsellagcrnden Thonschiefer haufif so sehr 

zuriicktritt, dafs man ebenso leicht Spaltungsstiioke quer 

zur Schichtcbene ais in der Richtung derselben erhalt. 

Es wurde demnach haufig schwierig sein, in diesen 

dickbankigen Schieferlagen die Strcich- und Fallrichtung 

mit Sieherheit anzugeben, kiimc dcm Beobachter hierbei 

nicht dic durch den helleren Grauwackenschiefer be- 

wirktc Streifung zu Hiilfe, welche sclbst in den altcrcn, 

stark angelaufenen Strccken vielfach noch zu erkennen 

ist oder doch durch Anschlagcn leicht wieder sichtbar 

gemacht werden kann.

Die falsche Schieferung ist in den im Grubcnfelde 

beobachtetcn Thonschiefern entweder nur sehr unvoll- 

komraen, oder iiberhaupt nicht ausgebildet. Im ersteren 

Fallc wird das Gestein in Abstanden von 10 bis 50 cm 

von Parallclkluften durchsetzt, welche annahernd rcclit- 

winklig auf der Schichtungsebene stehen, in ihrem 

Streichen jedoch nach den angcstellten Messungen 

durchaus keiner Rcgelmąfsigkeit unterworfen sind.

Von Erscheinungen, wie sie auch sonst wolil auf 

den Schichtflachen von Thonschiefern und anderen 

Sedimenten nicht zu den Seltenhciten gehiiren, sind zu 

erwahnen: Wellenfurchen, netzlbrmigc Lcisten, Spiegel 

und Rutschstreifen. Wiihrend die ersteren beiden nur 

in je einem Falle auf der 34. Strecke beobachtet werden 

konnten, zeigten sich sowohl mctallisch gliinzende Spiegel, 

wic Friktionsstreifung hiiufiger und zwar am deutlichsten 

auf den Fiillortcrn der unteren Schachtąuerschliige, wo 

infolge des Ausschiefsens eines weiteren Raumes grofsere 

Teile der Schichtflachen blofsgelegt sind. Die Neigung 

der Strcilcn zur Horizontalen war auf den einzelnen 

Schichtflachen durchaus verschieden, wie dies beispiels- 

weise am Fiillort der 34. Strockensohle recht auffallend 

hcrvortrat. In einem Umkreis von etwa 80 cm waren 

hier auf drci nur wenige Centimeter auseinander liegenden 

Schichtflachen aucli ebenso viele Streifungsrichtungen

Ztschr. der Deutschen geol. Gesellsch&ft. Bd. XXV II, S, 255,

zu erkennen, namlich cinc fast scnkrechte, eine unter 

42° nach Siidwcst und eine unter 50° nacli Nordost 

einfallende; jedenfalls kann dies wolil ais cin Beweis 

dafiir angesehen werden, dafs die einzelnen Schichten 

eine giinzlieh voneinander abweichende Bewegung durch- 

gemacht liaben. Auf den Schichtungsflachen der dichten, 

dunklen Thonschiefer sind dic Rillen in der Regel von 

Haarcsscharfe bis zu wenigen Millimetcrn Breite vor- 

lianden. Mit der Grobkornigkcit des Materials nimmt 

indes auch dic letztere wcsentlich zu, sodafs in den 

Grauwackcnschicfern fast nur 0,5 bis 2 cm breite und 

dann sehr flachę Furchen wahrgenommen werden.

Die mit den Thonschiefern wechsellagernden Grau- 

wacken besitzen eine blaulich-graue Fiirbung sowie eine 

mittel- bis feinkornige Zusammensetzung; in dem dichten, 

durch liingere Verwittcrung sich schmutzig-gelb farbenden 

Bindemittel liegen milchweifse Qnarzkornchen und in 

nur geringer Anzahl Feldspatkorner eingebettet, welche 

meist schon mit blofsem Auge voneinander unterschicden 

werden konnen. Aufserdem bemerkt man zuwcilen in 

der Grundmasse dunkle, scharfkantig bcgrenzte Tlion- 

schieferstuckchen.

Die Miichtigkeit der Grauwackenbiinke schwankt ron

0,05 bis 2 m und zwar kommen die diinneren Lagen 

vorzugswreise nur dann vor, wenn die Bankę yereinzelt 

zwischen den Thonschicferschichten liegen, wogegen mit 

der Gesamtmachtigkeit der ubereinander lagernden, durch 

Thonschiefermittel nicht getrennten Grauwackenschichten 

in der Regel auch dic Dicke der einzelnen Bankc 

wiichst. Eine ausgepriigte Spaltbarkeit in der Richtung 

der Sciiichtflachen besitzt das Gestein nicht, dagegen bricht 

es haufig an Ablosungskliiften, die innerhalb ein und der- 

selbcn Grauwackcnpartie mit einer solehen Regelmafsigkeit 

aufsetzen, dafs man leicht dazu verleitct werden kann, dle- 

selbcn ais Schichtung anzuschen. Bei grofser Feinkornig- 

keit zeigt dic Grauwacke viclfach einengekrausclten Brucli, 

der żugleich ais das Anzeiehen einer grofsen Iliirte gilt.

Grobkornige Grauwacken-Konglomerate sind in dcm 

Grubenfeld nicht verbreitct. Nur ein einziges Mai 

konnte eine 1,5 — 2 m machtige Kongloincratzone, in 

wclcher erbsengrofsc Gerolle von Milchąuarz deutlich 

hervortraten, innerhalb einer grofseren, westlich vom 

Dorotheerschacht gclegenen Partie feinkorniger Grauwacke 

auf dem Ernst August-Stollen konstatiert werden.

2. D ie  N i v c a u b e s t i m m u n g  d e s N eb c n ges tein s.

Aus der petrographischen Bcschaffenheit des Neben- 

gestcins geht bercits herror, dafs dasselbe nur den 

beiden mittleren Ilorizonten der Kulmformation, namlich 

entweder der Klausthaler Grauwacke v. Groddecks allein 

oder dieser und dem Posidonomyenschiefer żugleich an- 

gehiiren kann. Zur Entscheidung dieser Frage wurden 

im Tiofen Gcorg-Stollen, im Ernst August-Stollen und 

in der Tiefen Wasserstreckc, welche samtlich im 

Liegenden des Burgstadter Gangzuges und zwar parallel
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zu dcmselbcn aufgefaliren sind, zwischen dcm Dorotheer- 

bezw. Kiinigin Maricn - Schaclit und dcm von crsterem 

770 m westlich gelegenen Anna Eleonorer Schaclit fort- 

laufende Beobachtungen angestellt und dereń Resultate 

zu einem durch die genanntcn Stollen gelegten, anmihernd 

rechtwinklig Zum Schichtenstrcichen stehenden Querprofil 

(Tafcl V. Fig. 1) vcrcinigt. Dic in dcmselbcn vor- 

gcnommencn Auftragungcn an der Tagesoberfliiche sind 

der Langsdorfschcn Kartę'*) entnommen, nachdem zuvor 

durch wiederliolte Begehung des Terrains die Richtigkeit 

der Posidonomycnschicfergrenzen im Osten und Wcsten 

sowie der cingczeiclineten Grauwackcnpartieen fcstgestellt 

worden war.

Das Ilauptergebnis des Profils bildet dic Festlegung 

der Grenzlinie des riahe am Eleonorer Schaclit auf- 

tretenden Posidonomyenschiefcrs gegen das ihn im Osten 

uberlagernde Grauwackcngcbirge. DicVerlangerung dieser 

unter etwa 40° nach Osten einfallentlen Linie schneidet 

den Kiinigin Maricn-Schaclit zwischen der 34. und

35. Sobie, sodafs der untere Teil desselben nebst den 

von dort angesetzten Schachtąuerschliigen bereits im 

Posidonomycnschiefer steht. Der letztere ist durcliweg 

aus abwcchselnden Lagen von reinem, dunklem Thon- 

schiefer und liellem, sandigem Grauwackcnschiefcr zu- 

sammengesetzt, ein Aussehcn, welches auch die mit den 

Grauwacken wechselnden Thonscbiefer innerhalb der 

Uebergangszonen zu dcm typisclicn Posidonomyenschiefer 

zeigen. Da sich diese im westlichcn Teile des unter- 

suchten Feldes gcmachte Beobachtung auch in den 

am Dorotliecr Schaclite anstchenden, zwischen Grau- 

wackcn liegenden Thonschiefern auf dcm Tiefcn Georg- 

Stollen wiederholt, so ist auzunehmen, dafs die Grenze 

der im Osten vorkommenden Posidonomyenschiefer niclit 

sehr weit mehr entfcrnt ist. Jedcnfalls schicht dieselbe, 

da dic Posidonomyenschiefer sclion bei 180 m westlich 

voin Dorotliecr Scliacht iiber Tage beginnen, ebenso wie 

die vorliin erwahnte, > westliche Grenzlinie nach Osten 

hin ein und wiirde demnach das im Liegenden des 

Gangzuges auftrctende Grauwackcngcbirge ais cinclicgende 

Muldę mit parallelen, nach Siidost einfallendcn Schenkeln 

aufzufassen sein, welche in dem alteren, zu beiden Sciten 

vermutlich ais iiberkipptc Siittcl zu Tage tretenden 

Posidonomyenschiefer cingelagert ist.

Die niiherc Tektonik dieser Grauwackenmuldc auch 

nur mit einiger Sichcrhcit in das Profil cinzutragen, war 

bei dem Zuriicktretcn reiner Thonscbiefer- oder Grau- 

wackenpartiecn, welche allein fiir diesen Zwcck hiitten 

benutzt werden kiinnen, unmoglich. Da£ś der Aufbau 

dieser Muldę aber ein sehr komplizierter ist, gelit aus 

den vielen, besonders im Niveau des Tiefcn Gcorg- 

Stollens auftrctenden Satteln und Mulden hcrvor.

Auf Grund der unterirdischen Beobachtungen 

diirfte die Langsdorflsche Kartierung an der Tages

obcrflache dahin abzuiindern sein, dafs an Stelle der 

zwischen Kiinigin Marien-Scliacht und St. Margarether 

Schaclit liegenden, etwa 390 ni machtigcn Schieferzone, 

deren Yorliandcnscin bei dem volligen Mangcl an Auf- 

schliisscn iiber Tage nicht nachwcisbar war, mit Thon- 

schiefcm wcchsclnde Grauwacken cinzutragen sind, wie 

sie den bei weitem grofseren Teil der Muldę in der 

Tiefcn Georg- und Ernst August - Stollensohle erfullen. 

Ueberhaupt erscheint es bedenklich, eine solch machtige 

Thoiischieferpartie wie dic vorliegende — mag dieselbe 

auch durch mchrere. hintereinander liegende Faltcn ge- 

bildet sein — innerhalb der Claustlialer Grauwacke an- 

zunehmen, wenn man beriicksichtigt, dafs sclion fiir die 

Posidonomyenschiefer nach v. Groddcck*) dic obere 

Grenze der Miichtigkeit bei etwa 150 m liegt. Einen 

Posidonomycnschicfcrsattel aber an dieser Stelle etwa an- 

zunchmcn, ist nach den unter Tage yorgefundcnen Auf- 

schliissen volIstiindig ausgeschlossen.

Ebenso wic das Liegende des Gangzuges gchćirt auch 

das Ilangcndc desselben sowie die zwischen den einzelnen 

Gangspalten befindlichen Ncbcngestcinsmittel im Berg- 

mannstroster Fclde dem Niveau der Claustlialer Grau- 

wackc an, da iiberall dort feinkiirnige Grauwacken in 

Wcchsellagcrung mit Thonschiefern angetrolTen werden.

Versteinerungcn sind innerhalb der Grauwackenzone 

bis jetzt im Grubenfelde nicht aufgefunden worden; da- 

gegen tritt in dem westlich gelegenen Posidonomycn- 

schicfcr, wclcher gegcnwiirtig von dcm Neuon Tiefbau- 

schacht der Grube Herzog Georg Wilhelm durchtcuft 

wird, Posidonomya Becheri massenhaft auf.

3. D ie  S t o r ungen  des Nebengestcins .

Bei Betrachtung der Storungen, welche das Nebcn- 

gestein erlitten hat, ist zu unterscheiden zwischen den- 

jenigen, welchc mit der Bildung des Gebirgsmassivs in 

Vcrbindung stehen, und solehen, die mit dcm spater 

erfolgten Aufrcifsen der Gangspalten in Zusammenhang 

zu bringen sind.

Zu der ersteren Art von Dislokafionscrsclicinungcn 

ist vor allcn Dingcn die Aufrichtung der Gebirgsschichtcn 

selbst zu rechnen. Nach den Forschungen v. Groddecks 

ist dieselbe auf eine aus Siidost wirkende Ilorizontal- 

kraft zuriickzufuhren, durch welchc die urspriinglich llach 

liegenden Kulmschichten des nordwestliehen Obcrharzes 

in vielc, von Siidwest nach Nordost strcichcndc Sattel 

gefaltct wurden, deren einzelne Fliigel im siidostliehen 

Teil des Gebirges infolge von Ueberkippung eamtlich 

parallel nach Siidost gcrichtet sind, wśihrcnd sic nach 

dcm nordwestliehen Gebirgsrand zu allmahlich eine 

antiklinale und immer flachcr werdende Lage cinnclnncn, 

Inwieweit diese Verhaltnisse fiir das Nebengestcin des 

Burgstiidter Gangzuges zutreflen, ist bereits im vor- 

stchendcn weiter ausgefiilirt worden.

Geologische Kartę des Westharzes, 1884.
*) Zeitsclirift fiir Berg-, Hiitten- und Salinen -Wesen 1873. 

Band X X I. Seite 10.
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Dic Natur dieser grofsartigen Scbichtenfaltungen so

wie das Vcrhalten des daron ergriilenen Gesteins niiher 

kennen zu lcrnen, wurde in den oben angefiihrtcn 

Stollen, wo derartige Erschcinungen in rohen Unirissen — 

meist durch die Ver;indcrung der Eińfallriehtung — vicl- 

fach noch wahrnchmbar waren, durch den die Stofse 

bedcckenden Schmutz unmoglich gemacht. Dagcgcn 

■ bot sich im 36. Streckenąuerschlag Gelegenheit, eine 

dcutlich ausgebildete Falte, deren grofsere Ausdehnung 

und anhaltende RegelmiLfsigkeit eine gcwissc Bedeutung 

fiir den gesamten Schichtenbau vermuten liefs, genauer 

zu studieren.

Begeht man namlich den bei 720 m Teufe gelegenen 

36. Streckenąuerschlag, der vom Schachtc aus in siid- 

westlicher Richtung vorgetriebcn ist, so beobachtct man 

an der rechten, westlichen Strcckenwangc ein verhaltnis- 

niafsig ilaches, an dem entgegengesetzten Streckcnstofs 

aber ein steiles, dem ersteren zugckciirtes Schichtenfallcn, 

bis man schliefslich die einander zufallenden Thonschjcfcr- 

schichten durch eine scliarf ausgcpragte Muldcnwendung 

verbunden. sicht. Der Qnerschlag ist demnacłl bis jetzt 

in der Richtung der Muldcnlinic aufgefahren, sodafe das 

Strcichen desselben, wclches sich nach dem Rifs zu 

h. 4. 5. 12. ergiebt, auch ais dasjenige der Muldcnlinic 

anzunehmen ist; dic letztere liiuft also annahernd parallel 

zu dem an beiden Strcckcnwangen gemessencn Sehichten- 

streichen von h. 4. 5. — und h. 4. 3.12. Die Aehsc der 

Falte (A A) besitzt ein steiles, nach Osten gerichtetes 

Einfallen. (Taf. V I. Fig. 1).

Bei der hohen Plastizitiit der Thonschicfcrsubstanz 

ist die Faltung bruclilos erlolgt. Dagegcn hat im 

Zusammenhange mit den Gleitbcwegungen, welchc dic 

einzelnen Schichten bei dem Zusammcnschub gegen 

einander vollfiihren mufsten und deren Spuren nocli 

jetzt in scharfen, nach der Fallrichtung der Mulden- 

schcnkcl Ycrlaufenden Rutsehstreifen auf den Schicht- 

flachen zu erkennen sind, eine wcitgchendc Schichten- 

aufbliitterung stattgefunden. Dieselbe fallt um so mehr 

ins Auge, ais die zwisclicn den Schichtflachcn klaiTcnden 

Spaltcn nachtriiglich mit Kalkspat ausgefiillt sind, sodafs 

schon aus weiterer Entfernung dic Mnldenbicgung durch 

diese weifsen Schniirchen hervortritt. Eine gleichc 

Ausfullungsmassc weisen ferner vielc winzige Spaltchen 

auf, welchc innerhalb der Schichtmasse nach der im 

Gestcin vorhandencn Spaltungsriclitung — also parallel 

z u den gebogenen Schichtflachen — aufrissen.

Dafs die im 36. Schachtquerschlag vorhandene Muldę 

nicht auch in den hoher liegenden Querschlagcn auf- 

treten kann, hat seinen Grandy darin, dafs dic letzteren 

yom Schachtc aus in mehr siidlicher Richtung zwischen 

h. 3. 1.8. und h. 3. 6. — aufgefahren sind, zu dem 

36. Qnerschlag demnach ostlich liegen, wiihrend die 

Muldenachse ja gegen Westen aushebt. Es kann deshalb 

dort nur der iistliclie, stcile Muldenilngel erscheinen, womit

auch das in diesen Querschlagen gemessene Einfallen 

von 65— 87° ubereiństimmt.

Die das anfgcrichtctc Kulmgcbirgc durchsetzcndcn 

Storungen, welchc innerhalb des Grubenfeldes in weiterer 

Entfernung von den Giingcn beobachtct wurden und von 

dcncri man deshalb annehmen kann, dafs sie mit der 

Gangspaltcnbildimg in naherem Zusammenhang nicht 

stehen, zeichnen sich der Mchrzabl nach ais echtc 

Vcnverfungskliifte, d. h. ais wenige Centimcter miichtige 

und dann mit Rcibungsbreccie ausgcfiillte oder voll- 

standig gcschlosscne Spalten. an denen die Schichten 

scharf und ohne irgend welchc Biegung absetzen.

Dic Kluft(lac'ien zeigten in der Regcl ahnlichc, 

durch Rutschungen hcrbeigefiihrtc Ersclieinungen, wic 

sic auch auf den Schichtflachen vorkommen und beroits 

oben erwiihht sind. Ein trelfliches Beispiel gab auch 

hierfiir wiederum der 36. Sehachtqucrschlag ab. Den 

stcilcn Fliigel der dort auftretcnden Muldę durclischneidct 

eine gcschlosscne, der Muldcnlinic annahernd parallel 

Yerląufende Kluft (B B in Fig. 1 Taf. VI), deren ostliehe, 

unter einem Winkcl von 85 — 90° nach Nordwcst cin- 

fallendc Spaltenwand auf eine Strcckc von 4 — 5 m den 

linken Seitenstofs des Qucrsehlags bildet. Zwei vcr- 

schicdcne Systcme von 8 —10 cm brciten, iłach nach 

den entgegengesetzten Ilimmelsrichtungcn cinlallcnden 

Streifen (aa  und bb  in Fig. 2), durchkrcuzcn sich auf 

dieser Kluftflache, sodafs dieselbe hierdurch in eine An- 

zahl Yon Rhomben geteilt crscheint. Aufserdcm ist eine 

dritte, selir scharf und fein ausgepragte Slreifung vor- 

handen, welchc scnkrecht verlauft und an den oben er- 

wahnten, die aufgcblatterten Schichtilachen vcrkittenden 

Kalkspatschniircn (c c) dcutlich absetzt.

In zwei Fallen konnten auf der Tiefsten Wasser- 

strccke sowie auf dcm Tiefen Gcorg-Stollen innerhalb 

des Posidonomyenschicfcrs Schichtcnumbicgungcn an 

Kliiften wahrgenonimen werden, deren Streichrichtung 

derjenigen der Gcbirgsschichten nahekam; jedocli liefs 

sich aus Mangcl an mehreren Aufschliisscn fiir dieselbe 

Storungserschcinung nicht cntschcidcn, ob hier blofsc 

Schlcppungen der Bander wirklicher Bruchspaltcn oder 

echtc Faltenvenvcrfungcn vorlagen. Ueberhaupt wird 

es beim Oberliarzer Bergbau, wo fypischc Lcitschiehten 

im Nebcngestcin der Gange durchwcg felilen, immer 

seine Schwierigkeit behaltcn, dic letztgcnanntcn Stiirungs- 

erscheinungcn, welchc in der Regel grofsartigc, mafs- 

stabliche Ycrhaltnissc besitzen, siclier zu erkennen.

Zur genaueren Untersuchung aller derjenigen Dis- 

lokationcn, welchc auf einen offenbaren Zusammenhang 

mit dem Aufreifsen der Gangspalten schliefsen lassen, 

wurden in allen, das Ncbcngcstein durchiJrterndcn 

Streeken regelmiifsigc Messungen mit Kompafs und 

Gradbogcn iibcrall da vorgcnommen, wo das Streichcn 

und Fallen der Schichten wesentlichcn Abweichungcn 

unterworfen war.
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Ais eine auffallende, sieli in samtlichcn Schacht- 

ąucrschlagcn mit Ausnahmc des 33. Querschlags wieder- 

holcnde Erscheinung hat sich dabci herausgestellt, dafs 

das Streichen des liegenden Nebengcstcins, sobald man 

sich vom Schachte aus dem Gango niihert, aus h. 3. 4. — 

bis 4. 5. — allmahlich in h. 6. — . — bis 7. — . — iiber- 

gelit, also aus nordost-sudwestlicher Richtung in eine 

ost-westlichó einwendet; der Beginn dieser Umbiegimg 

pflegt sich in den meisten Fallen schon bei 20 — 30 m 

Entfernung voni Liegenden der Ganspalte bemerklich 

zu machen. Dementsprechend zeigt auch das Neben- 

gestcin im unmittelbarcn Ilaiigenden des Bcrgmanns- 

troster Ilangenden Trums bezw. des Ilauptganges — 

sowcit sich hier infolge der mangelnden Aufschliisse zu 

Beobachtungen uberhaupt die Gelegenhe.it bot — ein 

anfangliches Streichen von h. 6. — . — bis 7. —  . — , 

welches indos bei zunehmender Entfernung wieder bis 

auf h. 3. 4. — bis 4. 5. — heruntergeht. Es findet dcm- 

nach im Ilangenden der Gangspalte dieselbe Kriimmung 

der Gesteinssehichten wie im Liegenden slatt. Yon 

den zwischen llauptgang und Spattrum bezw. Hangendem 

Trum. liegenden Gesteinsmitteln behalt das erstere die 

nahe am Liegenden und Ilangenden der Gangspalten 

beobachtcteStreichrichtung von h. 6. — . — bis h. 7 — . — 

bei, wogegen die Schichten in dcm das Hangende Trum 

vom llauptgang trennenden Zwisćhenmittel entweder bei 

einigermafsen rcgclmafsigcrLagerung nach dem Ilangenden 

Trum zu die gleiehe Umbiegung in eine ost-westliche 

Riclitung zeigen, wie sie im reinen Liegenden des Gang- 

zuges hervortritt, oder derartig gefdltelt erscheinen, dafs 

sich schon, wie beispielsweise in den Abteilungsquer- 

schlagen auf der 33., 34. und 35. Strcckensohle auf 

geringe Entfernungcn von 5 — 10 m durchaus abweichendc 

Streichriehtungen ergeben.

Bringt man diese Ycrschiedench, im Liegenden und 

Ilangenden, sowie in den Zwischenmitteln der Gang

spalten beobachteten Streichrichtungeń mit Iliilfe von 

Kompafs und Zulegeplatte zur grundrifclichen Darstellung, 

so erhalt man dic ersichtliche Fig. Nr. 3 auf Taf. V I. Aus 

derselben crgiebt sich dcutlicli, dalś man es hier mit einer 

Schleppung zu tliun hat, welche mit einer aljmahlichen 

Umbiegung der Gesteinssehichten begann und mit einem 

schliefslichen Bruch derselben — dem Aufrcifscn der 

Gangspalten — bei scharfer werdender Knickung endigto. 

Ob liierbei nur eine einseitige Bewegung des hangenden 

Gebirgsteils nacli Westen oder żugleich eine solche des 

Liegenden nach entgegengesetzter Richtung stattgefunden 

hat, liifst sich mit Gewifsheit nicht entscheiden. Nimmt 

man jedoch hinzu, dafs vielfach auf 3— 5 m Entfernung 

yom Liegenden und Ilangenden des Ilauptganges sowie 

der einzelnen Triimcr ein steilcres Einlallen der 

Schichten — also eine Ab- bezw. Aufbeugung der- 

selben in der Vertikalebene — wahrgenommen wird 

(Taf. V I Fig. 4), so kann wolil so yiel mit Sicherheit be- 

hauptet werden, dafs ein Absinken des hangenden Gcbirgs-

teilsnach einer schrag gegen West einfallenden Linie erfolgt 

sein mufs, welche sieli ais Resultante aus der vorwicgcnd 

horizontalen, westlichen und der weniger ausgcbiidcten, 

vcrtikalcn Umbiegungsrichtung der Schichten darstellt. 

Das steilere Einfallen in der Nahe der Giuige ist liierbei 

durch Schleifung des abrutschenden Ilangenden auf der 

liegenden Spaltcriwand hervorgerufen. Da indes infolge 

der jedenfalls yorhandenen, bedeutenden Uncbenheiten 

der Bruchilachcn nur einzelne Teile derselben in eine 

gegenseitige Beriihrung bei dieser Senkung traten, so 

erkliirt sich daraus auch, dafs diese Ab- bezw. Auf- 

biegung der Schichten nicht iibcrall beobachtet werden 

konnte.

Dafs mit dieser Bewegung der Gebirgsteile an den 

Gangspalten bedeutende Verwerfungen des Ncbengesteins 

verbunden waren, ist nur natiirlich und kann an vielen 

Stellen nachgewiesen werden. Besonders dcutlicli tritt 

dies in den Firstenbauen der im Ilangenden liegenden 

Triimcr hcrvor, wo man infolge der geringeren Gang- 

machtigkciten Ilangendes und Liegendes stets neben- 

einander beobachten kann. Fig. 14, Taf. III, zeigt eine 

solche am Bergmannstroster Ilangenden Trum (T, T f) er- 

folgtc Vcr\verfung, durch welche im Ilangenden auf-

- tretende, an ihrerSchichtung leicht erkennbareThonschiefer 

neben diemassig erscheinendenGrauwackcn des Liegenden 

getreten sind.

Es braucht kaum betont zu werden, dafs dic Bildung 

der Gangspalten nicht in derselben einfachcn Weise vor 

sich ging, wie dies im Yorstehendcn geschildert wurde; 

mannigfache Storungen anderer Art mu/sten vlelmchr 

infolge dieser grofsartigen Gebirgsbcwcgung entstchen. 

So wird das liegende Nebengestein, wie dies in allen 

Schachtąucrschliigcn bei der Annaherung an den Gang- 

zug zu beobachten ist, von einer grofsen Anzahl zwrar 

verschieden einfallender, doch aber dem Gange an- 

nahernd parallel laufender Kliifte durchsetzt, die in 

unmittelbarer Niihe desselben von Kalkspat erfullt sind 

und dann ais Triimchen von 5 — 20 cm Miichtigkeit er- 

schcincn. In der Regel findet an ihncn eine Ver- 

anderung des Schichtenfallons sowie ein Wcchsel der 

Streichrichtung in der Weise statt, dafs der dem Gange 

am niichsten liegende Gebirgsteil ein zwischen Stunde

6. — . — und 7. — . — schwankcndes, d. h. mehrost-west- 

lichcs Streichen zeigt, ais die Schichten auf der entgegen- 

gesctztenScite der Kluft (Taf.V I  Fig. 5.) Es findet demnach 

an diesen kleineren Spalten schon eine Verdrehung 

der Gebirgsschicliten in demselben Sinnc statt, wie dies 

bei dem das Aufreiisen der Gangspalten bcgleitendcn 

Vorgange geschah, und sind daher bcide Erschcinungen 

in ursachlichen Zusammenhang zu bringen.

Neben diesen Kliiften stellen sich im liegenden 

Nebengestein des Gangzuges eigcntiimliche Zerriittungs- 

zoncn ein, welche darin bestehen, dafs der Thonschiefer 

auf eine Breite von 20— 30 cm aufserst fein geschiefcrt 

ist und innerhalb dieser Partie die kompliziertesten, bei
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frischęm Anbruch deutlich zu yerfolgćndcn Faltelungcn 

durchmacht; dio Grenze gegen das regelmafsig geschichtetc 

Ncbongestein bilden cntwedcr haarscharfe Kliifte oder 

aber cs ist an der cinen Seite ein wenigo Ccnlimeter 

machtiger, lettenartiger Bcsteg vorhandcn (Taf. V I Fig. 6). 

Aucli an diesen gestiirten Zoncn wird haufig — wenn 

auch nicht so regelmiifeig wie an den vorcrWahntcn 

Kliiften — cino vcrandcrte Streicli- und Fallrichtung der 

beiderscits liegenden Scliichten walirgenommen.

Das unmittelbarc Liegcnde ist auf Entfernungen von 

4— 8 m vom Burgstadter llauptgang bezw. vom Spat- 

trum haufig derartig gestort, dafs von einem rcgel- 

miifsigen Scliichten - Streiclien und Fallen nicht mehr 

die Redo sein kann. Dies zu bcobacbten, bot sieli 

eine passende Gelegenheit auf der 32. Streckensohle 

bei 124 m ostlicli vom Schachtąuerschlag, wo vom 

llauptgang aus auf eine Liinge von etwa G m qucr- 

schliigig in das Liegcnde eingebrochen war. Den einen 

der beiden, zur Gangcbene senkrccht stehendon Stofse 

dieses etwa 3 — 4 m liolien Einhiebcs geben Fig. 1 

und 2 Taf. I I I  wieder, von denen die erstcrc mit Kante I 

direkt an das Licgende des Hauptgangcs anschliefet, 

wahrend Fig. 2, welche mit dcm hervorragcnden Thon- 

schiefcrstiick I I  an Fig. 1 palśt, dic Fortsetzung dieser 

Partie weiter in das Liegonde liinein darstcllt. Vor 

allcm fallt liier eine Anzalil verschieden einfallender 

Spalten (aa, a f a, etc., Fig. 2) auf, an denen augen- 

scheinlich eine Verwerfung stattgefunden hat. Aufserdem 

sind dic Schichten yielfach gebogen und zeistiickelt, 

wobci hauptsąchlich dic dickbiinkigcn, an dem sic durch- 

setzenden Kalkspat leiclit erkennbaren Grauwackcn- 

schichtcn (A, A, etc.) in Mitlcidenschaft gezogen wurden, 

welche infolge ihres sproden Materials unter dcm sie 

beeinllusscnden Druck bald zerreifsen mufsten und dann 

ais cinzelnc Stiieke in dem plastischeren Thonschiefer ein- 

geknetet wurden. Mehr nach dem Gangc zu nimmt der 

Thonschiefer eine immer fcinschicfrigcrc Struktur an 

(Fig. 1), in welcher scharf ausgepriigtc Fiiltclungcn 

walirnchmbcr sind. Dcm Aussehen nach gleicht dieser 

veriindcrte Schiefer Yollkommen demjenigen dor vorer- 

wahnten Zerriittungszoncn und ist, wie dieser, jedenfalls 

das Produkt einer inneren Gesteinsumformung, welche 

in dem normalen Thonschiefer unter Einilufe der dislo- 

zierenden Kraftc erfolgte.

Konmit mit diesem an und fiir sieli schon leicht zerreib- 

lichen, an der Luft schnell verwitterndeh Schiefer Wasser 

in Beriihning, so zersetzt er sich zu einer thonigen, 

lettenartigen Masse und bildet, sobald dieser Vorgang 

am Liegenden der Gangspalten sfattfindet, einen Bcsteg 

oder ein Salband. In der 32. Firste, wo der gestorto, 

schwarzglanzcndo Schicler yielfach im wasserfiilirenden 

Liegenden des Burgstadter Hauptgangcs vorkoninit, Iiefs 

sich diese Erschcinung wiederliolt bcobachten. Inwieweit 

bei dem Ucbergang aus festem Thonschiefer des Neben- 

gestcins in jenen ycranderten, feingeschichteten Thon

schiefer chemische Einwirkungen in Betraclit zu ziclien 

sind, wiirde nur auf Grund cines ausgedchntcn Analyscn- 

matcrials zu entseheiden scin.

Uoberall da, wo derartige bedeutende Storungcn das 

Nebcngcstcin am Liegenden der Gangspalte ergriflen 

haben, ist auch dąs Streichen der Schichten cin von 

dem gcwShnlichen durchaus abweichcndcs; mit dem Ein- 

tritt einer regelmafsigen Lagcrung aiulert sich jedoch auch 

das lotztereund nimmt w-ieder die vorherrschcnde, zwisclien 

h. 6. — . — und 7. — . — liegcnde Richtung an. So wird in 

der Niihe der yorerwalinten Storung auf der 32. Strecke 

cin Streichen von li. 11. 2. 8. abgcłesen, wiihrend sich 

dasselbe boi 50 m weiter wcstlich. wo das Nebcngestein 

am Liegenden des Ganges nicht in dor Weise gestort 

ist, zu h. G. 2. — ergiebt.

Das zwisclien Spattrum und llauptgang liegcnde 

Gesteinsmittcl zoigt zwar auch den Charakter einer 

mannigfach gestiirten Gebirgsmasse, bewahrt jedoch 

immerhin noch eine Ycrhaltnismalsig konstanto Streich- 

und Fallrichtung der Schichten. Es ist ebenso wic das 

licgende Nebcngestein durchzogen von einer Mcngc 

kleineror Kalkspattriimclicn, welclie sieli schleppon, 

kreuzen etc., iiberhaupt allc dic im grofsen bekannten 

Erschcinungen beim Zusammcntrcffen von Gangon wahr- 

nehmen lassen. In der 33. und 34. Strcckonsohlc kcnii- 

zeichnotcn sich diese Trumchen viclfach nicht mehr ais 

cchte, quer durch das Nebcngestein setzende Gangspalten, 

sondern vielmchr ais ausgcfiillte, zwisclien den Schićht- 

lliichcn liegonde Aufblatterungskliifte oder sogenannte 

Lagergiinge. Fig. 3, Taf. III, giebt solclic am Stofs des

34. Schachtąucrschlagos beobachtcte, durch Kalkspat cr- 

fiillte Aufblatterungsspalten (a a) von 6— 9 cm Miichtig- 

kcit in Yerbindung mit einem Quergang (bb) wieder. Aus 

Fig. 4 ist zu ersehcn, dafs dic Aufblattcrung (aa) mit 

mit einer Biegung der Schichten zusammenhangt, wobci 

gleichzeitig cin Bruch (bb) derselben in der Niihe des 

scharfsten Knickes erfolgte; auch liier hat sich in den 

samtlichen Spaltenniumcn spliter Kalkspat abgcsetzt. 

Ais jiingste Bildung ist jedenfalls das auch dicsc Aus- 

fullungsniasson wieder durchsetzcnde Trumchen (cc) 

anzusehen.

Eine scharf ausgepriigtc Transvcrsalschicferung, in 

feincn, dem Gangstreichen parallol laufenden Spaltchen 

besteliond, zorkliiftet don Thonschiefer des zwisclien 

Spattrum und Hauptgang gclegenen Mittels im Ostfelde 

der 35. Sohle derartig, dafs die urspriingliche Schichtung 

durchaus yerwischt und nicht mohr ais solclie zu cr- 

kennen ist. Boi der Niihe des ostlichen Scharungs- 

punktes von nanptgang und Spattrum ist der Grund 

luerfiir wohl darin zu suclien, dafs das sich allmahlich 

ausspitzendc Mittel an dieser Stolic einer viclleicht yon 

beiden Scitcn wirkenden Kompression stiirker ais anderswo 

ausgesetzt war.

In dem das llangende Trum vom Hauptgang trennende 

Nebengesteinsmittel treten allc die im Liegenden vor-
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handenen und erwahriten Dislokationserschcinungcn im 

erliolitcn Mafee-auf. Yor allcni ist dies im Tiefbau der 

Fali, wahrend in den hoheren Sohlen, wo das Mittel- 

trum noch anzutreffen ist, ein regolmafsigercr, wenn auch 

mannigfache Biegungen aufweisender Schichtenbau vor- 

lierrscht. Im Niveau der 28. Sobie boten diese Faltungjełi, 

welche besonders hiiufig unmitlelbar am Liegenden des 

Mitteltrums zu llnden sind, insolern Bemerkenswertes, ais 

hier die Grauwackenschichten — im Gegensatz zu denBeob- 

achtungen im Ijiegenden des Gangzuges — sehr seliarfe 

Kriimmungen brnehlos mitmachen. Fig. 7, Taf. Y I. Es 

hat den Anschein, ais soi hierfiir aufser der Grofse der 

wirksamen Kraft hauptsaehlich noch der Unistand mafe- 

gebend gewesen, dafs die Faltung allmahlich zu standc 

kam, sodafs wolil eine innere Gesteinsumformung, aber 

keine aufserlich bomerkbare Zertriimmerung erfolgte, 

wahrend bei gleieh sprodem Materiał und plotzlichem 

Zusammenschub ein Zerreifeen der Schiehten erfolgen 

mufste.

Die Anfschliisse im hangenden Nebengestein des 

Gangzuges waren leider zu geringe, ais dafs hier allge- 

mein giiltige Beobaehtungen hiitten angestellt werden 

konnen. Soweit es in den Firstenbauen blofsgelegt war 

oder man beim VerfoIgen kleinerer Ausreifser weiter in 

dasselbe eingebrochen haue, zeigte sieli eine verhiiltnis- 

malsig ungestorte Lagerung. —

IU . Die Ausfullung der Gangspalten.

Die Ausfullungsmaśsen des Burgstiidter Hauptganges 

und seiner Triiiner scheiden sich naturgemafe in das 

Ganggestein und die Gangmineralien.

1. D as Ganggestei n .

Das Ganggestein besteht aus den Thonschiefern und 

Grauwacken des Nebengesteins, welche sich von der 

hangenden oder liegenden Spaltenwand in mehr oder 

weniger grofsen Lasten ablosten und in den ollenen Gang- 

raum stiirżtcn, sich dabei viellacji spaltend und zci- 

trummernd. Durch die hier cirkulieręnden Lijsungen, 

welche die Bestandteile der Gangarfen und Erze ent- 

hielten, erlitten diese Bruchstueke eine Yeranderung 

ihrer chemischen Zusammensetzung und damit auch ihrer 

physikalisćhcri Eigenschaften. Die Grauwacke ist miirbe 

geworden, zeigt meist hellgelbliche Farben und fiihlt 

sich fettig an. Ebenso besitzt der Thonschiefer, welcher 

ais Ganggestein bedeutend iiberwiegt, eine mildere Be- 

seliaffenheit und hellcre Farbentone; vor allen Dingen 

aber liifet derselbe jede Schichtung vermissen, wodurch 

er ein massiges Aussehen erbalt und sich von dem 

Thonschiefer des reinen Nebengesteins wesentlich unter- 

scheidet. Wichtig kann dieses Merkmal da werden, wo 

dieses Thonschiefer-Ganggcstein die ausschliefsliche Aus- 

fiillung der Gangspalte bildet und scharf ausgepragte 

Salbander nicht vorhanden sind; sobald man an solchen 

Punkten vom Hangenden oder Liegenden aus den Gang 

anfahrt, hort jedwede Sćhichtiing im Thonschiefer auf

und derselbe zeigt sich dann infolge seiner voran- 

gegangenen Zertriimmerung in der Regel durchschwarmt 

von unziihligen Sekretionsadern aus Kalkspat oder Quarz.

Auf den Spaltungskliiften des im Gangraume liegenden 

Thonschiefers wird oft eine iiufsęrst feine Parallelstreifung 

bemerkt, durch welche die Fliichen einen seidenartigen 

Glanz erhalten.

Nicht zu verwechscln mit diesem Ganggestein sind 

die im Gangraum ąnzutrefTeńden Nebengesteinskliitze

— Schichtenpackete nach Heim*) — , welche gemein- 

hin ais „taube Mittel" bezeichnet werden, da sie im 

Gegensatz zu dem wirklichen Ganggestein meist nur 

wenig zerkliiftet und deshalb auch nicht erz- 

fuhrend sind. Sie besitzen mehr das frische Aussehen 

des unveriinderten Nebengesteins und bewahren durch- 

weg eine deutliche Schichtung, woraus zu schliefsen sein 

diirfte, dafe dieselben nicht in eine sehr langdauernde 

Beriihrung mit den Minerallbsungen kamen, also wolil 

nach teilweise erfolgter Ausfullung der Gangspalte oder 

durch spiitere Aufreifsungen in dieselbe gclangtcn; ihre 

geringere Zertriimmerung weist ferner darauf hin, dafe 

sie nicht tief in die Gangspalte abgestiirzt sein konnen, 

demnach in grofserer Niihe ihrer urspriinglichen Lager

statte zu finden sind, ais das eigentliche Ganggestein.

Solche taubon Jlittel kommen in den Firstenbauen 

zwischen der 28. und 24. Sobie yon einer streichenden Liinge 

bis zu 60 m und dariiber vor.

In Fig. 5, Taf. III, ist ein in der Gangspalte des Spat- 

trums liegendes Ncbengesteinsmittel (A) sichtbar, dessen 

aus Thonschiefern und dickeren Grauwackenlagen (g) 

bestehende Schichten, welche vom Beschauer flach ab- 

fallcn, durch die Stofefliiche in horizontaler Lage ge- 

schnitten werden. Zu beiden Seiten dieses 1 — 1,3 m 

breiten Mittels sind Spalten aufgcrissen, in welcben sich 

Kalkspat und Bleiglanz abgcsetzt haben, wahrend das 

Trum mehr nach dem Hangenden zu, wo hauptsaehlich 

Thonschieferbreccien die Gangspalte erfiillcn, allmahlich 

taub wird. Berlicksichtigt man, dafe dic Schichten des 

liegenden Nebengesteins dieselbe flachę Lagerung wie 

diejenigen des Mittels besitzen, so scheint hier einer 

derjenigen Pallo yorzuliegen, in welcben das letztere 

z war von einer der Spaltenwande losgcrissen ist, doch 

aber seine anfangliche Lage mehr oder wreniger bei- 

biihalten hat.

Fig. 6, Taf. III, stellt einen Teil des bei 50 m ostlich 

vom 34. Schaclitąucrschlag beginnenden, aus Thonschiefern 

undGrauwackenschiefern bestehenden Gesteinsinittels(M in 

Fig. 2, Taf. V) dar, welchcs den an dieser Stelle machtigen 

Gangraum des Spattrums auf eine Liinge von 40 m 

und eine Breite Yon 8 m erfiillt. Die Schichten des- 

selbcn fallen — im Gegensatz zu dem steil stehenden 

Nebengestein des reinen Liegenden — unter einem

*) Heim u. de Margerie: Die Dislokationen der Erdrinde.

Ziirich 1888, S. li.
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Winkcl von 12n nach Siiden ein und sind durchschwarmt 

von unzahligcn, in der Richtung des Spattrums ver- 

laufenden, schmalen Triimehen, deren Ausfiillung durcli 

Blciglanz und Quarz diesen kolossalcn Schichtcnklotz 

abbauwiirdig macht; die Flachen jener erzfiihrendcn 

Kliifte, an denen das Gestein zu brcclien pflogt, sind 

im Bilde dcm Beschauer zugekehrt. Fafst man dic im 

Liegenden des Mittels durchsetzende Spaltc (b) -wieder 

ais besonderes, dem Spattrum (s) zuscharendes Triimehen 

auf, so bildet diese Nebcngcsteinsmasse bereits den 

Uebergang zu den griifseren, die cinzclnen Triimcr vom 

Hauptgang trennenden Zwischenmittel.

Zu den eigentlielien Ganggcstcinen, wclche an der 

Ausfiillung der Spalten teilnclunen, gehiirt schlicfslieh 

noch der „schwarze, bituminose Gangtlionschiefer", von 

den Berglcuten „Gangtlionschiefer" schlechthin genannt. 

Ueber densclben ist bereits eine so reichlialtige 

Littcratur *) Yorliandcn, dafs es hier nur noch criibrigt, 

auf das allgcmcino. Yorkommen desselben in den 

Bergmannstroster Grubenbaucn hinzuweisen.

Im Gcgensalz zur Mehrzahl der iibrigen Oberharzer 

Gruben tritt der Gangtlionschiefer im Bergmannstroster 

Fclde nur sehr untergeordnet in Partiecn bis zu hoclistens 

1,5 m Breite auf, welche rcgelmiifsig parallel zur Gang- 

ebene abgclagert sind. (Fig. 13, Taf. I I I :  A.) Sehrhiiufig 

umschlicfeen diese milden, schwarzglanzenden Schiefer- 

massen, in denen unendlieh vielc, mit Streifung vcr- 

sehene Rutschfliichcn zu finden sind, dem Nebengestcin 

entstammende Stiickc von Grauwacke oder Thonschicfer; 

auch sind dieselbcn yielfach von Kalkspatiidcrchen (b) 

durchzogen, welche die Ausfullungsmasse der krumm- 

flachigen Spaltungskliifte des Gangthonschiefers bilden 

und deren Querschnittsfiguren daher iiufserst unregelrhafsig 

und meist gebogen erschcinen.

Die physikalisclien Eigcnschaften des Gangthon- 

schiefers sind dieselben wie diejenigen des oben. be- 

scliricbenen, ycranderten Tlionschicfers aus den gestorten 

Nebengesteinspartieon am Liegenden des Hauptganges. 

Zwischen beiden Gesteinen besteht indes e in  Ilaupt- 

unterschicd, welcher sieli dem Beobachter iminer wieder 

aufdńingt und zu einem gewissen Sclilufs auf die Ent- 

stehung derselben berechtigt. Der Gangtlionschiefer 

bricht niiinlich stets in linsenfórmigen Stiickcn, ist yollig 

yerworren gescliiefert und zeigt iiberall eine scharfe 

Begrenzung gegen das iibrige Ganggestein; der ver- 

iinderte Schiefer des Nebengesteins lafst eine regel- 

miifsige, wenn auch iiufserst feine Scbieferung, in welcher 

selbst kleinere Faltchcn dcutlicli zu yerfolgen sind, er-

*) v. Cotta: Ueber den sog. Gangtlionschiefer von Clausthal, 
Berg- nnd Hiittemnannische Zeitungfl864, S. 392. — v. Groddeck : 
Ueber die Erzgiinge des nordwestl. Oberharzcs, Zettsrhr. d. d. geol. 
Gesellschaft 1806, S. 728. — Gericke: Doktordissertation: Ueber 
die Gangtlionschiefer etc., Gottingen 1868. — v. Groddeck: Ent- 
gegnimg, Zeitschrift d. d. geol. Gesellschaft 1869, S. 499. — 
v. Groddeck: Stndien uber Thonschiefer. Gangtlionschiefer nnd 
Sericitschiefer, Jahrbuch d. geol. Landesanstalt 1885, S. 1.

kennen und gelit allniahiich in den normalen Kulmtlion- 

scłiiefer iiber. Es mag daher der Gangtlionschiefer wohl 

nach der Ansicht v. Groddecks aus einem bei Auf- 

reifsung der Gangspalten durch Reibung gebild<!ten, 

feinen Thonschieferschlamm entstanden sein, welcher den 

Gangraum teilweise erfiillte und innerlialb desselben 

gescliiefert wurde; wiihrend die im Nebengestcin auf- 

tretenden gestorten Schiefermassen das Ergebnis einer 

Gesteinsumformung in den fest ans t ehenden  Thon- 

schiefern sind. Die chemischen Umanderungen, welche 

die Gangtlionschiefer der Oberharzer Erzgiinge bei ihrer 

Entstehung aus den Kulmthonschiefern erfahren haben, 

bestehen nach den Untersuchungen v. Groddecks vor 

allcm in einer Verminderung des Eisenoxydul- und 

IMagncsiagchaltes.*)

Dic auf den Gruben Konigin Charlotte bei Claustlial 

und Gnade Gottes bei Grund massenhaft anzutreffenden 

und bereits mehrfach beschriebenen „bunten Gangthon- 

schiefcr" fchlen im Bergmannstroster Gcbiet giinzlich.

2. D ie  Gangminera l i cn .

Unter den Gangmineralicn, welche neben den Gang- 

gesteincn die Ausfiillnngsmasse des Burgstiidtcr Ilaupt- 

ganges und seiner Triimcr ausmachen, sind dic drei 

Gangarten Kalkspat, Quarz, Spateiscnstein, sowie ferner 

die Erze zu unterscheiden, von denen silberbaltiger 

Blciglanz, Zinkblende, Kupferkies, Schwefelkies und 

Zundererz gefunden wird.

Da das Yorkominen dieser Mincralien bei dcm spar- 

lichcn Auftrcten von Drusenraumęn und daher auch von 

Krystallen in mineralogischer Bezicbung wenig 

Interessantes bictct, so soli hier nur noch des im all- 

gemeinen selteneren Zundcrerzes gedacht werden. Das

selbe tritt in loekeren, filzartigcn Lappchen von heli- 

roter bis schwarzriitlicher Farbę auf und besitzt nach 

Riising •*) eine dem Zinkcnit am niiclisten stehende 

Formel (Pb4 SbG S17), wonach es ais ein Bleispiefsglanz 

anzusehen ist. Es hat sich in den auf dem Ilauptgange 

betriebenen Firstenbauen zwischen der 31. und 26. Sobie 

ausschliefslieh innerhalb klciner Ilohlraume gefunden, 

deren Wiinde ein eigentumlieh zerfressenes Aussehen 

besafsen und darauf hinwiesen, dafs hier ein Liiseprozefs 

durch Wasser im Spiele gewesen ist. Beriieksichtigt 

man ferner, dafs in diesen Teufcn neben dem.gewohn- 

lichen, grobglanzigen yielfach ein feinkorniger, antimon- 

haltiger Blciglanz vorkoinmt, so erscheint es naheliegend, 

dafs derselbe yiclleicht durch kohlensiiurehaltige Wasser 

in Losung gefiihrt wurde und sich hlcraus das Zundererz 

ais sekundares Minerał in den Ilohlriiuinen abschied.

Yon den Erzen sind ferner Kupferkies und Schwefcl- 

kics von durchaus untergeordneter Bedcutung, da sie 

niemals in derben, gewinnbaren Massen, sondern ais 

Fiinkchen hin und wieder fein in der Gangmasse ver-

*) v. Groddeck: Studien uber Thonschiefer etc., Jahrbuch der 
geologischen Landesanstalt 1885, S. 10.

**) Rosing: Ueber das Clausthaler Zundererz, Bd. 30, S. 527,
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teilt auftreten. Ebenso komnit Spateisenstein, welcher 

hier zu don Gangarten gestellt ist, nur in scbinalcn, 

sich gewohnlich bald wieder auskeileńden Schńurchcn 

bis zu etwa a cm Machtigkeit oder in kleincn Nestern vor.

3. D ie  Begrenzung der Erzmi t tel .

Fiir den bergmarinischen Betrieb von hervórragender 

Wichtigkcit ist die Form der in den Giingcn aufsetzenden 

Erzmittel. Wie aus Tafel V II hervorgeht, welchc 

dic Baue auf dem Burgstadter Hauptgang im Seigerrif9 

darstellt, setzt das von den Gruben Dorothea und 

Karolinę seinerzeit gebaute und durch seine Ergiebigkeit 

so ausgezeichnete Erzmittel von 350 bis 420 m 

stręichender Ausdchnung sehr steil nach Westen ein- 

fallend bis etwa zur 26. Sohle oder 410 m unter Tage 

nieder. Von hier ;ius schiebt der Erzfall unter flach 

westlicher Neigung in das Bergmannstrostcr Gebict hin- 

iiber, wo bei 585 m unter Tage — im Niveau der 

32. Streckc — eine Langenerstreckung des Mittels von 

300 m gemessen wird und ein Wechsel des Erzfalles 

aus seiner bislierigen Richtung in eine steil nach Ost 

einfallende stattfindet. Durch die 34. Feldortstrccke ist 

neben diesem Ilaupterzmittel noch ein weiter ostlich 

gelegenes aufgeschlossen worden, so dafs hier das bau- 

wiirdigc Feld eine Lange von 400 m crreicht. Auf 

der 36. Strecke liaben die Aufschlufearbeiteu ihr Ende 

noch nicht erreicht.

Von eigentiimlicher Begrenzung sind die im west- 

lichen Feldesteil auftretenden, von der gewerkschaftlichen 

Grube Neue Margarcthe seinerzeit gebauten drei Erz

mittel (A, B, C), auf welche die Bezeicbnung „Erz- 

siiulen" Anwendung finden konnte.

Der Erzfall des Bergmannstroster Hangenden Trums 

ist yon der 24. bis zur 32. Streckensohle flach nach 

Westen geneigt, um dann von hier aus — ebenso wie 

dies im Ilauptgange der Fali ist — cin steil nach Ost 

gerichtetcs Einfallcn anzunehmen. Da die streichende 

Lange dieses Erzmittels, welche auf der 32 Sobie noch 

220 m betriigt, im Niveau der 34. Strecke bereits bis 

auf 140 m abnimmt, die Aufsehlusse in der 35. und

36. Sobie aber bis jetzt noch weniger befriedigend aus- 

gefallen sind, so steht zu befiirchten, dafs die untere 

Spitze des Mittels bald erreicht sein wird.

DasSpattrum ist zum ersten Małe in der 33. Strecke 

erzfiihrcnd angetroflen, so dafs die obere Spitze des 

Mittels zwischen dieser und der 32. Sohle oder zwischen 

614 und 585 m Teufe liegen mufs. Im Osten setzen 

die Erze des Spattrums bis an den Scbarungspunkt 

desselben mit dem Burgstadter Hauptgang heran, nach 

Westen zu enden dieselben dagegen auf der 33. Sohle 

bei 64 m ostlich vom Schachtquerschlag und auf der

35. Sohle bei 31 m westlich voii dcmselbcn; es nimmt 

demnach die Langenerstreckung des Erzmittels, welche 

sich in der 35. Streckensohle bereits auf 142 m belauft, 

nach der Teufe hin wesentlich zu.

4. D ie V er t c i l un g  der Ausf i i l l ungsmassen im 

G an g r au  m.

Ein auffallender Unterschied der Ausfullung des 

Burgstadter Ilauptganges in der Streicliriclitung besteht 

darin, dafs im Osten des Feldes dic Ganggesteine vor- 

herrsehen, wodurch die Firstenstofsc liier cin scheinbar 

weniger frcuudliches Aussehen erhalten, wahrend sich 

nach Westen zu ausschliefslich derbe Kalkspatmasscn 

einstellen. Die Grenze zwischen beiden Ausfiillungs- 

massen, welche sich infolge der Ucbergange unter den- 

selben selbstverstandlich nicht scharf ziehen liifst, riiekt 

nach der Teufe zu immer mehr gegen Wet ten vor, so 

dafs dieselbe auf der 35. Streckensohle bei 40— 70 m 

ostlich Yom Schachtqucrschlag liegt, sich in der oberen 

Sohlcn dagegen der Dorotliecr Markscheidc naliert. 

Innerhalb dieser verschiedenen Gangmassen endet das 

Erzmittel in durchaus abwcichcnder Weise. So spitzt 

sich dasselbe nach Osten zu in der Regcl keilartig am 

Liegenden des Ganges aus; im Kalkspat indes, welcher 

die Erze meist in ziemlich gleicliinafsiger Vcrtcilung 

enthiilt, nehmen diese allmahlich der Menge nach ab, 

bis schliefslięh die Grenze der Bauwiirdigkeit erreicht 

ist. Deslialb 1'iih'rt auch der Burgstadter Hauptgang 

im westlichen Feld, trotzdem er dort nicht mehr gebaut 

wird, immer noch Erze, wahrend dćrselbe im Osten des 

Erzmittels iiberall da, wo er untersucht ist, Arollstandig 

taub angetroflen wurde.

Fiir das Bergmannstroster Hangende Trum trilTt das 

iiber den Hauptgang Gesagte cbenfalls zu. Das Spat- 

trum unterschcidet sich dagegen hicrvon insofern, ais 

dasselbe bis zur 33. Strecke, abwarls allein durch Kalk

spat ausgefiillt wird, Ganggestein aber erst in den erz- 

fiihrenden Particen der tieferen Sohlen anzutreffen ist.

Das in den verschiedenen Teufen wechselnde Vcr- 

lialtnis zwischen den Erzen und der ubrigen Aus- 

liillungsmasse der Gangspalten zahlenmiifsig auch nur 

annahernd auszudriicken ist unmoglich, weil es hierzu 

an genaucrer Unterlage fehlt. Es bleibt namlich der- 

jenige Teil der hereingewonnenen Gangmassen, welcher 

ais taub erkannt ist, zum Zwecke des Versatzes in den 

Grubenraumenzuriick und entzieht sich sojederBerechnungi 

Im allgemcinen liifst sich sagen, dafs dic Erze des 

Dorotliecr Mittels, also der oberen Teufen, mehr stuffiger 

Natur waren und einen grofseren Teil der gesamten 

Gangausfiillung ausmachten ais in den Bauen der Grube 

Bergmannstrost, wo zumeist nur mit den Gangarten 

oder dem Ganggestein yerwaclisenc Erze, sog. Schur- 

und Poclierze, auftreten. Am rćichsten erwies sich das 

Erzmittel des Bergmannstroster Feldes in der 30. Firste 

bei 490 bis 519 ni unter Tage, wahrend dasselbe weiter 

nach der Teufe zu allmahlich an Ergiebigkeit abnahm 

und erst in der 35. bezw. 36. Sohle wieder hoffnungs- 

vollere Anbruchc ergab. Eine Beobachtung von all- 

gemeinerer Bedeutung, welche sich beim Befahren der 

Firstenbaue immer wieder von neuem aufdrangt, besteht
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darin, dafs sieli dic feichsten Erze stets in den liegonden 

Gangpartieen vorfinden.

Dafs der Silbcrgehalt des Bleiglanzes, wio dies auf 

andoren Oberharzer Gruben bereits mehrfach hervor- 

getreten ist, nacli der Teufe zu allinahlich abninimt, 

scheint nach den dem Verfasser zu Gebote stehenden 

Analysen auch fiir dic Erze der Grube Bergman.nstrost 

zuzutrefTen. Danacli sinkt der Gelialt an Silber, auf 

60° Blei berechnet, in den Erzen:

1. des Burgstadter Ilauptganges bei 26 ni Teulen- 

unterschied von 0,0889° auf 0,0609°,

2. des Mittcltrmns bei 125 m Teufenuntcrschied von

0,0865° auf 0,0522°..

3. des Bergmannstroster Ilatigendon Trums bei 26! in 

Teufonuntorschied von 0,0732° auf 0,0467°.

Indessen ist hierbei wohl zu bepicksicbtigen, dafs 

die yorliegendcn Analysen, wenn auch mit sorfiiltig 

ausgewahltcm, mogliehst reincn Bleiglanz enthaltendein 

Materiał, so doch immerhin nur mit einer einzigen 

Stoffprobe angestellt sind und daher auf eine allgemeine 

Giiltigkeit keinen Anspriich haben konnen,

Ein ausgepriigter Weehscl der Mineralfiihrung in 

der Fallrichtung der Gangspalten findet itisofern statt, 

ais mit wachsender Teufe sowohl im Burgstadter Haupt- 

gang ais im Bergmannstroster Hangenden Truni der 

Kalkspat mehr und melir durch Quarz und der Bleiglanz 

v i cl fach durch Zinkblende ersctzt wird. Wahrend noch 

in der 32. und 33. Firste Zinkblende nur vereinzelt 

und dann mehr nach dem Iiangenden der Gangspalten 

zu auftritt, liegt dieselbe bereits im Niveau- der 34. 

und 35. Sohle, also bei 649 und 685 m Teufe, ebeńso 

wie der Bleiglanz mehr oder weniger gleichinafsig im 

gesamten Gangrauiri verteilt und scheint sogar gcgeniibcr 

dem letzteren der Menge nach etwas zu iiberwiegen; 

in der vor kurzem in AngrilT genommenen 36. Abbau- 

firste ist letzteres fraglos der Fali. Dafs dieses Vor- 

kommen der Zinkblende in griifseren Teufen nicht nur 

ein lokales, allein auf die Grube Bergmannstrost be- 

sebranktes ist, beweist der Umstand, dafs dieselbe Er- 

sebeinung auch im Felde der etwa 900 m westlieh 

gelegenen, ebenfalls auf dem Burgstadter Zuge bauenden 

Grube Herzog Georg Wilhelm beobachtet wird.

• Eine Ausnahme beziiglich dieses Auftrelens der 

Blende macht das Spattrum, in welchem sich auch 

in den grofsten bis jetzt erreichten Teufen neben den 

Gangarten und Ganggcsteinen ausschliefslich Bleiglanz 

sowie lun und wieder in feinen Kornchen Kupferkies 

vorfindet. Sehr deutlicb tritt diese Verscbiedenartigkeit 

der Ausfiillung an dem ostliclicn Scharungspunkt des 

Spattrums mit dem Burgstadter Ilauptgang hervor, wo 

die auch durch ihre Struktur hiiufig voneinander ab- 

weichenden Ganginassen beider in der Regel auf eine 

Liinge von mebreren Metern scharf nebeinander her- 

laufcn, bis sich schliefslic.il diejenigen des Spattrums 

allmahlich ausspitzt. Die Grenze zwischen den ver-

schiedenen AusfiiHungsinasscn wird an diesen Stellen 

meist durch ein parał lei der Fallrichtung gestreiftes 

Schlechte gebildet Alles dieses scheint darauf hin- 

zudeńtcn, dafs die Gangspalte des Spattrums spiiter 

aufrifs und ausgefiillt wurde ais diejenige des Ilaupt- 

ganges; dafs dieses Iriiher gesehali. ist wolil kaum an- 

zunehmen, da ja das Spattrum ein nicht zu verkennendes 

Bogentrum des Ilauptganges ist.*)

Ob ahnliche Verhaltnisse an den Scliarungspunkten 

des Bergmannstroster Hangenden Trums un<J des llaupt- 

ganges yorliegen, war festzustellen nicht moglich, da, 

wie bereits oben erwahnt, die Eizfuhrung des ersteren 

nie bis an don Ilauptgang heransetzt und cs deshalb 

hier auch an Aufsęhliissen fchlt. 'Wo solche vorhandcn 

gewesen sind, sollen nach Angabe der Betriebsbeainten 

die Ausfiillungsmassen beider Spalten wie ineinander 

geflossen crschcinen, was auf eine gleichzeitige Bildung 

derselben schliefsen liefse und auch mit der Gleich- 

artigkeit ihrer Mineralfiihrung wrohl zu ycreinigen sein 

wiirde.

5. D ie  Texturvorhi i l tn i sse der Gangar ten  

und Erze.

Die verschiedenen in den Oberharzer Gangen sich 

yorfindenden Texturen der Gangarten und Erze sind 

bereits durch v. Groddeck so ausfuhrlieh und zutreffend 

gescnildert worden,**) daife hier nur noch hinzugefiigt 

werden soli, welche derselben im Bergmannstroster Gcbiet 

hauptsachlich ausgebildct sind, bezw. welche Besondcr- 

heiten daselbst noch hinzutreten.

a) D ie  massige Textur.

Am vcrbreitetsten ist die massige Verwachsung, 

welche darin. besteht, dafs Erzmasscn von yollig unregel- 

maTsiger Begrenzung in den Gangarten zerstreut liegen. 

In Fig. 13, Taf. ID  ist diese Art der Verwachsung 

zwischen Bleiglanz und Kalkspat zu bcobachten, denen 

sich in grolseren Teufen noch Zinkblende beigescllt.

b) D ie  eben l agenformige Textur.

Die eben lagenformige Verwachsung, welche so aus- 

gezeichnet in den Bandcrzen der Naelibargrube Herzog 

Georg Wilhelm heryortritt, findet sich auf Grube Berg- 

mannstiost nur sehr gering entwickelt. Fig. 5, Taf. III, 

zeigt diese Textur an einem Firstcnstofs des Spattrums 

in den links yon dem Nebengesteinsmittel A befind- 

lichen Erzpartiecn (a), deren Bleiglanz sich an den 

Wanden der gebildeten Spalten zuerst in Krnsten absetzte, 

worauf dann Kalkspat den iibrigen Teil der HoliIraunic 

eriullte.

Ferner liefe sich eine Art lagenfórmiger Textur, 

allerdings ohne jede symmetrischc Anordnung der ein-

*) Bei den jiingcren Aufschlussen liat sich auf der 36. Strecke 
im Spattium ebenfalls Zinkblende eingestellt, sodafs die Griłnde 
fiir die obeu aufgestellte Yermutung schwMiden, fslls man nicht 
ein spateres nochmaliges Oeffnen der Gangspalte des Spattrums 
in der Teufe und damit eine Einfilhrung der Biende annehraen will.

**) Zeitschrift der Deutschen geol. Gesellschaft. 1866. Ed. X V III 
S. 739.
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zclnen La gen, in der 34. Firste des BęVgmannetroster 

Hangenden Trun||wahrnehmen(Fig.7 ,Taf.III). DieGang- 

inasse am Liegenden (rechts!) der durchschnittlich 00 cni 

nlaćłi tigen Spal te, welche ein seigerfasEinfallen zeigt; besteht 

hier aus derbem, kjęine Thonschieferbreccicn (a) fiihrcnden 

Kalkspat, darauf folgt eine mit diesem verwachsene 

Bleiglanzpartie, dann eine sehmalcre Zinkblendesćbnur 

und schliefelich Quarz, deśfen feine Lagen an ihrer 

helleren oder dunkleren Schattierung deutlicli zu 

unterscheidcn sind. Um die einseitige Ausbildung der 

Mineralkruśten von einer der Spaltenwande aus zu 

erklaren, mulk angenominen werden, dafs wiilirend 

der Ausscheidung der Gangmassen aus ihren Dosungen 

Bewegungen des hangenden oder liegenden Gebirgsteiles 

erfolften, wodurch die urspriinglich an heiden Kluft- 

ilachen symmetrisch abgesćhicdenen Lagen gegencinańder 

versclioben wurden. Auf einen derartigen Yorgang weisen 

auch die in der Ausfullungsmassc vorhandenen, der Gang- 

ebene parallel laufenden Kliifte (h) lun, welche wasser- 

fuhrend sind und infplgedossen das in der unniittelbarcn 

Nahe der Gangspalte befindliclie Gcstein bestandig fcucht 

erhalten, dasselbe erscheint daher in Figur 7 dunkler 

ais das vom Trum weiter entfernte trockene Nebengestein.

3. D ie konzent r i sch l agenformige Textur.

Die konzentrisch lagenformige Textur ist in den 

Ringel- oder Kokardenerzen der Grube Bergmannstrost 

sehr Yollkommen ausgebildet. Dieselben treten ver- 

einzelt in den hangenden Partieen samtliclier Erzmittel 

auf, hauptsachlicli aber sind sie an den westlichen Enden 

derselben sowohl in der 34. wie 35. Sobie anzutreffen, 

wo sie vor allem im Bufgstadter Ilauptgang die fast 

ausschliefslichen Triigcr der metallhaltigen Mineralien sind.

Figur 8 giebt das Bild eines Abbaustofses aus 

diesem Teile des Ilauptgangcs wieder. Die Kerne der 

hier sichtbaren Ringclerze werden durch scharfkantige 

Thonschieferbruchstiicke (a) oder unregelmiifsig begrenzte 

Kalkspatblocke gebildet, welch’ letztcre ontweder aus 

derben, reinen Massen (b) bestehen, oder eine Anzahl 

winzig kleiner Thonschieferbreccicn enthaltcn (c). Die 

Uinhiillung dieser Kerne ist yon innen nach aufsen zu- 

sammengesetzt aus aufeinander folgenden Lagen von 

Quarz, Bleiglanz, Quarz, Bleiglanz, Zinkblende; ais letzte 

Ausfullungsmassc zwischen diesen Ringelerzpartieen 

findet sich meist Kalkspat (d), zuweilen auch Quarz. 

Von den beiden Quarzlagen. deren Mineralaggregate 

radial strahlig zur Oberfliiclie der Bruchstiicke zu stehen 

pflcgcn, fehlt die eine haufig ganzlich, ebenso ist tcil- 

weise nur eine der beiden Bleiglanzkrusten entwickelt.

Es liifst sich dalier an diesen Ringelerzen folgende 

Mineralsuccession unterscheidcn: 1. iilterer Kalkspat des 

Kernstuekes, 2. alterer Quarz, 3. Bleiglanz, 4. Zinkblende, 

5. jiingercr Kalkspat oder Quarz der Ausfli 11 ungsmasse. 

Yon den beiden Scbwefelungen hat sich hiernach Zink

blende zweifelsohne zuletzt abgeschicden, da sie aus- 

nalmislos den Bleiglanz umschliefst. Auffallend ist noch,

dafs sich Kalkspat, wie dies bereits durch v. Groddeck 

beobachtct ist, nie ais Umhtillungslage der Ringclerze 

vorfmdet. Soweit Kalkspat in den Kernen derselben 

auftritt, hat er sieli jedenfalls nicht an Ort und Stelle, 

sondern in hoher gelegenen Teilen der Gangspalte ge

bildet, durch deren wiederholtc Aufrcifsung eę dann 

spater dort losgerissen wurde und in die tieferen, mit 

Minerallosungen erfiillten Raume fiel. Aufser den er- 

wahnten unregclniafsigcn Massen findet man zuweilen 

auch scharf abgegrenzte Spaltungsstiicke von Kalkspat 

ais Kerne der Ringclerze. Yon dem rein weifsen Kalk- 

Śpat der letzten Ausfiillungsmasscn unterschcidęt sich 

der im Inneren der Erzringe befindliclie in der Regel 

durch seine etwas ins Gclbliche spielcnde Farbę.

Wo im Bergmannstroster Hangenden Trum die kon

zentrisch lagenformige Tcxtur angetroffen wird, ist im 

Gegensatz zu dem Vorkommen des Ilauptgangcs Quarz 

nicht Umhiillungskruste, sondern ais letzte Aus- 

fiillungsmasse vorhanden, sodafs hier eine Altersfolge 

von Bleiglanz, Zinkblende und Quarz zu erkennen ist. 

Die von Mineralkruśten umschtossenen ThonSchiefer- 

bruchstiicke, welchc eine Ausdchnung von 1,5 m 

und dariiber crreichen, sind mit ihrer Liingsachse 

parallel der Fallrięhtung des Hangenden Trums ange- 

ordnet und meist von einem ausgcdehnten, mit Quarz 

und Erzen erfiillten Spaltennetz durchzogen.

Die rorstehend b.ęschriebęncn Ringclerze aus dem 

westlichen Felde des Burgstiidter Ilauptgangcs nchmen 

nicht etwa dic gesamte Gangmachtigkeit, sondern nur 

eine 3 —5m brcite Zone am Liegenden ein; nach dem 

Hangenden zu yerliert sich die Erzfiihrung al Imali li cli 

und cs stcllen sich schliefslich Thonschieferbreccicn ein, 

welchc ohne jede weitere Mineralumkrustung direkt in 

den derben Kalkspatmassen eingebettet liegen. Fig. 9, 

Taf. III, zeigt derartige Thonschieferbreccicn von ver- 

schiedenster Grćiise aus der hangenden Gangpartie. Die 

durch v. Groddeck zuerst crwiihnte Thatsache,*) dafs 

diese Bruchstiicke ebenso wie die Kcrnmasscn der 

Ringclerze sich nur hochst selten beriihrcn, bestatigt 

sich auch hier wieder und mag mit ihm auf die bei 

der Abscheidung der Gangmincralicn wirksam werdende 

Krystallisationskraft zuruckgefiihrt werden, durch welche 

die anfangs in Forin eines Ilaufwerks zusammenliegenden 

Bruchstiicke auseinander getrieben wurden.

Zwischen solchen tauben Breccienpartieen treten 

vielfach im Kalkspat eigentiimlich gebogene Bleiglanz- 

und Blendj|chnurchen auf, welche indes nur zum ge- 

ringsten Teile volIig gcschlosscne Ringe bilden (Fig. 10, 

Taf. III) . Diese Erzmassen liabcn das Aussehen von 

Ringelerzen, unterscheidcn sich aber von denselben 

dadurch, dafe sie nie einen deutlich abgegrenzten Kern 

besitzen; der im Innern dieser flach gekriiminten und

*) Zeitschr. der Deutschen geol. Geseilscliaft 1866. Bd. XV III
S. 738.
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nach einer Seite geoffucten Erzlagen befindliche Kalk

spat geht Yielniehr in denjenigen iiber, welcher diese 

Krusten auch auf der konvcxen Seite umgiebt. Es liaben 

sich daher diese Art llingelerze nicht durch Anschiefscn 

der Jlineralicn um einen fremden, in der Losung 

schwimjnenden Korper, sondern wolil eher in der Weise 

gebildet, dafs sieli die Massen — wie man dies auch 

bei kiinstlich sich abschcidendcn Salzen beobachtet — 

in traubigen Formen mit vieli'achen kugeligeri Auswiichsen 

absetzten, wozu ja die zwischen den Thonśćhieferbruch- 

stucken bcfindlichen, weit yerzweigten Raume genugsam 

Gelegenheit boten. Duninach wiirden diese llingelerze 

bereits einen Uebergang zur eben lagenlormigen Yer- 

wachsung bilden.

IV . Wiedoraufreifsungen dor ausgefullten Gang

spalten.

Wiihrend der Auslullungsperiode der Gangspalten 

miissen bedeutende Zertriimmerungen sowie spiitere Auf- 

reifsungen der bereitś gebildeten Ausfiillungsmassen 

vielfach stattgefunden haben. Das beweisen nicht nur 

die Bruchstiicke anderswo entstandener Gangarten und 

Gangbreccien in den Kernen der Ringelerze, sondern 

auch die in der Gangmassc iiberall anzutreflenden feinen 

Kliifte, vom Bergmann „Schlechten" oder „Sehlichtcn" 

genannt.

Diese Schlechten haben meist ein ahnlichcs Streichen 

und Fallen wie dic Lagerstiitte und sind grofstenteils 

von Rutschstrcifen iiberdeckt, welche indes auf den 

einzelnen Flachen nur sclten eine iibereinstininiende 

Neigung und Richtung zeigen, ein Zeichen dafiir, dafs 

die Yerschiedenen Teile der Gangmassc giinzlich vón 

einander abwąifchcnde Gleitbewegungen vollfiihrt haben. 

Bei giinstigen Aufscliliissen lassen sieli haufig noch die 

zusammengehorigen Stiicke der durch solche Schlechten 

auseinander gerissenen Erzmassen oder anderer, an ihrer 

besonderen Form erkennbarer Gangpartieen in den Firsten- 

stofeen auflinden.

In Fig. 5, Taf. III, sind an einem Abbaustofs des Spat- 

trums vier, einander parallele Schlechten (s) sictitbar, 

dereń Streichen — entgegen dem sonstigen Auftretcn 

solcher Kliifte — ungelahr senkreclit. zu demjonigen des 

Trums verlauft und ebenso wie ilir Einlallen demjenigen 

der Schichten des benachbarten Nebengesteinsmittels 

nahekommt. Es sind daher diese Schlechten wolil an 

den Schichtflachen des letzteren aulgerissęn, was auch 

Yollig erkliirlich erscheint, da hier ja der wirksamen 

Kraft der geringstc Widerstand entgegengesetzt wurde. 

Die treppentormigen Verschiebungen, welche dic einzelnen, 

zwischen den Schlechten liegenden Teile der Cangmasse 

erlitten liaben, sind nicht nur an den linker Hand be- 

findlichen Bleiglanz- und Kalkspatpartieen (a), sondern 

auch an den treppenartig absetzenden Konturen des 

liegenden Nebengesteins zu erkennen, in welches diese 

Kliifte noch weiter fortsetzen. Nacli der Zusaminen-

gehiirigke.it der erzfiihrendcn Gangińassen (a) zu urteilen, 

sind die einzelnen Teile samtlich nach ein und derselben 

Seite hin Yerschoben worden.

Eine Kluft von bedeutender Ausdehnung und daher 

auch wolil von allgemeinerer Wichtigkeit ist das sogen. 

Burgstadter Ilauptschlichte. Dasselbe wird im Haupt- 

gange, dessen Streich- und Fallrichtung es durchweg bei- 

behiilt, auf allen Sohlen angetroffen und liifst sich bis in 

das westlichc Burgstadter Revier liinein verfolgen, wo 

es in der Regel den liegenden Stofs des im Gange 

niedergebrachten Herzog Georg Wilhelmer Schachtcs 

bildet. Ais besonders seharf ausgepriigte, geschlossene 

Spalte tritt es im westlichen Bergmannstroster Fclde 

innerhalb der hier den llauptgang ernlllenden, derben 

Kalkspatmassen auf Fig. 1 i, Tal'. III, zeigt dieses Haupt- 

schlichte (s) in cinem Abbaustofs der 32. Firste. Wic 

aus der im Ilangenden der, Kluft liegenden und von 

dieser seharf begrenzten Erzmassc (A) crsichtlich ist, 

liegt hier eine Verwcrfung Yor, welche wahrscheinlich 

auf ein Absinken der hangenden Partie zuriiekzufiihren 

ist. Durch solche Bewegungen der beiden Gangteilc 

gegen einander konunen hiiufig erzfiihrende Ausfiillungs- 

massen neben tauben zu liegen, so dafs dann beim 

Abbau nur die ersteren gewonncn werden, wiihrend die 

crzleeren Gangmittel im Ilangenden oder Liegenden 

unverritzt stehen bleiben. Auf diese Weise erscheint 

die eine der beiden Spaltenwiindc des Ilauptschlichten 

ais hangende bezw. liegende Begrenzung des Firsten- 

baues, wie das in Figur 12 zur Darstellung gelangt. 

A ist hier die hangende, auf etwa 2 m iliihe und viele 

Meter Liinge, entblofsto Kiuftflache des Schlichten, gegen 

welche die im Dach befmdlichen. erzhaltigen Kalkspat- 

massen B seharf absetzen; jenseits dii>ser Spaltenwand, 

nach dem Hangenden des Ilauptganges zu, liegt eine 

solche, nicht bauwiirdigc Gangpartie, welche in der an- 

gedeuteten Weise nach hier verworfen ist, Auf Flachę A 

sind Yerlialtnismafeig rob ausgebildete, steil westlich 

einlallende Rutschstrcifen zu erkennen, woraus auf eine 

schrag nach Westen gerichtete Scnkung des hangenden 

Teiles um so melir zu schliefeen ist, ais iiberall auf den 

Spaltenwand en des Ilauptschlichten die gleiche Richtung 

der Strcifung beobachtet wurde. Es hat demnach auch 

bei dieser spiiteren, weit ausgedehnten Gangaufreifsung, 

fiir welche das Burgstadter Hauptschlichte den Beweis 

liefert, dieselbe Bewegung des Hangenden śtaltgefundeh, 

wie bei dem Aufreifsen der Gaiigspalte selbst.

Klafften dic in der Gangmassc cntstandcnen Spalten

— was iibrigens an dcm Burgstadter Ilauptschlichten 

in keinem Falle wahrgenommen werden konnte — , so 

war nachdringendfii Minerallosungen Gelegenheit ge- 

boten, ihre Bestandteile in diesen Raumen abzusetzen. 

Die 32. Firste bietet fiir eine solche Neubildung inner

halb der altcren Gangmasse ein ausgezeichnetes Bcispiel, 

welches durch Fig. 13, Taf. I I I  wiedergegeben wird. In- 

mitt.cn des Burgstadter Ilauptganges setzt hier eine



-  87 - N r . -5.

durclisclinittlicli 80 —90 cm brcite, aussclilielslich dcrbcn 

Kalkspat ftihrendc Zono (B) auf, doren Grenzon gegen 

die zu beiden Seiten liegenden Gangpartieen sieli deut- 

licli verfolgen lassen. Vcrgleicbt man die verscbicdcnen, 

links wie rechts von dieser reinen Kalkspatmasśe hervor- 

tretenden Texturen — im Liegenden dic massige Ver- 

wachsung, im Ilangenden neben einer schmalen Zone von 

Gangtlionscbiefer vorberrsebcnd Tlionscliicferbrcccien — , 

so crscłicint cs fast unzweifelbaft, dafs zwisclien diesen 

beiden Gangteilcn eine Aufreifsnng, yerbunden mit 

einer Vcrwerfung, erfolgt ist und dafs sich spiiter 

innerhalb des geoftneten Spaltenraumes jenc reinen, erz- 

lecren Kalkspatmassen ablagertcn. Ob die Entstehung 

des Gangthonsehicfers im Ilangenden des neugcbildeten 

Kalkspattrums mit dem Aufreifsen dieser Spalte zu- 

sammenhangt oder auf eine zweite, noch spiiter erfolgte 

Abrutschung des hangenden Gcbirgsteilcs zuriickzufiihrcn 

ist, liifst sich schwcrlich mit Siclierheit entscheiden.

Aufscr solehen , der Gangebcnc p a r a l i  el  

laufenden Spnlten, zu denen dic vorstehend be- 

schriebcnc gehbrt, konnten auch dic Gangmassc 

q u e r durchsetzende und ausgcfiillte Kliifte ver- 

schiedcntlich wahrgenommen werden. So waren an 

einem im Iiauptgange betriebenen Abbanstofs der 

2G. Firste mchrere derartiger, teilweise ins hangende 

Nebcngestein nineinsetzender Quertriimer von 4 bis 12 cm 

Maclitigkeit zu erkennen. Besonders interessant unter 

ihnen war cin Triimchen dadurch, dafs cs Schwefelkics 

in feinen Kornchen eingesprengt enthalt, wiihrend solcher 

in der gesamten, iibrigen Ansfiillungsmasse des Ganges 

nicht anzutreffen war.

V . Versehiebung des Bergmannstroster 

Hangenden Trums.

Wenn auch die Ausfullungsmassc der Giinge auf 

diese Weise mannigfache Zerriittungen crlitten hat, so 

haben docli dic im Bergmannstroster Felde aufsitzcnden 

Gangspalten — wic dies bereits oben mehrfach erwahnt 

wurdc — cinen stiJrcndcn Einflufs an ihren Treifpunkten 

nicht aufeinander ausgcubt. Ebenso werden Storungen 

der Lagęrstatten durch andere, nach ihrer Bildung statt- 

gehabte Gebirgsdislokationen aufserst seiten angetroffen; 

nur in einem cinzigen Falle war es moglich, eine solehe 

am Bergmannstroster Ilangenden Triunm bei 246 m 

iistlich vom Konigin Maricn-Schacht in der 27. Firste, 

etwa 6 m unter der 26. Sohle, zu beobaehten.

In Fig. 14, Taf. III, ist diese interessante Stiirungs- 

erscheinung abgebildet und zwar wird dieselbe, da sie 

unter dem Dach der Firste sichtbar war, hicr im Grundrifs 

dargcstcllt. Eine Kluft K, welche in den Grauwaekcn 

des Liegenden geschlof-sen auftritt, in den das Hangende 

bildenden Thonschiefern aber zwisclien 0,5 und 2 cm 

miiehtig und dann mit einer feinen Rcibungsbreccie 

erfiillt ist, durcliśctzt das in li. 9. 2. — streiehende Trum 

(T T () und verwirft dasselbe — in der Ilorizontalen

gemessen — um etwa 50 cm. Yon Bedcutung fiir die 

Bcurteilung des Storungsvorganges erscheint dic in der 

Niihe der Spalte bemerkbare Umbicgung des GangteilesT, 

sowie das zwisclien den beiden yerworfenen Gangpartieen 

liegcnde, scharf begrenztc Stiick Gangmassc S. Bcriick- 

sichtigt man ferner noch, dafs die Spalte k in h. 6. 4. 6. 

streichtund mit 52° nach Stiden einfallt, demnaeh dieselbe 

Streiehrichtung, aber ein flacheres Einfallen zeigt wie die 

von ihr durchsetztcnGebirgsscbichten, so wird mangeneigt, 

liier eine Verscliiebung des Hangenden Trums, ahnlich 

denjenigen anzunehmen, welche von Kohler*) bereits 

mehrfach an anderen Oberharzer Giingen beobachtet sind.

Die Umbiegung des Gangstiickcs Tj liifst vermuten, 

dafs nur eine Bcwegung des dasselbe einschlicfsenden 

Gcbirgsteils im Sinnc des Pfeiles erfolgte, wiihrend das 

Gangstiick T, weil ohne Richtungsanderung am Geschiebc 

absetzend, ruliig in seiner urspriinglichen Lage vcrharrte. 

Das Zw'ischenstiick S wurdc dabei von der Gangmasse 

losgcrisscn und eine Streckc weit auf dem Verschiebungs- 

wege mit fortgcschlcift. Da ferner das Ncbentriimchen 

T2 auf der anderen Seite der Kluft nicht wiedergefunden 

wird, so mufs die Spalte desselben erst infolge des 

Bewegungsyorganges aufgerissen und spiiter fiir sich 

allein ausgefiillt scin. Ware das Schlcifstiick S nicht 

Yorhandcn. welchcs die Bildung des Hangenden Trums 

bereits vor Eintritt der Yerschiebung beweist, so wiirde 

aus dcm Felilen des Ncbcntriimchcns T2 auf der cinen 

Kluftseitc, sowie aus der abweichend geringen Miichtig- 

kcit des Gangstiickcs Th die sich im vorliegenden Falle 

ais eine Vcrdruckung erkliirt, mit griifserer Bereelitigung 

auf eine Gangablenkung ais auf eine Verschiebung 

gefolgert werden konnen.

Eine neue Art der Breinsbergf order ling.

Auf der Zeclie Kulner Bergwerksverein, Scliach tan lage 
Kar], hat man in sinnreicher Art in einein sog. Laufbrems- 
berge (Forderung mit Wagen und Gegenw.igen) das weciiselnde 
Einfallen eines Flotzes duzti ausgenutzt, das Anschlagen 
von Forderwugen an beiden Seiten und in verschiedener 

Hiihe des Bremsbeiges — ohne Zuliiilfenahme von Zwisclien- 
seilen und dergl. — zu ermoglichen.

Die Einrichtung ist folgende:

Wie aus der nao.hstehenden Zeichnung zu ersehen. ist, iiat 

der betreffeiide, zwisclien zwei Teilsolilen angelegte, Bremsberg 
eine tlache Hohe von rund 80 m. Naćli jeder Seite liin — 
nacli Osten und nach Westen —  sind, in Abstanden von 
rund 20 m, je 3 Abbauorter in Betrieb genommen worden. 
In der Zeichnung sind nur die beiden obersten und 

untersten Abbąuurter zur Darstellung gekoiumen, weil bei 
den beiden mittlcren die Einrichtung. die gleiche ist, wie 
bei den vorgcnannten. Das Einfallen betriigt in der

oberen Hiiifie des Bremsberges 8 0 und in der unteren 13 °. 
Ais Bremsapparat ist eine Seiltrommel von 0,6 m Durćh-

*) G. Kohler: Die Storungen der Gange etc., Leipzig 1886. S. 25.
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messer m it Backenbremse zur Anwendung gekommeri, welche 

von einem stiindig anwesenden Bremser bedient wird.

Th«vlłel.U.

T77Z777777.

Dem entsprechend ist am Fufse des Bremsberges uu- 

unterbrochen ein Abueluner thiitig.

Auf den Tcilsohlen befinden sich Anschlagbuhncn in 

liorizontaler Lagi', dereń Einriohtuiig aus der Zeichnunjg 

zu ersehen ist. Im Bremsberge selbsl sind in der Hohe 

der Abbauiirter geneigt angelegte, aus Eisenplatten bestehende 

Anschlagsbuhnen eingebaut worden, welchen man eine 

etwas geringere Ńeigung giebt, ais sie dem Einfallen des 

Breinsberges an den betreffenden Punkten entsprićht. Um 

bei der Forderung eine zuverlasslge Fuhrung der Wagen 

iiber diese Btthnen zu erreiehen, sind die beiden iiufsoren 

der 4 Schienenstriinge im Bremsberge iiber die Butiuen 

durchgefiilirt. wahrend die beiden inneren Schienenstrange 

mit Riicksicht auf das Ansctdagen von Forderwagen an 

dieser Stelle unterbrochen sind (vergl. die Zeichnung). 

Darnit aber die beiden iiufsereiv Schienen beim Anschlagen 

von Wagen kein llindernis bieten, sind sie bis iu die 

Hohe des Niveaus der Aiiscldagbiihne eingebeuet. Ent

sprechend der geneigten Lage der Anschlagbuhnen im Brems

berge ist jedesmal auch der anschliefsende Anschlag auf 

den Abbautirteru etwas geneigt angelegt worden. Fur das

Anschlagen der Wagen sind noch die am unteren Ende 

der Anschlagsbuhnen im Bremsberge quer zwischen den 

Schienen angebrachteń — aus Hola oder Eisen bestehenden —

50 —  60 mm liohen Rippeu von Wichtigkeit, vor welchen 

die Wagenrilder beim Anschlagen des Bremsbergseils an die 

Wagen einen Ilalt finden.

Die Forderung geht nun, unter Berlieksichtigung des 

Umstandes, dafs vou 2 gleiohschwuren Fijrdergefafsen auf 

einer schiefen Ebenc dasjenige beim Hinabrollen das Ueber- 

gewiclit erlangt, welches sich auf einem steileren Einfallcn 

befindet, in tblgender Weise von statten:

Nehmen wir zuniichst an, auf Ort Nr. 4 Osten (vergl. 

Zeichnung) soli cin beladener Wagen gefordert werden, 

dann zieht der Bremser auf der oberen Teilsohlo nach 

Aufschieben eines beladenen Wagens in dem westlicheu 

Fordergeleise den auf der unteren Teilsohle im ostlichen 

Geleise angescldagenen leeren Wagen bis zum Oite Nr. 4 

im Bremsberge ho cli. Nun wird hier der leere gegen 

einen beladenen Wagen ausgęwechselt und der —  vorher 

auf dem westlicheu Geleise noch nicht ganz bis zum Fufse 

des Bremsberges herabgelaufene —  erste beladene Wagen 

zieht sodannn den zuletzt angesehlagehen infolge des Herab- 

laufens auf dem steileren Einfallen bis zur oberen Teilsohle 

tierauf. Der oben stehende Bremser kann dann diesen 

beladenen Way.en benutzen, um auf dem westlichen Geleise 

einen leeren Wagen bis zu einer belirbigen Hohe im 

Bremsberge hochzuziehen. Die Forderung von Ort Nr. 4 

Westen geht iu gleicher Weise vor sieli.

A ud i von den beiden mittlcren Abbauortern, bei welchen 

das Bremsberg-Einfallen ca. 10 0 betriigt, kann die Forderung 

noch nach dieser Metliodc vorgenommen werden. Dagegen 

werden die auf den beiden untersten Abbauortern an- 

geschlagenen beladenen Wagen wegtm des hier herrschenden 

steileren Einfallens von 18 ° unmittelbar bis zur Teilsohle 

herabgebremst.

Mufs ein Forderwagen von einem Abbauorte auf dem 

dem letztereu gegeniiber liegenden Bremsberggeleise an- 

geschlagen werden, so wird das im anderen Geleise 

liegende Seil in die neben der aufseren Scliiene belindlichc 

Spurkranzrille hineingelegt, um eś beim Aufschieben der 

Wagen auf die Biiliue nicht zu beschiidigen. Durch diese 

Anordnung liifst sich eine flotte Forderung im Bremsberge 

ermoglichen, da man unabhangig ist von der jeweiligen 

Lage des Leer-Geleises.

Der fragliclie Bremsberg ist seit ca. 10 Monaten 

in Betrieb. Da die vorgenaunten 6 Abbauiłrter augen- 

blicklich fast alle zum Pfeilerbetriebe iibergegangen sind, 

werden iu dcm Bremsberge z. Z. in der 8 stuudigen 

Schicht 100 — 120 Wagen gefordert. Die anfangs auf- 

gelegten Seile von 10 nim Durchmesser befinden sich 

noch im Betriebe. Die Gebirgsverhaltnisse im Brems

berge mussen ais gunstig bezeichnet werden, und das 

betreffendc l*'lotz ist ziemlieh trocken. —

Die beschiicbene Fordcnnethode hat bei gunstigen 

Gebirgsverhiillnisseu grofse Vorteile, da sich bei derselben 

die zweidiigelige Inangriffiiahme eines Bremsberges mit 

mehiereu iibereinander liegenden Abbauortern ermoglichen 

und dadurch eine schwunghafte Forderung einrichten liifst. 

Die bisher ubliche Metliodc: die Einschaltung yon Zwischen- 

seilen oder die Benutzung eines stets gleichmiifsig belasteteu 

Gegengewichtswagens ist jedenfalls ais umstiiudliclier und 

zeitraubender zu bezeiclinen. Dagegen diirfen aber auch 

die Nachteile der Fordermethode nicht aufser acht gelassen
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werden. Die Bremsbergseile sehleifen auf einer gewiilbtcn 
Flachę, und infolgedessen wird sclion bei einem geringen 
Gradc von Niisse ein stark er Yersclileifs der Seile eintreten. 

A-llerciiugs liifst sich dieser Ucbelstand durch Einbau von 
Tragrollen zum Teil beseitigen; aber dic Unterhallung dieser 
Rollen ist kostspielig und zeitraubend und bringt leicht 
Storungen in der Forderung mit sich. Bei ąuellendem 
Liegenden wird man von der Anwendung der Methode 
iiberhaupt absehen miissen, da die Bcstiindigkeit des Ein- 
fallens im Bremsberge von grofser Wichtigkeit ist. Folgende 
Betrachtung erliiutert dies:

Der Herabgleitungstricb eines beladenen Wagcns im 
Bremsberge wird, abgeschen von den Reibungswiderstandcn, 
durch folgende Formel festgestellt:

Z =  (W + L) sin «.

(W =  Gewicht des Wagcns, L — Gewicht der Ladung und 

a =  Neigungswinkel.)

Setzt man die inbetiacht kommenden Werte hier ein, 
so ergiebt sich bei dem oben erwahnten Einfallen von 13°:

I. Z == (300 kg + 500 kg) sin 13°
=  (300 +500). 0,225 
=  180. kg.

II. bei einem Einfallen yoii 10°:

Z =  (300 + 500) . 0,1736 
=  138,9 und

III. bei einem Einfallen von 8°:
Z =  (300 + 500) . 0,1392 

=  111,4 kg.

Sind nun im Bremsberge zwei beladene Wageu gegen 
einander gespannt (ais Wagen und Gegenwagen), so wird 
durch  die DilTerenz der Yorstehcnd berechneten Werte bezw. 

Kriifte die ais Herabgieitungstrieb zur Wirkung kommende 
Kraft zum Ausdruck gcbiacht.

Dic DilTerenz betragt zwischen dem ersten und zweiten 
Falle 180 — 138,9 =  41,1 kg und
zwischen dcm ersten und dritten

1 8 0-  111,4 =  68,6 kg.

Zieht man hiervon noch den Betrag fiir den Reibungs- 
koeffizienten der Wagen, welcher nach Braun*) durch- 

schnittlich 0,01 betragt, mit (300 500). 0,01 =  8 kg
ab, so verblciben ais wirksame Kriifte im ersten Falle

41,1 — 8 =  33,1 kg

und im zweiten

68,6 — 8 =  60,8 kg.

Nun sind aber die WidersUinde, welche die Brems- 
trominel und das Seil beim Sehleifen iiber die Sohle bietet, 
noch garnipht berucksichtigt. Fiir beide Faktoren lassen 

sich im praktischen Grubenbetriebe kaum brauchbare Werte 
aufstellen, da dic letzteren schon bei geringen Storungen 
in den Gebirgsver!iiiltnissen sich iindern und nur bei allcr 
peinlichsler Aufmerksamkeit inbezug auf Instandhaltung der 

Grubenbaue einigermafsen konstant erhalten werden kijnnen. 
Da die Yorstchenden Werte fiir den Herabgieitungstrieb 
aber verhiiltnisniiifsig klein sind, so liifst sich leicht einselien, 
dafs schon bei einem geringen Anwachsen der Widerstiindc

im Bremsberge der Betrieb eine Storung erleidet, die sieli 
allerdings bei zunehihcuder Differenz der Einfallswinkel 
verringcrt. Dic Steigerung dieser Differenz wird man aber 
wiederum aus Riicksicht auf dic dann sclinell anwachsenden 

Widerstiindc zwischen Seil und Bremsbcrgsohle nicht allzu 
grofs machen diirfen. Bei welcher Grofsc der DilTerenz 

sich die Einrichtung der Methode noch lohuen wird, liifst 
sich bei EintrelTen der sonstigen Vorbedingungcn nach 
obenslehender Formel leicht bereehnen. —

Auf der Schaehtanlage Karl hat sich die yorstehcnd 
beschriebene Fordermethode bis jetzt reclit gut bewiilirt, 
und kann die weilere Anwendung auf anderen Gruben 

beim Vorhandensein ahnlieher GrubenverliaUnisse wolil 

empfohlen werden. St.

Technik.
Chromstahlfabrikation. Der Chromstahl, welchen 

Eibiswald in Steiermark in Handel setzt, hat nacli Prfvoznfk 
und Pcterson die folgende Zusammsetzung:

C gebunden . . . .  4,03

Si . . . .  0,26
P . . . .  0,06

S . . . .  0,01
Mn . . . .  1,45

Cr . . . .  2,15
Fe . . . .  92,00

Gerade so wie die Kapfenberger Hiitte Ferrowolfram 
crzcugt, um dadurch anderen Stahlhutten ein Erzeugnis zur 
Wolframstahlbereitung zu liefern, so stellt sie auch Ferro-
chrom dar, welclies nach Schneider und Pcterson, wenn
von den andern Bestandteilen Abstand genommen wird, aus:

Cr . . . 44,5 43,0
und Fe . 48,2 44,4

besteht.

Die Bestimmung des Cr-Gehaltcs gcschieht nach der 

Methode von Peterson. Die Chromferrate losen sieli in 
feingepulvertem Zustande in yerdunnter S03 leicht auf. 
Die sich aus den kohlenstotTlialtigen Chromeiscn-Legierungen 
unter Einwirkung von verdiinntcr S03 entwickel.nden Koblen- 
wasserstotTe werden in der Kalte mittelst einer konzen- 
trierten Losung von Kalium permanganat zersetzt. Das 
Ferrisulfat wird auf bekannte Art mit Zn reduziert, stark 
verdiinnt und diis Fe mit Chamiileon litiiert. Nach erfolgter 

Fe-Titration wird das in S03-Losung vorhandcne Cr203 durch 
weitereu tropfenweisen Zusatz von Chamaleonlijsung zu Cr03 

verwandelt. Das Endc der Cr203-Oxydation ist angedeutet, 
wenn sich dauernd Mn02Il2 0 ausgeschieden hat. Nach 
dem Abfiltricren der erkalteten, mit MnC^l^O verunrcinigten 

Losung von Cr03, setzt man derselbcn eine gewogene 
Menge von FeAmS2Og zu, um die Cr03 im Cr203 zu 
uberfuhren, worauf man den Ueberschufs des Mohrischcn 
Eisendoppelsalzes mit Chamiileon bestimmt. Dic Mcngc des 
zurReduktion der Cr03 zu Cr203 verbrauchten Doppelsalzes 
gciit den Cr-Gehalt an. (Prfvoznfk, Analysen, ausgefiihrt in 
dem clicm. Laboratorium des k.k. Generalprobieramtes in 

Wien.) II.

*) Eugen Braun, die Kettenforderung Grube y o ii der Heydt 1886.
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Yólkswirtsclinft und Śtatistlk.
Uoborsicht der Stoinkohlenproduktion im  Oborborgamtsbozirko Dortmund im  IV . Viortoljahro 1890.

Im  IV . Yierteljahro 1895 Im IV. Yiorteljaliro 1890

s
a

01
na
e

a
*

N a m e n 

der

B e r g r e v io r e .

4)
•a 

i 41
tu
^  aja o

31

o
J=>

Forderung

t

Absatz

t

Ar

beiter

A
nz

ah
l 

de
r 

be
tr
ie

be
ne

n 
W

er
ke

 
I

Forderung

t

Absatz

t

Ar

beiter

mehr wenlgor

<y M

s £  
■° p —> n>
rfl O 
p

Forde-

rung

t

Absatz

t

Ar-

bei-

ter

W

3 S

l i
H

Forde

rung

t

Absatz

t

Ar-

bel-

tor

1 Osnabriick incl. Staats-
werk Ibbenbilren . 6 59825 61 170 1 500 6 68 658 75 580 1482 — 8833 11 410 ' — — — — 18

2 Recklinghausen . . 8 952 586 956 900 13 312 9 1057 031 1 057 031 14 701 i 104 145 100 731 1389 — — — —

3 Ost-Dortmund . . . 9 667 028 669 734 9 903 9 734 420 735 743 10 907 — 07 392 00 009 1004 — — — —

4 Wost-Dortinund . . 10 677 556 677 420 10 327 10 715 211 714 071 11 032 — 37 055 30 051 705 — — __ —

5 SOd- Dortmund . . . 15 641 802 646 273 10 325 14 078 820 081 010 10 070 — 37 024 35 343 345 1 — — —

6 W i t t e n ...................... 15 545 188 546 081 9 063 14 581 720 580 952 9 277 — 145 342 143 081 214 1 — — —

7 Ilattingen . . . . 20 549 054 548 900 8 925 18 534 874 534 304 8 451 — — — — 2 14 180 14 G02 474
8 Sfld-Bochum . . . 11 564 721 566 701 9 370 U 581 349 583 280 9 430 — 16 628 16 519 00 — — — —

9 Nord-Boclium . . . 6 567 431 508 083 8 711 6 049 532 047 788 9 509 — 82101 79 705 798 — — — —

10 I l e r n e ...................... 7 840 086 843 750 11 552 7 920 842 927 555 12021 — 86 756 83 805 469 — — — —

11 Golsenkirchen . . . 6 892 810 892 140 12 135 6 953 792 952 512 12 050 — 60 982 00 372 521 — — — —

12 Wattenscheid . . . 6 704 646 710 720 9 964 6 745 879 752 247 10 798 — 41233 41 527 834 — — — —

13 Ost-Essen . . . . 5 817 749 821 163 9 495 5 856 306 850 910 10166 — 38 557 35 747 671 — — — —

14 West-Essen . . . . 8 1 005 610 1009 257 12 931 8 1 086 092 1 087 025 13 458 — 80 482 77 708 527 — — — —

15 Siid-Essen . . . . 10 537 624 547 436 6810 11 548 505 551 292 7 179 i 10 881 3 850 369 — — — —

16 W e rde n ..................... 9 126 217 124410 1726 11 150 692 148 020 1 914 2 24 475 24 204 188 — — — —

17 Oberhausen . . . . 11 865 849 880 809 12 146 12 903 084 955 391 13 308 1 97 835 74 582 1162 — — — —

Sa. im ganzen Ober
bergamtsbezirke 162 11015 782 11 074 019 158 195 163 11833 413 11 842 523 166 965 5 940 621 891 916 9262 4 14 180 14 602 492

In Wirkliehkeit mehr 1 920 441 877 314 8770
weniger — _ _ — —

Dazu i tu I II . ViertelJ. 10 514 291 10 523 111 153 367 11 005 016 11 010 780 161 583
n n U. „ 9 571 298 9 579 821 152 851 10 429 028 10 448 143 158 336
n n L 10 044 374 9 990 518 154 383 11 025 247 10 980 781 159 820

Demnach im Jahre 1895 41 145 745 41 167 469 i

„ „ „ 1896 44893 304 44 888227 1 1

Daher Im IV . Yicrteljahr 1800

Die Forderung luit mitliin im Jalire 1896 um 3 747 559 t oder 9,11 pCt. zugenommen.

Kohlonbergbau im  Oborbergamtsbezirk Clausthal 
fur das 4. Vierteljahr 1898.

St el n k o li 1 en. Braun  ko lii e n. 
Zahl d.i.4.Quart.l890betr.Werke 7 28

4 385„ „ „ ,f n bescb. Arb, 
Bestand am Anfange desQuartals 
Neuo Einnahme (Forderung) im 

Laufe des 4. Quartals . . . .

Summę

Ausg . im Lau f e  d. 4. Quart .
a. Absatz durch Yerkauf . .
b. Selbstrerb. inki. Haldenverl.

Bestand am Ende des Quartals 
Einnahmewert der verk. Kolilen 
Durchsehnittspreis fur dis Tonne 
Im  4. Quar ta le  1895 bet rug :  
Die neue Einnahme...................

Zu- (Ab-)nahme.............
Der Absatz durch Verkauf . . .

Zu- (Ab)-nahme . . . .  
Der Bestand a. Ende d. Quartals

Zu- (Ab-)nahme.............
Der Einnahmewert d.verk.Koh!en 

Zu- (Ab-)nahme . . . .  
DerDurchschnittspreis f.d. Tonne

Zu- (Ab-)nahme.............
I n  den  r i e r  V i e r t e l j a h r e n  

b e t ru g :

11896
Die neue Forderung . . .

11895

Der Absatz durch Verkauf jjgyg

1 741 t

197 876 t 

199 617 t

186 542 t 

10 358 t
2 033 t

1 605 374 JL. 
8,61 JL.

192 194 t 
5 682 t 

183 246 t
3 296 t 
2 300 t 
(267 t)

1 555 996 J t . 
49 378 J t . 
8,49 J t . 
0,12 J t.

707 554 t 

679 653 t 
662 222 t 
639 330 t

1522 
2 638 t

137 836 t 

140 474 t

121 462 t 
14 198 t 
4 602 t 

403 049 J t . 
3,32 JL.

123 415 t 
14 421 t 

109 008 t 
12 454 t 
18746 t 

(14 144 0  
350 355 JL. 
52 694 JL. 
3,21 'JL. ■ 
0,11 JL.

418987 t 
392 170 t 
367 754 t 
335 962 t

Stein- und  Braunkohlon-Produktion des Obor- 

borgamtsbezirks Bonn wiihrend des IV. Quartals 1896.

Bergrev ie r  etc.

0)
■a
<V
£

Menge

t

Beleg-
schalt

Kopfe

a) S t e i n k o h l e n .

10 374 163 6236
1 55 209 1 150

Dflren (Reg.-Bez. Dusseldorf) . . . . 1 88 221 1580
Bergwerksdirektion SaarbrUcken . . . . 11 2 075 005 34 125

West-Saarbrficken . . . . .  . 1 27 234 792
Neunkirchcn..................................... 1 227 15

Summo*a) Steinkohlen 25 2 620 059 43 904
Dagegen im IV. Quartal 1895 25 2 516 914 41 168

Mit in im IV. Quartal 1896 ’
— 103 145 2 730

( wemger

Die Steinkohlenforderung etc. im Jahre 
1896 letrug im

I. Quartale ................................ 25 2 436 904 41 023

II „ ................................ 25 2 270 971 41 973

HI- „ ................................ 25 2 507 054 43 349
IV. „ ................................ 25 2 620 059 43 904

Insgesamt . 25 9 834 988 42 712
gegen im Jahre 1895 . 25 8 973 991 40 271

Es ist damach im Jalire 1896 die Forderung um 860 9971 

oder 9,59 pCt. gestiegen.
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I ! o rgrev l or  etc.

OJ
UJ
s*

Menge

t

liuleg-
scliaft

K8pfe

bj 11 r ft un ko li 1 o li,

B r llh l- U n k o l................................................

Ilorglnipektlon Wollhurg . . . .

1
24
11
2

10 072 
518114 

8130 
1 073

155 
1 775 

279 
05

Summę h) ftraunkolilen 
Dagegen im IV. Quartiil 1895

MItiiln im IV. Quurtat 1890 {^o ilgcr

Dio Kra u n k o li 1 a nfiirdorung etc. Im Jalire 
1890 betrug im

II. „ ................................

III- » ...................................
IV. „ ................................

38
38

39 
38

543 995 
485 530 
58 405

507 470 
447 731 
490 978 
543 995

2 274 

2 087

413

2 000 
2219 
2158 
2 274

Insgesamt . 
gegen im Jaliro 1895 .

39
39

1 990 174 
1 007 177

2 314 
2 709

Ks Ist damach im Jalire 1890 die Fórderung um 382 997 t 
oder 23,8 i>Ct. gestiegen.

S p a n ie n s  B orgw orks-  u n d  H i it ć o n p r o d u k t io n  im  

J a l ir o  1805. Das ^ iją jide lsa ieh iy^ yerdireiitliclit imcli der 

offlziellen Bergwerksstatiśtik die Zilli I en Uber dio spanische 

Bergwerks- und HttUenproiduklion, von denen wir hier die 

wichtigstch wicdergeben. Es sei bemerkt, dafs die Slatislik, 

obwohl von den spanischen Behorden aufgestellt, ais un-

bedingt zuverliissig nicht gelten kann.

1895

Name des Produkts ■
Arbeitcrzalil

Menge
In '1 oniieii

E ls c n e r z ........................................... 13 480 5 514 911
18 433 305 028

8580 2701 061

15 530 J 739 075
B rau n k o lile ..................................... 057 44 708

179 752

i 8 517 ]
48 462

S t a l l i ................................................ 56 801

) 1 3 980
iilei (einschl. des silborlialtigen) . 2 521 160 786

| 3131 {
7

31 750
Z ink ................................ ..... 483 5 63(5 

kg
S i lb e r ................................................. — 58 546

Yerkehrswesen.
A m t l ic h o  T a r ifv o r i in d o ru n g o n . Niedersc l i l es i- 

scber Koksverlcelir nacli denosterr.  Staatsbahnen 
Die Gliltigkeitsdauer der fiir Kokssendungen von Gllickhilf- 
und Friedensholfnunggrube, Egmont- und Mayrauschacht, 
Gustav- und Abcndriilhcgrubc nacb den Slationen Hieflau 
und Zeltweg der Oesterr. Staatsbahnen auf dem Babnwege 
iiber Halbstadt-Starkotsch-Kolin-Prag Sl. 15, G. bestebenden 
ermiifsigten Frachtsatze wird iiber das Jahr 1890 liinaus 
bis auf Widerruf, vorl;lufig bis langstens Ende Dezember 
1897, vcrliingert. Breslau, den 30. Dezember 1890. 

Konigliche Eisenbahndirektion.
Saarkob lenverkeh r nacli der Ma i n-Neckar- 

Eisenbahn.  An der Stelle des Saarkolilentarifs Nr. 4 vom

15. August 1889 nebst Nachtriigcn eraclieint am 1. Jan 
k. J .  ein neuer Tarif Nr. 4. St. Jobann-Saarbrlicken, den
29. Dezember 1896. Konigliche Eisenbahndirektion.

O berschlcsiscb - Oste rreiebiseber Ko h i c  n- 
v e r ke b r. Mit Gultigkcit vom 1. Januar d. .1. triu je

ein Naebtrag i zum Oberselilesisch-Oosteireichiselien Kolilen- 

tarlfe via Jedlesee bezw. via Zelierndorf und zum Ober- 
schlcsigch - Ocatenoichischcu Kohlentarife Iiber Wien in 
Kraft, welcbe Eriniifsigungeu bis zu 2 Helleni entlialten, 
Ferner wird mit Giiltigkeit vom gleicben Zcitpunkle ein 
Ausnalimetarif fUr Sendungen von Steinkohlen im Verkebre 
von Stationen des Eisenbahn-Direktionsbezirks Kattowitz 
nacb der Slatlon Wien St 15. G. (Arsenał) zur Einflibrung 

gebracbt, Dieser ist zum Preise von 20 ^  fiir das Sttiek, 
die Nacbtriige bingegen unentgeltlieh, dureb die beteiligten 
Dienststellen zu haben. Kattowitz, den 2. Januar 1897, 

Kilnigliolie Eisenbaluidirektion.

Ber i  i n - S t e 11 i n - O b e r s c h 1 o s i s o h o r K o h l e n -  

verkebr.  Mit Gliltlgkeit vom 4. Januar 1897 werden 
die an der Neubaustrecke Scbivelbeln - Polzin gelegenen 
Stationen, sowie die neu eriilTneten lialtestellen Kebrberg 

und Klein-Tsohirne des Direktionsbezirks Stettin in den 
Anbange zum Berlin-Stettin-Scblesiscben GUterverkehr ein- 
bezogen. Ueber die IliSbe der bezUgliclien Ausnahmefracht- 
siitze ertellen die beteiligten Dienststellen nilhere Auskunfl. 
Kattowitz, den 31. Dezember 1890. Kiłnigliehe Eisenbalin- 

direktion.
A usn ab in e tari f  fiir die Befflrderung von 

Eisenerz u. s. w., sowie Koks zum Hochofen- 

betrieb vom 1. Mai 1893. ftlit sofortiger GUItigkeit 
wird fiir die BefOrderung von Koks zum Iloohofenbetrieb 
von der Station Brebach des Direktionsbezirks St. Jobann- 
Saarbrlicken nacb der Station Ueckingen der Iteichseisen- 
balinen iii Flsafs-Lothringen im oben genannten Ausnahme- 

tarif der Frachtsalz von 0,27 JL  fiir 100 kg eingefiihrt. 
St. Jobann-Saarbrlicken, 7. Januar 1897, Konigliche 
Eisenbaluidirektion, namens der beteiligten Verwaltungen.

Ycreine und Ycmimmltingen.
S te ig o rvo ro in  W a ld o n b u r g  i .  S c h l. Am 10. d. M. 

hielt der Steigerverein wegen Beratung eines neuen Stallits 

in dem Scboberschen Saal eine Generalversammlung ab. Bei 
Erollnung derselben wurde dem KiSniglichen Oberbergrat 
Herrn Arlt, welcher seit laiigerer Zeit Mitgiied des Vereins 

ist und im November v. J. zum Ehrenmitglled desselben 
ernannt wurde, ein vom Flirutlich von 1’lefs'scben Assistenten 
Herm Glaser kunstvoIl gefertigtes Diplom liberreiebt.

Das vorgelegte Statut wurde in allen seinen Punkten mit nur 
wenigen Abaodcrungcn angenommen. Anders verbielt es eicb 

mit der gleiebzeitig beantragten Namensiinderung. Wahrend 
der Verein im Jahre 1871 nur durch Steiger begriindet 
wurde, hat sieli derselbe im Lnufe der Zeit mehr und mehr 

ausgedehnt und die Ziele angestrebi, welche die Vereinigungen 
bergteebnischer Beamten anderer Reviere verfolgen. Dem- 

eritsprecliend sollte auch der Name ein anderer werden. 
Gegen diesen Antrag wurde indessen geltend gemaebt, dafs 
der alte Name eine gewisse historische Bedeutung und 

Berechtigung habe und aus diesem Grunde beizubebalten 
sei. In diesem Simie ist auch in der darauf folgeuden 
geheimen Abstimrnung entschieden worden.

G o n o ra lv o r8 a m m lu n g e n . Bergmannische Bank 
z u Freiberg i. S. 8. Febr. d. abends 0 Uhr, im

Hotel dc Saxe, in Freiberg i. S.
A k t i en - G es e ll schaft fiir Montanind.ustrie,  

9. Februar d. J., vonn. 10 Uhr, im Geachaftslokale in 

Berlin, Wiliielmstrafse 71.
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I lainer H lit te; Ak ti en - Gesel lschaft,  Sie gen.
9. Februar d. J„  naclim. 3 Ulir, iin Lokale des Herm 
Rob. Burgmann, Siegen.

E l e k t r i z i t i i t s - A k t i e n -  Gesellschaft, vorm.  
Scliuckert & Co., Niirnberg. 12. Februar d. J., vorm.
10 Ulir, im Gescliiiftslokale zu Niirnberg.

Gese l l scha f t  desSi lbcr- undBle i bergwerks  
Friedrichssege n bei Ob erlah nstei u. 15. Februar 
d. J., nachm. 3 Ulir, zu Oberlahnstein, Wellers Hotel Lahneck.

HB rd er Berg werks- un d Htt'tte n-Ve rein. 15. Febr.
d. J., naclim. 3 f/2 Uhr, im Geschiiftslokal des A. SchaalT- 
hausenschen Bankvereins in Koln

Piitent-Bcrielite.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 5. 2. Juli 1896. S. 9588. Tiefbohrer m it 
Becherwerk. Otto Speck, Schoneberg, Monuincnlenstr. 1, 
Tli. Suchland, Berlin S.W., Licliterfelderstr. 2, und H. Weiler, 

Berlin S.W., Kreuzbergstr. 46.
KI. 10. 3. November 1896. Q. 309. Vorrichtung

zum Einstampfen der Kohle zum  Beschicken der 
Koksofen. Julius Quaglio, Berlin N.W., Spenerstr. 29.

KI. 13. 8. Mai 1896. B. 19 319. Vorriehtung 
zur Rogolung des Wasserstandes in  Dampfkesseln. 

Friedrich Bauer, Regensburg, H. 143.
KI. 14. 10. September 1896. G. 10 842. Dampf- 

masehinemitHulfakondensator. Grnfsmann, Berlin N. W., 

Lnisenstr. 59.
KI. 14. 2. Oktober 1896. B. 19 698. S e lb a tth a t ig e  

A b s te l lv o r r łc h tu n g  f i ir  F ó r d o rm a a c h in e n  u n d  d e rg l .  

Fredćric Braconier, J. B. Hubert und J. B. Phillips, La 

Neuville, Belg.; Vcrtr.: G. Dedrenx, MUnchcn.

KI. 18. 21. Oktober 1896. J. 4124. Puddelofen
m it Vorwa.rm.er fiir die Beschiekung. Johannes Immel,
Geisweid b. Siegen i. W.

KI. 20. 29. August 1896. St. 4700. Mitnehmer
fiir Seilforderung. Gustav Stcphan, Weifsstein, Reg.- 

Bez. Breslau.
KI. 20. 2. Juni 1896. 1). 7576. Seilklemm-

zange fiir Forderwagen. Vinzent Dypka, Chropaczow, 

Kreis Beuthen.
KI. 40. 27. Marz 1896. S. 9351. Verfahron zur

Extraktion von Metallen. Siemens & Halske, Berlin S.W., 

Markgrafenstr. 94.
KI. 46. 21. Mai 1896. D. 7548. Wssserfanger

und  Schalldampfer fiir Auspuffrohre. Aug. Dauber, 

’ Bochum.
KI. 47. 21. September 1896. F. 9355. Schmier-

vorrichtung fiir Lager mittelst Ringos und  schrager
Ringfuhrung. Frankfurter Eisengiefserei und Maschinen- 

fabrik, J. S. Fries Solin, Frankfurt a. M., Sachsenhausen.
KI. 50. 10. Februar 1896. R. 10 080. Erz-

zerkleinerungsmaschine m it federnd gelagerter Ober- 
walze. John Roger, Denver, Staat Colorado; Vei treter: 
Robert Krayn, Berlin N„ Oranienburgerstr. 58.

KI. 59. 23. April 1896. E. 4923. Fliigelpumpe. 
Emil Engelmann, Kopcnik, Miiggelheimerstr.

KI. 78. 8. Januar 1896. W. 11 514. Zundschnur,

welche die Ziindung ohne Eeuererseheinung fort- 
pflanzt. Max Wagner, Berlin, Maucrstr. 68. 4. Zusalz zum 
Patent 88 117.

/

Marktfocrichte.
Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 25. Jan. 

1897, aufgestcllt von der Borsen-Kommission.
Kohlen,  Koks und Briketts. 

Preisnoticrungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Gas- und Flammkohle:

a) Gasforderkohle...................... 10,00— 11,00 JL
b) Gasflammforderkohlo . . . 8,50— 9,50 „
c) Flammforderkohle . . . .  8,00— 8,50 „
d) Stiickkohlc..........................  12,00— 13,00 „
e) Halbgesiebtc..................... 11,00 — 12,00 „

0 Nufekolilr. gew. Koni I I  . I 1 50 _ )300

)) » V Ai )
„ m  . 9,75-10.50 „

„ „ IV . 8 ,50-  9,50 „
g~) Nufsgruskohle 0— 30 mm . 6,25— 7,00 „

„ 0- 60  „ . 6 ,75-  7,50 „
li) G ruskohle...........................  5,00— 5,75 „

II. Fettkohie:
a) Forderkolile............................  8,50— 9,00 „
b) Bestmelierte Kohle . . . 9,30 — 10,00 „
c) Stiickkohlc..........................  12,00— 13,00 „

d) gę». K .,„ I j  _ 1100_ 13 00

» » » 11 )
„ „ III . 9,50-10,00 „

„ „ IV . 8 ,50-  9,00 „
c) Kokckolile...........................  7,00— 8,00 „

III. Magerc Kohle:

a) F o rde rko lile ....................... 7,50— 8,50 „
b) Forderkolile, aufgebesserte, je

nach dem Stiickgehalt . 9,00— 11,00 „
c) Stiickkohlc.......................... 11,50— 13,00 „
d) Nufskohle Koni I . . .  16,00 — 18,00 „

„ II . . . 18,00— 20,00 „
e) Fiirdcrgrus............................  6,25— 6,75 „
f) Gruskohle unter 10 mm . . 4,50— 5,50 „

IV. Kokę:

a) Hochofenkoke.....................13,00 „

b) Giefsereikokc..................... 15,00 — 15,50 „
c) Brechkoke I und II . . 15,00 — 16,00 „

V. Briketts:

Briketis je nach Qualitiit . . 9,00— 12,00
Trotz iiberaus starker Fiirderung Bedarf nur scliwer zu 

befriedigen; Nachfrage fiir neuc Abschliisse ungemein 
lebliaft. Niicliste Borsen - Versaminlung lindet am Montag, 
den 22. Febr. 1897, nachin. 4 Uhr, iin Berliner Hof (Hotel 
Hartmann) statt.

Belgischer Kohlenmarkt. Dic unbestiindige Witterung 
wiihrend der letzten 4 Woclicn hat einen sehr ungiinistigen 
Einflufs auf das Gescluift in Hausbrandkohlen ausgciibt. 
Der Verbrauch ist so gering, dafs er ohne Mlihe grofsten- 
teils aus den bestchcndeu Vorr:iien gedeckt \verden kann, 
die Handler beschriinkeii dalier ilire Beziigc auf das Not- 
wendigste. Der Versand der Zechen stelit somit in gar 

keinem Vcrhaltnis zur gegeinviirtigen Jalireszeit. Vielc 
Produzenten sehen sich dadurch in die unangenehme Lage 
versetzt, einen grofsen Teil ihrer Fiirderung auf Lager 
legen zu miissen. Wenn nicht durch einen Umschlag der 
Witterung eine entschiedene Stcigerung des Verbrauches 
eintritt, kann bei der im April stattfindenden Erneuerung 
der Abschllisse von der Aufbcsserung der bisherigen Preise, 

welche die Zechen bei Riiumung ihrer Lagerbestiinde mil
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Sichcrheit crwarten diirften, keine Ilcdo sein. In  dieser 

Uinsicht sind also die Umstiindc ganz identisch m it den- 

i jenigen des vergangcnen W intcrs; eine Ausnalunc bildcn 

nur die sieli einer stetig wachsenden Jieliebtheit erfreucndcn 

Anthrazitkohlen, welclie fortwiihrend sowolil voin Inlande 

; wie-voni Auslande sehr lebhaft begelirt werden.

V iel giinstiger liegen die Verhiiltnisse des Feinkohlen- 

inarktes.

Besonders beyorzugt sind diejenigen Sorten, welclie 
von der Grofsindustrie verwendet werden. Dic bei Begińn 
des verflossenen Jahres eingetrelene Eestigkeit 111 der 
Ilaltung des Eisen- und Glasmarktes ist von vorteilliaftester 
Einwirkung auf die Fcinkohlenpruisc gewesen, welcher 
z 11 folgę siimtlichc Zechen iin Laufe des Jahres Er- 
hohuiigen von mindestens 1 bis 1,50 Frcs. zu verzciclinen 
liaben; allerdings waren die Preise in den Jaliren 1893 
bis 1895 derart gedruckt, dafs die meisten Zechen nicht 
auf i li re Gestehungskosten kommen konnten. Da min die 
Aussichten der HiiUenindustrie fiir das laufende Jahr aliem 
Anscheine nach nicht minder giinstig sind, so wird es den 
Zechen nicht allzu schwer halten, eine weilere Aufbesserung 
von 0,50 bis 1 Frcs. per t zu erzielen, umsomehr ais 
gegenwiirtig die tagliche Forderung kauin ausreicht, um 
den aufserordentlich grofsen Bedarf zu decken. Jedenfalls 

sucben die Kiiufer moglichst fiir ein ganzes Jahr ab- 
zuschliefsen, und sind in den letzten Tagen einige Kontrakte 
zu den erholiten Preisen von 8,50 bis 9 Frcs. fiir poussiers,
10,50 bis 11 Frcs. fur fines de machinę und 12,50 bis
13,00 Frcs. fiir tout-venant erneuert. 

f  Die belgische Kohlenausfuhr ist von 4 6G1 477 t im 
Jahre 1895 auf 4 641 108 t im Jahre 1896, also um 
ca. 20 000 t zuriickgegangen. Weniger wurden exportiert 
nacli Deutschland ca. 47 000 t, nach Frankreich 140 000 t 

f und nach der Schweiz 15 000 t; dagegen crgiebt sich eine 
Mehrauśfuhr nach Luxemburg von 72 000 t, nach den 
Niederlatiden voń 62 000 t und nach den englischen 
Kolonieen von 21 000. t. Die Einfuhr in Belgien wiihrend 
der gleichen Periode ist von 1 530 364 t im Jahre 1895 
auf 1 690 678 t gestie gen. Der Mehrimport von ca. 
160 000 t entfiillt fast ausschliefslich auf Deutschland, 
welches an der Totaleinfuhr mit 922 000 t beleiligt ist. 
Fiir England uud Frankreich ergiebt sich keine wesentliche 
Yerschiebung.

Die Ergebnisse der Statistik sind somit fiir Belgien 

wiederum in beiden Richlungeh ungiinstig, und bat der 

belgische Eisenbahnminister auf das fortwiihrendc Driingeu 

der Interessenten liin inzwischen beschlossen, f i ir  v i e l e  

S t a t i o n e u  e i n e  w e i t e r e  R e d u k t i o n  d e s  a a  u n d  

fi i r s i e l i  s c h o n  s eh r  b i l  l i  g en  T a r i f  c x c e p t i o n e l  

p r o v i s o i r e  Nr .  6 e i n t r e t e n  z u l a s s e n ,  dam it es 

den belgischen Zechen leichter moglich ist, der sich immer 

meiir fuhlbar machenden auslandischen Konkurrenz m it 

Nachdruck entgegenzutreten.

Die bislterige iitifserst feste Tcndenz des belgischen 

Koksmarktes hat sich noch weiter ausgepriigt. Obwohl 

die Produktion aufs hochstc geseliraubt worden ist, und 

man yiele . altc Oefen wieder in Betrieb gesetzt hat, so 

herrscht doch immer noch eiu cmpfindlicher KoksinangcI. 

Man ist iiberhaupt der Ansicht, dafs eine weitere Steigerung 

der Produktion fiir den Augenblick unmoglich ist, da dic 

notigen Kokskohlen nicht zu beschatfen sind. Man darf 

m it Bcstiinmtheit annehmen, dafs dic gegenwartige sehr 

gute Konjunktur nocb langcre Zeit anhalten wird, ins-

I besondere da durch das besclilossene Anblasen einiger 

neuen Hochijfen der Kousum sich in absehbarer Zeit noch 

erhohen wird. Fur llochofenkoks, l.ieferung im  2. Semester 

rieunt man 17,50 Frcs., fiir gewaschenen Koks 19,50 bis

20,50 Frcs. und fiir Giefsereikoks 22 Frcs., fiir west- 

fiilischen Giefsereikoks, welcher von besserer Qualitiit ist, 

verlangen die Handler gegenwiirtig sogar 28 Frcs. franko 

Bassin von Charleroi. Die Koksausfubr hat m it 864 247 t 

im Jahre 1896 gegen 870 983 t im Vorjahre eine merk- 

liche Schwankung nicht erlitten. Dagegen ist die E infuhr 

von 362 834 t im  Jahre 1895 auf 260 044 t im letzten 

Jahre zuriickgegangen; fiir die deutsche E infuhr allein 

ergiebt sich ein Minus von 110 000 t.

Die Ilaltung des Brikettinarktes bleibt unver:indert und 

ist die Nachfrage infolge der ungilnstigen W itterung clier 

etwas matter geworden. Dic Ausfuhr belief sich im  ver- 

flosscnen Jalire  auf 468 000 t und hat dieselbe einen 

kleinen Fortschritt von ca. 9000 t gemacht. Ais llaupt- 

abnehmer figurieren Frankreich mit 178 000 t, die Vcr- 

einigten Staaten vou Nordamerika m it 62 500 t, die Schweiz 

m it 52 000 t und Luxemburg m it 37 000 t, wobei jedoch 

zu beraerken ist, dafs unter dem ais nach Amerika exportiert 

angegebenen Qui ntum es sich grofstenteils um die von 

amerikanischen Dampfern fiir den eigenen Konsum ein- 

genommenen Mengen handelt. ■

F ra n z o s is c h c r  K o h le n m a r k t .  Die Lage des fran- 

zosischen Kohlenmarktes ist augenblicklich eine iiufserst 

giinstige. Die Nachfrage in  siimtlichen Kohlensorlen ist 

zur Zeit ganz bedeutend. D ie Lager im Nord und 

Pas - de - Calais sind vollig verschwunden und siimtlichc 

Zechen inaclien Ueberschichten. Die Forderung ist 

ungefahr um 10 pCt. gesteigert worden. Aufser fiir 

Koks und Industriekohle, wo Preiseiliohung erfolgte, sind 

die Preise der anderen Kohlensorten, m it wenigen Aus- 

iiahmen, auf derselben Ilohe geblieben. D ie Frachtsiitzc 

fiir die Scliiffahrt sollen infolge der gunstigen Eisenbahn- 

tarifc eine Herabsetzung erfahren. Von Lens wurden 

m it Schnetlzuglokomotiven Probefahrten nach Paris gemacht 

wobei festgcstellt wurde, dafs tiiglich 20 bis 22 Ziige mit

45 Wagen a 10 t auf dieser Streckc gefahren werden 

kon nen.

Die Gesellschaft Lens bant zur Zeit 60 neue Koksofen 

System Scmet Solvay, die Gesellschaft Drocourt baut eben- 

falls 50 Oefen desselben Systems.

Die E infuhr englischer Kohlen nach Frankreich betrug 

im Jahre  1896 453 629 t gegen 448 662 t iin Vorjahre. 

Die E infuhr nach Deutschland betriigt 400 000 t.

Die Preise sind zur Zeit wie fo lg i:

Z e c h e n  v o n  E s c a r p c l l e s .  3/4 fette und fette Kohlen:

Grofse S t i ic k k o h le ........................................  20,00 Frcs.

Stiickkohle iiber 100 m m ..............................18,00 „
Gcsiebte 4 c m ...............................................16,00 „

» 2 .............................................15,00 >}
Fordcrkolile 60 pCt......................................12,50 „

» 35 ................................. 11,50 „
Feinkohle 2 c m .............................................8,00 „

*/4 fette Kohlen, Type Charleroi:

Grofse S t i i c k c ...............................................18,00 Frcs.

Stiickkohle 100 bis 120 mm . . . 18,00 „

„ 80 „ 100 mm . . . 18,00 „
Tetes de m o i n e a u x ................................  22.00 „
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mufs auf der Aufsenseite, ais auch am Kopfe des Schreibens 

selbst m it Nr. 350 bezeiclmet sein.

9. F e b r u a r  d . J . ,  vonnittags 10 Uhr. I ntendantur

II. Bayerischen Armeekorps,  Wi i rzburg.  Bedarf an 
Steiukohlen und Petroleum fiir 1897/98. Das Bedingnis- 
heft liegt bei der Intendantur und den Garnisonsverwaltungen, 

sowie bei dem ICgl. Platz-Kommando Neumarkt i. 0. auf. 
Daselbst konnen auch Verdingungs-Formulare in Empfang 
genommen werden, Gegen Einsendung von 80 Pfg. wird 
das Bedingnislieft iibersendet. Fiir den Zuschlag ist eine 

Frist von 6 Wochen vorbeiialten.

10. JTobruar d. J., vorm. 10 Uhr. Kadettenhaus 
zu K arlsruhe in Baden. Verdińgung des Steinkolilen- 

bedarfs (Ruhrkohlen) des Kadettenhauses zu Karlsruhe 
fUr 1S97/9S. Termin im Kassenziminer des Kadettenhauses. 
Die Lieferungs-Bedingungen liegen daselbst an den Werk- 
tagen zur Einsicht aus; auch konnen dieselben gegen 
Erstattung vou 1 „fl. SchreibgebUhren abgegeben werden.

15. P e b r u a r  d . J . ,  vormitt. l lVjUhr .  Hafcnbau- 

Inspekt ion Memel.  Lieferung von. 1 750 000 kg Ma- 
schiuenkohlen und 50 000 kg Schmiedekohlen fiir das 
llechnungsjahr 1897/98. Angebote sind bis zum Er- 
utfnungsterniin einzureićlien. Bedingungen liegen im Ge- 
schaftsziminer aus, kijnnen auch gegen Einsendung von 
1 bezogen werden. Zuschlagsfrist vier Wochen.

16. F e b r u a r  1897 , mittags 12 Uhr. F i n a n z- 
Depu t a t i on  Hamburg.  Lieferung von Steinkohlen fur 
den Wasserbau-Bezirk „Hamburg". Bedingungen sind 
im Yorzimmer der Finanz-Deputation zur Einsicht aus- 
gelegt. Reflektierende haben ihr von zwei in Hamburg 
ansiissigen Biiigen mitunterjchriebenes Anerbieten bei der 
Finanz-Deputation in geschlossenem Briefe einzureićlien. 
Der Brief mufs sowohl auf der Aufsenseite, ais auch am 
Kopfe des Schreibens selbst in hervortretender Weise mit 
Nr. 340 bezeiclmet sein.

18. F e b r u a r  1897, mittags 12 Uhr. M a g i s t r a t  zu  

Pose n .  Lieferung der fiir die stiidtische Verwaltung er- 

fordeilichen Steinkohlen (ungefahr 20 000 Ctr.). Angebote 

sind mit der Aufschrift „Submission auf Steinkohlen" ver- 

siegelt im Ziinmer Nr. 20 des neuen Sladthauses ab- 

zugehen. Bedingungen konnen eingesehen werden, sind 

auch gegen Erlegung der Schreibgebiihr daselbst zu beziehen.

P c v s o n a 1 i e n.
Dem Direktor der Bergschule zu Bochum , Bergrat 

Dr. S c h u  l t z ,  ist der Charakter ais Geh. Bergrat verlielien.

Der Bfturat G i s e k e  zu Osnabriick ist an die Konigl. 

Bergwerksdirektion zu Saarbrucken versetzt.

Der Generaldirektor der eheinaligen v. Kramstaschen 

jetzt Sosnowicer Gewerkschaft, D e m a n e t ,  tritt in den 

IUihestand und rerlegt seinen Wohnsitz nacli Briisscl.

Der koniglich holliindische Adjunkt-Bergwerksingenieur 

C. B l a n k ę  v o o r t  in Heerlen ist zum stelivertretenden 

kónigliclien Kommissar fiir die holliindischen Dominial- 

gruben ernannt.

V e r l i e h e n :  Dem vortrageńden Itat im  Ministerium

fiir Handel und Gewerbc Geh. Oberbergrat Dr. F i i r s t  der 

ltote Adlerorden I II . KI. m it der Sclilcife.

jos. D. Weeks f . In Pittsburg, Pa , endete am 

Abend des 26. Dezcinbers vorigen Jahres ein Schlaganfall 

das thatcnreiche Leben des nordamerikanischen Itegierungs- 

agenten Jos. D. Weeks, der durch seine statistischcn Arbeiten 

iiber Steinkolile und Koks auf beiden Seiten des atlan- 

tischen Oceans sich einen henoiragenden Natnen er- 

worben hat.

Weeks war am 3. Dezember 1840 in  Lowell, Mass., 

geboren, studierte zunachst Tlieologie auf der Wesleyan 

University zu M iddletown, Conn., und wurde dann Prediger 

der Methodisten-Kirche, aber ein Lungcnleiden veranlafśte 

seinen Ilii.cktritt.

Nach dcm Burgerkriege, in dem Weeks ais Kranken- 

plleger thiitig war, Ycrsuchle er sich ais Schriftsteller. Im 

Jahre 1872 kam er nach Pittsburg und trat in die Redaktion 

des „American Mauufacturer" ein, die spiiter m it der der 

„Iron W orld " verbunden wurde. Februar 1S75 wurde er 

Ilerausgcber von „The Iron Age" und 1S86 auch Yom 

„American Manufacturer".

Seine umfassende Kenntnis der industriellen wirtschaft- 

lichen Verhiiltnisse und insbesondere des Eisenhandels 

brachte ihm 1883 das Ąint des Geschiiftsfuhrers der 

„Western Iron Associalion" ein. Durch seine Begabung 

fiir Statistik wurde die Bundesrcgierung auf ihn auf- 

merksam und beiief ihn  ais Spezialagenten fiir Steinkolile 

und Koks zur Mitarbeit an dem United States Census- 

W erk fiir das Jah r 1880. In  dieser Eigenschaft schrieb 

er folgende Jahresberichte: „The Manufaclure o f.C oke ";

„The Manufacture of Glass" und „Statistics of Wages in 

Manufacluring Industries" etc. Diesen Berichten folgte seine 

Thiitigkeit fiir dic U. S. Geological Survcy, fur deren 

Jahrbiicher er nachstćliende Teile verfafste und alljiihrlich 

wiederholte: „M inerał Statistics"; „The Manufacturer of

Coke"; „Production of Crude Petroleum"; „Natural-Gas" 

und „The Production of Manganese". Sein Censusbericht 

iiker Koks kann ais ein sehr hervorragcndes Werk be- 

zeichnet werden, welches auch seinen R u f begriindet hat. 

Weeks war auch der erste, welcher die Moglichkeit der 

Yerwemiung des Nalurgases ais Brennstotf in der Eisen- 

industrie erkannt und verwertet hat.

W . ubernahm im Auftrage seiner industriellen Mit- 

biirger giófsere Reisen und war zweimal in Europa, das 

erste M ai 1878 zum Studium der Arbeiter-Schiedsgerichte 

und dann 1895 zum Studium der Koksfabrikation m it 

Gewinnuug der Nebenprodukte. In beiden Fallen hat er 

seine gesainmelten Erfahrungen in grofseren Schriften 

niedergelegt.

Politisch war Weeks nicht minder thiitig, insofern er 

Sekretiir des republikanischen National-Comittfs war und 

ais Autoritiit in samtticheu Tariffragen betrachtct wurde. 

W iihrend der Weltausstellung in Chicago gehorte er zu 

den Jury-Mitgliedcrn. Sein Ansehen bei den Industriellen, 

insbesondere beim „American Institute of M ining Engineers", 

gab Anlafs zu sei er W ah l ais Prasident genannter Ver- 

einigung Tur das Jah r 1895.

Mit seinen reichen Kenntnissen verband Weeks die 

Gaben der Liebenswiirdigkeit und Freundlichkeit, wie dies 

unsere I.andsleute zu verschiedenen Malen, u. a. beim 

Besuche der amcrikanischeu Industrie 1S90 dankbar 

empfunden haben.



Fig. 3.
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Fig. 6.

Von orzfiihrondoii Trflmmchen durchschwfmntcs Nobongostoinamittol 

aus (lor 34. Firste desiSpatlitrumins boi 70 m Ostl. vom Schachtąueisohlag (Seite 81).

G14 ni unter Tage.

|AnfbliUtorung und Brucli gebogener Schichten im Mittel zwischen 

Spathtrumm und Hauptgaug. 

t>3. Schachtąuerschlag, 15 m nOrdlich vom Hauptgang (Soito 80). 

614 m unter Tage.

Abbaustofs aus der 34. Firste des Spathtrumms mit einem 

ITebengesteinsmittel (Seite 81 u. 84) 

und horizontalen Verschiebungskluften (Seite 86).

641 m unter Tage.

Erzleere Brecclenpartie aus dem hangenden Teil des Burgstadter Hauptganges. 

34. Sohle, wcstliches Feld. (Seite 85).

649 m unter Tage.

Fig. 7. Fig. 10.

Fig. 2.

Das Bergmannstroster Hangende Trumm in der 34. Firste mit 

ebenlagenfórmiger Teitur der Gangarten u. Erze (Seite 85). 

642 m unter Tage.

Abbaustofs aus der 32. Firste des Burgstadter Hauptganges mit einer in der 

Gangmasse-aufgerissenen durch Kalkspath ausgefullten Spalte. (Seite 82, 84 u. 86).

557 m unter.Tage.

Das „Burgstadter Hauptschliclite" in einem Abbaustofs der 

32. Firste auf dem Burgstadter Hauptgange. (Seite 86.) 

561 m unter Tage.

Fig. 1.

„Gliick auf“, Berg- und Huttenmannische Wochenschrift. 1897. Nr. 5.

GostOrte Nebengesteinspartio bei 3 m im Liegenden des Burgstadter Hauptganges. 

32. Streckensohle, 124 m ostlich yom Schachtąuerschlag (Seite 80).

585 m unter Tage.

Fig. 8.

GestOrte Nebengesteinspartie bei 3 m im Liegenden des Burgstadter Hauptganges. 

32. Streckensohle, 124 m Ostlich vom Schachtąuerschlag (Seite 80).

585 m unter Tage.

Fig. 9.

Scliichtenaufblatterung im Mittol zwischen Spathtrumm und Hauptgang. 

34. Schachtąuerschlag, 25 ni nOrdlich vom Hauptgang (Seite 80). 

649 m unter Tago.

Fig. 13.

Ringelerze zwischen tauben Thonschieferhreccien aus dem 

hangenden Teil des Burgstadter Hauptganges;

34. Sohle, westlichcs Feld. (Seite 85).

649 m unter Tage.

Fig. 11.

Hangende Spaltenwand des Burgstadter Hauptschlichten 

in der 32. Firste auf dem Burgstadter Hauptgange. (Seite 86). 

557 m unter Tago.

Yerschiebung des Bergmannstroster Hangenden Trumms im Dach 

der 27. Firste, 246 m Ostlich vom Konigin Marten Schacht, und 

Verwerfung des Nobengesteins an der Gangspalte. (Seite 79 u. 87). 

426 m unter Tage.

Kingelorzstofs aus der 34. Firste des Burgstadter Hauptganges, westlichcs Feld,

(Seite 85).

644 m unter Tage.

Fig. 14,

Tlriiplf vnn f i  I). Hjiprl<>lror in E«RP.n
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Marun&cht.

Nr. 5. Taf. VI.

Dislolcationsersckeiimiigen im. Felde der Grube J3tngmannstrost . 
_A

„Gliick auf“. Berg- und Huttenmaimische Wórhenschrift. 189J-



„Gliick au f(c, Berg-- und Huttenmannische 'W ochenschrift. 1897- N r. 5.

S aigerrifs der Baue a\xf cl e iii Burg s ta d te r  H an.p 11> ang e .
T af, VII.

H oniotn. M a r im  S ch t.
D oro tfiee r S ch t.

C aro liiie .r S ch t.

S£-JElisubether Sch t.
Xcuc Benedicter 

Prui K Tritdr. Xud, Scht.

r  yyyl’ TjedeutPt ab(fcVitit1e& Fel ii .

» 7loch tw/ttrhendeSf allunwilrdiifeti JZrzfeld.




