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Vorwort. 

Einer del' merkwiirdigsten Bergbaue del' Erde, viel verschrieen 
und doch eigentlich so wenig gekunnt, jedenfalls abel' geologisch 
und bergmannisch von hohem Interesse, ist del' Erdwachsbergbau 
von Boryslaw. 

Eigenartige Verhaltnisse brachten es mit sich, da~ del' Berg
bau bis VOl' wenig Jahren in so au~erordentIich primitiver Weise 
betrieben wurde, da~ nul' wenige wirkliche Sachverstandige das 
Vorkommen von Erdwachs in der Grube studieren konnten. 

Durch bergbehordliche Verordnungen vom Jahre 1897 wurde 
diesel' alte Raubbaubetrieb in den Jahren 1898-1900 eingesteIIt, 
urn modemen Verhaltnissen Platz zu machen. Seit diesel' Zeit ist 
al1mahlich ein Bild, das nirgends mehr auf del' Erde wiederzusehen 
ist, verschwunden, insbesondere, da die in jiingster Zeit im gro~en 
wiedererstandene El'doIindustrie dazu beigetragen hat, dasselbe rasch 
und wesentlich zu verandern. 

Unter diesen Umstanden scheint es mil' von Iu"teresse, dieses 
aIte Boryslaw in Wort und Bild festzuhalten und daran des weiteren 
die neueren Erfahrungen iiber die geologischen und bergbauIichen 
Verhaltnisse des Vorkommens und del' Gewinnung von Ozokerit zu 
kniipfen. 

Dies sei del' Zweck dieses Buches. 
Ich habe zwar die vorhandene Literatur iiber Boryslaw und 

Erdwachs beniitzt und erscheint dieselbe auch entsprechenden Ortes 
angefiihrt, ich habe mich abel' auch bemiiht, so viel als mogliclI 
Tradition und eigene Erfahrung sprechen zu lassen. 

Endlich sei del' freundlichen Unterstiitzung des Herm k. k. Ober
bergrates Holo bek in Krakau gedacht, welchem ich viele wertvolle 
Daten verdanke und welchem ich hierfiir an diesel' Stelle meinen 
verbindlichsten Dank ausspreche. 

Wien, im Monat Juli 1902. 
Der Verfasser. 
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Erstes Kapitel. 

Geschichtliche Entwicklung der Erd
wachsindustrie. 

Wie an so manchen Orten Galiziens, so war auch in Boryslaw, 
einem kleinen Gebirgsdorfe im Kreise Drohobycz, schon seit alten 
Zeiten das Vorkommen von Erdal bekannt. 

Imvieweit sich die alteren Nachrichten aus dem 18. Jahrhundert 
auf Boryslaw beziehen, ist nicht genau festzustellen. In den 
Jahren 1810-1817 schurften Josef Hecker, ein in del' Geschichte 
des ostgalizischen Bergbaues bekannter Name, und Joh. Mitis bei 
Boryslaw auf ErdOl, wozu sie bereits eine Ermachtigung von del' 
Regierung besa~en; 1835 soIl en schon mehr als 20 Brunnen im 
Betriebe gewesen sein. 

Sichel' ist, da~ im Jahre 1831 an J. Micewski und im 
Jahre 1843 an das Drohobyczer Kameralamt Bergbauberech
tigungen zur Gewinnung von Bergteer erteilt wurden. 1854 er
zl1hlt R. Doms von einem gra~eren Erdwachsfunde in Boryslaw. 1) 

AIle diese Schiirfungen hatten keinen praktischen Erfolg und 
wurden wieder vel'llachlassigt. Die meisten him'von di:irften auf 
dem altesten Fundort Boryslaws, del' sogenannten "Unter Debra" 
und im Tysmienicatale etabliert gewesen sein. R. Doms dehnte 
dieselben auch auf das heutige Potokgebiet aus, wo seinerzeit das 
fruhere Dorf gestanden hatte. 

Die allerersten Anfiinge del' "Industrie" in Boryslaw wurden 
von den einheimischen Bauel'll selbst in Szene gesetzt. In ge
wissen Vertiefungen des Bodens sammelte sich schon seit jeher 
stets immer wieder etwas Erdal an, welches von den Bauern ge
schapft und in kleinen, selbstverfertigten Fa~chen an den Markt
tagen im nahegelegenen Drohobycz verkauft wurde. Dickfliissige 
"Ropa" wurde als Wagenschmiere, diinnfliissige "Kipiij;czka" als 

") Osterr. Zeitschr. fur Berg- u. Hiittenwesen v. J. 1854. 
Muck, Erdwacbsbergbau. 1 
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Lederschmiermittel verwendet. Um aus solcher Kipillczka Wagen
schmiere zu machen, hat man am Flusse Locher gegraben, die
selben mit Wasser gefiillt, dann das Bergol darauf gegossen und 
mit Ruten gepeitscht. Diese Locher wurden Duczki genannt und 
del' Begrifi' spa tel' auch auf die ersten seichten Erdolbrunnen aus
gedehnt. Da dieses Geschart gut rentierte, kamen die Bauel'll auf 
die Idee, durch Vertiefung diesel' Locher, das Ergebnis zu ver
grMern. 

Auf diese Art wurde nach und nach del' primitivste Bergbau 
erofi'net, del' wohl je irgendwo praktiziert wurde. 

1854 begann die Verwendung des Erdols als Beleuchtungs
material bereits Verbreitung zu :linden; von diesem Zeitpunkte 
datiert groEerer Verbrauch und· Nachfrage nach demselben und 
damit auch die eigentliche Erdolindustrie Boryslaws. 

1m Jahre 1856 :ling man zuerst an, wirkliche Schachte zu 
graben, welche schon einer Versicherung gegen Einsturz bedurften. 
Diese Versicherung wurdevon den Leuten selbst erfunden, indem 
man die Schachte rund herum mit Korbgeflecht auskleidete. Ein 
solcher Schacht, 10-12 m tief, ergab oft eine Ausbeute von 500 kg 
RohOl wochentlich. Wenn man bedenkt, daE in jener Zeit fiir 
100 kg ca. 70 Kronen bezahlt wurden (20 fl. C. M. fiir den W. Ztr.), 
daE die Arbeitskraft nahezu umsonst war, daE man Holz· und 
Weidenruten einfach aus dem Walde holte, also fast gar keine 
Auslagen hatte, so ist es erklarlich, daE ein so gutes Geschart rasch 
viele frelllde Leute zu miihelosem Gewinn heranlockte, die sich so
fort von den Grundbesitzern das Recht erkauften, einen odeI' 
mehrere Schachte zu graben und das gewonnene Erdol (anfangs 
gegen Abgabe einiger Bruttoprozente) mit groEem Gewinne zu 
verkaufen. 

Leider erhielten die armen unwissenden Bauern von diesen 
Bruttoprozenten nul' sehr wenig, so daE die Industrie eigentlich 
mit derVernichtung des heimischen Bauel'llstandes begann. Durch 
die Verwiistung des Grundes verarmten die Leute in kurzer Zeit 
so, daE sie spateI', wie auch anderwarts in gleichen Fallen, bei 
ihren ehemalig'en Pachtern als TagelOlmer dienen mul1ten. 

Die Erwerbung von Grubenplatzen geschah anfangs derart, 
daE ein Grundbesitzer einen Teil seines Grundes in kleine Teile 
von 7-12 Quadratklaftern einteilte und diese einzeln odeI' gruppen
weise verkaufte bezw. verpachtete. Da die Kaufer abel' wenig 
oder gar kein Kapital mitbrachten, so muEten immer einige solcher 
"Unternehmer" zusammentreten, urn die Kosten einer solchen 
"Schachtanlage" zu decken. Dadurch entstand nun die ungeheuere 
Zersplitterung des Grundbesitzes, welche soweit fiihrte, daE z. B. 
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derGrundbuchkorper Nr. 869, dessen GesamtausmaE 3288 qm, also 
ca. 1/2 Joch betragt, in 115200 Teile geteilt ist. Da das Grund
buch erst im Jahre 1890, selbstverstandlich unter den grolHen 
Schwierigkeiten, angelegt wurde, so kann man sich leiehtvor
stell en , welche ungeheure Zahl von Besitzstreitigkeiten da auf
tauehen muEten. 

Erst viel spateI' wurde diese Zersplitterung von, einzelnen 
groEeren Unternehmern dureh miihsamen Ankauf teilweise wieder 
behoben. 

1m Jahre 1859 wurden aucb auf del' benachbarten Gemeinde 
Tustanowiee in "Wolanka" die ersten Scbacbte mit Erfolg abgeteuft. 

Um diese kleinen Olsebacbte ergiebiger zu machen, kam man 
auf die Idee, dieselben mit zwei Biihnen zu verscblieEel!, um dllrcb 
Erwarmung den Olaustritt zu erleichtern. BeimOffnen del' untel'en 
Biihne ersticktell sellr baufig die hiel'zu eingelassenen Leute. Man 
half sich damit, daE man auf. die untere Biihne brennendes Stroh 
warf, wodurch eine kleine Explosion der angesammeltenGase ber· 
vorgerufen und gelegentlich gleich die Biihne durchgescblagen, 
jedenfalls aber die angesammelten Gase verbrannt wurden, so daE 
dann, wenn aueh immer noch niebt gefahrlos, ein Mann zum Offnen 
del' unteren Biihne eingelassen werden konnte. Eine Ventilation 
gab es an fangs noch nicht.· 

Es gibt wohl kaum einen zweiten Bergbau in Europa, del' 
in einer Zeit, wo die gesamte Bergbautechnik bereits auf hoher 
Stufe stand, so ausschlieElich aus sich selbst beraus entstanden 
ist, aIle Einriebtungen aus seinen Uranfangen gewissermaEen selbst 
erfand, daher stets mit allem auf die primitivste Art und Weise 
begann, wie diesel'. 

Die Ursache liegt darin, daE sich lange Zeit niemand urn die 
fachmannische Entwieklung des Bergbaues von Amts wegen annahm, 
und weil den vie len klein ell Besitzern nieht bloE das notige Wissen 
und die notigen Mittel, sondern insbesondere del' gute Wille 
fehlte, um anQ,ere menschenwiirdigere Einrichtungen zu treffen, als 
die, welche ieh im folgenden schildern werde. 

Man hat z. B. bis 1863 nicht bloE ohne Ventilation, sondern 
aueh zumeist ohne Licht gearbeitet; erst in diesem Jahre fiibrte 
Bergdirektor Januszke die ersten Sicherheitslampen ein, obwohl 
man noch lange Zeit spater, trotz ungezablter Explosionen, hier 
und da bei offenem Lichte arbeitete. 

Wie bereits gesagt, hatte man im Beginne des Boryslawer 
B81:gbaues lediglich die Gewinnung von Erdol im Auge. 

Um das Jabr 1860 traf man zuerst und insbesondere im Riede 
"Potok"bei einer Teufe von 15-20 m haufig auf weiche plastisehe 

1* 
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:Massen, die man zwar als Ozokerit erkannte, mit welchen man 
abel' nichts anzufangen wu11te, als sie auf die Halde zu werfen. 
Diesel' Ozokerit erschwerte durch den auf die Schachtwande aus
geiibten Druck das Abteufen oft so wesentlich, da11 del' Schacht 
verlassen werden mu11te. Bald jedoch hatten die Bauern erkannt, 
da11 diese :Masse leicht brenut, und verwendeten sie als hausliches 
Geleuchte. 

Abel' schon 1862 wurde man auf dieses Mineral wieder auf
merksam, da um diese Zeit die Erfindung gemacht wurde, aus Erd
wachs Paraffin zu destillieren, so da11 man bald del' Nachfrage 
folgend, dem Erdwachs gro11ere Aufmerksamkeit widmete, als dem 
Erdol, das schon anfing im Preise zu fallen. 

Hatte nun jemand einen ergiebigen Schacht auf Erdwachs an
geschlagen, so drangten sich sofort andere Unternehmer so nahe 
als moglich heran, um dem Nachbar das gefundene Wachs aus 
einem rasch angelegten 2-3 m entfernten Nachbarschachte zu
meist durch einfachen Raub streitig zu machen. Auf diese Weise 
waren 1862 in Boryslaw und dem benachbarten Wolanka schon 
iiber 1500 Schachte im Betriebe. Del' Betrieb wurde nur im 
Sommer so intensiv gefithrt, im Winter horte er fast auf; in del' 
Nacht wurde gleichfalls nul' Wasser gezogen. Im Winter waren 
hochstens 100-200 eingedeckte Baue im Betriebe. 

So merkwiirdig wie die sukzessive Entwicklung dieses Berg
baues, ebenso merkwiirdig waren die Besitzverhaltnisse und noch 
mel'kwiirdiger das Verhalten del' Behorden diesel' jeder Beschreibung 
spottenden Betriebsgebarung del' einzelnen Unternehmer beim 
Betriebe. 

Anfanglich war del' Ortsrichter die einzige ma11gebende Be
horde in allen Fragen des Bergwerksbetriebes, trotzdem das Erdol 
bis 1862, das Erdwachs bis 1865 unter die vorbehaltenen Minera
lien gehOrte. Es ist wohl begreiflich, da11 unter dies em Umstande 
der Bergwerksbetrieb verwildern konnte, wenn gewissenlose Unter
nehmer unter so primitive Bergpolizei gestellt waren. 

Da jeder einzelne tun konnte, was er nul' wollte, so entwickel
ten sich bald Zustande, wie sie in den kalifornischen Goldfeldern 
kallm schlechter gewesen sein mochten. Ein Augenzeuge, Jicinsky, 
beschreibt in del' Osterr. Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen 
vom Jahre 1865 dieses Treiben wie folgt: 

"Man sieht ein zweites Kalifornien VOl' sich, ein reges Leben, 
wovon man ungesehen keinen Begriff hat. Es steht Haspel an 
Haspel, :Mann an :Mann, dazwischen sich drangende Kaufer und 
Verkaufer del' eben gefOrderten Naphtha odeI' des Wachses, ein 
Schreien und Larmen, wie auf einem Jahrmarkt. Da sieht man 
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an einem Storenfried. das Faustrecht ausiiben, dort wird ein N aphtha
dieb verfolgt, hier kratzen Weibel' aus den Haldengesteinen die 
weggeworfenen Wachsabfalle aus, um sie zu sammeln und zu vel'
werten. Zwei Arbeiter gefoIgt von ihrem Aufseher tragen die ganze 
Bergbaumaschinerie und das Kunstwesen, bestehend aus einem 
Haspelbaum und einem Hanfseil, woran auch nicht ein Atom Eisen 
wahrzunehmen ist, um selbe im nachsten Moment an einem anderen 
Schacht aufzustellen und Naphtha zu fordern. Die Wetterfiihrung 
besteht aus einem aiten SchmiedeblasbaIg odeI' Getreidefocher ver
bunden mit einem 2-3" starken Blechrohr." 

Diese Schilderung ist aber noch lange nicht erschOpfend: 
War auf den kleinen Schachtterrains kein Haldenplatz zu finden, 
odeI' die Schachtkaue voll tauben Gesteins, so kam es nicht selten 
VOl', daJ1 man den Schacht eines unvorsichtigen Nachbars, der seinen 
Schacht nicht bewachte, in del' Nacht einfach verschiittete, um am 
eigenen Terrain wieder Platz zu schafi'en. Wilde Kampfe waren 
stets die Folgen diesel' Gewalttaten. 

Es verging in jener Zeit selten ein Tag, an dem sich nicht 
ein odeI' mehrere Ungliicksfalle ereigneten. Die Ursachen waren 
zumeist Vergasung, Explosion odeI' es fielen die Leute in alte, 
aufgelassene und unbedeckte Schachte. 

Man erzahlt, daJ1, wenn es moglich war, einen Ungliicksfall 
zu verheimlichen, del' Tote einfach in einen del' vielen alten 
Schachte geworfen und mit Steiuen zugeschiittet wurde, odeI' daJ1 
man den Verungliickten auf die nachste Wiese legte, wo er dann 
in der Friihe einfach als tot aufgefnnden und beerdigt wurde. 
Sicher ist, daJ1 man tOdlich Vernngluckte auf einen Wagen legte 
und im Orte solange herumfuhr, bis sich jemand fand, der dies en 
Leichnam zu agnoszier.en im stande war. Hanfig war dies nicllt 
der Fall, da die wenigsten Leute einander kannten und keiner 
irgendwelche Legitimation besaJ1. 

Da./1 bei diesen Verhaltnissen die Schachte selbst im elendesten 
Zustande waren, ist selbstverstandlich. Wollte deshalb ein Arbeiter 
nicht einfahren, oder war Mangel an Arbeitern, so holte man die 
Leute mit Gewalt aus der Schenke, band sie in einen Sack und 
lieJ1 sie einfach in den Schacht hinunter. Erst wenn del' Mann 
eine ihm vorgeschriebene Anzahl Kiibel Wachs gefordert hatte, 
durfte er wieder ausfahren. 

Wie es dabei auf der Oberflache des Grubenterrains aussah, 
wird wohl am besten dadurch iIIustriert, da./1 noch im Jahre 1883 
auf del' sogenannten PotokstraJ1e in del' Nahe der jetzigen Freilich
grabe ein Pferd im StraJ1enkot versank, erstickte und nur mit Miihe 
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wieder herausgezogen werden konnte: wie mag es da 15 Jahre 
fruher ausgesehen haben. 

1m Jahre 1864 wurden die Behorden doch endlich auf diese 
wilden Zustande aufmerksam, nachdem bereits mehrere tausend 
Schachte regellos angelegt waren. Es wurde 1) eine Vereinigung 
del' Vorstande der gutsherrlichen Gebiete und der Nachbar
gemeinden zu einer "Interessengruppe" eingeleitet, welche, nach
dem dieselbe noch durch 15 Personen aus d(lr Mitte der Gruben
besitzer verstarkt wurde, mit Genehmigung der k. k. Statthalterei 
in Lemberg die Handhabung der Fremden- und Sicherheitspolizei, 
sowie die Aufsicht uber Grubenbesitz und Bergbaubetrieb einer 
"Grubeninspektion" ubertrug. Das diesbezugliche verfa~te Statut 
trat im Monat Februar 1865, also erst nach zehnjahrigem, auf
sichtslosem Bestande des Schaehtbetriebes in Wirksamkeit. 

Diese Grubeninspektion bestand damals aus einem Inspektor 
mit vier Polizeileuten und sollte nun in das Chaos del' Vel~wilderung 
einigerma~en Ordnung bringen. Es waren in jener Zeit schon 
zirka 8000 Arbeiter und uber 1000 Grubenbesitzer aus aner 
Herren Lander zusammengelaufen, welche samtlich gewohnt waren, 
das F!l.Ustrecht als einziges Gesetz anzuerkennen. 

Da die neue Grubeninspektion keinerlei Exekutivgewalt besa~, 
~o ist es begreiflich, da~ del' geringe Beamtenstand einer solchen 
Bevolkerung gegenuber nahezu machtlos war. . 

Die Behorden sahen dies bald selbst ein und erlie~en unterm 
15. Juli 1867 ein neues Statut fitr die Grubeninspektion, welches 
insbesondere die Handhabung del' Bergpolizei in feste Formen 
brachte. 

Urn dessen Durchfiihrung zu ermoglichen, wurde das Gruben-
inspektorat verstarkt und folgend systemisiert: 

1 Grubeninspektor, 
1 Kassiel'er, 
1 Arzt, 
6 Grubensteiger, 
1 Polizeifuhrer, 

12 Polizeiwachleute, welche spater noeh urn 4 Mann 
verstarkt wurden. 

Au~erdem wurde fiir verungliicMe Arbeiter ein Spital mit sechs 
Betten errichtet. . 

Welche Schwierigkeiten diesen neuen Einrichtungen von seiten 
del' Grubenbesitzer entgegengesetzt wurden, ist am besten dadurch 
illustriert, da~ wahl' end der SchaehtJ;>efahrung durch einen del' 

1) Nach freundlicher Mitteilung des Grubeninspektors Herrn L'Etange. 
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Grubensteiger stets ein Polizeiwachmann mit aufgepflanztem Bajo
nett beim Schachte stehen mui1te (s. Fig. 1)'-

Aber auch mit diesemPersonale dauerte es Jahre, bevor die 
Verhaltnisse nur einigermai1en geregelt werden konnten. 

Erschwerend war gewii1 der Umstand, dai1 das Personal der 
Grubeninspektion von den GrubeIibesitzern bezahlt wurde, welch 

Fig. 1. 

letztere aber das groi1te Interesse an der Erhaltung del' alten Mii1-
stande haben mui1ten. 

Insbesondere bereitete die Anlage eines Grubenkatasters be
deutende Schwierigkeiten. Gewisse Angelegenheiten, wie z. B. 
Arbeiterunterkunft, Auszahlung etc. waren bis zum Jahre 1897 
noch in vielen Fallen geradezu grai1lich, wie spater noch beschrieben 
werden wird. 

1m Jahre 1892 wurde, um bei den vielen Ungliicksfallen 
wenigstens eine fachmannische Leitung wahrend der Rettungsaktion 
zu ermoglichen, ein Rettungskomitee aus del' Zahl del' Bergwerks
beamten erwahlt, welchem ein Rettungsmagazin zur Verfiiguug 
stehen soUte. Leider verlief auch diese an und fiir sich wohl
tatige Einrichtung im Sande. 
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Trotz aller diesel' Umstande nahm del' Betrieb zwar sukzessive 
ab, blieb abel' immerhin in bedeutenden Dimensionen aufrecht. In 
folgender Tabelle ist die Zahl del' zum Betriebe angemeldeten 
Schachte, vom Jahre 1865 angefangen, zusammengestellt: 

Angemeldete Angemeldete Angemeldete 
1m Schachte in 1m Schachte in 1m Schachte in 

Jahre Borys- Wo- Jahre Borys-I Wo- Jahre Borys- Wo-
law lanka law lanka law lanka 

1865 2417 277 1878 2790 496 1890 2358 320 
1866 3644 676 1879 2598 373 1891 468 304 
1867 3578 818 1880 2498 334 1892 426 303 
1868 3506 734 1881 2515 392 1893 403 
1869 3579 840 1882 2565 392 1894 419 
1870 3468 812 1883 2858 483 1895 449 
1871 3514 871 1884 2844 569 1896 367 
1872 3587 882 1885 2685 435 1897 404 
1873 3424 880 1886 2498 380 1898 271 
1874 3294 862 1887 2439 331 1899 194 
1875 3186 850 1888 2391 316 1900 I 75 
1876 2977 545 1889 2328 316 I 
1877 2952 527 I 

Die Daten bis zum Jahre 1891 entstammen einer Zusammen
stellung del' Grubeninspektion, von diesel' Zeit sind dieselben den 
amtlichen statistischen Jahrbiichern entnommen. Die grol1e Differenz 
diirfte daher stammen, dal1 seit Griindung des Revierbergamtes die 
aufgelassenen Schachte nicht mehr angemeldet werden mul1ten. 

Von diesen angemeldeten Schachten war wohl zumeist mebr 
als die Halfte auEer Betrieb, z. B.: 

1898 57 0/ 0 , 

1899 50 " 
1900 54 " 

Wie viele davon in friiherer Zeit jeweilig bloE in Betrieb 
waren, ist leider nul' selten ersichtlieh gemaeht, jedenfalls waren 
es viel weniger als die Halfte. 

Wie man ersieht, fand del' intensivste Betrieb im Anfang del' 
70er Jahre statt, wenn aueh in diesel' Zeit noeh del' grol1te Teil 
del' Sebaehte bloE ErdOl produzierte. 

leh will iiber diese Betriebsziffern von den g'laubwiirdigen 
Angaben bis zur Zeit del' Kreierung des Revierbergamtes nul' einige 
wenige Daten anfiihren: 

1865 sehatzt Jicinski die Anzahl del' betriebenen Schachte 
auf 5-6000 (war wobl zu hoch geschatzt) mit 4-5000 Arbeitern, 
wovon nul' 165 Sehaehte Waehs geliefert baben. Die Gesamtzahl 
del' bereits geteuften Sehaehte soIl bereits 10-12000 gewesen sein. 
Die Produktion betrug 45000 Zentner (252 Waggon) Erdwaehs und 
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90000 Zentner (504 Zisternen) Erdal pro Jahr. Del' Preis fUr Erd
wachs war 7 ft. pro Zentner ( 28 Kr. pro 100 kg), fiir Bergal 
29 Kr. pro 100 kg. Der VerschleiGpreis differierte fast aUe Tage. 

1874 ermittelt E. Windakiewicz 854 Unternehmungen mit 
4000 Betriebsschiichten und 10500 Arbeitern. Die von ihm an
gegebenen Produktionsziffern von 196000 q Erdwachs und 123000 q 
Erdal sind jedenfalls viel zu hoch gegriffen. Die gral1te Schacht
tiefe betrug 130 m. 

1881 erscheint 1) eine Zusammenstellung von St. Znamirowski 
fiir das zweite Semester dieses J ahres, aus welcher zu ersehen ist, 
dal1 189 Unternehmungen mit 1677 betriebenen, 1477 aul1er Betrieb 
befindlichen Schachten und 5063 Arbeitern existierten. Die Anzahl 
del' zu ganzlich eingestellten Unternehmungen gehOrigen Schachte 
betrug 1486, so daG es im Jahre 1881 in Boryslaw noch 4640 offene 
Schachte gab, von denen einige bereits eine Tiefe von 190 m e;r

reicht hatten. Die Erdwachsproduktion betrug im zweiten Halb
jahre 50000 q, wahrend sie von del' Berginspektion fUr das ganze 
Jahr mit 90000 q, von L. Syroczynski mit 105000 q beziffert 
wird. Letzterer gibt die Gesamtzahl del' Unternehmungen mit 460 
an, wovon eben nul' obige 189 in Betrieb waren. 

1885 bestanden in Boryslaw-Wolanka noch 332 in und aul1er 
Betrieb befindliche Unternehmungen mit 1350 Betriebsschachten, 
von denen 820 Erdwachs- und 530 Erdalschachte waren. Arbeiter 
7820, Produktion 128000 q (Angabe del' Berginspektion 123000). 
1m Jahre 1886 fiel die Produktion auf 95000 q (bezw. 92760 q). 
Die Differenz mag darin zu suchen sein, dal1 man VOl' Eintritt del' 
Wirksamkeit des Haftgesetzes den Raubbau so viel als maglich 
forcierte, da man die Wirkungen des Gesetzes auf denselben be
fiirchtete. 

Man sieht aus diesen wenig en Daten, wie bedeutend sich schon 
in jener Zeit die Anzahl del' Unternehmungen reduzierte, bevor 
noch die grol1en Gesellschaften, wie die galizische Kreditbank, die 
sogenannte jiidische Bank, u. a. viele del' kleinen Unternehmungen 
aufkauften. 

Del' ganze Flachenraum, auf welchem aIle diese Schachte 
situiert waren, betrug kaum 100 ha. Man kann sich unschwer ein 
Bild machen, in welch oft verhangnisvoller Nahe die einzelnen 
Schachte angelegt sein mui1ten, so dal1 Schachtkaue neben Schacht
kaue stand. Bei einem Brande im Jahre 1866 auf del' "alten 
Welt" verbrannten infolgedessen iiber 150 Schachtkauen: viele 

1) Yom Landesnaphthaverein in Gorlice im Jahre 1882 verofientlicht. 
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Leute mu.i1ten in den Schachten ersticken, da sie nicht mehr empor
gezogen werden konnten. 

Bis zum Jahre 1874 war immer noch die Gewinnung von 
Erdol vorherrschend. 1875 wurde die Herstellung von Cere;;!in aus 
Ozokerit durch Pilz und Ujhely erfunuen, und damit fUr Boryslaw 
ein neuer Impuls geschaffen. Da gleichzeitig auch die ErdOlpreise 
bedeutend zuriickgingen, ebenso wie die Ergiebigkeit an ErdOl in 
den bis jetzt erschiirften Horizonten geringer wurde, so wandte 
man sich von dies em Zeitpunkte an immer me hI' del' Gewinnung 
von Erdwachs zu. Die gro.i1te Produktion desselben wurde 1885 
erreicht, wo 1230 Waggonladungen geschmolzenes Erdwachs expe
diert wurden. Nach dieser Zeit fiBI die Produktion ziemlich gleich
maJ1ig bis 1891, von da ab ist abel' schon eine entschiedene Ab
nahme derselben zu beobachten. Hand in Hand mit derselben geht 
die Zahl del' Betriebsschachte, so da.i1 im Jahre 1897 zwar noch 
404 Schachte bei der Behorde angemeldet, tatsachlich aber hOchstens 
270 noch in Betrieb waren. Anfang 1899 sank diese Ziffer auf 
120, 1900 auf ca. 18 herab. 

Die Ursache dieses Riickganges del' Unternehmungslust mag 
wohl hauptsachlich in dem Umstande zu suchen sein, dai1 die 
zunehmende Abbauteufe und damit verbundene geringere Wachs
ausbeute nicht mehr den leichten Gewinn ohne irgend welches 
nennenswertes Anlagekapital ermoglichte, wie friiher. Au.i1erdem 
traten noeh viele andere Umstande hinzu, welche den Klein
betrieb immer mehr erschwerten. Solche waren u. a.: Abhangig
keit des Bergbaues vom Grund und Boden, in Verbindung mit 
den hohen Abgaben (bis 40 % ) an den Grundbesitzer, die ungeheure 
Grundzerstiicklung und dadurch bedingten vielen, mitunter sehr 
unbequemen Mitbesitzer, Mangel an Grundbiichern (das Grundbuch 
wurde erst 1890 angelegt), daher nie aufhOrende Besitzstreitig
keiten und kostspielige Prozesse, dul'ch den Raubbau herbeigefiihrte 
Wassel'schwierigkeiten, daher stets wachsende Betriebskosten. Dem 
gegeniiber Mangel an Kapital und Hypothekarkredit, gl'o.i1e Ver
schwendung von Arbeitskraft wegen del' viel zu nahe (in friiherer 
Zeit ja oft nur 1-2 m) angelegten Schachte, Unkenntnis del' geo
logischen Verhaltnisse, Mangel jedweden technischen Wissens,iiber
haupt Unsicherheit der ganzen sozialen Verhaltnisse. 

Aus dies en GrUnden konnte auch auslandisches Kapital, das 
mehl'fach versuchte gro.i1ere Komplexe aufzukaufen, nicht zur Gel
tung gelangen. 

Del' Duckelbau, wie er hier betrieben wurde, mit seinen primi
tivsten Einrichtungen war iiberhaupt nicht im stande, auf groi1ere 
Tiefen als 150--":'160 m gewinnbringend zu arbeiten. Da abel' in 
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den 30 Jahren des Raubbaus das verhaltnismaJ1ig kleine Wachs
terrain bis nahezu 180 m Teufe mehr odeI' weniger ausgeraubt 
wurde, so mu~ten jene Unternehmungen, welche ohne Verlust 
arbeiten wollten, von selbst ihre Gruben sperren. Wollte man den 
Bergbau uberhaupt weiter fuhren, so muBte man sich zur Anlage 
maschineller Schachteinrichtungen entschlie~en, wozu die wenigsten 
Unternehmungen das notigeKapital besa~en. 

Von seiten del' Behorden wurden nur einzelne wenige Schachte, 
deren Besitzer sich den einfachsten gebotenen Sicherheitsvorschriften, 
welche ohnedies viel zu milde gehandhabt wurden, absolut nicht 
fiigen wollten, eingestellt. 

Die im Jahre 1897 von del' k. k. Berghauptmannschaft in 
Krakau erlassenen Polizeivorschriften fixieren daher eigentlich nul' 
das, was sich nach und nach von selbst herausgestellt hat: Die 
Unmoglichkeit, den alten Raubbetrieb weiter zu fiibren. Wenn 
diese Vorschriften diesen ohnedies dem ganzlichen Verfall nahen 
schrecklichen Raubbau ein fruheres Ende bereiteten, als dies von 
selbst hereingebrochen ware, so hat sich die Regierung damit ein 
gro~es Verdienst erworben. 

Man kann dieses Kapitel del' Schilderung allgemeiner fruherer 
Verhaltnisse nicht wohl vollstandig nennen, ohne noch eines 1n
dustriezweiges gedacht zu haben, welcher sehr charakteristisch fill' 
die herrschenden Zustande erscheint. Es ist dies del' Wachsdieb
stahl,der im Kleinen bis ins GroBe, vollkommen organisiert, wohl 
auch jetzt noch, wenn auch nicht mehr so schwunghaft wie fruher, 
betrieben wird. 

Die Grubenarbeiter schlagen das weiche Erdwachs in Platten, 
welche sie auf del' Brust unter del' Kleidung leicht verbergen 
konnen. Dieses sogenannte Pazuchy-Wachs wurde in jeder Schenke 
an Zahlungsstatt angenommen; ferner waren eine Unzahl Madchen 
und Kinder den lieben, langen Tag am Weg, um zwischen den 
vielen Schachtkauen odeI' auf den Halden ein Stuckchen Wachs 
zu erhaschen. 

Au~erdem existierten eine gro~e Clique von Leuten, welche 
sich auf den Wachsdiebstahl mittelst nachtlichem Einbruch, also 
schon im gro~eren MaBstabe verlegt hatten. Alle diese Leute ver
kauften ihren Raub an eine Anzahl Zentralhehler, welche denselben 
zu Schmelzwachs verarbeiteten und gemischt mit etwas Wachs 
schwer nachweisbal'er Provenienz, wie z. B. von den genannten 
Wachsklaubern, direkt in Handel brachten. 

Man kann annehmen, da~ in den letzten J ahren immerhin 
noch mindest 2 Waggons Erdwachs pro Monat verkauft wurden, 
dessen Provenienz nicht nachweisbar ist, fruher, wo die ganze Ge-
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barung geradezu zum Diebstahl aufforderte, war wohl die doppelte 
Ziffer nicht zu hoch geschatzt. DaJ1 dicses eintragliche Geschaft 
in friihester, wilder Zeit noch viel starker betrieben wurde, ist ge
wiJ1 selbstverstandlich. 

Man kann annehmen, daJ1 in den Jahren 1865-1890 mindest 
1200 Waggonladungen Wachs im Werte von beiHiufig 6 Millionen 
Kronen gestohlen und verkauft wurden. 

Die Entwicklung aller dieser vorlaufig in groben Ziigen ge
schilderten Verhaltnisse konnte in einem Rechtsstaate nur unter 
ganz besonderen Umstanden vor sich gehen. Diese Umstande 
gipfeln insbesondere in del' Freigabe des Erdols und des Erd
wachses an den Grundeigentitmer, ebenso wie in dem vorher
gegangenen vielfachen Schwanken del' Behorden, ob dies endgiiltig' 
der Fall sein solIe oder nicht. 

Schon im Anfange dieses J ahrhunderts wurden verschiedenen 
Schiirfern Bel'gbauberechtigungen auf Bitumina erteilt, welche je
doch niemals praktische Bedeutung erlangten. Diese Verleihungen 
stiitzten sich einerseits auf das kaiserliche Patent vom Jahre 1804, 
durch welches aIle bituminosen Mineralien als "vorbehaltene" be
zeichnet wurden, andererseits auf das Hofdekret vom 2. August 1810, 
welches gegeniiber dem Drohobyczer Berggericht entscbied, daJ1 
auf Mineralien, welehe Bergol oder Berg'pech enthalten, Belehnungen 
erteilt werden konnen. Ein diesbeziiglicher Rekurs wurde von del' 
Hofkammer mittelst Bescheid vom 8. November 1810 dahin ent
schieden, daJ1 wohl Bergol dem Eigentiimer iiberlassen bleibt, da· 
gegen bei Bergteer und Asphalt, welche im festen Zustande wirk
Hche Erdharze seien, das Mutungs- und Belehnungsrecht gelten soIl. 

1m Jahre 1838 wird das Erdol neuerdings dem Bergregal 
unterstellt, infolgedessen aufs Neue Bergbauberechtigungen, z. B. an 
J. Micewski etc., erteilt wurden. Abel' schon im Jahre 1841 wird 
die Hofkammer wieder anderer Ansicht und sagt, daJ1 das BergOl, 
wenn es allein vorkommt, frei sein solI, dagegen unter das Berg
regale zu zahlen ist, wenn es in Verbindung mit erhartetem Erd
pech etc. auftritt. 

1m Berggesetze vom Jahre 1854 (Kais. Patent vom 23. Mai 1854 
No. 146 R.G.B.) wurde das Erdwachs wiederum dem BergTegale 
unterstellt. 1858 konstatiert noch eine Ministerialverordnung vom 
7. Dezember, daJ1 del' galizische Ozokerit den "El'dharzen" zuzu
zahlen sei, daher dem Bergregale unterIiegt. Zwei Jahre spateI' 
faJ1te abel' del' galizische Landtag den BeschluJ1, von del' Regiel'ung 
die Aufhebung der Vel'ordnung des k. k. Finanzministeriums vom 
16. November 1860, welche die Zugehorigkeit des ErdOls und 
Bergwachses zum Bergregale neuerlich ausdriicklich anerkennt, zu 
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verlangen. Die Regierung gab diesem Ansuchen mittelst Entschei
dung vom 22. Januar 1862 Z. 573 nach, indem sie erkHtrt, daI1 
Erdol und Bergteer, wenn sie zur Gewinnung von LeuchtOlen 
benutzt werden, kein Gegenstand des Bergregals sind. 1m 
Jahre 1865 wurde diesel' ErlaI1 mittelst Entscheidung des Handels
ministeriums vom 15. Februar 1865 Z. 1868 auch auf das Erdwachs
ausgedehnt. 

Mit diesel' letzten Entscheidung war del' Bergbau in Boryslaw 
vollkommen del' Ingerenz del' Bergbehorde entzogen und der poli
tischen Behorde uberwieseu, welche denselben als ein freies Ge
werbe erkHtrte und den Bestimmungen del' Gewerbeordnung vom 
20. Dezember 1859 untel'stellte. Damit war abel' der wildesten 
Spekulation Tur und Tor geoffnet. Wir haben gesehen, wie in
folgedessen diesel' sonst so hofi'nungsreiche, ergiebige Bergbau 
der Verwilderung anheim fiel, und im Laufe del' nachsten drei 
Dezennien fast vernichtet worden ware, wenn nicht die Regierung 
schlieElich auf das energischste eingegriffen und Einhalt ge
boten hatte. 

Versuche hierzu machten schon gleich anfangs mehl'el'e Erlasse 
der k. k. Statthalterei in Lemberg, von denen der ErlaE vom 
29. April 1862 No. 23540 von besonderem Interesse ist, weil er 
konstatiert, daI1 del' Naphthabergbau in del' Regel einer tech
nischen Betriebsleitung entbehrt, weil er die Explosionsgefahr 
durch die aus den Schachten ausstromenden Gase bereits erkennt 
und durch verschiedene MaI1nahmen zu verhindern sucht, sowie 
anordnet, daI1 2 Schachte mindestens 10 Klafter voneinander ent
fernt sein mussen. 

Ebenso interessant ist del' ErlaE del' Krakauer Statthalterei
Kommission an das Sandezer Kreisamt vom 29. Mai 1865 Z. 14280, 
welcher u. a. verfiigt, daI1 in die Schachte Fahrten und Biihnen 
einzubauen sind und daI1 sich die unterirdische Kommunikation 
zweier Schachte empfehle etc. 

Leider wurden diese Verfiigungen, ebensowenig wie andere 
gesetzliche Bestimmungen von seiten der Unternehmer eingehalten. 

1m Jahre 1873 wurde von del' Regierung dem galizischen 
Landtage der Entwurf eines Reichsgesetzes zur Begutachtung vor
gelegt, nach welchem die Bitumina unter das allgemeine Berggesetz 
gestellt werden sollten. Der Landtag nahm jedoch in del' Sitzung 
vom 19. Januar 1874 den Minoritatsantrag an, del' sicb fill' das 
unbeschrankte und unbedingte Verfiigungsl'echt der Grundbesitzer 
aussprach. 

1m Jahre 1875 wurden infolge des bereits eingebiirgerten 
Raubbaues uber Veranlassung del' Bergbehorden Kommissionen ent-
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sendet, urn Mittel und Wege zu finden, die Verhiiltnisse zu ver
bessern. So konstatiert Oberbergkommissiir Lhotzky in diesem 
Jahre, daG das einzige Mittel zur Besserung del' Verhiiltnisse in 
der neuerlichen UntersteIlung des Erdwachses unter das Bergregale 
zu suchen sei. Aber wiederum trat bei einem diesbeziiglichen Ver
suche der Regierung der galizische Landtag gegen eine Auderung 
des betreffenden Gesetzes ein. . 

Schon friiher wurde Oberbergkommissiir Windakiewicz als 
Experte nach Boryslaw entsendet, welcher aIle die Dbelstiinde, die 
im Rahmen dieser Schrift geschildert werden, richtig erkennt, aber 
zugleich einsieht, daG es bereits zu spat sei, bedingungslos zum 
Bergregale zuriickzukehren. Er fiihrt eine Auzahl MiGstande an, 
wdche ich hier im Auszuge wiedergebe, wei! sie die Zustiinde, 
welche 1875 noch herrschten, deutlich illustrieren. Windakiewicz 
sagt in einer Rekapitulation: 

1. GroG ere Unternehmer konnen sich nicht leicht ansetzen, 
wegen der Diebshohlen und wegen del' Demol'alisierung 
der Arbeiter. 

2. Es existiert kein Platz fiir den WasserabfluG wegen der 
dicht gedriingten Schachte und 

3. deshalb auch kein Raum zum Deponieren des geforderten 
tauben Gesteins. 

4. Wegen des Raubbaues entsteht eine groGe Verschwendung 
der Arbeitskraft. 

5. Die mechanischen Vorrichtungen werden trotz ihrcr Mangel
haftigkeit nicht ausgeniitzt. 

6. Die Schachte lassen wegen ihrer Nahe keine rationelle 
Ausdehnung des Baues und keine Verwertung des Anlage
kapitals zu. 

(Man schiitzt die Anzahl Schachte auf 1200 it 500 fl. 
= 6 Millionen Gulden Anlagekapital. Mit dem zehnten 
Teile davon hatte man dieselbe Produktion erzielen 
konnen.) 

'7. Die vielen offenen Schachte sind eine Gefahr fUr den Ver
kehr und fiihren die Wasser in die Grube . 

.s. Unter den Arbeitern IMt sich keine Disziplin erhalten, so 
lange dieselben ohne jede Legitimation zur Arbeit auf
genommen werden. 

~. Die Schachte sind eng, die Arbeit teuer, die Haspel zu 
wenig solid, die holzernen Ventilatoren, welche 3-:-400 Um
drehungen pro Minute machen, ungeniigend, del' Arbeiter 
mnl1 oft ausfahren, urn Luft zu schopfen. 
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10. Die dicht aneinander gedrangten Schachtbuden erleichtern 
Diebst1l.hle und begiinstigen die Unreiulichkeit. 

11. Die stark bituminosen Sand stein- und Schiefertonlagen, die 
im Feuer mit heller Flamme brennen und aus denen das 
Bitumen in grol1er Menge herausfliel1t, werden bei del' 
gegenwartigen Bauweise zum Schaden del' Industrie gar 
nicht verwertet. 

12. Die vielen kleinen Schachtbesitzer, die sich nur mehr auf 
Betrug verlegen, schadigen den Absatz und die Kredit
fithigkeit diesel' Industrie. 

Aul1er den genannten Dbelstanden gibt es noch viele andere, 
die jedem, del' in Boryslaw zu tun hat, auf Schritt und Tritt be
gegnen. So z. B. wird del' Kaufer eines Grundes nur so lange 
nicl:tt im Besitze behindert, bis er findig wird; dann werden sofort 
falsche Kontrakte und Zeugen aufgeboten, er bekommt Prozesse. 
iiber Prozesse und mul1 sich dann wohl odeI' iibel mit den Betriigern 
abfinden. 

Am Schlnsse seiner Ausfiihrungen 1) macht Windakiewicz 
verschiedene VorschHtge, in welchen er insbesondere ein urn die 
Halfte kleineres Gl'ubenfeld als das gesetzliche "un tel' Schonung 
del' bestehenden Rechtsverhaltnisse" schafi'en und zur Durchfiihrung 
dieserVorschlage dieGrundbesitzer mit ins gemeinschaftliche Inter
esse ziehen will. 

WeI' die Boryslawer Besitz- und BesitzerverhiUtnisse nlll' einiger
mal1en kennt, wird so fort die Unmoglichkeit del' Durchfiihrung 
dieses Vorschlages erkennen. Tatsachlich hatte derselbe auch 
keinerlei praktischen Erfolg. 

Ferner scheint Windakiewicz von del' Tatigkeit del' seit dem 
Jahre 1864 wirksamen Grubeninspektion, welche ja in erster Linie 
Bel'gpolizei sein sollte, nicht besonders erbaut gewesen zu sein, 
weil er die Bestellung einer "fachm1l.nnischen" Grubenpolizei fUr 
sehr notwendig halt. 

1m Jahre 1876 hatte die Regierung neuerdings den Entschlul1 
gefal1t, wieder zum Bergregale' zuriickzukehren, scheitertt:) jedoch 
diesmal an dem Widerstand del' Grundbesitzer bezw.,des galizischen 
Landtages. In diesel' Zeit waren von den urspriillglichen Grund
besitzel'll, innerhalb des Grubenterrains wohl nul' mehr sehr wenige 
vorhanden, und befand sich dasselbe fast ausschliel1lich in fremden 
Randen. Diese neuen Besitzer betrieben jedo4:lh, im allgemeinen 
die Ausbeute ihrer Terrains nicht selbst, sondel'll iiberliel1en dies 
verschiedenen Pachtel'll, welche die eigentlichen Bergbal1unterllehmer 

1) Berg- und hiittenmann. Jahrbuch, xxm. Bd., 1875. 
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odeI' Oiproduzenten waren und gewohnlich lilles zu gewinnen, abel' 
nichts zu verlieren hatten. 

Die Grundbesitzer, welche von ihren Pltchtern hohe Prozente 
(bis 40) bezogen, sahen recht gut ein, daE die Einfiihrung des 
Bergregales ihren miihelosen Gewinn schadigen miiEte, und brachten 
mit 10. Juli 1876 beim k. k. Revierbergamte Lemberg geg-en .die 
projektierte Gesetzesanderung eine sehr einseitig motivim te Reso
lution ein. Dagegen wurde von den genannten Bergbautreibenden 
am 27. September 1876 eine zweite, von Julius Noth ausge
zeichnet motivierte Erklarung eingebracht, welche das Gegenteil, 
also die Wiedereinfiihrung des Bergregales verlangte. Diese Er
klarung ist so interessant, daE ich sie voIlinhaltlich wiedergebe: 1) 

"Wir Gefertigten erklaren uns nicht einverstanden mit del' auf 
dem k. k. Bergrevieramte Lemberg am 10. Juli d. J. abgegebenen 
Ansicht des angeblichen Vertreters del' Bol'yslawer Bergbau-Inter
essenten Samueli et Cons., sondern schlieEen uns an die Anschau
ungen del' Jasloel' Interessenten yom 22. Juni desselben Jahres an, 
nach den en die Bitumina bergfrei erkll1rt und dem Verfiigungs
l'echte del' Grundeigentiimer entzogen werden sollen. Herr Samueli 
vertritt in Wahrheit nul' das Interesse odeI' vielmehr die Ansicht 
del' damaligen Gutsherrschaft Boryslaw, und del' mit ihm stimmen· 
den, mehr odeI' weniger von derselben abhangig'en Interessenten. 
Die Gutsherrschaft Boryslaw selbst treibt keinen Bergbau, sondern 
partizipiert lediglich mit freien Anteilen an den Pl'oduktionen aus 
Schachten, die auf herrschaftlichem Grunde angelegt sind. 

Die Griinde, welche viele galizische Schacht- und Grundbesitzer 
irrigerweise gegen ~'reigebung del' Bitumina anfiihren, lassen sich 
hauptsachlich in folgende Punkte zusammenfassen: 

1. Die Regierung sei nicht berechtigt, das Gewinnungsrecht 
der Bitumina als einen aliquoten Teil des Eigentums dem 
Grundeigentumel' zu entzichen. 

2. Del' Wert des Gl'undeigentumes wel'de durch Freigebung 
der Bitumina hel'abgesetzt. 

3. Die Produktion del' Bitumina und insbesondere diejenige 
del' Erdharze werde durch Freigebung del' Gewinnung ge
schadigt. 

4. Ein Bergbau nach den allgemeinen Regeln und Vel'ord
nungen des Bergbaues sei iiberhaupt bei del' Gewinnung 
del' Bitumina nicht ausfiihrbar, wegen del' Eigentumlichkeit 

1) ErkHLrung einiger Olproduzenten Galiziens fur Freigebung der Bitumina 
von Juli us N oth in Osterreich. Zeitschrift fUr Berg- und Huttenwesen, 1876, 
No. 42. 



Geschichtliche Entwicklung der Erdwachsindustrie. 17 

des Vorkommens derselben mid del' diese begleitenden' 
KOhlenwasserstoffgase und wegen technischer Hindernisse, 
die bei Massenproduktion del' Bitumina zu· iiberwinden 
sein wiirden. 

Diesen Punkten liegt, offen gestanden, die Tendenz zu 
Grunde;'", auf keinen Fall sich del' in jedem Staate mit Recht ge
handhabten fachlichen Oberaufsicht zu unterwerfen, den 
bisher faktisch ausgeiibten Raubbau auf Kosten allgemeiner Inter
essen und des national en Reichtums an jenem wertvollen Roh
produkte fortzusetzen. 

Del' a. h. Entschlielhmg vom 22. Januar 1862, nach welcher 
Erdol und Bergteer, wenn sie zur Gewinnung von LeuchtOlen be
nutzt werden, als kein Gegenstand des Bergregales zu behandeln 
sind, lag offenbar die Voraussetzung zu Grunde, dal1 
Erdol und Bergteer nicht durch eigentlichen Bergbau 
aus grol1erer Tiefe, sondern durch oberflachliche Gewin
nung geschopft odeI' gegraben werde, denn nach § 3 Abs.2 
des A. B. wurde bestimmt: 

"In Fallen, wo del' Bergteer in grol1erer Tiefe, mittelst regel
maf1igen Bergbaues aufgesucht und gewonnen werden muf1, sind 
die berggesetzlichen Vorschriften iiber Verleihung von Grubenmassen 
in Anwendung zu bringen." 

Diese Auffassung geht auch aus allen friiheren Erlassen, trotz 
vielfachen Schwankens derselben, hervor. 

So entschied das Hofdekret vom 2. August 1810 an das Droho
byczer Berggericht: daf1 auf Bergol und Bergpech enthaltende 
Mineralien Belehnungen erteilt werden konnen (weil sie wie 
Steinkohle zum Bergregale gehOren). 

Gegen diese Verordnung rekurierte das Gubernium, worauf 
die Hofkammer entschied(8. November 1810): dal1 es von Mutungen 
und Belehnungen auf Bergteer und Berg01, welches in fliissigem 
Zustande hervorquillt und .in den k. k. Staaten dem Eigentiimer 
des Grundbesitzes von jeher iiberlassen war, aueh ferner abzu
kommen habe, dagegen abel' beim Bergteer und Judenpech 
(Ozokerit, Asphalt), welches im festen Zustande, gleich del' Stein
kohle, FlOtze und Lager bilde, ein wirkliches Erdharz ist und 
gleich dem letzteren gegraben wird, das Mu tungs- und Beleh
n u ngsrech t einzutreten habe. 

In spateren Jahren, 17. Oktober 1838 und 30. November 1840, 
erklart die Hofkammer,dal1 Bergol, Bergteer, Asphalt, das Erd
und Bergpech zu Bergregalen gehoren, von ihnen die Bergfrone, 
d. i. 1/10 , abzunehmen und gegen den und alle ferneren Beniitzer 

Muck, El'dwachsbergbau. 2 
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nach den Berggesetzen, wie bei anderen lehnbaren Fossilien 
vorzugehen ist. 

Am 28. Dezember 1841 entschied aber die Hofkammer: Da 
die BergOlqueUen mit keinen Steinkohlen in Verbindung stehen 
und auch nicht bergmannisch abgebaut werden, so hat es 
bei del' bisherigen Beniitzungsart zu verbleiben. In allen jenen 
Fallen abel', wo eine solche Verbindung mit anderen mineralischen 
Lagerstatten konstatiert ist und eine bergmannische Abbauung 
stattfindet und ein Objekt del' Bergbelehnung bildet, hat die 
berggesetzliche Belehnullg sich aueh auf das Bergol aus
zudehnell. 

In der Tat beschrallkte sich noch VOl' 15 Jahrell die Gewin
nung des Erdoles auf Schopfen aus oberirdisehen Quellen, die bis 
zur Erdoberflaehe aufsickertell, oder aus seiehten Brunnell, soge
nannten Dockeln, die ohne Anlagskapital, ohne Gefahr, ohne tech
nisehe Schwierigkeit betrieben wurde. Es lag demnach kein 
dringlicher Grund vor, die Gewinnung des Erdoles durch 
Fachorgane streng iiberwaehen zu lassen. 

Sobald sich jedoch das oberflachliche Sammeln in bergman
nisches Gewinnen umwandelte, sobald bei dem nicht fach
gemaI1en Gewinnen aus groI1erer Tiefe die notigsten Sicherheits
maI1regeln aul1er acht gelassen und der Abbau in einer Weise 
getriebell wird, dal1 in kurzer Zeit eine Gewinnung entweder gar 
nicht moglich, oder doch auI1erst kostspielig, gefahrlich und 
schwierig sein wiirde, so ist die Regierung von volkswirt
schaftlichem, sowie hauptsachlich von poIizeiIichem Stand
punkte aus nieht allein berechtigt, sondern geradezu ver
pfliehtet, Gesetzesanderungen und VOl' aHem sofort strengste 
Gesetzeshandhabung bei Uberwachung del' Gewinnung ein
treten zu lassen. 

Durch einen regularen Bergbau wird del' Wert des Grund
besitzes stets erhoht, niemals vermindert, ebensowenig als die Er
zeugung des Bergpl'oduktes gesehadigt. 

Dureh die Ubergangsfrist und Bestimmungen VOl' Einfiihrung 
eines neuen Berggesetzes ist jeder Grundbesitzer in die Lage ge
setzt, seinen Grund, auf dem er bereits Bitumina gewinnt, odeI' 
deren Vorkommen er vermutet, durch ein grol1es Schutzfeld ohne 
erhebliche Kosten zu sichern. Dies konnte del' Bergbauunter
nehmer, selbst wenn er ausnahmsweise Grundbesitzer war, bisher 
nur in seltenen Fallen, denn del' angrenzende Nachbar entzog ihm 
Oft durch Tiefertreiben del' Schachte odeI' Bohrlocher das Erdol 
odeI' El'dwachs, zwang ihn zum Auflassen del' Schaehte odeI' Boh
rungen dul'ch unterirdische Bewasserung. 
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Da nun im Karpathengebirge, dem Sitze der 01- und Wachs
zone, meis.!: ein geringeres Verflachen der Erdole und Erdwachs 
fiihrenden Gesteinsschichten als 90° vorherrscht, mithin in den 
seltensten Fallen die Gesteinsspalten von hoheren Regionen bis in 
groEe Tiefe ohne Unterbrechung fortsetzen, gerade diese SpaUen 
und Gesteinszerkliiftungen abel' die SammIeI' und Wege fUr Bildung 
und ZufluE der Bitumina sind, so baut del' Erdol- und Erdwachs
graber in den meisten Fallen fremdes Eigentum ab, weil das Pro
dukt vom Grund und Boden des Angrenzers durch Kapillarspalten, 
Dislokationsspalten oder dl1rch Beriihrungskliifte, welche sich kon
form der Schichtung ziehen, wenn gleich zur Sohle des Schachtes, 
zugeleitet wird. 

Von einer Benaehteiligung des Grundeigentiimers kann 
also um so weniger die Rede sein, als del' Grundeigentiimer 
wedel' sich selbst, noeh seinem Reehtsnehmer denjenigen ~chutz 
zu verschaffen im stande ist, del' fUr das Bestehen und Gedeihen 
eines Bergbauunternehmens notig ist. 

Del' Hauptnutzen, welcher fiir den Grundbesitzer aus der An
lage von Bergwerken auf Bitl1mina erwachst, ist und bleibt, ab
gesehen von hoher Entschadigung bei Grundiiberlassung, vorteil
hafte Verwertung seiner Holz- und anderer Produkte, Vermehrung 
del' Kommunikation, Hebung verodeter Landstriche, El'hohung del' 
Ertragnisse aus Schankwirtschaften, wo diese, wie in Galizien, 
Monopol des GroEgrundbesitzes sind. 

Del' Bergbau auf Bitumina eriahmt, weil dureh die niedrigen 
Preise der Naphtha und bei notwendig gewol'denen Tiefbauten 
die Unternehmer nicht mehr im stande waren, die hohen, in 
del' Regel freien Anteile, dem Grundbesitzel' abzugeben, letz
tel'em jedoch, mit seltenen Ausnahmen, Kapital zu gl'oEel'en Unter
nehmungen fehlt. 

Fremde Unternehmer trag en Bedenken, grMere Kapitalien dem 
Bergbau auf Bitumina zuzuwenden, aus volkswirtschaftlichen Griin
den, die in dem Referentenentwul'fe zum neuen Berggesetze ein
gehend erortert sind. 

DaE die Produktion del' Bitumina im Gegenteil durch die 
bisher bestehenden Verhaltnisse gesehadigt wurde und 
wird, beweist der Umstand: 

1. DaE die Wachs- und Olproduktion Galiziens gegenwartig 
kaum den dritten Teil von del' Gewinnung friiherer 
Jahre betragt, obgleich namentlich beziigUch des Erd
wachses ein hoher Preis besteht. 

2. DaE von 10000 Schachten, die fl'iiher in Boryslaw be
trieben wurden, gegen 8000 sistiert sind; in Galizien 

2* 
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existieren iiber 20000 Erdolschachte, von denen kaum 4000 
betrieben werden. 

3. DaE von 120 Destillerien kaum noch 50 in Betrieb sind, 
und diese nur sehwach arbeiten. 

4. DaE von 20000 Menschen, die bei, der (H- und Wa,ehs
gewinnung Brot verdienten, kaum mehr 10000 besehaftigt 
sind. 

5. DaE - speziell den Erdwaehsbau von Boryslaw anlangend 
- del' Gebirgsdruck, durch zu geringe Entfernung der 
einzelnen Schachte voneinander und durch Mangel an Ver
satzbau abgebauter Strecken, durch Vernachlassigung oder 
ganzliche Abwesenheit von Sieherheitspfeilern, in eine 
Massenbewegung iibergegangen ist, welcher selbst die 
starksten Zimmerungen nul' auf kurze Dauer zu wider
stehen vermogen. 

Die Massenbewegung des Boryslawer Erdwachster
rains ist der ernsteste Mahnruf an die politis chen Be
h5rden,so lange die Bergbehorde nieht befugt ist, einzusehreiten, 
uriverziiglich die Art del' Gewinnung in Boryslaw kom
illissionell ulltersuchen'und iiberwaehen zu lassen. Da die 
Krafte del' Boryslawer Grubeninspektion, welcbe aus 1 Inspektor 
und 4 Steigern zusammengesetzt ist, in anbetraebt del' groEen An
zahl derSchaehte, wie oben erwabnt iiber 2000 im Betrieb befind
liehe, unmoglich ausreichen fiir Dberwacbung der oberirdiscben 
Vorgange, gescbweige del' unterirdischen UngehUrigkeiten. 

Beachtet man diesen Mabnruf nieht, so d iirfte in kurzem 
da.s ganze Boryslawer Erdwacbsterrain fiir die Produk
tion des Waehses verI oren sein, und eine Katastropbe 
hereinbreehen, welebe Hunderte von Menscbenleben 
kosten kann. 

Diese Massenbewegung auEert sieh teils dureb Zusammen .. 
brechen del' Sehaehtzimmerungen, Bildungen von weiten Rissen bis 
zur Erdoberfiaehe, durcb Einsenkungen ofl'entlieher StraEen und 
W obngebaude. 

Es ist Tatsacbe, daE del' Sebaebtkranz eines Hauptschachtes 
(Roehus) del' ersten Boryslawer Petroleumkompanie dureh allmah
licbes Einsinken del' Schaebtzimmerungen 10, sage zebn Meter, 
tie fer lagert, als er urspriinglieh gelegt wurde. 

Der Druek ist dureh den Raubbau in vielen Sebaehten so be
deutend, daE man das bereits erschlossene Erdwachs odeI' Erdol 
nicht fordern kann, denn die brechende Zimmerung od~r ·das 
Flechtwerk, welches man ebenfalls anwendet und anzuwenden ge-
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stattet, verhindert das Eindringen der ~'ordergeftU~e, wenn man 
auch dem Arbeiter zumutet, sich hiudurchzuzwiingen. 

Aber selbst wenn von jenen 2000 jetzt noch in Betrieb befind
lichen Sch!ichten nach Freigebung' der Bitumina 1900 ScMchte aus 
bergpolizeilichen Rticksichten gesperrt werden miillten,so wtirde 
die Produktion nicht geschl1digt, denn man wtirde durch Strecken
betrieb in der Tiefe Erdwachs gewinnen und eine weit groG ere 
Flache abbauen konnen, als gegenwiirtigj man wtirde weit weniger 
Arbeitskraft, Materi3J. und Kapit3J. verschwenden. 

Der Beweis hierfiir grtindet sich auf Zahlen. 

Ais Abbaufeld ftir einen Schacht wird der Fliichenraum 
von + 75 qm bewilligtj das Abbaufeld eines Schachtes nach § 24 
des Referentenentwurfes zum neuen Berggesetze wtirde mindestens 
eiue Fll1che von 1600 qm einnehmen, mithin das Zwanzigfache 
betl'agen. 

20 SCh1ichte, welche zum Abbau einer Fll1che von 1600 qm 
gegenwfirtig Bewilligung erhalten, kosten beispielsweise 20 X SOOO fl. 
= 60000 fl., absorbieren 100 Mann Belegung, von denen 20 Mann 
in der Grilbe kontinuierlich arbeiten, die tibrigen tiber Tags am 
Haspel und Handventilator bescMftigt sind. 

Darf die FHLche von 1600 qm nur mit einem Schachte ab
gebaut werden, und sollen dessen Kosten nebst Ventilation das 
Vierfache einer jetzt tiblichen Schachtanlage bis zur durchschnitt
lichen Tiefe von 100-lS0 m betragen, so ertibrigt eine Ersparnis 
an Anlagskapital von 48000 fl., an Arbeitskraft von mindestens 
50 Mann, da der grOl1te Teil der Grubenarbeiter bei Streckenbau 
gleichzeitig unter Tage beschaftigt werden kann, jetzt in dem 0'4 
bis 0'6 qm engen Schachte, wenn man anders ein derartiges Loch 
Schacht nennen darf, kaum ftir einen einzigen Arbeiter hinliing
licher Raum vorhanden ist. 

Der Einwand, daB wegen· starker Gase, wegen ungtinstiger 
DruckverMltnisse des Gebirges ein unterirdischer Bergbau mit 
Streckenbetrieb nicht moglich sei, beftirwortet in schlagender 
Weise die Dringlichkeit der Dberwachung der Erdwachs
gewinnung seitens der Bergbehorde, wenn dies auch nicht 
im Sinne . des Refereriten der Boryslawer Interessenten gelegen 
haben. mag. 

Es wird in Wil'klichkeit in Boryslaw ein groBer Teil des Roh
produktes aus unangemeldetem oder unerlaubtem Streckenbetriebe 
'(hier Stollen genannt)' gewonnen. 

Es werden Streck en tiber SO m Entfernung vom Fti.1lorte des 
Schachtes aus getrieben, trotzdem ftir Ventilation nul' in primitivster 
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Weise gesorgt ist, wodurch leider zahlreiche Verungliickungen vor
kommen. 

Mehrere Schachte sind 150-180 m tief, ohne da~ man Ma
schinenkraft zur Forderung odeI' Ventilation anwendete. 

Es ist Tatsache, daiS ein und dieselbe Ursache von Ve!'
ungliickungen, z. B. Einblasen des an del' Schachtsohle beschaftigten 
Arbeiters durch rasch empordringendes Erdwachs, sich Cifter wieder
holt, ohne da~ in den Betriebsvorschriften auf einen solchen Fall 
vol'gesehen ist, odeI' del' Wiederholung von derlei Ungliicksflillen 
durch besondere Verodnungen vorgebeugt werden mochte. 

Es ist eine bekannte, durch Zeugen jederzeit zu beweisende 
Tatsache, daiS aus einzelnen Schachten - in denen del' Gas- und 
Wachsauftrieb· so gewaltig, die Ventilatioil dagegen so mangelhaft 
ist, daB die Sicherheitslampen beim Einhangen sofort verloschen
trotzdem das sich tagtaglich erganzende Erdwachs im Finstem 
ohne Licht zusammengescharrt, in die FordergefliiSe eingefiillt und 
zu Tage gefordert wird, und weitere Tatsache,1) daiS die Beamten 
del' Gl'ubeninspektion dies Arbeiten im Finstern aus dem Grunde 
dulden, weil del' Mensch mehr auszuhalten vermag an irrespirablen 
Gasen, als die Sicherheitslampen. 

In Galizien stehen viele taus end Schachte unbedeckt offen, es 
verungliicken jahrlich eine betrachtliche Anzahl von Menschen 
durch Hineinstiirzen, die Besitzer del' Schachte konnen nicht zm 
Rechenschaft gezogell werden, weil kein Bergbuch besteht, wei! 
die Besitzer nicht eruiert werden konnen. 

Die Bedeckungen del' Schachte, welche von einzelnen ordnungs
liebenden Schachtbesitzern vorgenommen werden, stiehlt man ein
fach weg und die Erneuerung unterbleibt. 

Es ist weitere Tatsache, daiS in Boryslaw allein einige tausend 
Schachte unbedeckt offen stehen, welche sogar teilweise zusammen
gerutscht sind in ihren oberen Teilen, ohne daiS die Besitzer energisch 
verhalten werden, die Schachte zuzustiirzen odeI' zu verwahren. 

An EinreiiSung derartiger, leider bis nun zu wenig veroff'ent
lichter, wirklich unerhOrter MiiSstande sind nicht bloiS einzelne Kor
porationen schuld, son del'll die Entziehung del' Gewinnung von 
bituminosen Mineralien yom Bergregale durch die Gesetz
gebung. 

Es ist ganz selbstredend, daiS von einer Schonung bestehender 
Mi~stande nicht die Rede sein kann. 

Eine Bergbehorde als Aufsichtsorgan wird eben auf Maschinen-

1) Verfasser steht fur jedes Wort, besitzt ubrigens als Fachmann aner
kannte Glaubwiirdigkeit. 
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forderung und Ventilation dringen, wo Menschenkraft nicht aus
reicht, weil sie selbst als Fachbehorde verantwortlich gemacht 
werden wird. Abgesehen von der Sicherheit der Arbeiter, fUr die 
jede Bergbehorde einstehen solI, rechtfertigt der hohe Wert dieses 
selten vorkommenden, kostbaren Rohproduktes' "ErdOl und Erd
wachs" die Anwendung del' Maschinenkraft nicht mindel' wie bei 
Gewinnung von Kohlen, welche, obgleich nicht so wertvoll als Erd
wachs, dennoch vorteilhaft, weil ration ell , fast durchgehends mit 
Hilfe von Dampfkraft und oft unter schwierigsten Verhaltnissen 
gewonnen werden. 

Anders als mit Schonung eingerissener Mil1stande verhalt es 
sich mit Wahrung del' gegenwartigen Besitzverhaltnisse. 
Diese zu berUcksichtigen, wiirden wir vorschlagen: 

"Dal1 auch diejenigen Schachte un tel' dem Minimum von 
20 m Begrenzungsentfernung verliehen wiirden, welche 
besondere Konzessionen erhielten, jedoch unter del' Be
dingung, dal1 die Verleihung erlischt, sobald del' stete Be
trieb, den § 170 d. a. B. G. vorschreibt, durch ein Jahr 
unterbrochen wird." 

Zu § 10 des Ref.-Entw.: 
"Dal1 ein Bohrloch von 14 m Tiefe, ebenso wie ein Schacht 
von gleicher Tiefe Anmeldung eines ausschlieBenden Schutz
feldes recbtfertige, und begriinden wir diese Ansicht da
durch, dal1 die Anlage eines Bohrloches selbst schon die 
ernstliche Absicht zu arbeiten bezeugt und dal1 die Kosten 
del' Beschaffung der Bohrwerkzeuge und del' Bohreinrich
tung oft ein viel grol1eres Anlagekapital schon beim Be
ginne del' Arbeit bedingt, als die Anlage cines 14 m tiefen 
Schachtes verursacht." 

Schliel1lich wiirden wir zu § 20 des Ref.-Entw. zum neuen 
Berggesetze folgende Erganzung beantragen: 

"Die Verleihung auf Bitumina kann auch auf Bohrfunde 
in beliebiger Tiefe stattfinden." 

Denn abgeschen davon, dal1 - wie im friiheren erwahnt 
wurdc - die Bitumina sehr haufig nicht auf ihrer urspriinglichen 
Lagerstatte durch Bohrung aufgefunden werden. ware es ganz un
gerechtfertigt, woUte man den Schiirfer zwingen, bis zu 50 m Tiefe 
zu bohren, damit er sein Unternehmen durch Verleihung sichern 
konne, weil er oft bei 10 ill odeI' einer geringeren Tiefe als 50 m 
lohnende Mengen Erdoles aufgeschlossen hat, und sogar Gefahr 
laufen wiirde, die erzielte Ausbeute durch Verrohrung odeI' fort
gesetztes tieferes Bohren wieder zu verlieren. 
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Vieles hatte sich zUm Besseren wenden konnen, wenn dieser 
Notruf entsprechende Wiirdigung gefunden hatte. Leider war dies 
nicht der Fall, es blieb alles beim alten. 

Denkwiirdig fUr die Entwicklung des galizischen ErdOl- und 
Erdwachsbergbaues ist die Sitzung des galizischen Landtages yom 
14. Oktober 1878, in welcher die Bergbaukommission den Ant·rag 
einbrachte, es mogen Erdol und Erdwachs unter die vorbehaltenen 
Mineralien eingereiht werden unter der Bedingung, dal1 dem Grund
.eigentUmer das Vorrecht der Errichtung del' Grube auf· seinem 
Grunde gesichert werde. Der Referent der Bergbaukommission 
war Prof. Dr. Bilinski. Der Landtag sprach sich mit 54 gegen 
53 Stimmen fUr die Vertagung der Debatte aus und damit waren 
die Kommissionsantrage zur grol1ten Genugtuung der Erdwachs· 
produzenten fiir immer begraben. 

1m Jahre 1881 legte del' galizische Naphthaverein del' Regierung 
einen Gesetzentwurf, betrefl'end ein neues Naphthagesetz, vor, auf 
dessen Basis endlich das Landes-N aphthagesetz yom 17. Dezem bel' 
1884 beschlossen wurde, welches am 15. April 1886 in Wirksam
keit trat. 

Das neue Naphthagesetz erfindet das "Naphthafeld" , welches 
das "Gewinnungsrecht" als Vorbedingung verlangt und als Sur
rogat des eigentlichen Grubenfeldes betrachtet werden kann, trotz
dem ErdOl und Erdwachs nach wie VOl' dem Grundeigentiimer 
vorbehalten bleiben. . Es stellt abel' den ErdOl- und Erdwachs
bergbau, der bis dahin der Ingerenz der politis chen Behorden 
-unterstand, untel' die Oberaufsicht der BergbehOrden. Diese stellten 
·sofort Polizeiverordnungen auf, deren energische Durchfiihrung 
schon damals eine eingehende Anderung des Bergbaues hatte er
zielen konnen. 

Leider enthalten diese Polizeivorschriften vom 13. Marz 1886 
-einB Bestimmung, dal1 die Entfernung zweier Schachte mindestens 
10 m betragen miisse, ferner sagt der § 7 diesel' Vorschriften, 
trotzdem ein Schachtpfeiler von 5 m vorgeschrieben ist, da/1 bei 
bestehenden und konzessionierten Schachten ebenso wie iiber Antrag 
des Revierbergamtes eine Ausnahme hiervon gemacht werden kann. 

1m Jahre 1886 wurde zur Durchfiihrung des neuen Gesetzes 
1m henachbarten Drohobycz ein k. k. Revierbergamt errichtet und 
dasselbe mit der Aufsicht iiber den ganzen Bergbau betraut, 
wodurch Boryslaw wieder der ohnedies wegen Mangel an Ji'ach
leuten niemals g'ehandhabten Aufsieht del' Gewerbebehorde ent
zog.en wurde. 

Als nunmehr historische Reminiszenz will ich noeh del' friiher 
so viel besproehenen "Grabungsrechte" gedenken. 
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. Del' Grundbesitzer verkaufte seinerzeit das Recht, auf einem 
bestimmten Platz einen Schacht zu graben, und das im Umkreis 
von gewohnlich 5 m aus dIes em gewonnene Produkt zu verwerten. 
Diese Grabungsrechte (oft viele auf einer Parzelle) wurden bei der 
Anlage des Grundbuches im Jahre 1890 als Belastung intabuliert. 
Sie verI oren bald an praktischer Bedeutung, schon wegen desvor
geschriebenen Sicherheitspfeilers von 5 m, und wurden fiir ihren 
Besitzer als Exploitationsobjekt wertlos. Abel' da sie im Grund
buch intabuliert waren, bildeten sie ein ewiges Streitobjekt zwischen 
Grundbesitzer und Grabungsrechtbesitzer, jedenfalls fUr den ersteren 
ein bedeutendes Hindel'llis, da er ja bei seinem G;rubenbetrieb diese 
Rechte respektieren muEte. Del' Sache wurde in jiingster Zeit da
durch abgeholfen, daE das Revierbergamt diese Grabungsrechte, 
welche bergrechtlich gegenstandslos sind, nicht wei tel' beachtet, 
wodurch die Besitzer derselben indirekt gezwungen werden, sich 
mit dem Grundbesitzer zivilrechtlich abzufinden. 

Die im Jahre 1886 erlassenen Polizeivorschriften erwiesen sich 
im Laufe del' Zeit als nicht geniigend, um den trotz Revierberg
amt lustig weiter bliihenden Raub bau einzudammen, so daE sich 
die Berghauptmannschaft im Jahre 1896 veranlaEt sah, neue Berg
polizeivorschriften zu erlassen, deren wichtigste Bestimmung eine 
Minimalentfernung zweier Schachte von 20 m verlangt. 

Gegen diese Vorschriften, welche zwar den Raubbau etwas 
eingedammt, aber doch nicht unmoglich gemacht batten, erhoben 
die beiden groEten Untel'llehmungen: Compagnie Commerciale fran
<laise und Galizische Kreditbank Rekurs an das Ackerbauministerium. 
Dasselbe entselldete im Monate Juni 1897 eine Ministerialkommis
sion, welche ane diese Verbaltnisse an Ort und Stelle erhob. 
Mittelst Entscheidung vom 12. Juli 1897 Z. 15028 wurden diese 
Rekurse auf Grund diesel' Erhebungen abgewiesen. Diese Ent
scheidung, sowie del' Kommissionsantrag vom 30. Juli 1897 bildeten 
abel' die Grundlage neuer Polizeivorschriften vom 16. September 
1897 Z. 2874, welche darin gipfelten, daE die einzelnen Schachte 
nicht mehr 10 odeI' 20, sondel'll 60 m voneinander entfernt sein 
miissen. In Verbindung mit del' zwangsweisen Einfiihrung menschen
wiirdiger Mannschaftsfahrung und Arbeiterunterkunft muEte dadurch 
dem ziigellosen Ausbeutungssystem ein fiir allemal das Handwerk 
gelegt werden. 

Ich werde spateI' noch mannigfache Gelegenheit haben zu 
scbildel'll, wie die einzelnen Bergbauunternehmer immer wieder 
Gelegenheit gefunden hatten, die ibnen un bequemen Gesetzes
paragraphen zu umgehen, weil das Naphthagesetz vom Jahre 1884 
noch einen viel zu weiten Spielraum fiir solche Besitzer offen lieE. 
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Um darin ernstlich Wandel zu schaffen, konnten nur Verordnungen 
helfen, welche dem alten bis 1897 geffihrten Raubbau einfach fiir 
immer ein Ende bereiteten. 

Dadurch, da~ zwei Sch11chte 60 m voneinander entfernt sein, 
aus einer Zwillingsanlage bestehen, maschinell ventiliert und eine 
zweckma~ige sichere Mannschaftsfahrung haben mussen, ist eben 
dieser Zweck erreicht. Ein solcher Schacht m~ groiSere Dimen
sionen haben, also solid gebaut sein, er bedingt gro~eres Areal 
und groiSeres AnlagekapitaI, somit von selbst rationelle, grfindliche 
Ausnutzung des Abbaufeldes, um die hoheren Anlagekosten wieder 
herein zu bringen. 

Diese neuen Schachte werden auch leichter zu befahren, daher 
auch leichter zu beaufsichtigen sein, lauter Momente, den Raubbau 
unmoglich zu machen. 

Die neuen Vorschriften verlangen aber auch ein bergmannisch 
gebildetes Aufsichts- und Beamtenpersonal. Urn hier von den vielen 
hundert Aufsehern diejenigen zu bestimmen, welche dieser Be
dinguug entsprechen, wurde mit Verordnung der k. k. Berghaupt
mannschaft dato 12. Marz 1898 eine Prfifungskommi.ssion aus aka
demisch gebildeten fachleuten ernannt. Jeder Aufseher und 
Betriebsleiter, der weiterhin bei einer Grube als solcher fungi~ren 
woIlte, muiSte sich einer Priifung vor dieser Kommission unter
ziehen. Die traurigen Erfahrungen, die bei diesen Pritfungen uber 
das Bildungsniveau, insbesondere der Betriebsaufseher, denen beim 
isolierten Schachtbau fast ausschlie~lich die Leitung des Betriebes 
anvertraut war, gemacht wurden, rechtfertigen diese Verordnung 
vollkommen. Die Antworten auf rein fachmannische Fragen, im 
vollen Ernste abgegeben, grenzten in vielen Fallen geradezu ans 
Groteske. 

Ich gebe gerne zu, daiS diese tiefeinschneidenden Bestimniungen, 
welche innerhalb zweier Jahre den ganzen Bergbau in gesunde, 
solide Bahnen bringen mu~ten, nicht ohne Opfer durchgefiihrt 
werden konnten. Wenn man aber bedenkt, da~ der isolierte 
Schaehtbau mit Handbetrieb dureh die schon weit vorgerfickte 
Abbauteufe ohnedies an der Grenze seiner Bauhaftmoglichkeit war, 
daiS er sich nur eben durch Raubbau krassester Form hatte noch 
einige Zeit haIten konnen, so ist auch einzusehen, daiS die Opfer 
bei weitem nicht so groiS waren, als sie aufgebauscht wurdenj sie 
werden jedenfalls voIlauf dadurch eliminiert, daiS dem ganzen 
Erdwachsbergbau, del' sonst in wenig Jahren nahezu zum Erliegen 
hatte kommen mussen, ein neuer Impuls auf ration eller, wirklich 
bergmannischer Grundlage gegeben wurde. Und selbst wenn dies 
nicht der Fan ware, so war die Regierung geradezu verpfiichtet, 
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dies en Zustanden, wie sie noeh bis vor wenig Jahren als eine 
Sehande des J ahrhunderts, als eine Sehande fUr die Industrie des 
Landes herrsehten, endlieh ein Ende zu bereiten. 

Mit dem ErlOsehen des Raubbaues wurden neue, mod erne 
Sehaehtanlagen erbaut, wurden Arbeiterunterkunfte gesehaifen, 
wurde del' ganze Bergbau in andere solide Bahnen gelenkt. 

Der Vollstandigkeit halber will ieh noeh anfiihren, daE das 
k. k. Aekerbauministerium mittels ErlaE vom 17. Juni 1897 ein 
standiges Komitee zur Untersuehung del' dem Erdwaehsbergbau 
eigentumliehen Gefahrenmomente ernannte, welehem die hervor
ragendsten Fachmanner del' Erdol- und Erwachsindustrie Galiziens 
angehOren; sowie daE im Sommer des J ahres 1902 eine Kommis
sion zur Verbesserung del' zwei Jahre vordem erschienenen Polizei
vorschriften tagte, deren Antrage etc. his jetzt jedoch noeh nieht 
veroifentlieht wnrden. 



Zweites Kapitel. 

GeologischeVerhaltnisse (Vorkommen des 
Erdwachses). 

Die Ablagerungen, welche in Boryslaw Erdwachs und Erdol 
enthalten, gehoren dem marin en Teil der Neogenformation an, der 
fruher unter der Bezeichnung "Miocan" eingereiht wurde; sie ent
stammen dem groEen ersterbenden Meere, das sich uber Baiern und 
Oberosterreich langs des Nordrandes der karpatbischen Flyschzone 
durch Galizien, Rumanien und wahrscheinlich noch viel weiter 
gegen Osten uber die Halbinsel Kertsch bis nach Asien erstreckte 
und einen del' merkwfudigsten Abschnitte in der Geschichte des 
Mittelmeeres bildet. In Oberosterreich fiihrt diese Zone den N amen 
SchlieI', und wird diese Bezeichnung nach "Suel1",l) del' deren 
Entstehung in die Zeit zwischen del' erst en und zweiten Mediterran
stufe des neogenen Tertian einreiht, auf die ganze Erstreckung 
dieser Ablagerungsform angewendet. 

Das Schliermeer war in del' Gegend von Boryslaw im Sud en 
durch die bereits zum groEen Teil aufgerichteten Karpathen, speziell 
durch deren Flyschzone, im Norden wahrscheinlich durch ein Flach
ufer begrenzt, dessen Verlauf wir nicht genau feststellen konnen. 
Diese groEe Schlierzone enthalt an vielen Stellen nutzbare Mineralien, 
wie Natron- und Kalisalze, Erdwachs und Petroleum; heilkraftige 
Jod- und Bromquellen entstromen derselben an mehreren Orten. 

In Borysla wist die reichste Ablagerung von Erd wachs, die 
bis jetzt bekannt ist, sowie reiche Schatze an Petroleum jn dies em 
Teile des Schliers enthalten; kleinere SalzstOcke und Gipsadern 
sind nicht selten. 

Die Begrenzung der miocanen Salztone verlauft im Sinne des 
allgemeinen Karpathenstreichens von NW. nach SO. Das Profil 
von SW. nach NO. von der ruthenischen Kirche bis zum Dingler-

') Antlitz der Erde von E. SueB. 
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platz gelegt (Fig. 3), zeigt, daB die 1<'lyschzone so stark gefaltet 
ist, daB sie nach NO. iiberkippte, wahrend in den miocanen Ab
lagerungen nur sanfte Aufbruchwellen aufgefaltet wurden. 

Es scheint, daB zwischen den iiberkippten oligocanen Schiefern 
und der ehemaligen Esther-Uniongrube eine dritte ebenfalls iiber
kippte Antiklinale besteht, auf deren Sattelhohe die gro11ten bis 
jetzt erschlossenen Erdolmengen erbohrt wurden. 

Da die miocanen Schichten in ihrem ostlichen Verlauf viel 
flacher gewellt sind, als die Flyschgesteine, so kann man annehmen, 
da11 diese ersteren nur mehr die letzte Periode del' Karpathen
aufrichtung mitmachten, nicht aber den ganzen Aufschub, welcher 
die letzteren so steil aufgerichtet hat. Die Ablagerungen del' 
Miocltnperiode geschahen offenbar in der Zeit zwischen den letzten 
Perioden del' Karpathenfaltung. Die mittlerweile festgewordenen 
Miocangesteine bildeten bei derselben einen Widerstand, welcher 
eben zur Uberkippung fiihrte. Immerhin war der Druck an del' 
Grenzzone noch so bedeutend, um die angelagerte Schichtenzone 
mit zu uberkippen, die nltchste abel' nul' mehr in sanfte Wellen, 
wenn auch mit zahlreichen Gangspalten und Verwerfungen, zu. 
bringen, um dann gegen Nordost nur mehr gleichmaI1iges Einfallen 
durch einfachc Hebung zu ermoglichen. 

Man sieht die Menilitschiefer ober- und unterhalb del' ruthe
nischen Kirche gegen SW. einfallen, weitel' flu11abwarts im Tysz
mienicabach sieht man in einem Aufbruch (Fig. 2) das Gestein gleich
falls nach SW. einfallen. 1m westlichen Teile del' ehemaligen Union
grube konnte man sudwestliches, im ostlichen Teile, sowie in del' 
fruheren Esthergrube nordostliches Einfallen konstatieren. Auf 
Freilich- und Joelgrube war das Einfallen nach Sudwest, auf Brings
und Bechergrube entschieden nach Nordost. In den Streck en von 
Schacht No.1 del' Gruppe IV del' Aktiengesellschaft "Boryslaw" 
konnte man die SattelhOhe konstatieren. Weiter ist das Gesteins
einfallen am sogenannten Dinglerplatz und im neuen Hauptschachtc 
del' galizischen Kreditbank ein nordostliches. Das Einfallen auf 
Moczary ist nach Stidwesten, ,auf del' alten Grube Knauer nord
ostlich. 

Aus dies en markscheiderisch festgestellten Beobachtungen kon
struieren sich ostlich del' Uberkippung zwei kleine flache Anti
klinalen, wie dies im Profil Fig. 3 dargestellt erscheint. Von dem 
weiteren Verlauf der Schichtenbildung zwischen del' Uniongrube 
und del' ruthenischen Kil'che wird uns die Vergleichung der Boh
rungen wohl bald erschopfenden AufschluE geben, am Bachrande 
ist blo11 ,ein westliches Einfallen zu koustatieren. Ostlich von der 
galizischen Kreditbank scheinen die Schichten konstant gegen Osten 
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einzufallen. 1m Forderschachte der Saline Stebnik 1) ist ein un
gestOrtesEinfa11en gegen Nordwest beobachtet worden. Das gleiche 
Einfallen zeigt ein Aufschhill sudostlich vom Badeorte Truskawiec 
im Bache Worotysscze (in der Nahe del' Mac Garveyschen 
BOhrungen). 

Aus den Erdolbohrungen bei del' ruthenischen Kirche ist die 
lrberkippung del' oligocanen Schichten deutlich zu sehen. AIle 
Bohrungen oberhalb diesel' Kirche haben um so tiefer schwarze 
Menilitschiefer zu durchbohren, als sie westlicher von der Streichungs
richtung del' F1yschgrenze situiert sind. So hatte die Bohrung 
Fauck & Co. bereits 114 m, die hochste gegen den Berg zu bereits 

West 08t 

Fig. 2. 

450 m zu bohren, ehe sie die miocanen Schichten erreichte_ Diese 
Bohrung solI in der Tiefe von 830 m neuerlich schwarze o11eere 
Menilitschiefer angeteuft haben, wodurch ein weiterer Punkt der 
uberkipptell F1ache festgestellt ware. 

1m Profil (Fig. 3) ist neben Gruppe IV eine Bohrung del' 
Aktiellgesellschaft fur Naphthaindustrie eingezeichnet, welche bis 
1000 m kein 01 erbohrte, wahrend dort in der Teufe zwischen 
40 und 160 m seinerzeit Wachs abgebaut wurde. Bei der ruthe
nischen Kirche hat man dagegen in del' Tiefe von 230 m ein 15 m 
machtiges Wachsvorkommen konstatiert. In del' Mitte zwischen 

') Nach freundl. Mitteilung durch k. k. Oberbergverwalter E. Winda
kiewicz. 



Geologische Verhaltnisse (Vorkommen des Erdwachses). 31 

beiden traf man an zablreicben Stellen und in verscbiedenen Tiefen 
Wacbsgange. Eine im Zuge befindlicbe Detailaufnabme aller Boh
rungen wird vielleicht den Zusammenhang diesel' Spalten und KIUfte 
ergeben. 

1m Profil wurden die zahlreichen bekannten Verwerfungen und 
sonstigen SWrungen nicbt ersichtlich gemacbt. 

1m SW. auf W olanka baben die bis libel' 800 m nieder
gebrachten Bohrungen gezeigt, da~ die Olsandsteine, welche mog
licherweise durchgehende Straten bilden, urn 100 m tiefer erreicht 
wurden, als in del' Nahe der ruthenischen Kirche. 1) Teh erwabne 

Fig. 3. 

hierbei, daJ1 auch auf Wolanka bei 552 m ein Wachslager durch
bohrt wurde. 

Das Hangende des Salztons ist zuerst eine 2-20 m machtige 
diluviale Schotterpartie, welche ihrerseits wieder stellenweise von 
2-5 m machtigem Lo~ liberlagert wird. Das Liegende der mio
canen Schichten ist mit Ausnahme in del' bezeichneten Bohrung an 
der Flyschgrenze noch nirgends angebohrt worden. Die bis jetzt 
tiefsten Bohrungen haben bei 1000 m noch Salzton in del' Sohle. 
Das Liegende mliJ1te zunachst aus oligocanen Menilitschiefern, 
darunter eocanen Sandsteinen bestehen, welche ihrerseits wieder 
auf neocomen Kreidesandsteinen aufliegen. Wir konnen diese 

1) Jos. Muck, Naphtha. 1. Mai 1900. 
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Schichtenfolge- zwischen der ruthenischen Kirche in Boryslaw und 
dem Mrasnicatale deutlich verfolgen. 

Oligocan und EocAn sind hier vollig olleer, erst in del' 
zweiten Aufbruchwelle iill Mrasnicatale fiihrt die Kreide" 01 und 
sind hierauf in neuerer Zeit wieder erfolgreiche Bohrungen. auf 
Erdol im Betrieb. 

Die beiden erstgenannten Formationen, welche als Flysch
gesteine auftreten, sind hier nicht sehr mAchtig entwickelt. Es 
ware jedenfalls merkwiirdig, daB diese beiden Formationen keine 
Spur von Erdol . mehr aufweisen sollten, wenn sie entweder als 
Filter fiir aus der Kreide aufsteigendes 01 hAtten dienen sollen, 
odeI' wenn sie selbst die primal' olerzeugenden Schichten gewesen 
waren. Wir miissen daher annehmen, daiS sich in Boryslaw das 
Erdol innerhalb der miocanen Ablagerung auf primArer Lager
stAtte befindet, um so mehr, als in Ratoczyna im Oligo can ein 
bis nahe an 700 m niedergebrachtes Bohrloch kein Erdol erbohrte. 
Aile oberhalb, also westlich del' ruthenischen Kirche angesetzten 
Bohrungen haben zuerst schwarze Menilitschiefer durchbohrt, inner
halb welcher keine Spur von Gas odeI' 01 gefunden wurde. 

Das OligOcll.n besteht aus schwarzen, braunen bis gelben 
Schiefern,Melettaschuppen enthaltend mit eingelagerten Sandstein
bank en und Hornsteinschichten. Die Menilitschiefer streichen durch
weg 21h 5° bis 22h, fallen nach Siidwest ein und sind von den 
miocanen Gesteinen petrographisch scharf getrennt. 

Das miocane Gestein selbst besteht wechsellagernd aus grauen 
muscovitreichen Sand stein und grauem Schieferton, in den ver
schiedensten DbergAngen variierend. Del' Sandstein ist hAufig sehr 
poros, von Bitumen impritgniert und braun gemrbt, man nennt. 
dann das Gestein Sytica. Die Schiefertone, Krydowania genannt, 
sind zumeist sehr dicht und hart, aber immer geschichtet, beide 
haufig so verworfen und gestort, daI!, es manchmal sehr schwer 
ist, die Lagerungsverhaltnisse zu beurteilen. 

Einlagerungen von Steinsalz, sowie den SchichtfHtchen des Ge
steins eingelagerte Adern von Fasergips sind nicht selten. 1m 
Steinsalz findet man zuweilen Einschliisse von Erdwachs. 

Die ganze Ablagerung ist arm an fossilen Resten. Auf den 
SchichtfU.l.chen . krummschaliger Sandsteiue trifft man manchmal 
hieroglyphenartige Wiilste und Protuberanzen an, Petrefakten habe 
ich hier nie gefunden; auch ergaben aIle mikroskopischen Unter
suchungen bloiS ein negati.ves Resultat. 

Die diluvia,le Schotterschicht erreicht auf der neuen Welt eine 
Mitchtigkeit von 23 m, gegen Norden zu verschwindet sie nahezu. 
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Beim Abteufen des Forderschachtes der galizischen Kreditbank 
wurden folgende diluviale Schichten durchfahren: 

Aufschutt ...... . 
Humus und gelber Lehm .. 
blauer Ton ........ . 
konglomeratartiger Schotter . 
wasserfiihrender Sand und Schotter 
grauer plastischer Ton . . 
weicher Schieferton. . . . 
Schotter, Sand und Wasser 

3'0 m 
1'5 m 
1'5 ill 

1'0 m 
.10'0 m 

3'2 m 
. 0'6m 
. 0'2 m 

21'0 m 

TInter dem Schotter kam dann das miocane Gestein mit einem 
Streichen von 20-21 h und einem nordostlichen Einfallen von 
40°-50°, wahrend die Diluvialschichten horizontal gelagert sind. 
Der Schotter besteht aus Gerollen alterer Formationen in grauen 
Schlamm eingebettet. Durch den fortgesetzten Abbau ohne Versatz 
hat sicb diese Schotterschicht fortwahrend gesenkt, so da.B sie z. B. 
in del' neuen Welt schon bis 50 m tief gesunken und mit Halde 
iiberschiittet ist. Del' Schotter ist vielfach wasserfiihrend. 

Unter diesel' Schotterschicht el'scheint zunachst eine dichte, 
wassel'undul'chlassige Tonscbicht, dal'unter gewohnlich ein mehrere 
Meter starker, fester Schieferton, welcher auf einem porosen Sand
stein aufliegt, der an vielen Stellen, insbesondere auf Debra und Potok 
olfiihrend ist. In der Gegend der friiheren Esthel'grube sind darin 
mehrere SalzstOcke eingelagert. Die Machtigkeit dieses Sandsteines 
variiert bis 50 m. In dies en Olsandstein waren die alten ersten 
01schachte angesetzt, deren reichste ostlich del' ruthenischen Kirche 
im Graben "Wywus". gelegen waren. 

Unter diesem Sandstein tl'eten nun regellos wechsellagernde 
Schichten von Schieferton und Sandsteinen auf, hier und da mit 
geringen Mengen Olspuren und Wachsblattchen zwischen den 
Schichtfiachen und von zahlreichen Gangspalten durchsetzt. Das 
nachfolgende "geschriebene" Profil (S. 34) durch den Forderschacht 
der Gruppe I la.Bt diese Wechsellagerung erkennen. 

Ahnliches zeigt auch das Profil des Bohrloches A. Fa uck (S. 35) 
oberhalb der ruthenischen Kirche. Hier erscheint im Hangenden 
zunachst del' 01- und gasleere iibel'kippte oligocane Schiefer, unter 
welchem dann erst die miocanen olfiihrenden Sandsteine bei 
113-150 m, 429-590 m, endlich bei 775 und 830 m auftl'eten. 
Wachsvorkommen wurden hier bei 250, 327, zuletzt bei 532 m 
erbohrt. 

Beim Aufbruch der Antiklinalen haben sich eine groEe Zahl 
Spalten und Kliifte bezw. Gange gebildet, welche mit Partien miocaner 
Gesteine ausgefiillt wurden. 

Muck, Erdwachsbergbau. 3 
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Profil durch den Forderschacht Gruppe I der Aktien
gesellschaft "Boryslaw"_ 

Mach-I Mach-
Gestein tigkeit Bemerkung Gestein tigkeit Bemerkung 

em em 

Anschttttung 2-10 i Sandstein 160 
Schwarzer Lehm 20 

I 
Schieferton _ 2:l0 

Gelber Lehm 260 Wachslager _ 10 
Schwarzer Lehm _ 210 Schieferton _ 50 
Gelber Sand 120 8-2 m Sandstein 50 
Trockner Schotter 330 Schieferton . 150 
Nasser Schotter 150 Sandstein 60 
Schwarzer Letten 260 Schieferton . 345 
Grober trockner Sandstein _ 25 

Schotter 425 19-85 m I Behi,''''''" . 145 
Reiner J"etten _ 100 I Sandstein . 225 
Letten mitS chiefer 65 I Schieferton . 115 
Schiefer mit Wachs 300 24-50 m I Sandstein _ 100 
blsandsein 100 } 35 ill ill",h'. I Schieferton . 400 

" 
mit Gips 1900 Olsandstein Sandstein 65 

Schieferiger Sand- streicht 21" i Schieferton 345 faUt SW. 400 
stein 435 falltSW.350

1 Sandstein 90 
Olsandstein . _ 1070 59'55 m I Fein klttftiger 
Grauer Schieferton 450 Schiefer mit 
Sandstein 30 I Wachsadern - _ 1825 142 m 
Schieferton 100 Fester Schieferton 200 
Sandstein 115 I Sandstein 100 
Schieferton 120 I Schieferton 300 etwas Wachs I 

Sandstein 100 

I 
Sandstein 300 

Schieferton . 80 Schieferton 150 
Saudstein 140 Sandstein 200 
Schieferton 100 I Sandstein mit 300 Wachsadern 
Sandstein 15 Schieferton _ 90 
Schieferton 260 Wachsader _ 1"5 
Sandstein 35 Sandstein 115 
Schieferton 260 Schieferton 280 
Sandstein 100 Sandstein 140 
Schieferton 

:1 
710 Schieferton 190 Wachsspur 

Sandstein" 50 Sandstein 80 
Schieferton 475 Schieferton 130 
Sandstein 25 Sandstein 30 
Schieferton 210 Schieferton . 200 
Sandstein 30 Sandstein 55 
Schieferton . 65 Schieferton . 50 
Sandstein 55 Sandstein 70 
Schieferton _ 230 Schieferton 230 
Wachsgang. 1"5 15 mm Sandstein 110 
Schieferton . 120 Schieferton 515 Starung 
Wachslager . 1 i Sandstein 465 185 m 

Diese Glinge verlaufen teilweise nahezu parallel, teilweise 
kreuzen sie sich unter ca. 90° und stehen in Verbindung mit Aus-
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I. Bohrung Fauck, Boryslaw. 

Humus .. 0·1 0·1 
Gelber Lehm 9·9 10·0 Diluvien 
Dunkelgrauer Schiefer 85·0 95·0 

} oligocitn Sandstein 1·0 96·0 
Dunkelgrauer Schiefer. . 17·0 113·0 
Sandstein mit Olspuren (Gase) 37·0 150·0 miocitn 
Grauer Sohieferton . 65·0 215·0 
Sandstein 7·0 222·0 
Grauer Sohieferton • 28·0 250·0 
Erdwaohs .. . 250·0 
Grauer Sohieferton . 28·0 278·0 
Erdwaohs 278·0 
Grauer Sohieferton . 36·0 314·0 
Sandstein 0·9 314·9 
Grauer Sohieferton . 13·0 327·0 
Erdwaohs . . . . . .. .. 32i·0 
Grauer Sohiefer mit Olspuren . 57·0 384·0 
Sandstein 4·0 388·0 
Grauer Sohiefer 7·6 395·6 
Harter Sandstein 16"4 412·0 
Grauer harter Sohiefer 18·0 430·0 
Dunkler weioher Sohiefer . 7·0 437·0 
Harter Sandstein mit Olspur·en: 42·0 479·0 
Grauer Sohiefer 7"4 486"4 
Harter Sandstein 1·6 488·0 
Harter grauer Sohiefer • 32·0 520·0 
Quarziger Sandstein . 6·2 526·2 
Harter grauer Sohiefer 15·8 542·0 
Erdwaohs 542.0 
Harter Sandstein 5·4 547"4 
Harter grauer Sohiefer 42·6 590·0 
Starke Olausbrrrohe 590·0 
Sandstein 4·0 594·0 
Grauer harter Sohiefer 9·0 603·0 
Quarziger Sandstein 1·0 604·0 
Grauer Sohiefer . . . 37·0 641·0 
Sandstein mit Olspuren 3·0 644·0 
Grauer Sohiefer mit sandigem Sohiefer 

und vielen Olausbriiohen 67·0 711"0 
Sandstein 3·0 714·0 
Sohiefer . 25·0 739·0 
Sandstein 3"4 742·4 
Sandiger S~hie~~r· nrit ·Oia~sbniohe~ : 32·6 775·0 
Sandstein mit Olausbrrrohen 41·0 816·0 
Sohiefer . • • .. • • • • a •••••• 4·0 820·0 
Weioher Sandstein mit sehr starken en· 

ausbriiohen 10·0 830·0 

liiufel'n und SeitengI1ngen abel' auch manchmal mit von Wachs 
imprltgI).ierten Lagergltngen. Die Ausfullung dieser groEen Gltnge 
besteht hltufig aus geschichteten Gesteinsmassen, welche den An
schein erwecken, als wenn sie von oben in den hohlen Raum hinein
gestiirzt waren, dabei die Rander zu Staub zermalmten, der dann 
das Aussehen feiner A.sche besitzt. 

3* 
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Deutliche, durch Erdwachsbelag zumeist wie poliert erscheinende 
Saalbander lassen jedoch die Gangmasse vom eigentlichen Gestein 
gewohnlich gut unterscheiden. 

Bei der schwierigen Befahrung del' alten, zumeist halb ver
brochenen engen Schachte war es keine leichte Aufgabe ein Bild 
von der Situation dieser Gange, ebenso wie von der wirklichen 
Faltenbildung zu entwerfen; die Skizze in Fig. 4 zeigt den Ver
lauf der Hauptgange von der neuen Welt und einem Teil des 

~ 
SrHdw'lf/. ....... 

~Y Ilitr"J.''''ItfX ~~mi1l.clu· 
V" ..... flu;,li~ Tn(/{o L't'Jn 

l8(hlt k41t.~f,.uirt 

Fig. 4. 

". 

./kbra 

/ ,
/) 
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Reviers Potok auf die Teufe von 180 m konstruiert. Eine Ab
nahme der Machtigkeit der einzelnen Gange in del' Teufe wurde 
bis jetzt, das ist bis 260 m Teufe, nicht beobachtet, obwohl das in 
groBerer Tiefe sehl' wahrscheinlich ist. Man kann aber beobachten, 
daB die Gange in der Gegend der neuen Welt ihre groBte \Mach
tigkeit bis zu 30 m erreichen, daB sie insbesondere gegen SO., das 
ist gegen die Lozina zu, immer schwacher werden, dort nur als 
schmale Kliifte (Sturzlager genannt) das Gestein durchsetzen. Ober
bergrat Holobek, wohl einer der besten Kenner der Boryslawer 
Lagerungsverhaltnisse, stellt neuerer Zeit die Behauptung auf, daB 
die Wachslager auf Viktoriagrube und Wolanka einem machtigen 
Gange angehoren, der na~h 18h-19h streicht und dessen nordliche 
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KluftfHiche ein nordliches Einfallen von 85 ° zeigt, wlihrend die 
stidIiche Begrenzung derzeit nicht konstatiert werden kann. 

Aus del' Grubenkarte des 60 m Horizontes der franzosischen 
Gesellschaft in Wolanka sieht man, da~ die Wachsadern so regellos 
vorkommen, da~ diese Ansicht sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

Auf Steuermanngrube war das Streich en 15 h 6 ° mit stidwest
lichem Einfallen unter 10°, was leicht erkIlirIich wlire, wenn das 
Ganze noch als Ausftil
Iungsmasse eines gro~en 
Ganges betrachtet wird. 

Ein nebenstehendes 
Streckenprofil del' Vikto
riagrube, Fig. 5, mlt~te 

man ohne obige Annahme 
ebenso wie die lihnIiche 
Ablagerung auf Steuer
manngrube als Lagergang 
ansprechen. 

Das Einfallen der 
machtigen Glinge variiert 
gew6hnlich zwischen 60 
bis 70°, die schmal en 
KItifte stehen hliufig ver
tikal. Die streichende 
Lange del' ersteren ist 

Fig. 5. 

hliufig sehr betl'lichtlich. Del' Hauptgang der Gr. I del' Akt.-Ges. 
Boryslaw ist bis zur Scharung nach 23 h tiber 400 m, del' der Gr. II 
derselben Gesellschaft tiber 500 m aufgeschlossen. Del' VerIauf 
del' nSturzlager" Hi~t sich nicht mehr feststellen, da uns sichere 
Aufzeichnungen aus frtiherer Zeit vollstlindig fehlen. 

Die Art des Auftretens del' gro~en Glinge ist aus folgenden 
Profilen ersichtlich, Fig. 6 und Fig. 7 (Seite 38). 

Welche Teufe diese Gange erreichen und wie weit sie Erd
wachs ftihrend sind, ist bis jetzt nicht bekannt. Wir wissen blo~, 
da~ bei vielen Bohrungen, welche im Erdolgebiet von Boryslaw 
ausgeftihrt wurden, in verschiedenen Teufen bis 695 m tief (Meyer 
Felix-Grube) Wachsadern durchbohrt wurden. Am westlichen Potok 
wurde aus der Tiefe von 530 m ein schwarzer Kindebal mit Ein
schltissen von gelbem weichen Wachs bis zu Tage emporgepre~t. 

In diesen Glingen und Kltiften finden sich nun, unregelmli~ig 
verteilt, gro~ere und kleinere Ansammlungen von Erdwachs. Manch
mal hat es den Anschein, als ob innerhalb des Hauptganges ein 
kleinerer Wachsgang auftritt. Das Wachsvorkommen ist immer 
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regellos in den Hauptgangen enthalten, oft plOtzlich verschwmdend, 
so da~ man niemals die Produktion eines belegten Ortes fUr den 
nachsten Tag voraussagen kann. 

Zumeist findet man nahe am Liegenden gro~ere Ansammlungen 
von Wachs. 

Das Mitteltrum ist haufig taub, besteht aus anscheinend ge
schichteten, im Fallen und Streichen so haufig wechselnden Schiefer
tonen, da~ der Beobachter oft schwer entscheiden kann, ob er an
stehendes Gestein oder Gangausfiillungsmasse VOl' sich hat. 

1m Hangenden kommt dann wieder mehr Erdwachs VOl'. Das 
Gestein ist im Liegenden und Hangenden haufig milder, bis aschen
artig zermalmt, fiir das Aufsteigen des Wachses und dessen An
sammlung eine geeignete Lagerstatte bildend. Die Machtigkeit 
dieser Wachsadern variiert nach dem Gesagten sehr bedeutend: 
von wenig Millimeter bis iiber einen halben Meter. Diese Adern 
lassen sich oft lange verfolgen, keilen sich abel' meist ganz plotz
lich aus. Bildet das Wachs Nester und Klumpen, so wird die Er
giebigkeit eines Ortes oft plOtzlich gesteigert, kann aber ebenso 
pHitzlich wieder verschwinden. 

Au~erdem ist abel' immer die ganze Gangmasse, hier "Lep" 
genannt, mehr oder weniger mit Erdwachs, manchmal auch mit 
Erdol, fast immer mit Gasen impragniert und wird stets einer Auf
bereitung behufs Gewinnung des impragnierten Erdwachses zuge
fiihrt. Anscheinend vollkommen taube, dichte und harte Schiefer
tone erg-eben bei del' Analyse stets einen Gehalt von einigen Hun
dertel Prozent an festen und gasfOrmigen Kohlenwasserstofl'en. 

1m siidostlichen, sowie im westlichen Teile von Boryslaw 
werden die Gange immer schwacher, sind nul' mehr Kliifte, welche 
haufig ohne Gangmasse ganz mit Erdwachs ausgenmt sind. Je 
schmaler diese Kliifte sind, desto harter ist gewohnlich das Wachs. 
Mit diesen in Verbindung stehen clann "Lagergange" , welche aus 
porosem kliiftigen Sandstein bestehen und bedeutende Mengen von 
Wachs gewohnlich als Intrusivmasse zwischen die Schichtfla,chen 
eingepre~t enthalten. 

Es kommt auch VOl', da~ man die einem solchen Lagergang 
ahnlichen Vorkommen zugehorige KIuft nicht mehr findet, der Ge
birgsdruck hat sie wieder geschlossen, nachdem das Wachs lang
sam ausgepre~t war (Fig. Sa und Sb, S.40). 

Von Interesse ist die Beobachtung, da~ wir die grol1ten Wachs
ansammlungen in den SCharungen zweier Gange antrefl'en, wie es 
z. B. am "Potok" del' Fall ist. Aul1er diesen Vorkommen finden wir 
Erdwachs noch fast iiberall in millimeterstarken Blattchen zwischen 
den Schichtflachen der harten Schiefertone eingepre~t. 
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Insbesondere aus diesem, sowie dem Vorkommen der Lager
gange und bei der Unkenntnis des Charakters der Wachsgange 
wurde in friiherer Zeit bei dem ungebildeten Aufsichtspersonal der 
Glaube erweckt, daG man es mit einem fiotzartigen Vorkommen 
des Erdwachses zu tun hat, da man in der eigentlichen Wachszone 
fast iiberall, wenn auch' in wechselnder Tiefe, Wachs fand. 

Von hervorragendem Interesse fiir die Praxis des Erdwachs
bergbaues ist der Wachsgehalt del' gesamten geforderten Masse. 

Fig. Sa. 

zusanvnen ge;v-ifder 
frziherer lIfzc1lS!1tv1g 

Es hat sich im Laufe del' letz-
ten Jahre die Tatsache erge
ben, da~ diesel' prozentuelle 
Wachsgehalt mit zunehmender 
Teufegeringerwird.lchkomme 
spater noch darauf zuriick. 
1m Zusammenhang mit diesel' 
Erscheinung steht auch das 
Auftreten del' sogenannten 
Matkas. Wenn eine Kluft mit 
weichem Wachs erfiillt ist, so 
wird dasselbe beim Anhauen 
derselben plOtzlich durch den 
Gebirgsdruck in den Schacht 
odeI' in die Strecke hinein
gepre~t, so da~ es zur Ge
winnung leicht erhauen wer
den konnte. Vereinzelt kam 
es vor, da~ das weiche Wachs 
(in diesem :B'alle Kindebal) bis 
zum Tagkranz des Schachtes 
emporgepre~t wurde (s. S. 86). 
1m kleinsten MaBstab wird die 
Erscheinung als "Blaser" be
zeichnet. In friiherer Zeit, als Fig. Sb. 
man noch in oberen Hori

zonten arbeitete, waren solche Matkas ziemlich haufig, spateI' bei 
fortschreitender Tiefe des Abbaues wurden sie immer seltener, 
quantitav geringer und sind in den letzten J ahren bei groBerer 
Tiefe iiberhaupt nicht mehr vorgekommen. 

Weiter dazu in Beziehung steht das "Wandern" des Wachses. 
Man hat alte Abbaue wiederholt durchwiihlt und darin immer 
wieder neues Wachs gefunden. Ich fand z. B. in einem solchen 
Abbau unmittelbar angeschlossen an von fruber zuriickgeblie
bene Stiicke harten gelben Wachses, ganz weiches griines, das 
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offenbar in der Zeit des Stillstandes von unten, gegen die zurfick
gelassenen hohlen Raume zu, nachgedrungen war. Die Tatsache 
dieses Wanderns von unten nach oben, wurde im allgemeinenbis 
jetzt sehr wenig gewiirdigt. 

Es ist also das quantitative Vorkommen des Wachses in seinen 
Lagerstatten ein sehr verschiedenes. 

Abel' auch qualitativ ist dasselbe nicht das gleiche, und lassen 
sich auch hier in der Praxis gewisse Erscheinungen diesbezfiglich 
feststellen. 

Die Qualitaten der verschiedenen Wachssorten werden bei dem 
betreffenden Kapitel besonders besprochen. Ich will an diesel' Stelle 
blo.G konstatieren, da.G wir im Durchschnitt in den oberen Hori
zonten hartes, nach unten zu immer weicheres Wachs von niedri
gerem Schmelzpunkt vorfinden. Das Marmorwachs (Boryslawit) 
(Seite 156) war bis 100 ill Teufe sehr haufig, darunter selten und 
ist fiber 200 m fast ganz verschwunden. 

Frfiher wurden Wachssorten fiber 80° Schmelzpunkt in Handel 
gebracht, dann ging man allm1thlich auf solche mit einem Schmelz
punkt von 68-70° C. zurfick, heute begnfigt man sich mit solchen 
von 66 ° und weniger; das allein beweist deutlich, da.G der Schmelz
punkt des Erdwachses mit del' fortschreitenden Abbautiefe ab
nimmt. Dadurch, daE in gra.Gerer Tiefe das Wachs geringere Kon
sistenz besitzt, wird auch das Wandern desselben nach oben er
leichtert und del' Wachsgehalt nach unten zu geringer. Diese 
praktischen Erfahrungssatze lassen sich nun auch theoretisch be
grfinden. 

Bevor ich auf die bestehenden Theorien fiber Entstehung des 
Erdwachses naher eingehe, will ich noch konstatieren, da.G Erd
wachs, das im Lep impragniert, auf alter Halde mehrere Jahre an 
del' Luft liegen blieb, seinen Schmelzpunkt urn mehr als 16° C. 
nach oben hin veranderte und zwar von 63 ° auf 79-810 C., so 
da.G aus dem frfiheren weichen Wachse im Laufe der Zeit Hart
wachs gebildet wurde. rch habe das Experiment auch im Labo
ratorium mit ahnlichem Effekt durchgefiihrt (Seite 166). 

Weiter will ich darauf hinweisen, da.G wir im Kindebal, das 
ist eine weiche, dunkle, plastische Masse zumeist aus Paraffin be
stehend, ein offenbares Dbergangsprodukt von Erdal zum Erdwachs 
vorkommen sehen. Manche Petroleumgruben z. B. von Schodnica, 
KI~czany etc. leiden darunter, da.G sich die Rohrleitungen mit del' 
Zeit durch solche Absatze verstopfen. In den Rohrleitungen von 
Kl~czany, das ein helles en von ca. 2 0 1o Paraffingehalt besitzt, 
finden sich solche Paraffinabsatze von hellgelber Farbe, mit einem 
Schmelzpunkt von 60° C., in Benzin ohne Rfickstand loslich, welche 



42 Zweites Kapitel. 

von weichem gelben Erdwachs au/1erlich nicht zu unterscheiden 
sind. In viel gra/1erem Ma/1e geschieht dies in Boryslaw, dessen 
(He, die aus gro/1er Tiefe stammen, 7-10% Paraffin enthalten, 
wahrend die Ole aus dem obersten Olsandstein bedeutend weniger 
Paraffin besa/1en. 

Bei Betrachtung del' geologischen Verhaltnisse des Erdwachs
bergbaues in Boryslaw kann man die l!'rage del' Eutstehung des
selben wohl kaum tibergehen. Von del' Ansicht ausgehend, daJ1 
im Sinne del' Haf'er-:E1nglerschen Theorie, welche ich als a11-
gemein bekannt voraussetze, Erdal und Erdwachs aus organischen 
Resten mariner Fauna entstammen, kann man tiber die Entstehung 
des Erdwachses im aUgemeinen zwei odeI' wenn man will drei 
Hypothesen aufstellen und zwar: 

A. Aus den Fettkarpern, welche nach Verwesung del' stick
stoffhaltigen Substanz del' Tierleichen zuriickblieben, ent
stand unter hohem Druck und niedriger Temperatur zu
nachst Erdal, aus welchem dann spateI' Erdwachs ge
bildet wurde. 

B. Aus den Fettkarpern, bezw. l!'ettsauren wurde zilerst Erd
wachs gebildet, welches dann spateI' unter weiterem Druck 
etc. in Erdal verwandelt wurde. 

C. Es kannten beide Prozesse parallel VOl' sich gegangen sein, 
indem neben Erdal gleichzeitig Paraffin gebildet wurde: es 
entstand eine Lasung des Paraffins in ErdOl, aus welch 
letzterer an geeigneter Stelle das Paraffin wieder ausge
schieden und dann in Erdwachs umgewandelt wurde. 

ad A. Die erste Ansicht del' primal' en Bildung des Erdals wurde 
insbesondere von Grabowski 1) vertreten. Er gebt von del' Vor
aussetzung aus, daJ1 manche Kohlenwasserstoffe bei Gegenwart von 
Sauerstoff denselben nicht direkt aufnehmen, sondern da/1 unter 
besonderen Verhaltnissen eine Oxydation durch Abspaltung von 
Wasserstoff unter Bildung von Wasser stattfindet, wodurch die zu
riickbleibenden Kohlenwasserstoffe immer haher gekohlt werden, 
bis endlich aus dem fiiissigen odeI' schon festen, immer schwerer 
schmelzbare Glieder del' Methanreihe (TabeUe Seite 163) entstehen, 
aus welchen dann das Erdwachs zusammengesetzt ist. Dr. Berli
nerbla u 2) wendet dagegen ein, da/1 bei diesem ProzeJ1 ungesat
tigte Kohlenwasserstoffe del' Reihe Cn H2n entstehen miiJ1ten, welche 
er nicht nachweisen konnte. Zahlreiche Analysen (Seite 79) be
weisen jedoch, daJ1 die dem Erdwachs entstramenden Gase fast 

1) Wagners Jahresbericht 1877. 
2) Dr. Berlinerblau, "Das Erdwachs" etc. Seite 60. 
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immer solche Kohlehydrate enthalten, welche durch rauchende 
Schwefelsaure absorbierbar' sind. 

Prof. Hofrat Hofer stimmt den Anschauungen Grabowskis 
bezliglich Moglichkeit del' Wasserabspaltung bei und sagt auEerdem:l) 

1. "Paraffine haben sich an vielen Stellen bereits als primares 
Produkt im ErdOl gebildet. Wir finden in den meisten ErdOlsorten 
kleine Beimengungen von Paraffin", ebenso wie wIT im Erdwachs 
neben Ceresin auch Paraffin vorfinden. 

Nach den Betriebsresultaten einer kleineren Raffinerie ergab 
sich, daE Boryslawer RohOl, spez. Gew. = 0'85 del' Teufe von ca. 
700 m entstammencl enthielt: 

Benzin und Kerosin 
Grltnol . 
Paraffin 
Rltckstand 

49°/0 

39 " 
7 " 

10 " 

(Del' Paraffingehalt kann immerhin mit 10° 1o angenommen werden, 
da die Fabrik fiir Paraffingewinnung nur ziemlich primitiv einge
richtet ist.) 

2. Prof'. Hofrat Hofer sagt ferner: "DerSauerstofi' bilclet mit 
dem Kohlenwasserstofi'en neue Verbindungen, welchem ProzeE die 
Verharzung cles Erdols zu Grunde liegt." 

In jedem Erdwachs finden sich sogenannte Wachsharze, welche 
wohl die verschiedenen I<'arbenerscheinungen desselben bedingen. 
Beim hochst gekohlten Produkt, clem Marmorwachs, sind die ein
zelnen Wachsteile in asphaltahnliche Substanz eingebettet. Die 
Farbstofi'e des Erdwachses bestehen daher wahrscheinlich aus ver
schieden hochoxydierten Harzen. Leider sind clariiber noch wenig 
Untersuchungen verofi'entlicht. 

Nach deni Vorstehenclen mii11te eigentlich del' Prozel1 del' 
WasserabspaItung gleichzeitig odeI' abwechselnd mit dem del' direk
ten Sauerstoffaufnahme stattgefunden haben. 

ad B. Die zweite Anschauung libel' die Elltstehullg des Erd
wachses stiItzt sich auf' eill Experiment von Thorpe und Young,2) 
welche aus Paraffin fliissige Kohlellwasserstofi'e un tel' Warme und 
Druck hergestellt haben. 

Del' becleutelldste Vertreter diesel' Ansicht, clal1 Erdol sekundar 
aus Erclwachs entstanden sei, ist Prof. Zaloziecki in Lemberg. 
Er nimmt an,S) daE unter dem konservierenden Einflul1 des Salz-

1) Hans Hofer, Das Erdol und seine Verwandten. 
2) Annalen del' Ohemie und Physik 1873. 
3) Dinglers Polytechn. Journal Bd.280 1891: Zur Bildung von Erdol 

und Erdwachs. 
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gebaltes des Meeres die Fettkorper del' Fiscbe in Fettsauren und 
Glycerin, welcbes als loslicb ausge.wascben wird, i.tbergehen. Die 
tieriscben Fette, odeI' eigentlich die Fettsauren, werden auf ihrer 
Lagerstatte allmablicb abgebaut und zersetzt, unter Abspaltung von 
Koblensaure in komplizierte feste und fliissige Kohlenwassersto:(fe, 
nachtraglicb und allmahlicb erst ZUlU gI'o~en Teil in niedere Glieder 
derselben verwandelt. Diese Verwandlung gescbah unter Aus
scheidung von Kohienwasserstoffen, welche entweder in benachbarte 
Scbichten entweichen konnten, oder, wenn dies nicht maglich, in
folge ihrer Spannung den Druck innerhalb des Bildungsraumes haben 
und dadurcb die Zersetzung eventuell Kondensation del' bereits ge
bildeten ungesattigten Spaltungsprodukte beeinflul1ten, bezw. aucb 
eine Dislokation des gebildeten Erdals in andere Schichten besorgten. 
Das Cbarakteristische des Vorgang'es bestande darin, da~ derselbe 
sicb innerhalb seines Bildungsmumes abspielt, da~ vorziig'lich Spal
tungserscbeinungen, also Abbau del' Molekiile im Spiele und Gase 
Nebenprodukte sind, da~ das Erdol dagegen als der Zersetzungs
tiickstand tierischer Fette und nicbt als Kondensations- oder Destil
lationsprodukt, wie gewahnlich behauptet wird, anzusehen ist. 

Prof. Zaloziecki meint dann weiter, dal1 del' Zersetzungsriick
stand eventuell erst im Laufe del' Zeiten bei weiter gediehener 
Zersetzung fliissig wurde, und da~ derselbe in vielen Fallen an
fanglich fest sein mul1te, odeI' d<1~ ein Zersetzungsstadium existiert, 
wobei die Fettsauren durch Abspaltung von Kohlensaure ihren Saure
charakter bereits verI oren baben und in eine vorziiglich feste Kohlen
wasserstoffmasse mit geringem fliissigen Anteil sicb verwandelt baben. 

Ein solches Zersetzungsprodukt sei abel' das Erdwachs, das man 
als erstes, festes, charakteristisches und fa~bares Zersetzungsstadium 
del' tierischen Fette ansprechen lmd dellll1ach das Erdal vermittelnd 
damus entstanden sein mu~. 

Prof. Zaloziecki sagt ferner, da~ dunkle Wacbssorten nur 
nahe am Tage vorkommen, wo eine Oxydationswirkung leicbter ist; 
er stellt ferner das helle 01 von Klyczany in die Reihe des Erd
wachses: die Entfarbung sei durcb trockene Tone odeI' Tonschiefer 
zu erkHtren. 

Weiter stellt er einen Vergleich iiber die Bildungsentwicklung 
des Erdols mit del' Umbildung vegetabilischer Substanz auf, indem 
er sagt: "Torf-Lignit entsprechenFettkorper-Fettsauren, die Braun
kohle dem BildungsstadiulU des Erdwachses und Steinkohle endlich 
dem des Erd51s". 

Es mii~ten also Erdwachs nur in jiingeren, Erd51 nur in 11lteren 
Formationen primal' vorkommen. 

Unter diesen Voraussetzungen la~t es sich schwer erklaren, 
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daB wir Erdwachs verh~ltnismamg so selten und nur an so wenig 
Punkten del' Erde ill abbauwiirdiger Menge finden, wahrend Erda} 
eine so grol1e Verbreitung besitzt; daB wir ferner in Boryslaw in 
groBerer Tiefe, wo doch offen bar die Bildungsstatte des Ols zu 
such en ist, viel 01 und weniger Wachs finden, wahrend dies bei 
geringer Teufe gerade umgekebrt der Fall ist; wie erklart sich 
die Bildung von Ceresin und der verschiedenen Wachssorten vom 
Kindebal bis zum Boryslawit? 

Weiter ist bekannt, daB man an vielen Stellen in den Ropianka
schichten del' neocomen Kreide eine dem Kindebal ahnliche Masse 
erbobrte. 1m Eocan bei Prokurawa fand ich zwischen 1. stehenden 
Schichten harten Sandsteins reines gelbes Erdwachs, ebenso wie in 
J awora bei Turka im Oligoc~n. Ferner findet man in groBerer 
Tiefe geradeso manchmal dunkles Wachs wie oben. 

ad C. H~lt man eine pat'allele Bildung del' unter A und B 
geschilderten Vorg~nge, d. h. also eine gleichzeitige Bildung von 
Paraffin und Erdol fiir moglich, so ist die Erklarung del' Vorgange 
bei Entstehung des Erdwachses wesentlich einfacher. 

Da Prof. Hofrat HOfer die gleichzeitige Bildung von Erdol 
und Paraffinen wabrscheinlich halt, so scheint er sich diesel' letzteren 
Ansicbt hinneigen zu wollen, er sagt (S. 57 seines Buches iiber 
Erdol): "Enthalt das ErdOl Paraffine, so werden diese schlieBlich 
als eine feste Substanz zuriickbleiben. Auf diese Weise ist das 
Erdwachs (Ozokerit) entstanden. Es kann sich nul' dort in be
deutenderer Menge anhEi,ufen, wo die erwahnten beiden Bedingungen 
- Verdunstung ohne Oxydation und hoherer Paraffingehalt des 
Erdols - vorhanden waren, Das Erdwacbs )vird urn so fester sein, 
je mehr die fliissigen Anteile Gelegenheit zum Entweichen haben." 

Gegen die Ansicht Grabowskis wird eingewendet, daB gerade 
in den dichten Salztonen das Eindringen von Sauerstoff in das 
Gestein erschwert ist. 

Man kann abel' konstatieren, daB eben diese Schiefertone in 
Boryslaw durch zahlreiche Spalten zerrissen und zerkliiftet sind, 
daB daher gerade diese tief hinabreichenden Kliifte das Diffundieren 
von Luft in grol1ererp. MaBstab ermoglichten. Wir sehen auch, 
daB dort, wo das Gestein weniger zerkliiftet ist, mehr Erdol und 
weniger Erdwachs vorhanden ist, wir sehen ferner, dal1 in oberen 
Horizonten, wo del' Zutritt des Sauerstoffs leichter ist, mehr und 
hOher gekohltes Erdwachs auftritt als in tieferen, wo das Eindringcn 
von Sauerstoff langsamer VOl' sich ging. 

Die Kliiftung des Gebirges konnte abel' auch fUr die An
schauung Prof. Zalozieckis benutzt werden, man konnte sagen, 
dal1 gerade in Boryslaw, wo das Gebirge so vielfach zerkliiftet ist, 
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das Aufsteigen des urspriinglich gebildeten Erdwachses unverandert 
moglich war, wahrend dort, wo dasselbe unter Druck in del' Tiefe 
verbleiben mlillte, seine Umwandlung in Erdol erfolgte. Es fragt 
sich nur, warum man anderwarts in Spalten, welche keinen direkten 
Luftzutritt von auI1en besa11en, immer nul' en abel' nie Erdwachs 
gefunden hat, odeI' wie die Umbildungen bis zum Marmorwachs zu 
erklaren waren. 

Diese verschiedenen Hypothesen sprechen jedoch immer nul' 
von Erdwachs eventuell Paraffin, nicht abel' von dem gerade dem 
Erdwachs eigentiimlichen Ceresin. 

Nach Dr. Schadler 1) ist Ceresin ein amorpher Destillations
riickstand, wahrend das krystallinische Paraffin ein Destillations
produkt ist. Beide haben die prinzipielle chemische Zusammen
setzung einer Mischung verschieden hoher Glieder del' Methanreihe. 

Professor Engler hat nachgewiesen, da11 das Erdol ein 
Destillationsprodukt von Fettsauren sei, vielleicht wird dies auch 
vom Paraffin nachgewiesen werden. Hofstad tel' auI1ert sich iiber 
die Entstehung del' Paraffine dahin, daI1 urspriinglich aUe Paraffine 
durch einen ReduktionsprozeI1 aus Fettkorpern entstanden sind. 

Die Bildung von Ceresin im Erdwachs in del' Natur ist noch 
in keiner Weise erklart, es ist moglich, da11 durch die Bildung des 
Erd wachses, wie sie G r abo w ski gedacht, also d urch die Wasser
abspaltung bei del' Bildung hoher gekohlter Kohlehydrate, diese 
festen Glieder der Paraffinreihe in amorphem Zustand ausgeschieden 
wurden, wahrend sie dort, wo sie im Erdol gel5st sind, wiedel' als 
krystallines Paraffin erscheinen. Wenn man Ceresin in Benzin auf
lost und unter LuftabschluI1 einer niedern Temperetur aussetzt, 
scheiden sich feine Pal'affinschuppen ab, desgleichen wenn man 
Ceresin del' Destillation unterwirft. Wil' k5nnen also aus Ceresin 
sehr leicht Paraffin darstellen, aber den umgekehrten ProzeI1 im 
Laboratorium herbeizufiihren, ist bis jetzt nicht entsprechend ge
lungen, trotzdem es mil' sehr wahrscheinlich erscheint, daI1 del' 
ProzeI1 bei del' Bildung des Erdwachses eine Rolle spielt. Kast 
und Seidner 2) haben zwar durch langeres Erwarmen amerikanischen 
Cylinder51s auf 1200 C. ein sogenanntes "amorphes Paraffin" er
halten, das nacll weiterer Reinigung eine iiberrascllende Dberein
stimmung in den Eigenscllaften mit einer Probe halbgebleichten 
Erdwachses gezeigt habe, cloch ist dariiber nichts weiter bekannt 
geworden. 

Wir wissen, da11 hartere Wachssorten mehr Ceresin, weich ere 

1) Dr. C. Schadler: Technologie del' Fette und Ole del' Fossilien. 
2) Dinglers Pol. Journal Bd. 284, p.143. 
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~mehr Paraffin enthalten, da~ also del' amorphe neben dem krystal
linen Zustand gleichzeitig vorkommt. 

Del' Ceresingehalt des Erdwachses variiert zwischen 35 und 
90 0/ 0 ; - del' Kindebal ist zumeist unreines Paraffin. Nachdem 
unsere Kenntnis vom eigentlicben Wesen des Ceresins eine sebr 
geringe ist, so kann wohl die endgiltige Entscheidung iiber die 
Frage der Entstehung del' verschiedenen Wacbssorten so lange 
nicbt erfolgen, bis einschlagige detaillierte Arbeiten dariiber Klar
heit verschafft haben. Es ware ja immerhin denkbar, da~ die 
Umwandlung des krystallinen Paraffins in amorphes Ceresin blol1 
durch lange andauernden Druck geschiehtj beim Auflosen des 
Ceresins in Benzin wird dann die Wirkung des Druckes in den 
einzelnen Molekiilen wieder ausgelost und es krystallisiert neuer
dings Paraffin nus. 

Das Experiment von Thorpe und Young beweist zwar, da~ 

man aus Paraffin Erdol darstellen kann, abel' nicht, dal1 del' Vor
gang in del' Natur stattgefunden bat. Aucb Mendelejeff bat 
seine Emanationstheorie im Laboratorium aufgebaut und die Mog
lichkeit del' Bildung von fiiissigen Kohlenwasserstoffen durch Be
riihrung gliihender karburierter Metalle mit Wasser dadurch be
wiesen, abel' den geologischen Nachweis, dal1 sich diesel' Prozel1 
auch in del' Natur so abgespieIt hat, konnte er wol nicht erbringen. 

Wir sehen also bei diesen Betrachtungen iiber die Entstehung 
des Erdwachses, da~ zwar die meisten Forscher als Basis derselben 
die aus animalen Resten zuriickgebliebenen Fettsauren annehmen, 
da~ abel' iiber das Detail del' Bildung noch wesentliche Meinungs
verschiedenheiten bestehen. 

Die praktischen Erfahrungen iiber das Vorkommen von Erdol 
und Erdwachs beziiglich seiner Qualitat und Quantitat lassen sich 
leichter erklaren, wenn man Erdol als urspriingliche Bildungs
substanz aus den Fettsauren annimmt, abel' auch die zweite An
sicht, Erdwachs sei das primare Produkt, hat manches theoretisches 
Beweismaterial fiir sich. 

Die zahlreichen Ubergangsprodukte vom Kindebal, del' sicb 
direkt aus dem Erdol abscheidet, zum harten hochkarburierten 
Sprung- und Marmorwachs zeigen uns den allmalichen :B'ortgang 
diesel' Bildung von Erdwachs, zeigen uns, wie das eine in das 
andere iibergeht. 

Wir sehen, da~ in Borislaw in gro~el'er Tiefe viel eH, weniger 
Wachs, da~ nach oben zu das Erdwachs haufiger und harter wird, 
dal1 das Erdol krystaIlinisches Paraffin, das Erdwachs abel' zumeist 
amorphes Ceresin enthlilt. 

Dort, wo sich nehen Erdol urspriinglich auch Paraffin bildete, 
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wird beim Aufsteigen del' beiden in den bis zu Tage bezw. bis 
zum Sehotter reiehenden Kliiften aueh eine Filtration und bei An
wesenheit troekener pulverfarmiger Sehiefertone auch eine Ent
farbung stattfinden miissen, wobei zunachst das Paraffin abgeschieden 
werden muB, wie dies z. B. in den Rohrleitungen mancher ErdOl
grub en taglich gescbiebt. leb ·bemerke hierzu, daB aIle aus· dem 
impragnierten Gestein (dem Lep, also dem Filtermateriale) auf 
heiBem und nassem Wege gewonnenen Wacbssorten (das Lepwacbs) 
stets dunkle Farbe besitzen, wahrend die dureh kalte nasse Auf
bereitung, welcbe nul' die beigemischten feinen Wachsteilchen aus
seheidet, gewonnenen Sorten (das Wascbwaehs) stets beller sind. 
DaB ein solches Durehpressen durch das Gestein denkbar ist, siebt 
man damus, daB Wacbs und weichel' Ton oft vollkommen innig 
gemengt sind. 

Die Dmwandlung des Paraffins in Ceresin kann nm auf dem 
Wege wahl' end des Empordringens gesebehen. Das in den Spalten 
aufsteigende Erdal infiltriert abel' auch die am Wege erreiehbaren 
porasen Sandsteine, del' Dberselnill desselben muBte endlich iiber 
Tage odeI' im Schotter zu Tage treten, wo er bereits del' teilweisen 
Vel'lliehtung anheimfiel. Es erbellt dabei von selbst, daB das Erd
wachs nieht mehr auf seiner urspriinglichen Bildungsstatte sein 
kann, sondel'll in langsamer Bewegung nach aufw1trts sieh befand, 
wie wir ein "Wandern" des Waebses heute noch beobaehten kannen. 
Ebenso wahrscheinlicb ist es, daB das Erdal del' Tiefe im Miocan 
sich auf prim1trer Lagerst1ttte befindet. 

DaB die Erdwachsbildung in grol1er Menge gerade im Mioean 
und da nul' an wenig Stell en stattgefunden bat, kann vielleicbt 
aussehliel1lich durch die Art und Weise del' Bildung del' ungewobn
lich tiefgebenden grol1en Spalten, wie sie in anderen Formationen 
und Petroleumgebieten, unter anderen Konsistenzbedingungen des 
Gesteins bei del' Faltung seiner Antiklinalen nicht maglieh war, erklart 
werden. Dort wo die Spaltung vom primaren Ollager bis zum Tage ging 
(wenn auch die Kliifte teilweise wieder ausgefiillt wurden, so blieben 
in del' Ausfiillungsmasse doeb geniigend hoble Raume), dort stieg 
das 01 auf und wurde auf diesem Wege zum Teil langsam in 
Erdwachs umgewandelt, wo dies nicht del' Fall war, blieb es eben 
auf seiner Bildungsstatte. 

Damus kannte man abel' aucb den SchluB zieben, daB unter
halb del' groBen \Vachsgange sich weniger Erdal erhalten hat als 
z. B. im westlicben Teil von Borys}aw, wo eine geringere Spalten
bildung stattgefunden bat. Dnd so scheint es auf Grund unserer 
praktiseben Erfabrungen zwar wahrsebeinlieber, dal1 ErdOl das 
primare, Erdwacbs dagegen das sekundare Produkt sei, als um-
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gekehrt, abel' als abgeschlossen kann die Frage jedenfalls noch 
nicht betrachtet werden. 

1m innigen Zusammenhang mit del' Bildung des Erdwachses 
steht das Auftreten der dieselbe stets begleitenden Gase. 

Jede del' im vorhergehenden besprochenen Ansichten nimmt 
die Abscheidung von versehiedenen gasformigen Kohlenwasserstoffen 
zur Grundlage, jede anerkennt die Bildung del' Methane und 
Athylene. 

leh will nur noch hinzuffigen, da£ nach Prof. Zaloziecki 
bei Zersetzung del' Fettslturen neben dem Athylen auch Acetylen 
gebildet wird. 

Markownik und Ogloblinl) haben das letztere auch in 
geringen Mengen nachgewiesen. 

Aus del' Praxis wissen wir, da£ dort wo hartes Wachs abge
baut wird, weniger Gase auftreten, als dort, wo weiche Sorten vor
kommen; bei letzteren mit einem prozentuell hoheren Gehalt an 
schweren Kohlenwasserstoffen. 

lch bespreche die fiir eine Schlagwettergrube so eminent wich
tige Gasfrage in einem separaten Kapitel, auf welches ich des wei
teren verweise. 

Die Literatur iiber die Geologie des Erdwaches und del' Ab
lagerungsverhaltnisse Boryslaws ist eine ziemlich umfangreiche. 
lch will del' Vollstandigkeit halber die wichtigsten Publikationen 
auszugsweise anfuhren. 2) 

1m Jahre 1854 schrieb Rob. Doms S) uber einen Ozokeritfund, 
den er bei Boryslaw gemacht hat. 

1869 schrieb Josef Schubert") von einer Fundstatte des 
Ozokerits, der im Schiefertone vorkomme. 

Franz Posepny ltu.L)ert in einem 1865 gehaltenen VoI'tI'age 6) 

seine Verwunderung dariiber, daJ3, wenn ein Schacht Ozokerit an
gefahren habe, es nieht die Folge sei, da£ der sehr nahe benach
barte Schacht auch Ozokerit antreffen miisse. Er leitet ferner den 
Ursprung del' flussigen Kohlenwasserstoffe aus den bituminosen 
Menilitschiefern ab, welche 30 % organischer Materie enthielten, 
und klagt gleichzeitig libel' die Verwiistung diesel' wertvollen N atuI'
schatze durch den dortigen Raubbau. Das von ihm veroffentlichte 

1) Bericht der deutschen chemischen Gesellschaft. 
2) Separatausgabe vom Oberbergrat Holobek. Inspektionsbericht, 

VII. Jahrgang. 
3) Annalen der Chemie und Pharm. Bd. XCI. 
4) Berg- u. hiittenmannisches Jahrbuch 1869, XIII. Band. 
5) Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt, Wien 1865. 

]\I u c k, Erdwachsbcrgbnu. 4 
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Profil (Fig. 9) zeigt eine horizontale Lagerung' des Salztons. Po
sepny sagt u. a. in diesem Vortrage, da~ Prof. Dr. F. v. Hoch
stetter den Ursprung des Petroleums und Erdwachses aus del' 
langsamen Zersetzung del' Kohlenfiotze· del' Kohlenformation, 
welche die ganzen Karpathen unterteuft, ableitet. Die Zersetzungs
produkte steigen dann durch Dislokationsspalten in die jtingeren 
Gesteine auf. 

Jicincki, 1865,1) halt machtige fiotzartige Erdwachslager fUr 
unwahrscheinlich und schildert drastisch die Zustande, konstatiert 
auch, dal1 ein Studium del' Lagerstattenverhaltnisse nirgends statt
findet. Auch er nimmt machtige Steinkohlenfiotze unter del' Kreide 

Fig. 9. 

an, durch deren trockene DestiIIation Erdol und Erdwachs ent
standen sei. Er nthrt ferner an, da~ beim Destillieren des El'd
wachses zur Paraffinerzeugung entsteht: 

30 010 Solarol, 
40 010 Paraffin, 
30 0/0 Rtickstande . 

. 1866 spricht v. Cotta die Ansicht aus, daiS das Erdwachs, 
welches sich in Boryslaw in dunklen, bituminosen und etwas salz
haltigen Tonen und Mergeln del' miocanen Bildung vorfinde, bei 
mehr als 20 Klafter Tiefe nicht mehr vorzukommen scheine. 

1869 steUte A. Strzelbicki 2) die Behauptung auf, daiS das in 
den oberen Schichten vorkommende Bergwachs meist fester sei, 
wahrend es in den tieferen Sehichten 30 bis 40 % Erdol enthalte. 

1875 berichtet Windakiewicz,3) daiS man angeblich in den 
hoheren Regionen mehr ErdoI, in den tiefern mehr Erdwachs an
trefi'e, dal1 zwischen den Lagerungs- und Tl'ennungsfiachen del' 

1) Osterr. Zeitschrift fUr Berg- u. Hiittenwesen 1865. 
2) Osterr. Zeitschrift fUr Berg- u. Hiittenwesen 1869, Nr. 32. 
3) Berg- u. hiittenmannisches Jahrbuch 1875, Bd. XXIII. 
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Gesteine haufig Wachslager von diverser .Machtigkeit (1"-3")' vor
klimen, und da~ manchmal das Gestein durch steile, gangartige 
Wachskliifte mit lii.ngeren und sicheren Anhalten und von gro~erer 
Machtigkeit (bis 3') ohne Riicksicht auf die Lagerung del' Schichten 
quer durchsetzt werde. Er fiihrt wei tel' aus, da~ die Gesteins
schichten parallel del' Hauptachse der Karpathen faltenfol'mig ge
wunden auftreten, da~ die Zusammenschiebung del' Schichten, auf 
welche die Faltenbildung hindeutet, die schon festen "Gesteins
lager" vielfach brechen und zerkliiften muEte, da~ die Haupt
zerkliiftungen insbesondere dort, wo die Schichten am meisten ge
bogen waren, also in den Satteln und Mulden, hervortreten und 
del' Hauptrichtung diesel' Biegung folgen muL\ten, sowie daL\ 
diese Spalten im Laufe del' Jahrhunderte, je nachdem sie festeres 

. odeI' milderes Gestein durchzogen, mehr oder weniger Gelegenheit 
zur Ansammlung von Erdol odeI' fiiissiger Materie iiberhaupt gc
boten habe. 

Nach Windakiewicz nimmt das Erdwachs seinen Ursprung 
vom Erdol, und unterscheidet man beziiglich seines Auftretens 
ParalIel- und Kreuzkliifte, odeI' streichende KHifte, bei welchen 
Schiefertone, Mergel und Sandsteine abwechscln und zwischen deren 
Lagerungsfilichen Wachsausfiillungen gewohnlich von geringerer 
Machtigkeit in regelmMiger Wechsellagerung auftl'eten, und Gebirgs
spalten, welche unabhlingig von del' Lagerung und dem Streichen 
del' Schichtcn diese nahe unter einem rechten Winkel mit 80-85° 
Neigung in ansehnlicher Mlichtigkeit durchsetzen und mit Erdwachs 
angefiillt sind. 

Er spricht dieVermutung· aus, daL\ diese Kliifte tief gehell, und 
sagt, daL\ die Spalten iiberhaupt verschiedenen Umstallden, entweder 
der allmahlichen Austrocknung und Verhlirtullg des Gesteills, odeI' 
abel' dem Drucke, del' die Gebirgsschichten in Falten legte, ihr 
Dasein verdankell, da~ die auf del' SattelhOhe befindlichen Spalten 
sich nach obell ofi'nen, nach del' Tiefe zu verengen und verhaltnis
maLlig wenig tief l1iedergehen, wahrend sich die oben geschlossenen 
Spalten in den Mulden nach unten ofi'nen und in bedeutende Tiefen 
niedersetzen, und daL\ die in Boryslaw vol'kommenden tiefen Spalten 
darauf hinweisen, daL\ die bituminosen Pl'odukte aus del' Tiefe 
kommen, wobei er auf die von ihm dort vermutete Steinkohlen
formation hinweist. 

Wenn auch manche del' von Windakiewicz ausgesprochenen 
Anschauungen sich als irrtiimlich erwiesen haben, so gebiihrt ihm 
doch das Verdienst, die eigentlichen Gangverhaltnisse im groL\en 
und ganzen zuerst richtig erfaEt und dargestellt zu haben. 

Julius Noth sprach im gleichen Jahre ebenfalls von del' Ab· 
4* 
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lagerung des Erdwachses in "Querspalten", die er jedoch als mehr 
zufallig, wenngleich oft an Erdwachs reichhaltig bezeichnet, wahrend 
er auf die konform del' Schichtung auftretenden Lagerstatten das 
Hauptgewicht legt. 

C. M. Paul und Dr. E. Tietze sprechen 1879 1) in ihrer Arbeit 
"Neue Studien in der Sandsteinzone der Karpathen" das Bedauern 
aus, daE in Boryslaw infolge del' eigentfunlichen Betriebsverhaltnisse 
brauchbare Mitteilungen uber die geognostischen Bedingungen des 
Erdwachsvorkommens noch nicht publiziert vorliegen. Bemer:J.rens
wert ist die Ansie-ht, daE z. B. im Niveau del' miocanen Salzformation 
Erdol gefunden werden konne, welches seine Ursprungsstatte im 
Bereiche darunter liegender Menilitschiefer hat. 

Leo Strippelmann, 1879,2) dessen Ausfiihrungen nicht immer 
ernst zu nehmen sind, nimmt eine auEere und innere Erdwachszone 
an, wahrend alle seine andern "Beobachtungen" mehr odeI' weniger 
unklar entwickelt sind. 

1881 stellt Prof. Dr. F. Kreutz in seinem Aufsatze "Uber 
den Ursprung des ErdOles in del' galizischen Salzformation" den 
Grundsatz del' besonderen selbstandigen Bildung des Erdols in jeder 
del' olfiihrenden Formationen auf. Er ist del' Ansicht, El'dOl sei 
vegetabilen Ursprungs und im Salzton auf primarer Lagerstatte 
Ais Beweismaterial fiihrt er an, daJ1 dort haufig verkohlte Astteile 
Koniferenzapfen, sowie stark bituminose Gesteinsablagerungen vor
kommen, daE in Boryslaw Salzstiicke gefunden werden, welche 
ahnlieh dem Knistersalze in Wiliczka komprimierte Gase, Kohlen
teilchen und Bitumenflocken (wohl Erdwachs?) enthalten, daE in del' 
Salzformation olfiihrende Sand- und Sandsteinschichten eingeschaltet 
sind, deren Erdol nul' aus den sie vollstandig einsehlieEenden, dureh 
feste Riickstande del' Zersetzung organischer Substanzen schwarz 
gefarbten Tonschichten stammen konne und daE del' Ozokerit, wie 
die Kohle, eigene, sieh meist wiederholende Flo tz e bilde, die nicht 
nul' nahe del' Oberfiache, sondel'll auch in bedeutender Tiefe liegen. 
Kreutz spricht ferner von einer "Ozokeritformation", behauptet, 
del' Ozokerit komme in Boryslaw nach sieheren Beobachtungen in 
bis 7 cm machtigen Schiehten konkordant zwischen Ton- und tonigen 
Sandsteinschichten eingelagert VOl' und erfiille auch vollstandig mit 
den" Ozokeritflotzen" in Verb in dung stehende, haufig uber einen 
Meter breite Klufte, welche mehr odeI' weniger steil die Ton- und 
Sandsteinsehichten hauptsaehlich im Hangenden del' Ozokeritfiotze 
durchsetzen. Die letzteren konnten sich nul' aus mehr odeI' weniger 

1) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 29. Band 1879, Heft n. 
2) Leo Strippelmann, Die Petroleumindustrie Osterreich·Deutschlands 

von Abt'-U: Osterreich. 
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festem, am Orte ihres Vorkommens in groG en Massen abgelagertem 
Detritus von See- und von harzl'eichen Landpflanzen, sowie von 
tierischen Organism en "auf ahnliche Weise wie die Pyropissitlagcr 
(Wachskohle oder Schwelkohle) oder Kohlenflotze" gebildet haben; 
die bedeutende Volumverminderung der sich zersetzenden ol'g·ani· 
schen Masse miisse, wie dies auch bei del' Steinkohlenbildung del' 
Fall sei, zahlreiche Spriinge und Kliifte in dem sie einschlieGenden 
Schichtensystem veranlaGt haben, in welche Kliifte und Spriinge der 
plastische Ozokerit aus den Flotzen hineingepreGt worden sei u. s. w. 

Oberbergrat HoI 0 b ek 1) bemerkt hierzu treffenderweise: 
"Diese Theorie Kreutz' von einem vorwiegend flotzartigen 

Vorkommen des Erdwachses auf primarer Lagerstatte, also von 
einer gleichmaGigen Verteilung des Ozokerits iiber das ganze in 
Betracht kommende Terrain, in welcher Anschauung der Einzel
schachtbetrieb eine Stiitze findet, bedeutet einen wesentlichen Riick
schritt gegeniiber den von Windakiewicz vertretenen Anschau
ungen. Diese Theorie ist teils auf unrichtigen Pramissen, nament· 
lich was die Lagerungsverhaltnisse des Ozokerits betrifft, teils auf 
Verallgemeinerung ganz lokaler Erscheinungen aufgebaut und kann 
von niemandem anerkannt werden, dem das Erdwachsvorkommen 
in Boryslaw und anderen Fundorten genau bekannt ist. 

In Boryslaw existieren keine Erd511agerstatten, die nicht mit 
einer del' durch die Faltenbildung del' Gebirgsschichten entstandenen 
Kliifte im Zusammenhange stehen wiirden, demnach keine 51ftih
renden, von undurchlassigen Tonschichten vollig eingeschlossenen 
Sande und Sandsteine. Die fl5tzartigen Lager sind nichts anderes, 
als untergeordnete, mit den, die Gesteinsschichten quer durch
setzenden, oft sehr machtigen Hauptkliiften im Zusammenhang 
stehende Lagergange, in welche nach deren Ausfiillung durch zu 
Bruche gegangenes Gestein das Erdwachs unzweifelhaft nur aus 
den in bedeutende Tiefen reichenden Querspalten eingedrungen sein 
kann, nicht aber umgekehrt. Der Bitumengehalt del' Gesteins
schichten ist, abgesehen von den mit El'dol impl'agnierten Sandstein
schichten, nur in der unmittelbaren Nachbarschaft del' Spalten 
gr5Ger, wahrend er dort, wo die Gesteinsschichten durch keinerlei 
Spalten odeI' Kliifte durchsetzt werden, ein unbedeutender ist, in 
welchem FaIle die Sandsteine ebenfalls kein Erdol enthalten. 
Koniferenzapfen etc. wurden nul' in den Diluvialschichten gefunden, 
und ist es gegenwartig iiberhaupt schwer, diesbeziiglich verlaGliche 
Mitteilungen zu erhalten, wahrend das Vorkommen des sogenannten 
Knistersalzes und die Einschliisse von Bitumen im Steinsalze hier 

1) K. k. Ackerbauministerium: Bergwerksinspektion in Osterreich 1887. 
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haehstens nur als Beweis gelten kannen, da./1 sieh Erdal und Erd
wachs auch in del' miocanen Formation, wenngleich in den Erd
wachsbezil'ken und namentlich in Bol'yslaw nul' in untel'geol'dneter 
Weise, gebildet haben kannen. Fiir eine Bildung des El'dwachses 
gleich den KohlenflOtzen ist nicht del' gel'ingste beweiskraftige 
Anhaltspunkt vol'handen, wahl'end das Auftreten del' El'd\vachs
lagerstatten in del' Salztongl'uppe einzig und allein auf das Vor
kommen des Ozokerites auf sekundal'el' Lagerstatte hinweist." 

Auf eine Einwendung Dr. E. Tietzes 1) gegen den vorwiegend 
vegetabilischen Ursprung und das ausschlie./1liche Vorkommen des 
El'dales und Erdwachses auf ·urspriinglicher Lagerstatte antwortete 
Professor Dr. Kreutz, el' habe versucht zu beweisen, da./1 die 
"gro./1en ,Ozokeritflotze' in Boryslaw" del' Salzformation "ur
spriinglich angeharen", er sei jedoch iiberzeugt, da./1 manches Erdal
odeI' sogar Erdwachsvorkommen sowohl in Galizien als aueh in 
andern Landern "sekundar u war. 

In einel' weiteren .Arbeit "iiber die Bildung und Umbildung 
von Erdwachs und Erdal in Galizien (1881)" sagt Dr. Kreutz, 
da./1 in del' Salztonformation wohl auch bituminase Schiefer vor
kommen, welche abel' im allgemeinen nul' eine untergeordnete Rolle 
spielen, da./1 Ozokerit nicht aus Naphtha, sondern vielmehr Erdal 
zum gro./1en Teil aus Ozokerit entstanden sei, dai1 die sehr zalll
reichen Wachslager in Boryslaw "eigentliche Schichten odeI' FlOtze" 
sind, we1che "konkordant eingelagert mit den meist ziemlich fl.ach 
geneigten Schichtensystemen von Ton, Mergel und Sandstein haufig 
abwechseln", da./1 die "Ozokeritfl.atze" an del' Stelle ihres Vor
kommens aus bei del' Bildung del' Sedimentschichten del' Salz
formation abgelagerter organiseher Materie entstanden und altere 
Bildungen waren als illr Hang-endes, da./1 die Klii.fte gleich bei 
ihrem Aufreii1en durch feste abel' etwas plastische, aus den Fltitzen 
eingeprei1te Substanz (Ozokerit odeI' sich noeh in Ozokerit um
bildende Materie) ausgefiillt worden sind", da sonst diese Klii.fte 
"zusammengestiirzt und verschiittet" sein miii1ten. 

Prof. Kreutz behauptet ferner, dai1 die Lagerungsverhaltnisse 
del' Ozokeritlager ihre vollkommene Analogie in den meisten Kohlen
becken haben und dai1 die Kliifte, welche die verschiedenen Schichten 
del' "Ozokeritformation" durchsetzen, im allgemeinen wohl sichel' 
dieselbe Ursaehe haben, "wie die b den Kohlenbecken gewahn
lichen Spriinge und Verwerfungen del' Schichten", die "hier wie 
dort hauptsachlich durch Volumverminderung del' Anhaufung sich 

1) Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt 1891. 
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zersetzender odeI' zersetzter organischer Materie und das Nieder
sink en del' aufgelagerten Gesteinsschichten entstanden"! 

Noch ill gleichen Jahre veroifentlichte Prof. Dr. Kreutz zwei 
weitere kleine Abhandlungen unter dem Titel: "Nachtrag zur Ab
handlung. uber die Bildung und Umbildung von Erdwachs und ErdOl 
in Galizien" und "Beitrag zur ErkHi.rung des Ozokerit- und Naphtha
vorkommens in Galizien", in den en er die vorerw!!.hnten Ansichten 
und Behauptungen wei tel' auszufiihren und zu begrunden sucht. 

Oberbergrat Holo b ek meint dazu, "es sei bezeichnend, d~ 
die Kreutzsche Theorie, insoweit dieselbe die geologischen. Ver
haltnisse del' Erdwachslagerstatten betriift, keinegriindliche Wider
legung, sei es nur durch eine einfacbe Darstellung del' tatsachlichen 
Lagerungsverhaltnisse, gefunden hat, und dal1 dieselbe von ber
vorragenden Karpathengeologen als mal1gebend angesehen wer
den konnte." 

Nach meinen im Anfange dieses Kapitels niedergeleg·ten mehr
jahrigen Erfahrungen uber das Erdwachsvorkommen aus eigener 
Anscbauung VOl' Ort geschOpft, geht her VOl', wie sehr Prof. Dr. 
Kreutz im Irrtum war und wie richtig Oberbergrat Holobek das 
Wacbsvorkommen beurteilt. 

1881 veroifentlichf C. l\L Paul eine Arbeit: "die Petroleum
und OzokeritvorkommnisseOstgaliziens", 1) in welcher er ausfiihrt, 
dal1 die Anschauungen "uber die Genesis des Ozokerites, uber die 
moglichen Beziehungen des Nebengesteins zur Ozokeritbildung und 
uber das Verhaltnis zwischen Ozokerit und Petroleum noch sehr 
del' wiinschenswerten Klarheit entbehre". 

Er teilt die Ansicht Dr. Kreutz' bezllglich del' Urspriinglichkeit 
des Erdoles in del' neogenen Salzformation, bespricht die Sattel
bildung del' Boryslawer Schichten, mit welcher die Hauptregion 
des Ozokerits zusammenfalle, fiihrt we iter aus, dal1 sich in "del' 
Nahe del' durch den Scheitel dieses Sattels hezeichneten AntikIinalen 
del' Ozokerit teils in dunnen, den Schicbten eingefiigten Lagern, 
teils, und zwar vorwiegend, als Ausfiillungsmasse von die Schichten 
durchsetzenden gangartigen Spriingen und Zerkluftungsraumen, die 
zuweilen ziemlich bedeutende Dimensionen erreichen und dann die 
eigentlicben Trager des Erdwachsreichtums darstellen", vorfinde, 
was den tatsachlichen Lagerungsverhaltnissen so ziemlich entspricht, 
und behauptet, dass weiter von del' Scheitellinie del' Ozokerit nul' 
mebr in gering-erer Menge und nul' in hoheren Niveaus zu finden 
sei", welch letztere Behauptung mit den neuern Erfahrungen nicht 
ubereinstimmt. C. M. Paul sagt ferner wieder richtig, "dal1 die 

1) Jahrbuch del' geolog. Reichsanstalt, Heft I, 1881. 
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Existenz del' Zel'kliiftungen die Bedingung zul' Ansammlung des 
Ozokel'its gewesen sei, dal1 el' jedoeh in bedeutendel'en Tiefen, 
wobei indessen mit del' damals el'l'eiehten Tiefe von kaum 200 m 
wohl die untel'e Gl'enze del' Zerkliiftungsl'egion noeh nieht erreieht 
worden sei, die Erschliel1ung weiterer namhafter OzokeritmeD,gen 
nieht fUr wahrseheinlieh haIte, da in grol1el'en Tiefen "die Schichten 

NO 
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1. Ropiankaschichtcn. 2. Massiger und piattiger Sandstein. 3. Oberer Hyrogiyphensandstein. 

4. Menilitschiefer. 5. Neogene Salzformation. 

Fig. 10. 

zusammengedl'iicktel' und die Zerkliiftungsel'seheinungen unter
geordnetel' sein miissen." 

Sehr treffend ist aueh die Behauptung Pauls: "Ein Zel'setzungs
produkt organiseher Materie, das in einem durch den Faltenwurf 
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Fig. 11. 

des Gebil'ges bedingten lokalen Zerkliiftungssystem Raum zur An
haufung fand - das ist mit anderen Worten das Boryslawer Waehs
vorkommen." Das hier l'eproduzierte Profil (Fig. 10 und 11) stellt 
zwar den Bau del' Schichten in Boryslaw nicht riehtig dar, gibt 
aber del' Ansicht des Verfassers beziiglieh des Waehsvorkommens 
mit zunehmendel' Tiefe Ausdruek. 

L. Syroezyneki publizierte 1881 1) Profile, welche die Aus-

1) Kosmos VI. Jahrgang 1881. 
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ftillungsmasse del' breiteren Kliifte und Spalten und das unregel
miiI1ige Erdwacbsyorkommen in denselben charakterisieren. Sie 
kommell, obwohl ziemlich ideal gehalten, dennoch, nameutlich was 
die Liingenscbnitte del' Strecken betrifft (Fig. 12), unter allen bisher 
yer5ffelltlichen Profilen del' eigentlichen Erdwachslagerstatten del' 
Wirklicbkeit am nachsten, sie wurden jedoch irrigerweise als eine 
Darstellung del' llormalen Lagerung del' Boryslawer Schichten be
zeichnet, ebenso wie das im I. Jahrgange des Gornik yom Jahre 
1882 1) dargestellte Profil eines in del' Ausfiillungsmasse einer mach
tigeren Kluft niedergeteuften Schachtes, obwohl die erstgenannten 
Profile wahrscheinlicb nur Streckenprofile del' Grube del' Compo 

o 
Tonschiefcr. 

Sandstein. 

Fig. 12. Ozokerit. 

comm. fran<;aise in Wolanka darstellen, wo das Wacbsyorkommen 
nul' mehr auf kleine yielfach yerworfene Kliifte und Spriinge be
schriinkt ist. 

Die Kopie (Fig. 12) eines Teiles diesel' Profile laBt dies deut
lich erkennen. 1\1:an sieht auch ebenso deutlich, wie aus den steil 
stehenden Kliiften sicb das Wachs als Intrusivmasse zwischen die 
Schichtflachen des Gesteins einpreI1t. 

In einem im Jahre 1883 erschienenen, Galiziens Erd51 und 
Erdwachs behandelnden Artikel fiibrt Prof. Dr. Zu b er aus, dai.\ 
die 1\1:iociinablagerungen in Boryslaw zweifellos einen Sattel bilden, 
dessen Schichten gegen Siidwesten sehr steil, gegen Nordost da
gegen sehr schwach einfallen und oft in horizontale Lage iiber-

1) Gornik 1882. 
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gehen, daI1 die Schichten hier im allgemeinen au.I1er dieser sattel
formigen Ausbiegung eine Menge von Kliiften, Spriingen, Ein
biegungen, Verschiebungen, Vel'wel'fungen etc. zeigen, welche die 
Entstehung von mehr oder mindel' gel'1l,umigen Zwischenr1l,umen, 
sowie deren nl1Chtr1l,gliche Ausfitllung dul'ch Erdwachs ermaglicht 
Mtten, da.I1 der Ozokerit nicht nur Kliifte und l'egelm1l,I1ige Gange 
ausftille, sondern daI1 derselbe auch in unregelm1l,!1igen, gewohnlich 
schmalen Schichten, am Oftesten zwischen Ton und Sandstein auf
trete und im genetischen Zusammenhang'e mit den Schichten stehe, 
in denen er sich gegenw1l,rtig befinde, wie dies bereits Prof. Kreutz 
nachgewiesen habe, daI1 das Erdwachs demnach keine Bildung sei, 
die aus unbekannten Tiefen durch Spalten in die Hohe gelangt ware. 

1888 bespricht L. Babu 1) in einer Abhandlung "Erdpech zu 
Boryslaw in Galizien" das Vorkommen des Erdwachses. "Er stellt 
die Ablagerung in das untere Miociin und erkennt, daI1 das Erd
wachs teils in G1l,ngen, teils in Lagern vorkommt. Die Gange 
streich en 20h_21 h. Senkrecht darauf existiert ein zweites fUr die 
Praxis unbedeutendes Gangsystem. Die "Lager" stehen mit den 
Hauptkliilten im Zusammenhang und bestehen aus reinen Erdpech
schichten und aus gespaltenen Sandsteinschichten, darin Spalten 
mit Erdwachs ausgefiillt sind. Die KOhlenwasserstoffverbindungen 
wiirden durch die Hauptspalten aus der Tiefe zugefiihrt, die sich 
dann in die bereits vorhandenen Risse in die porosen Sandsteine 
hineinfiltrieren und die porasen Sandsteine sattigten. Der grol1te 
Reichtum existiert augenscheinlich in del' Nahe dieser Spalten. 
Infolge der sekundaren Zel'tl'iimmel'ung des Gesteins konnte sich 
die Impragnation weitel' ausdehnen." 

L. Ba bu erkennt also das Vorkommen ziemlich richtig, jedoch 
sind die Profile, welche von E. Fuchs und L. de Launay2) von 
ihm veroffentlicht wurden und welche von Rateau stammen (Fig. 13) 

wohl mehr als ideal gehalten. Insbesondere ist dabei die Meinung' 
bemerkenswel't, daI1 die Kohlenwasserstoffe aus der Kreide durch 
den Umbruch bei A nach oben getreten waren. 

1889 hielt Berghauptmann Lhotzky im Ingenieur- und Archi
tektenverein in Wien 3) einen Vortrag "Dber das Vorkommen und 
die Gewinnung von Erdwachs in Boryslaw". 

"Er bezeichnete das Erdwachsvorkommen merkwiirdigerweise 
als an einen nach 9 h streichenden Gangstock gebunden, welcher 
aus Schiefertonen, Mergel- und Sandsteinschichten besteht und von 

I) Annales des mines 1888, T. XIV. 
2) Traite des gites mineraux et Metalliferes. 1893. 
3) Vereinsmitteilungen als Beilage zur osterr. Berg- u. hiittenmannischen 

Zeitung 1889, Seite 49. 
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anscheinend regellosen, mit Erdwachs gefiillten Kliiften durchquert 
sein solI, welche sich zu N estern und Butzen erweitern, odeI' sich 
bis auf Papierdicke auskeilen. Die Adelszone sei gegen die Mitte 
des Gangstockes gedrangt, das Erdwachsgebiet selbst von dem 
N ebengestein, welches gewohnJich Erdol fiihre, nicht scharf ge-
schieden; es finde viel- ~ 

mehr ein allmahlicher 
Ubergang statt; fiir ge
wohnlichmiissemansich 
mit Mitteln begniigen, 
die ein Haufwerk mit 
2-8 % Wachs liefern." 

Welch gHinzendes 
Geschaft miil1te ein 
Wachsgehalt del' ]'01'
dermasse von 8 0/0 er
geben. Man ist in 
Boryslaw derzeit sehr 
zufrieden, wenn man 
11/2 0/0 im Durchschnitt 
e1'zielt. 

,5 . 

1. Salztongruppe. 2. Schistes a m0linite. 3. Gres. 
4. Eocene inferienr (carpathique). 5. Creta.es carpathique. 

Fig. 13. 

1m Jahre 1888 verofi'entlicht Kohler l ) einen Artikel iiber Bo· 
ryslaw, del' sichauf die Arbeiten Rateaus 2) undL. Syroczynskis 3) 

stiitzt und insbesondere die auch von Rateau (Fig. 14) angenom
mene getrennte birnenfOrmige Erdwachs- und ErdOlzone verteidigt, 
ohne sonst etwas Neues Zll bringen. Er betont jedoch ausdriicklich, 
dal1 man die Beobachtung gelllacht hat, dal1 das Erdwachs mit zu
nehmender Tiefe immer plastischer wird, und schreibt das nicht 
allein del' Warmezunahme, sondeI'll einem unvollkolllmeneren Zu
stande des Erdwachses Zll. 

1m Jahre 1889 hielt G. Platz im Aachener Bezirksverein 
einen Vortrag iiber "das Erdwachsvorkollllllen in Boryslaw"4), in 
welchem er von einem "Gangstock" spricht, del' die "eocane" Salz
tonformation durchbricht und einen trichterformigen Querschnitt 
besitzt, wie die bergmannischen Arbeiten "unzweifelhaft" ergeben 
hatten. Dementsprechend ist auch das vorgefiihrte ProfiI, Fig. 15, 
konstruiert. Nach del' Mitte des Stockes (F) nehme die Ausfiillllng zu. 

') Zeitschrift des Vereins del1tscher Ingenieure, Ed. XXXII Nr.37. 
2) Annales des mines 1887. . 
3) Le Petrole et la cire minerale, Extrait de la revue universelle des 

mines etc. T. XVIII, annee 1885. 
4) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Ed. XXXIII Nr. 11. 
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Es scheint, daE die Ausfiihrungen von Lhotzkyl) aus diesel' QueUe 
geschOpft sind. 

Platz stiitzt sich des weiteren auf die Arbeiten Strippel
manns, auf welch letztere ich nicht naher eingehen will. 

Eine ausfiihrliche Arbeit iiber den Erdwachsbergbau in Bo
ryslaw ver5fi'entlicht darauf im Jahre 1891 S. Deutsch. 2) Nach 
ihm streichen die Schichten del' Salzformatiou zwischen 20 h und 21 h , 

Fig. 14. 

verflachen unter 15-38° und bilden einell ausgesprochenen Sattel, 
in dessen Nahe sich das reichste Wachsvorkommen des zum Teil 
ganzlich zerkliifteten und gebrochenen Gebirges konzentriert. 

Er behauptet, daE die Spalten jedenfaUs durch die infoIge del' 
Sattelhildung eingetretene Faltung del' Gebirgsschichten entstanden 
seien, daE man Spriinge odeI' eigentliche Wachsgange und strei-

1) Vortrag im lng.- u. Architektenverein 1889. 
2) o sterr. Zeitsehrift f. Berg· und Hi1ttenwesen v. Jahre 1891, Nr.3, S. 25. 
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chende, parallel zu den Schichtflachen zwischen den Schichten
banken verlaufende Kliifte zu unterscheiden habe, wobei man bei 
jeder streichenden Kluft nachweisen kanne, da(1 sie mit einer 
Querspalte in Verbindung stehe, demnach einen Lagergang re
prasentiere. 

Deutsch fiihrt weiter aus, daI1 die Sprunge oder eigentlichen 
Wachsgange wegen ihrer groI1en Hll.ufigkeit und Machtigkeit fur 
den Erdwachsbergbau besonders wichtig waren, daI1 die Machtig
keit der Gangspalten von Blattdicke bis zu mehreren Metel'll wechsle, 
daE Erstreckungen von mehr als 100 m sowohl im Streichen als 
auch im Verflachen nachgewiesen werden kannen, daJ1, was die 
Ausfullung der Gangspalten anbelange, die Gangart nahezu aus
schlieI1lich aus mehligem Schieferton bestehe, daI1 machtige Gange 
selten von reinem Erdwachse erfullt werden, sondel'll neben einer 

Fig. 15. 

oder mehreren Wachsadel'll feinen Lep enthalte, und daE auch 
Gll.nge auftreten, bei denen das Wachs uberhaupt keine zusammen
hangenden Adel'll bilde, sondern in mehr oder weniger groI1en 
Stucken im Lep zerstreut erscheine, welche Gange mitunter eine 
Machtigkeit von 10 m erreichen und einen auI1erst lohnenden Abbau 
gestatten. 

Diese Ausfiihrungen stutz en sich ihrer Hauptsache nuch auf 
tatsachliche Lagerungsverhaltnisse; sie zeigen, daI1 man es nicht 
mit einem regellos im gunzen Terrain zerstreuten Erdwachs
vorkommen, wie die bisher ublichen Regemvurmprofile zeigen, zu 
tun hat, sondel'll mit zahlreichen, dem Streichen und Verflachen 
nach auf graI1ere Entfel'llungen konstatierten, durch taube Gebirgs
partien getrennter Lagerstll.tten, die demnach unbedingt eine unter 
ahnlichen Verhaltnissen sonst uberall ubliche bergmll.nnische Aus
richtung und einen rationellen, dem Verhalten dieser Lagerstatten 
angepaJ1ten Abbau zulassen und erfordel'll, so daI1 der Erdwachs-
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bergbau nicht einem auf gut Gluck gefuhrten Raubbau ausgeliefert 
zu werden braucht. 

Nach Deutsch entstehen "Matkas" ausschlie11lich durch den 
Druck eingeschlossener Gase; eine Ansicht, welche durch die Praxis 
gr011tenteils widerlegt ist. Ferner grenzt Deutsch eine Erdwachs
zone streng von del' dieselbe eillschlie11enden Erdalzone abo 

Die Arbeit Prof. Zalozieckis vom Jahre 1891 "Zur Bildung 
von ErdOl und Erdwachs" 1) habe ich in ihrem chemischen Teil an 
anderer Stelle angefiihrt, hier sei Doch erwahnt, da11 er wei tel' 
schreibt: "Die Wachslagerstatten von Borys}aw, Wolanka und dem 
benachbarten Truskawiec geharen den Salztonschichten des Miocans 
an, ebenso die davon entfernten lleueren Fundorte in Dzwiniacz, 
Starunia und Ropyszcze. Das El'dwachs kommt darin wenig in 
Adern, sondern als konkordante Lager zwischen f1.achen Sandstein
und Schiefertonschichten und auf Kluften vor, welche Of tel'S bis 
1 m Dicke zeigen. Die Ausfiillung solch weiter Klufte mit Wachs, 
wobei in den entsprechenden Lagern sich ein Auskeilen gegen die 
Mitte zeigt, spricht dagegen, da11 Wachs und Erdal durch Ver
duns tung entstanden seien; denn die Seitenwande weiter, mit 01 
gefiillter Kliifte waren nicht haltbar, wiirden nachgestiirzt sein und 
die Hoh1raume ausgefiillt haben (was ja wohl auch tatsachlich del' 
Fall war). 

Ein Eindringen von 01 aus del' Tiefe ist aus diesen Griinden 
unmaglich, weil das das Erdwachs bergende Gesteinsmaterial wedel' 
poras noch hart ist und keine Sprunge zeigt, die Bildung del' 
Kliifte dagegen dadurch im genetischen Zusammenhange mit. dem 
Wachs steht, da11 beim teilweisen Schwinden del' darin abge1agertell 
organischcn Materie ein N achsetzen del' uberlagernden Schichten 
nachfolgen mu11te, somit ahnliche Erscheinungen, wie sie bei del' 
Bildung von Koh1enfl.otzen bestanden, auftreten." 

Prof. Zal 0 ziecki nahert sich dadurch in vieleI' Beziehung den 
Anschauungen Prof. Kreutz', welche den tatsachlichen Verhaltnissen 
so wenig entsprechen. 

1893 reproduziert Professor Dr. Szajnocha in seinem Werke 
"Die Bergbauprodukte Galiziens" 2) bezuglich des Erdwachses die 
irrigen Al1sichten Lhotzkys von einem "Gangstocke" und von dem 
hohen Erdwachsgehalte des Haufwerkes, welchen Geha1t er als 
Grundlage einer Schatzullg del' noch vorhal1denen Abbaumittel 
bel1utzt, auf we1che Schatzung, da dieselbe auf vollstandig will
kiirlichel1, den tatsachlichen Verhaltnissen nicht entsprechenden 

') Dinglers Polytechn. Journal Bd. 280 v. Jahre 189l. 
2) Blody kopalne Galicyi. Krakau 1893. 
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Annahmen fuEt, hie I' nicht weiter eingegangen wird. Er behauptet, 
daB das ganze Terrain in Bol'yslaw mit Bitumen durchsetzt sei, 
dessen Menge in den Sandsteinen und Schiefel'n manchmal 5 % 

erreiche. 
Eine deral'tige Anreicherung kann jedoch nul' von den mit 

Erdal impragnierten Sandsteinen und von den unmittelbar an die 
Erdwachslagerstatten angrenzenden, stark zerkliifteten und von den 
Lagel'statten aus impragnierten Teilen del' tauben Gesteinsmassen 
odeI' von del' Ausfiillungsmasse der Kliifte behauptet werden, was 
ja aus den Analysen Has en p fl ugs 1) schon hervorgeht, del' den 
Bitumengehalt des "bituminasen Sandsteins" mit 3'38-5 0/ 0 , den 
des Schiefel'tons dagegen mit 0'00-0'10 % angibt. 

Professor S z aj n 0 c h a steht auf dem Standpunkte, daE sich 
das Erdal und del' Ozokerit del' Salztonschichten auf sekundarer 
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Fig. 16. 
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Lagerstatte befinden und daE dieselben den unmittelbar unter del' 
miocanen Ablagerung auftl'etenden oligoCi1nen Menilitschichten ihren 
Ursprung verdanken, wahrend die Behauptung von del' Entstehung 
des Ozokerits aus dem Erdale bereits mehrfach mit Erfolg wider
legt sein soIL 

1894 veroffentlicht Professor Dr. R. Z u bel' 2) eine Abhandlung 
"Boryslaw und seine Zukunft", in welcher seine schon fruher aus
gesprochenen Ansichtcn uber die geologischen Verhaltnisse kurz 
betont, del' Raub bau auf das entschicdenste vel'urtei.lt und einem 
rationellen Bergbau eine lange und giinstige Zukunft prognostiziert 
wird. 

Diesel' Abhandlung ist das nebenbei skizzierte Profil (Fig. 16) 
beigegeben, das mit dem bel'eits fri.ther besprochenen Profile be-

1) Hasenpflug: Sur l'ozokerite, A=. Soc. gElOl. du Nord. T. XI. 
2) "Naphtha". II. Jahrgang 1894. 
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ziiglich des Wachsvorkommens iibereinstimmt und seine Ansicht in 
Bezug auf die Anlehnung der miocanen Salztonschichten mit den 
oligocanen Menilitscbichten als voneinander unabhangige Anlagerung 
zur Darstellung bringt. 

In diesem Proille bedeuten: 

1. Karpatbiscbe Menilitscbiefer (oligo can), 
2. Salztonformation (miocan) mit Erdwacbskliiften, 
3. diluvialer Lebm und Schotter. 

1895 erschien eine Abhandlung von R. Helmhacker-Prag 1) 
"Das Vorkommen von Ozokerit in Galizien". Er glaubt zur Ab
wechslung, dai1 das Erdwachs in den Ropiankaschichten vorkommt, 

Fig. 17. 

und scheint der Ansicht zu sein, dai1 ErdOl eigentlich nur flussiges 
Erdwachs sei, ohne die Sache naher zu begrunden. 

1897 verofi'entlicht Dr. Berlinerblau2) sein Buch uber Erd
wachs und erklart schon in der Vorrede, dai1 die Literatur, was 
den geologischen und bergbaulichen Teil anbelangt, solche Lucken 
aufweist, dai1 daraus eine erschopfende Ansieht nicht gewonnen 
werden kann. Das Bueh besitzt immerhin den nicht zu unter
schatzenden Wert, dai1 es die erste groi1ere und zusammcnfassende 
Arbeit auf dem Gebiete der Erdwachsindustrie war. Das Profil, 
das ieh in Fig. 17 reproduziere, zeigt die unklare Vorstellung iiber 

1) Berg- u. huttenmannische Zeitung 1895. LIV. J. Nr. 16 .. 
2) Dr. Berlinerblau: Das Erdwachs, Ozokerit und Ceresin. 
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das Vorkommen des Erdwachses und nimmt eine diskordante An
lagerung des Salztons an den Menilitschiefer an. 

1898 publizierte Prof. Zuber eine neuerliche Arbeit: "Kritische 
Bemerkungen fiber die modernen Petroleum-Entstehungshypothesen". 
Er behauptet darin, Prof. Kreutz hatte nachgewiesen, dal1 das 
Erdol und Erdwachs der subkarpathischen miocanen Salztonformation 
auf ursprfinglicher Lagerstatte und in innigem genetischen Zu
sammenhange mit den Salzlagern und vegetabilischen Resten vor
komme. 

Die bedeutendste Publikation fiber den Erdwachsbergbau in 
Galizien ist offen bar die bereits hier mehrfach zitierte Arbeit von 
Oberbergrat Holo bek. 1) 

Nach allgemein geschichtlicher Einleitung bespricht Oberbergrat 
Holobek die geologischen Verhaltnisse des Erdwachsbergbaues. 
Seine Anschauungen fiber das Vorkommen des Erdwachses sind 
mit meinen in diesem Buche niedergelegten Erfahrungen so identisch, 
dal1 ich hierfiber nichts weiter zu sagen habe. 

HoI 0 be k nimmt abel' noch eine einzige Aufbruchwelle an, 
wtLhrend mittlerweile neuere Vermessungen zwei solcher innerhalb 
del' Erdwachsbergbauregion und wahrscheinlich eine dritte in der 
Petroleumbergbauzone von Boryslaw erkennenlassen. Weiter nimmt 
Holobek an, dal1 sich Erd51 und Erdwachs im Miocan auf sekun
darer Lagerstatte befinden und den tiefern Menilitschichten als 
primarer Lagerstatte entstammen. 

lch sehe keinen Grund, warum nicht gerade die Litoralzone 
des Schliermeeres in del' Bucht von Boryslaw Gelegenheit zur 
selbstandigen ersten Entstehungsperiode eines grol1en Erdolvorkom
mens, aus welchem sich dann spater das Erdwachs beim Aufsteigen 
desselben bilden konnte, gegeben haben solI, warum man ohne 
weiteres Beweismaterial die prim are Lagerstatte ins Liegende des 
Salztons verlegen solI, insbesondere, da wir doch annehmen konnen, 
dal1 bei Bildung dieses Meeresarmes doch ein teilweises Auswaschen 
del' Schichtenkopfe des Flysches stattgefunden haben dfirfte, bevor 
die miocanen Gesteine zur Ablagerung gelangen konnten, so dal1 
der eventuelle Olgehalt del' Menilitschiefer mit verschwinden mul1te, 
da bei del' starken Aufpressung derselben, welche zweifellos VOl' 
del' Zeit del' erst en Mediterranstufe schon begonnen hatte, del' 01-
gehalt nach oben geprel1t und abgewaschen werden mu11te. Wir 
finden auch in den bei del' ruthenischen Kirche von Boryslaw steil 
anstehenden Menilitschichten keinerlei Cllspuren, so dal1 es mil' viel 

1) Separatausgabe aus dem VII. Jahrgange der "Bergwerksinspektion in 
Osterreich", Wien 1900. 

}! u c k, Erdwacbsbergbau. 5 
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plausibleI' erscheint, die primare Lagerstatte des ErdOls und des 
Erdwaches in die altesten Partien des Miocans zu verlegen. 

Ein mil' vorliegendes alteres Profil (Fig. 18) zeigt eine konkor
dante Anlagerung, nach welcher die miocanen Schichten urspriing
lich den l!'lysch noch wei tel' gegen Westen iiberlagert haben miiBten, 
wenn sie auch dann spateI' durch Erosion verschwunden sind, 
d. h. es miiBte der Schlier die gesamte Karpathenaufrichtung mit
gemacht haben, welch letztere aber schon vor del' Neogenzeit be
gonnen hatte. 

Der Kuriositat halber will ich schlieElich noch ein Profil an
fiihren, das 1898 in Lemberg erschien und dessen geistiger Urhebel' 

1. DiJuvium. 2. lIfiocauer Salzton. 3. Menilitschiefer (oligoclin). 4. Oberer Hyroglyphensandstein. 
5. lIIittlerer Karpathensandstein. 6. NeOCOID. 

Fig. 18. 

sieh nicht oifentlich genannt hat. Man sieht daraus, wie unglaub
lich gering das Verstandnis fitr die Ablagerungsverbaltnissc des 
Erdwachsvorkommens in Boryslaw sein kann. (Fig. 19.) 

Uber die Entstehung des Erdwachses haben noch zahlreiche 
Chemiker ihl'e Ansichten oder die Resultate ihrer Forschungen ver-
6ifentlieht. lch will nur anfiihren: 

Perutz,l) welcher bebauptet, daE durch Oxydation des Erd6ls 
Sauerstoifharze als Zwischenprodukte entstehen, welche dann durch 
Zel'setzung feste Erdwachsparaffine (also Ceresin) bilden. Nach 
ihm ist die Verdunstung des ErdOles in der Natur von groEer Be
deutung, indem die ()Ie, welche aus grol1er Tiefe an die Obel'flache 

1) Die Industrie der Mineralole von Perutz 1868, 1880. 
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emporsteigen, im dampfformigen Zustande del' Oxydation leiehter 
unterliegen. Um aus dieseu Oxydationsprodukteu Paraffin zu ge
stalten, mtillte man annehmen, daB ein ReduktionsprozeB oder jeden
falls eine Abspaltuug vou Wasser innerhalb des Molekuls auf die 
Oxydation folgen mtillte, so daB die Oxydationsprodukte nur ein 
Ubergangsstadium von den fiussigen zu den fest en Paraffinen bilden. 

A. Burgmann 1) sagt 1880: Das Erdwaehs besteht aus Kohlen
wasserstoffverbindungen, unter welehen die festen krystallinisehen 
Yorwiegen, es enthalt abel' auEerdem immer noeh eine gewisse 
Menge von harzartigen, Sauerstoff haltenden Korpern, und es ist 
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Fig. 19. 

wahrscheinlieh, daB das Erdwaehs dadurch entstanden ist, daB 
Kohlenwasserstoffe unter Verhtlltnissen, welche die Verdampfung' 
derselben hinderten, dureh lange Zeit mit Sauerstoff in Beruhrung 
waren und eine teilweise Oxydation erlitten haben. 

Del' amerikanisehe Chemiker Henry Wurtz 2) nimmt an, daB 
Ozokerit dureh P6lymerisation del' Olefine des Petroleums entstandell 
sein konnte. Er glaubt, daB del' fur die Wasserabspaltung naeh 
Grabowski notige Sauerstoff in del' Tiefe nieht yorhanden sei 
und htllt daher die Entstehung hOherer Glieder aus den niederell 
Gliedern del' Methanreihe fUr ausgesehlossen. 

Er betraehtet das Grubellgas als Nebenprodukt bei del' Ozokerit-

') Petroleum u. Erdwachs von Arthur Burgmann 1880. 
2) Engineer- and mining Journal 1899. 

5* 
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bildung, und solI en z. B. die hoheren Grenzkohlenwasserstoffe des 
Erdols bei gewissen Bedingungen unter Abspaltung von Grub eng as 
in Olefine iibergehen, letztere abel' unter Druck, Warme und 
moglicherweise noch anderer Faktoren sich zu festem Erdwachs 
polymerisieren konnen. 

Merkwiirdigerweise denkt sich Wurtz das Erdwachs als einen 
einheitlichen Kohlenwasserstoff del' Formel C30 H60 und bezeichnet 
den ganzen V organg wie folgt: 

I. Cll H24 = C H4 + C10 H2o 

II. 3 C10 H2o = C30 H60 • 

Dazu bemerkt Dr. Berlinerblau in seinem bereits zitierten 
Buche, da~, abgesehen davon, da~ man derartige Polymerisationen 
del' Olefine nirgends beobachtet hat, man darauf hinweisen musse, 
da~ del' Ozokerit nicht aus Olefinen, sondern zum gro~ten Teil aus 
gesattigten Kohlenwasserstoffen besteht. 

Dr. C. Schaedler1) fiihrt aus, da~ "zuerst aus dem ErdOl eine 
gelblichbraune ~'litssigkeit entstand; als Residuen del' leichtel'en 
Kohlenwasserstoffe, hervorgebracht durch vulkanische Einflusse, 
bildete sich eine dicke, tiefschwarze Kohlenwasserstoffvel'bindung, 
del' "Bergteer"; hat dabei gleichzeitig eine Oxydation des Petroleums 
stattgefunden, so wurde daraus die tiefschwarze feste Masse von 
muscheligem Bruche, del' "Asphalt", gebildet, und endlich gingen 
durch Verlust von Wasserstoff "gesattigte" Kohlenwasserstoff
verbindungen des ErdOls in "ungesattigte" uber, es bildet sich 
ein hellgelber, braunlicher, bis schwarzer Korper von wachsartiger 
Konsistenz: das "Erdwachs". Es ist cine Fortbildung da nicht 
ausgeschiossen, wo eine Verdunstung angehauften Petroleums ohne 
neue Zustromung del' verfli.i.chtigten leichten Kohlenwasserstoffe sich 
vollziehen kann." Er nimmt also gleichfalls an, da~ gewisse 
Oxydationsprodukte einen Dbel'gangsproze~ v ermitteln , sowie, da~ 
Erdwachs aus ungesattigten Kohlenwasserstoffverbindungen besteht. 

Mit cliesen angefiihrten Ausziigen aus del' einschiagigen Lite
ratur uber das Entstehen des Erdwachses uncl seiner sonstigen 
geologischen VerhiUtnisse ist abel' die umfallgreicbc Reihc del' 
dariiber veroffentlichten Publikationen keineswegs abgeschlossen. 
Zahlreichc Artikel und N otizen in den verschiedenen Fachzeitungen 
von Berufenen und Ieicler auch haufig von Unberufellell verfa~t, 
bcschaJtigen sich mit Nachrichten uber das Erdtvachsvorkommen 
in Boryslaw, sie sind wohl zumeist ohne bemerkenswerte Originalitat, 
so da~ ich auf die weitere Anfi.1hrung derselben verzichten kann. 

') Die Technologie del' Fette und Ole del' Fossilien, Leipzig 1887. 
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Wenn man n1m das in diesem Kapitel Gesagte uberblickt, so 
sieht man, dal1 die Beriehte uber das Erdwachsvorkommen lange 
Zeit del' notigen Klarheit entbehrten; dies ist hauptsachlich dem 
Umstande zuzuschreiben, dal1 die Befahrung del' alten, engen, 
schmutzigen, zumeist halb verbroehenen Sehachte, also das Studium 
des Vorkommens in del' Grube, ein geradezu lebensgefahrliches 
Unternehmen war. Die irrtumlichen Beschreibungen ungebildeter 
Aufseher ergaben dann die falschen Beriehte, welche sich bis zur 
Behauptung von " Erdwachsfiatzen" steigerten. Erst nachdem 
nach und nach akademisch gebildete Bergingenieure die Leitung' 
einzelner Gruben ubernahmen, war eine eingehende richtige Be
urteilung des Wachsvorkommens und seine markscheiderische 
Aufnahme maglich, so daE fiber dasselbe heute kaum ein Zweifel 
mehr besteht. 

Nicht so klar sind die chemischen und geologischen Momente, 
welche mal1gebend fUr die Entstehung' des Erdwachses waren. 
Allerdings stimmen fast aIle Forscher (mit Ausnahme Prof. Kreutz) 
darin uberein, daE sie den Ursprung' diesel' festen, flussigen und 
gasf6rmigen Kohlenwasserstoffe; wie sie in Boryslaw vorkommen, 
im Sinne del' Hafer-Englerschen TheOl'ie als Zersetzungsprodukt 
animaler Substanz annehmen, jedoch gehen die Ansichten uber die 
dabei stattfindenden chemischen Prozesse noch ziemlich auseinander, 
obwohl auch hier die Meinungsverschiedenheiten weiter auseinander
gehend erscheinen, als sie wirklich sind. 

Ebenso wie die Chemiker uber Entstehung des Erdwachses, 
so sind auch die Geologen uber die Zeit. del' Ablagerung des Erdals 
bezw. El'dwachses noch nicht ganz einig. 

1ch bin del' Ansicht, dal1 die Annahme des Miocans als primare 
Lagerstatte von Erdal und seinen Paraffinen, aus welchen dann beim 
Aufsteig'en derselben Erdwachs gebildet wurde, daE also das Erdal 
im Mioean enstanden, das Erdwachs dagegen auf seinem vVege 
nach aufwarts erst naeh und nach ge bildet wurde, die gral1te 
Wahrscheinlichkeit fur sich hat. 

Die fortschreitenden Tiefbohl'ungen, als die besten Pfadfindel' 
des Geologen, werden uns vielleicht in Kul'ze ubei' die Beschaffen
heit des Lieg'enden Aufsehlul1 geben kannen; ebenso wie eine 
detaillierte ZusammensteIlung del' Ergebnisse der vielen in jungster 
Zeit durchgefUhrten Bohrungen auf Erdal uber die Ablagerungs
verhaltnisse an del' Grenze zwischen Miocan und Menilit wunschens
werte Klarheit verschaffen werden. 

Wenn ich also die mil' am meisten plausibel erscheil1ende SchlnE
folgerung aus den verschiedenen Al1sichten uber die El1tstehung des 
Erdwachses und aus meinen eigenen Beobachtungen ziehe, so wurde 
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sich del' Vorgang del' Bildung des Erdwachses in folgender Weise 
darstellen: 

In del' urspriinglichen Bildung aus den organischen, animalen 
Resten entstanden neben Erdol auch gleichzeitig Paraffine, welche 
im ersteren gelost enthalten sind. 

Durch die tiefgehenden, machtigen, mit kliiftigem und teil
weise pulverigem Material ausgefilllten Gange war Gelegenheit zum 
langsamen Aufsteigen diesel' ParaffinlOsung gegeben; veranla~t wurde 
dasselbe durch den mit del' Tiefe steigenden Gebirgsdruck. 

1)as langsame Durchpressen durch die Ausfiillung del' Gang
spalten brachte verschiedene Anderungen mit sich, es vollzog sich 
ein Filtrationsproze~ zwischen Erdol und Paraffin; ersteres stieg 
rascher empor, impragnierte zunachst die Sandsteine wo dies mog
lich war, del' Dberschul1 trat dann, da die Gangspaltcn bis zu 
Tage ausgehen, schlie11lich an die Erdoberfiache, wo derselbe von 
den Atmospharilien fortgefiihrt wurde. 

Das zuriickbleibende Paraffin hatte nun beim fortgesetzten 
Emporpressen eine weitere Filtration durchzumachen, wodurch die 
Bildung del' hell en gelben Wachssorten, sowie auch die ganz dunk
len zu erklaren sind, eben so da~ del' "Lepli beim Auskochen dunkles 
schmieriges Wachs ergibt, da er die Filterriickstande enthalt, welche 
ja den barzigen dunk len Farbstoff aufgenommen hatten. 

Neben diesel' Konzentration trat nun auch nach Mal1gabe des 
vol'handenen Sauel'stoffes eine Oxydation ein, welche sich in zwei
facher Hinsicht aul1erte: einerseits direkte Sauerstoffaufnahme, welche 
zur Bildung del' Wachsharze als del' spll.teren Farbstoffe des Erd
wachses, ja in einzelnen Fallen bis zur Asphaltiel'ung fiihrten, ander
seits denke ich mil' eine Wassel'abspaltung, wie sie Gr abo w s ki 
entwickelt, moglich, um die Bildung hoher gekohlter Glieder del' 
Methanreihe untel' Abscheidung von Olefinen zu el'klaren. Del' 
weitest vorgeschrittenteste Pl'oze~ in beiden Richtungen ist im Mar
morwachs zum Ausdruck gelangt. 

Bei diesen Vorgangen wurde das Paraffin wahrend des Empor
pressens in Ceresin iiberfiihrt: sei es durch den andauernden Druck, 
dem das nicht mehr in Losung befindliche Paraffin so lange Zeit aus
gesetzt war, sei es, daL\ die aus del' Wasserabspaltung resultierenden 
Paraffine nicht krystallinisch, sondern amOl'ph ausgeschieden werden. 

Die aromatischen Bestandteile del' das Erdwachs begleitenden 
Gase sind ein Dberbleibsel del' aromatischen Bestandteile des ErdOls. 
Inwieweit das Erdol selbst einem Wasserabspaltungsprozel1 unter
worfen wurde, lal1t sich kaum beurteilen, wahrscheinlich in viel 
geringerem Mal1e als das schon wegell seiner Konsistenz viel lang
sameI' aufsteigende Erdwachs. 
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Da6 wir auch in hoheren Horizonten noch Erdol und "Kinde
bal" in gro6eren Mengen antreffen, ist ein Beweis hierfiir. Die Ab
sonderung dieses dunkel gefarbten, stark verunreinigten Paraffins 
erfolgt wohl in genau derselben Weise, wie dies in den Rohrlei
tungen der Petroleumgruben taglich zu beobachten ist. Es ist als 
Lrbergangsprodukt yom Paraffin des Erdols zum Erdwachs zu be
trachten. 

Weiter finden wir ja auch bis wenige Meter unter Tage sehr 
reichhaltige Olsandsteine, welche jahrzehntelang ausgebeutet wurden 
und deren 01 gleichfalls noch Paraffin enthielt. Das Erdal aus 
den tiefen Horizonten, bis iiber 600 m Teufe, enthalt ca. 10% Paraf
fin; welchen Gehalt das obere 01 besa6, ist ziffernma6ig nicht mehr 
zu eruieren, jedoch behaupten altere Raffineure, welche ausschlie:l3-
lich dieses obere 01 in friiherer Zeit verarbeitet haben, da6 das
selbe viel weniger Paraffin enthalten habe, als das jetzt produzierte. 
Bergdirektor G~sierowski bestatigt gleichfalls diese Wahrnehmung. 
Das 01 aus diesen oberen Horizonten war dunkler und dickfiiissiger, 
was wohl del' bereits erfolgten Sauerstoffaufnahme zuzuschreiben ist. 
Das Aufsteigen des Erdwachses nach oben ist auch heute noch nicht 
beendet, wie uns das Wandern des Wachses bestl1tigt. 

Die verschiedenen chemischen Prozesse, welche sich bei allen 
diesen Vorgl1ngen abspielen, sind in der Literatur vielfach besprochen 
und auch im Prinzipe im V orstehenden angefiihrt. 
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Gasverhaltnisse. 

Die beim El'dwachsbergbaue auftretenden Grubengase sind von 
denen del' Steinkohlengruben in ihrer Zusammensetzung ziemlich 
verschieden. Ihr Auftreten steht mit del' Bildung des Erdwachses 
und dessen Vorkommen in so engem Zusammenhang, da£ es gewi£ 
gerechtfel'tigt erscheint, denselben eine HLngere Auseinandersetzung 
zu widmen. 

Es sind uns leider keine authentischen Daten iiber die Gas
verhaltnisse in den 0 beren Schichten, also bei Beginn des Berg
baues el'halten; die Angaben alterer Bergleute sind wohl nicht immer 
zuverlassig. So wird erzahlt, da£ man noch anfangs del' siebziger 
Jahre in del' Grube ofiencs Feuer anziindete, urn Speisen zu wlil'men; 
anderseits hat man in derselben Zeit im Finsteren gearbeitet, weil 
das Licht nicht mehr brennen wollte. Ferner mu£ man nach diesen 
Erzahlungen schlie£en, da£ die hliufig vorgekommenen Gasexplo
sionen in jener Zeit mit besonderer Heftigkeit auftraten. 

Es la£t sich dies nur dadurch erk1aren, da£ diese offenen Feuer 
in tauben Querschlagen, welche zwei Schlichte Yerbanden, ange
legt waren: wie viel Ungliick dadurch entstanden, ist ja nicht 
bekannt. 

Jedenfalls diirften friiher haufiger als jetzt "Gasblaser" auf
getl'eten sein. Noch im Jahre 1889 entziindeten sich z. B. auf del' 
"Bloch"grube durch einen ausblasenden Dynamitschu£ die VOl' Ort 
angesammelten Gase, ohne eine Explosion heryorzurufen. Ais del' 
Aufseher nach einiger Zeit in den Schacht eingelassen wurde, fand 
er, dal1 neben einer steil stehenden Wachskluft, welche in del' 
Mitte del' Ortsbrust anstand, eine ca. 60 cm lange Stichflamme ruhig 
abbrannte. Die meisten Gasexplosionen del' letzten Zeit sind durch 
ausblasende Dynamitschiisse entstanden; friiher war es bei del' Ul1-

geheuren Nachllissigkeit. mit del' man mit dem Geleuchte umging, 
kein Wunder, da~ kleine Gasexplosionen an del' Tag'esordnung waren. 
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Die Ziindung beim Schie~en geschah bis 1894 mitteIst Bickford
ziindschnur. Die brennende Lunte wurde an eine Drahtschlinge be
festigt, urn das Kiibelseil geschlungen und an dieser bis zum FiiU
ort hinunterrutschen gelassen. Allerdings waren die aufgeschlos
senen Streckenraume nur klein, so da~ del' Gasgehalt haufig iiber 
15 % stieg und der Mann im Finstern arbeitete, so da~ nur kleine 
l'asch voriibergehende Gasbrande erfolgten. Auf "Berg Weber" 
entziindete 1892 eine Lunte die vorhandenen Gase und diese eine 
Wachskluft, welche dann drei Tage lang brannte, trotzdem del' 
Schacht oben zugedeckt war. 

Ais man wieder zul' Strecke und VOl' Ort gelangen konnte, 
fand man die Streckensohle ca. 20 cm hoch mit geschmolzenem 
Wachs bedeckt. Die Zimmerung war total ausgebrannt, die friiher 
vor Ort anstehende 40 em starke Wachskluft ausgesehmolzen und 
dureh den Gebirgsdruck vollkommen geschlossen. Eine Explosion 
fand nicht statt. 

1885 wurde in einem Schaehte del' jiidischen Bank im 10 m 
tiefen Gesenk eines 140 m tiefen Schachtes ein Gasblaser entziindet 
infolgedessen mehrere Arbeiter im Rauche erstickten. 

Die groBte Gasexplosion friiherer Zeit entstand in der Grube 
del' franzosischen Gesellsehaft Wolanka am 1. Marz 1887, ebenfalls 
dureh einen ausblasenden Dynamitschu~ herbeigefiihrt. Ein Steiger 
und 7 Mann wurden durch den ersten LuftstoB erschlagen. 

Besonders haufig sollen kleinere Gasexplosionen am Terrain 
Duczki vorgekommen sein. Seit dem Jahre 1895 kam eine solche 
nicht mehr yor (wozu wohl das 1897 yom Revierbergamte erlassene 
Schie~verbot beigetragen haben mag) bis zum Jahre 1901, wo auf 
der Gruppe IV del' Aktiengesellschaft "Bol'yslaw" bei einer Teufe 
von 180 m dureh schlechte Ventilation eine Gasexplosion 4 Leute 
verletzte. Die in jiingstel' Zeit am 1. J uni 1902 bei derselben Ge
sellsehaft im tiefen 260 m Horizont erfolgte Explosion, welcher 
17 Tote und 2 Schwel'vel'wundete zum Opfer fielen, diirfte im Prin
zipe gieichfalls auf ungeniigende Beobachtung der Ventilation zu· 
riickzufiihren sein. 

In der Tabelle del' amtlichen Unfallstatistik (Seite 100) ersehen 
wir, da~ fast die Halfte aller Ungliicksfalle durch den Gasgehalt 
der Wetter herbeigeftihrt wurde. 

Man kann daher aus dem Gesagten sehlie~en, da~ anfanglich 
bei Begum des Bergbaues das Auftreten von Gasen sehl' bedeutend 
war, da~ dann durch die vielen Abbaue allmahlich eine Entgasung 
bis zur gro~tell Abbauteufe und wohl etwas dariiber stattfand und 
da~ bei zUllehmender Tiefe im unverritzten Felde der Gasgehalt 
del' Gesteillsmasse wieder steigen muG. 
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Wir baben bei Beurteilung der in Borylsaw auftretenden Gruben
gase auf aile jene Gase Riicksicbt zu nebmen, welche sicb in Petro
leumbrunnen vorfinden, und daher in erster Linie das stets vor
bandene fundamentale Methan CH4 zu beachten. 

Metban findet sich in der Natur sebr baufig, entstebt iiberall 
dort, wo organische Substanzen einem Verwesungsproze~ unter
Luftabscbhill unterworfen sind; es ist ein Bestandteil ailer Petro
leum- und brennbarer Erdgase, daher aucb in den hier auftreten
den Gasen stets als weitaus wicbtigster Bestandteil nachzu
weisen. Metban ist farb- und gerucblos, besitzt ein spez. Gewicbt 
von 0'557. 

Da Methan bekanntlicb auf den menschlichen Organismus nur 
in del' Weise wirkt, wie z. B. Stickstoff, so ist diesem Umstande wobl 
teilweise zu verdanken, daE nicht noch viel mehr Gaserstickungen 
vorkamen, als dies ohnehin der Fall war. 

Wenn man in Boryslaw zwei altere Bergleute fragt, wo denn 
mehr Gase auftreten, ob an del' First, oder an del' Sohle, so wil'd 
gewil1 del' eine behaupten oben, der andere unten, und von Fall 
zu Fall magen beide recbt haben. 

Diesel' Umstand erklart sicb durcb das Auftreten des nacbst 
baberen Gliedes del' Metbanreihe (CnH2n + 2), des A than C2 Hs' des sen 
spez. Gewicbt 1'075 betragt. Es ist gleichfalls farb- und gerucblos 
Ht~t sich bei 4 ° C. und einen Druck von 46 Atm. zu einer Fliissig
keit verdicbten. Es findet sich gelast im pennsylvaniscben und kana
discben Erd61 und ist ein haufiger Bestandteil del' Gase, welche sicb 
aus dem Erdal entwickeln. 

Ein Gemisch von 2'5 % Athan mit atmospbarischer Luft ist 
bereits explosibel. 

In Boryslaw wurde dasselbe zuerst von Professor Schaffel 
nacbgewiesen. Dieses Gas ist fi:ir den Bergmann schon bedeutend 
gefahrlicher, weil es narkotisierend und spateI' anasthesierend wirkt. 
Insbesonder,e scheint es auf den alten Bergbauen in Wolanka haufig 
aufgetreten zu sein, weil dort die Vergasungserscbeinungen del' 
Bergleute vielfach von Haluzinationen und Apathie gegen die be
stehende Gefahr begleitet waren, so daE man dann die singenden 
und tanzenden Bergleute nul' mit Gewalt vom Orte entferuen konnte. 
Man wollte diese Erscheinung durch Auftreten von Stickstoffoxydul 
(N2 0), das ist dem Lustgas, erklaren, doch ist die Maglichkeit seiner 
Bildung nicbt gut denkbar. Leichter ware noch die Bildung von 
Chloroform, das bei manchen Menscben auch anfangs abnlicbe Er
scbeimmgen bervorbringt, zu erkHiren. Bei Einwirkung von Chlor 
auf Methan la~t sich Wasserstoffatom fiir Wasserstoffatom dmch ein 
Haloid ersetzen, wodmch homologe Reihen del' Chlorderivate resp. 
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Halogenverbindungen del' ein- und mebrwertigE'n Alkoholradikale 
erhalten werden: 

CH4 + 6 Cl=3HCl+CHCls' 

Das letztere Trichlormethan ist abel' Chloroform. In fruheren 
Berichten 1)' wurde zwar aucb die Anwesenheit yon freiem Cblor er
wahnt, doch habe ich keine Gelegenheit gehabt, ein solches nach
zuweisen. 

Es durfte daher die Erklarung der Haluzinationserscheinungen 
durch Auftreten von Athan wahrscheinlicher sein. 

Tatsacblich findet man haufig', dai1 Gase, del' Streckensohle 
entnommen, Athan, der First entnommen, zumeist Methan enthalten, 
ein Umstand, auf den nicht immer Rucksicht genommen wurde, 
wenn Gasproben fUr Analysen aufgefangen wurden. 

Nachst dem Athan durften wohl noch einige hohere Glieder del' 
normalen Ethane auftreten, docb ist dies bis nun zu nicht nach
gewiesen. 

Aui1erdem haben wir es fast immer mit einer Reihe von Kohlen
wasserstoffen zu tun, welcbe zwar stets nur in prozentuell unter
geordnetem Verhaltnls auftreten, welche abel' den Grubengasen 
ihren charakteristischen Geruch verleihen. Es sind dies die 
Glieder del' Athylenreihe und del' Benzolreihe, beide durch 
rauchende Schwefelsaure absorbierbar. 

Athylen hat ein spez. Gewicht von 0'978 und ist gleichfalls 
in allen galizischen Erdolen enthalten. Von den Gliedern del' 
Athylenreihe (Olefine CnH2n) hat Prof. Schaffel nachgewiesen: 

Athylen 02 B4 , 

Propy len 03 Hs , 

Butylen C4 Hg. 

Diese Gase finden sich in vielen Gasg'emischen galizischer 01-
brunnen und zeichnen sich durch einen eigenartigen unangenehm 
lauchartigen Geruch und Geschmack aus. 

Gasgemische mit Athylen haben eine niedrigere Entzundungs
temperatur als solche mit Methan,· explodieren daher rascher 
und heftiger ais die letzteren. Bei unvollkommener Verbren
nung zerfallt Athylen in Acetylen (der Reihe On B2n- 2) und 
Wasser. 

Acetylen ist nicht nur wieder ein explosibeles, sondern auch 

1) Dr. Bermann, Juni 1893, Bericht an das k. k. Revierbergamt in 
Drohobycz. 
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aui1erst giftiges Gas, daher es im N achschwaden als sehr geflthrlich 
ffir die Rettungsmannschaft auftreten mui1. 

O2 H, + 4 0 = 0 O2 + 2 (H2 0) 

02H4. +0 =02H2+H20 

2(02 H2) + 60= OH, + 2002 , 

Von den aromatischen Kohlenwasserstoffen sind die Glieder del' 
Benzolgruppe On H2n - 6 durch Spuren von Benzol (06 H6) und 
Toluol (07HB)' welche beide gemischt das Benzin des Handels dar
stellen, vertreten. 

Auch Benzin wirkt, in groi1erer Menge odeI' langere Zeit ein
geatmet, berauschend auf den menschlichen Organismus. 

Aui1er diesel' Serie verschiedener Kohlenwasserstoffe wurde von 
Dr. Berlinerblau Kohlenoxyd nachgewiesen. Die von Professor 
Schaffel in Leoben und Professor Zaloziecki in Lemberg durch
geflihrten Analysen haben kein Kohlenoxyd gefunden. Dr. Ber
linerblau flihrt in seinem Buche iiber "Erdwachs" Seite 76 zwei 
Gasanalysen an, deren Proben im Jahre 1894 aus cineI' Tiefe von 
angeblich 260 m del' Ortsbrust durch ihn selbst entnommen wurden: 

0 0'6 Vol.-Proz. 0'5 Vol.-Proz. 
002 " 

0'3 
" 00 2'2 ,~ 16'8 
" o H4 und hOher 1) 11'3 

" 
19'8 

" 
14'1 V.-P. 37'4 V.-P. 

"Ungesattigte, clurch rauchende Schwefelsaure absorbierbare 
Kohlenwasserstoffe waren nicht yorhanden." 

Die Analysen diirften doch auf irgend einem Irrtume bcruhen, 
denn erstens ist Kohlensaure ein nie fehlender Bestandteil yon Gruben
gasen, zweitens ware bei Anwesenheit yon 16'8 oder auch nul' 
2'2 % Kohlenoxyd ein Verweilen yon einigen Minuten YOI' Ort wohl 
Selbstmord gewesen, auch dann, wenn die Gase einem 1 m tiefen 
Bohrloche entnommen wurden. Auch in den zahlreichen yom Ver
fasser durchgefiihrten Analysen konnte Kohlenoxyd nicht nach
gewiesen werden, obwohl theoretisch kein Grund vorhanden ist, 
warum es nicht vorkommen konnte. Ahnliches gilt fiir das Vor
kommen von freiem OhIoI' und Wasserstoff. 

Dai1 in allen Grubengasen auch Kohlensaure yorhanden ist, 
hangt mit del' Entstehung von Erdwachs und Petroleum innig zu
sammen. Die einem Ventilationsschachte entnomlllenen ausziehen-

1) Also wahrscheinlich Athan. 
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den Gase enthalten au~erdem noch die durch den AtmungsprozeJ1 der 
Bergleute entstandene Kohlensaure. Nachdem bei einem Gehalt von 
2 % Kohlensaure bereits die Lampen erloschen, so ist die Anwesen
heit derselben in gefahrlichen l\fengen nicht leicht zu iibersehen. 

Die meisten UngliicksfaUe der letzten Jahre wurden indes durch 
Einbriiche von Sch wefel wasserstoff enthaltenden Wasser herbei
gefithrt, welches der gefahrlichste Feind des im sogenannten iso
lierten Schachtbetriebe arbeitenden Wachsbergmannes war. 

Schwefelwasserstoff (H~ S) ist kein dem Erdwachsbergbau eigen
tiimliches Gas, da es mit - del' Bildung des Erdwachses in keinem 
notwendigen Zusammenhang steht: Nul' dureh den geradezu frevel
haften Raubbau del' frltheren Jahre, dureh die AuJ1eraehtlassung 
der einfachsten VorsiehtsmaJ1regeln war es moglieh, eine solehe Un
masse hohler Raume zu hinterlassen, welche, mit Holz und Wasser 
erfiillt, Gelegenheit zur Bildung dieses so auJ1erordentlich giftigen 
Gases geben konnten. 

Schwefelwasserstoff entsteht unter anderem bei Faulnis nieht 
schwefelhaltig'er organischer Substanzen in Gegenwart von schwefel
sauren Salzen. 

Die Anwesenheit von faulendem Holz, Gips (CaS 0 4) und Wasser 
bedingt daher schon die Entstebung von Sehwefelwasserstoff in alten 
Schachten. 

1 Volum Wasser kann bei 10° C. schon 3'23 Vol. Schwefel
wasserstoff absorbieren. Dadurch wird das Entweieben des gebil
deten Gases verhindert. 

Beim Anhauen oder Anbohren eines solchen alten Schachtes 
aus einer tiefen Strecke stromt das scbwefelwasserstoffhaltige Wasser 
p15tzlieh unter eigenem Druck aus, faUt auf die Streckensohle und 
entbindet p15tzlich eine so gl'oJ1e Menge Schwefe1wasserstoff, daJ1 
del' Arbeiter haufig, noch ehe or zum BewuJ1tsein del' Gefabr, in 
del' er sicb befindet, kommen kann, bereits getOtet wi rd. 

Ein Gebalt del' Grubenluft von 0'1 % H2 S wirkt bereits ab
solut todlicb, sehr geringe Mengen verursachen schon Atemnot und 
Schmerzen in den Augen. 

In der Grube orkennt man die Nahe dieses Gases manchmal 
nach dem Gerueh, dort wo Feuchtigkeit auf tritt, hier und da aus 
dem Niederschlag von weiJ1em amorphen Schwefel. 

Die behOrdlichen Vorsehriften verlangen in diesem Falle, daJ1 
in den betreffenden Orten stets eine 2 m vorgebohrte Ortsbrust 
ansteht. 

Das einzige l\fittel, solche alte Sehachte zu entwassern, besteht 
jedoch nur darin, daJ1 man die Arbeiter, sobald sicb ein Auftreten 
von Schwefelwasserstoff bemerkbar macht, mit Atmungsapparaten 
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arbeiten laJ1t, weil das Vorbohren ebenso leicht einen Strahl schwefel
wasserstofi'haltigen Wassel's ergeben kann, das sofort tOdlich wirkt. 
Da diese alten Schachte uber Tage langst uberschuttet, also un
kenntlich sind, da die Karten schon deshalb unzuverUi.ssig sind, 
wei! die Terrainbewegung, auf welche ich spateI' noch zuruckkommen 
werde, aIle Punkte verschoben hat, da man auch nlU' selten' die 
Nahe dieses gefahrlichen Gases fruher bemerken konnte, so ist man 
gegen diesen Feind so ziemlich machtlos und ist es nicht zu ver
wundern, wenn auch in sonst gut geleiteten Gruben solche Unglucks
falle vorkommen, 

Schwefelwasserstoffvergiftung ist am Leichnam durch die dunkle 
grunschillernde Farbe des Blutes, das nul' sehr langsam koaguliert, 
leicht zu erkennen, 

Die derzeitigen neuen Baue unterhalb del' alten Abbauzone konnen 
diese Gefahr, bei nur einiger Umsicht, wohl voIlkommen bannen, 

Manche Erdwachssorten haben, ebenso wie manche Erdolsorten, 
{linen besonders unangeneillnen, merkaptanartigen Geruch, del' wahr
scheinlich auf Schwefelverbindungen, also Merkaptanbildung, zu
ruckzufiihren ist. 

Zur Bestatigung des Vorstehenden fiihre ich eine Anzahl mil' 
bekannter Analysen an. 

1m Jahre 1892 wurden von Prof, Schoffel in Leoben im Auf
trage des k. k. Ackerbauministeriums mehrere Analysen Boryslawer 
Grubengase vorgenommen, sie ergaben: 

Kohlensaure , 
Kohlenwasserstoffe, 
Schwefelwasserstoff 
Sauerstoff 
Stickstoff , 

Nr, 1. 

Nr. 2. 
Kohlensaure (C 02) 
Kohlenwasserstoffe del' Athylen

reihe jedenfalls hohere Glieder, 
also Butylen, Propyl en . 

Methan (C Hi)' leichtes Kohlenwas
serstoffgas 

Athan (C2 Hs), schweres Kohlen
wasserstoffgas 

Sauerstoff (0) 
Stickstoff (N) 

0'08 % 

0'11 " 
Spur" 

20'22 " 
79'59 " 

100'00°/0-

0'38 % 

0'31 ,. 

1'48 
" 

1'79 
" 19'25 
" 76'79 
" 100'00 %' 
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Riel' 1St del' hohe Gehalt an Athan hervorzuheben. 

Yom 31. August 1893: 
Nl'. 3. 

Kohlensaure (C02) 

Kohlenwasserstoffe dul'ch rauchende 
Schwefelsaure absol'bierbar daher 
Athylen und Romologe; eventuell 
Kohlenwasserstoffe del' Benzol
reihe 

Methan (CR4) 

Athan (C2 R6 ) 

O+N. 

Kohlensaure , 

Nr. 4, 

Kohlenwasserstoffe durch konz. 
Schwefelsaure absol'bierbal' wie 
fruher . 

4 ° serstoffe del' 
C R Methan 0'10 0/ } Kohlenwas-

C3 Rs Prop an 0'69" Methanreihe 

Stickstoff + Sauerstoff 

Prof. Schaffel schreibt hierzu: 

0'23 " 
1'57 " 
2'85 " 

94'61 " 

100'00 %' 

0'24 " 

0'79 " 
98'38 " 

79 

Mit aller Sicherheit lieB sich nul' konstatieren, dal1 hahere 
Glieder del' Methanreihe und ferner, daB Glieder del' Athylen
reihe und wahrscheinlich auch Glieder del' aromatischen Reihe vor
handen sind. 

Wenn im el'sten FaIle 2'85°/0 Athan, im zweiten FaIle 0'69°/0 

Prop an nachgewiesen erscheint, so ist dies nur ein Rechnungsl'esultat 
und sollte streng l'ichtig heiJ1en: hahere Glieder del' Methanreihe, 
Ebenso wurden 0'23 % bezw. 0'24 % durch rauchende Schwefelsaure 
absol'bierbare Bestandteile nachgewiesen, und kannen diese nur ent
wedel' Glieder del' Athylenreihe odeI' jener del' aromatischen Reihe 
sein, odeI' auch, was das Wahrscheinlichste ist, Glieder beider Reihen, 
indem das galizische Petroleum bekanntlich auch Bestandteile del' 
aromatischen Reihe enthalt, und man nach den vorliegenden Resul
taten vermuten kann, daJ1 die Gase del' Erdwachsgruben eine ahn
liche Zusammensetzung besitzen durften, wie jene, die sich aus dem 
galizischen Erdal entwickeln. 
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Professor Zalozieeki in Lemberg analysierte g'leiehfalls im 
amtliehen Auftrage Gase del' Wilhelmgrube (142'5 m tief): 

Kohensaure . 
Kohlenoxyd . 
Sehwere Kohlenwasserstoffe _ 
Leiehte Kohlenwasserstoffe 
Wasserstoff 
Sauerstoff 
Stickstoff _ 

0'00 0/ 0 

0-00 " 
0-00 " 
5'55 " 
8'00 " 1) 

17-40 " 
69-05 " 

1m Laboratorium del' Compagnie Commereiale fran<;(aise wurden 
vom Verfasser eine groEe Zahl teehniseher Analysen verschiedener 
Grubengase durchgefiihrt, von denen ieh einige anfiihre: 

Ausziehender Wetterstrom Gruppe I del' Comp_ Comm_ fran<;(_: 

Kohlensaure 0-4 0 / 0 

Schwere Kohlenwasserstoffe 0'0 " 
Leichte Kohlenwasserstoffe 0-4 " 
Sauerstoff 
Stickstoff _ 

- Beim Anhauen einer Wachskluft VOl' Ort: 

Kohlensaure 
Leichte Kohlenwasserstoffe 
Schwere Kohlenwasserstoffe 
0+ N_ 

19-7 " 
79-5 " 

0'4 0 / 0 

2-4 " 
0'6 " 

96'6 " 

Aus einer Abbaustrecke del' Bechergrube del' Stl'eekensohle 
entnommen: 

Kohlensaure 
Methan . 
Athan 
Durch SOs absorbierbar 
0+ N. 

0-2 0 / 0 

1'0 " 
1'5 " 
0'2 " 

97'1 " 

Die dureh die Verordnung del' k. k. Bel'ghauptmannsehaft 
vom 16. September 1897 erlassenen Polizeivorschriften schreiben 
im § 35 VOl', daE in regelmaEigen Zeitabschnitten auf den einzelnen 

1) Stellte sich spater aLs Rechnungsfehler heraus. 
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Gruben Gasanalysen yorgenommen werden mussen, bei welchen 
der ausziehende Wetterstrom auf seinen Gasgehalt untersucht 
werden m~. Die Beimengung scMdlicher Gase im ausziehenden 
Wetterstrom darf nicht mehr als 2 0/ 0 betragen, von diesen durfen 
(§ 34): 

auf Kohlenwasserstoffe h5chstens 
" Kohlensaure " 
" 

Kohlenoxydgas 
" entfallen. 

1'50f0 
0'4 " 
0'1 " 

Der ausziehende Wetterstrom ist jedoch bei der Analyse au~er
dem noch auf seinen Gehalt an Schwefelwasserstoff und Chlor zu 
prufen. 

Wir sehen aus dem Vorstehenden, da~ die Gasanalysen bei 
einer Erdwachsgrube weitaus komplizierter sind, als beim Stein
kohlenbergbau, daftir stebt aber dem untersuchenden Chemiker 
noch ein weites Feld fur sehr dank bare neue Arbeiten offen. 

fIber den N achschwaden, der sich bei einer Gasexplosion 
bilden mu~, lieEen sich wohl verschiedene theoretische Er5rterungen 
anstellen, da wir aber keine einzige diesbezugliche Analyse oder 
sonstige Beobachtung besitzen, so kann dieses Thema vorlaufig 
nicht weiter er5rtert werden. 

Die Gase treten nicht uberall in gleicher Zusammensetzung 
auf. Man konnte die Beobachtung machen, daE dort, wo sich 
viel hartes Wachs findet, nur sehr wenig schwere Kohlenwasser
stoffe noch vorhanden sind, dagegen immer dort, wo weiches Wachs 
oder wo Berg51 frei austritt, auch gr5Eere Mengen derselben nach
zuweisen sind. Es erklart sich dies daraus, daE der Siedepunkt 
(und damit die Verdampftmg) aller Kohlenwasserstoffe mit der Zu
nahme von CH2 steigt. Dieser Umstand wird von wesentlichem 
EinfluE auf den freien Gasgehalt der verschiedenen Wachssorten 
sein, d. h. je Mhere Glieder der Methanreihe die Bestandtheile des 
Erdwachses enthalt, je harter dasselbe also ist, urn so weniger kann 
das Erdwachs als solches noch Gase entbinden. 

Wichtig fiir Beurteilung der Gasverhaltnisse der Erdwachs
grub en ist noch die El'mittlung des Gasdruckes und des Gas
gehaltes der Gesteine. 

Es sind hieriiber nur vereinzelte Beobachtungen gemacht worden. 
In den Tenfen bis zu 200 mist der Gasdruck innerhalb des 

Gesteins nur sehr gering, nicht mehr meEbar, dagegen ist die Auf
saugungfahigkeit der verschiedenen Gesteine fur Gase eine sehr 
bedeutende, insbesondere bei den por5sen Sandsteinen (Sytica). 
Trotz der verMltnismalUg geringen taglichen l!'lachenentblOEung 
neuer Strecken treten unter Umstanden ganz bedeutende Gas-

lIfuck, Erdwachsbergbau. 6 
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mengen auf. Man kann haufig beobachten, daE VOl' Ort weniger 
Gase austreten, als einige Meter zurtiek tiber dem angehauften 
Hauwerk, dem Lep. 

Dies beweist, daE del' innere Druck die Gase nicht vollkommen 
aus del' Ortsbrust austreibt, daher das haufig in Pulver zerfallende 
Hauwerk del' Gangmasse noch sehr viel Gase entbinden kann. 
Es ist deshalb dringend geboten, den erhauten Lep so rasch als 
moglich auszufordern. 

Del' geringe Gasdruck ist dadurch bedingt, daE das ganze 
Terrain bis nahe 200 m an einigen Ste11en auch melu;fach durch
wlihlt ist, daher den Gasen vielfaeh Gelegenheit geboten war, 
direkt zu entweichen, odeI' die Diffusion derselben nach auEen 
wesentlich zu erleichtern. 

Es ist noeh zu erwahnen, daE auch die hartesten Sehiefertone 
mit Gas und teilweise auch mit Erdwachs impragniert sind. Wenn 
man solche vollkommen taube, harte und feste Schiefertone unter 
Wasser pulverisiert und dann einige Zeit unter Wasser in einem 
g'eeigneten Apparate stehen laEt, so sieht man immer ein Ansam
meln und Aufsteigen brennbarer Gasblaschen. Man kann annehmen, 
dal1 diese Gase beim Diffundieren derselben nach oben zu zwischen 
den Poren des Gesteins festgehalten wurden. 

Dal1 das Erdwachs und, wie bereits auseinandergesetzt, beson
ders die weicheren Sorten, einen groEeren Gasgehalt absorbiert 
haben und denselben beim Erwarmen unter Wasser deutlieh e1'
kennen und mess en lassen, ist ja leieht erklarlieh. 

Eine Lepprobe aus einem Vortrieb ergab einen Gasgehalt 

austretend bei 18° C. von 4 Volumprozent 
bei Erwarmung auf 30° " 

" 
5 

" 
Eine andere Lepprobe aus einem sehr reichen Anbrueh 

bei 18° C. 9'6 Volumprozent 
" 30° C .. . 12'4 

" 
Der Gasgehalt an del' Ortsbrust betrug hierbei 3'4 % , Del' 

Lep selbst ergab bei der Extl'aktion einen Gehalt von 1'8 % an 
Erdwaehs. Eine Probe von reinem weichem Erdwachs in del' 
Grube, ebenso wie die Lepproben unter Wasser gebracht, ergab bei 

18 0 C. einen Gehalt von 17 Volumprozent 

30° C." " ,,28 " 
Dar;; Wachs besaE einen Schmelzpunkt von 63 0 C. Die Ver

suche<sind wohl noch nicht genligend, urn ein abschlieEendes Ur
teil libel' die Absorptionsfahigkeit del' verschiedenen miocanen Ge-
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steinssorten zu geben, beweisen jedoch immerbin, da~ das ganze 
Gestein je nach seiner Aufsaugungsfithigkeit mehr oder weniger 
mit Gasen impragniert ist. 1m Laufe der Zeit werden wohl ein
gehendere Studien dariiber naheren Aufschl~ geben. 

Ein Einfl~ des Barometerstandes auf das Austreten der 
Gase aus dem Gestein konnte bis nun nicht konstatiert werden, ob
wohl ich diese Beobachtungen mehr als zwei Jahre fortsetzte. Die 
Ursache liegt wobl zum Teil darin, da~ ein alter Mann mit gro~et'en 
zusanimenhangenden Hohlr!l.umen, wie beim Steinkohlenbergbau, 
bier unmoglich ist. Durch den gro~en Gebirgsdruck werden die 
alten Strecken bald zum groBen Teil geschlossen, eventuelle Hohl
r!l.ume, die noch zuriickbleiben, mit Wasser erfiillt. A~erdem ist 
del' Streckenvortrieb, also die taglicbe Gesteinsentb15Bung ver
Mltnism!l.~ig gering, so da~ Xnderungen im Luftdruck kaum meB
bare Differenzen im ausziehenden Wetterstrom oder vor Ort hervor
rufen konnen, wei! au~erdem die Streckenulme in kurzer Zeit so 
ziemlich entgasen. 

Eine praktische Bedeutung des veranderten Luftdruckes konnte 
bisher nicht beobacbtet werden. 

Es scbeint ziemlicb wabrscbeinlich, da~ beim Fortscbreiten des 
Abbaues in gro~ere Teufe, wo del' Betrieb in unverritztes Feld 
iibergehen mu~, die zu erwartende Gasmenge anfangs gro~er 

werdep. wird, da der Gasdruck in der Teufe von 600-800 m so 
groB ist, daB er bei den Bobrungen auf Erdol im stande ist, das 
aus den Poren des Gesteins austretende Robol bis iiber Tage 
emporzuschleudern, daher wobl 60-80 atm. Drnck besitzen muB. 
Eine entsprecbend krii,ftige Ventilation vermag diesen Umstand 
immer wieder auszugleichen, insbesondere da ja beim Vordringen 
des Abbaues ein langsames Ablassen des Druckes und ein lang
sames Entweicben der Gase nach oben zu stattfinden m~. Es 
ergibt sich daher, da~ der Gasgebalt in den Boryslawer Erdwacbs
gruben qualitativ und quantitativ zwar variiert, aber immer so be
deutend ist, da~ man sich del' Erkenntnis, man habe es mit einer 
eminenten Schlagwettergrube zu tun, um so weniger ver
scblieBen kann, als die dem Metban beigemengten schweren 
Kohlenwasserstoffe eine leichtere und heftigere Explosibilitat des 
Gasgemisches bedingen. 

Metban ziindet nach Mallard und Le Chatelier bei 740° C., 
wahrend Leuchtgas, das 7-10% scbwere Kohlenwasserstoffe enthalt, 
schon bei 55 ° C. ziindet. Gasansammlungen an del' Soble sind daher 
viel leichter explosibel als solche an der Firste. 

Versuche von Jawein und Lamansky haben die Explosions
fahigkeit von Naphthagasen, welche ja im Prinzip die gleiche Zu-

6* 
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sammensetzung wie die in Boryslaw a uftreten den Grubengase be-
sitzen, folgenderma~en ergeben: 

1 Volum Gas mit 4'9- 5'2 Luft nicht explosibel 

" " " 
5'6- 5'8 

" 
schwach 

" 
" " " 

6'0- 6'5 
" 

stark 
" 

" " " 
7'0- 7'9 

" 
sehr stark 

" 
" " " 

10'0-13'0 
" 

stark· 
" 

" " " 
14'0-16'0 

" 
schwach 

" 
" " " 

17"0 -17'7 
" 

sehr schwach 
" 

" " " 
18'0-22'0 

" 
gar nicht 

" 
Ein Gemenge aus Naphthagas und Luft ist also schlagend, 

wenn es aus 1 Volum Gas und 5'6-17'7 Luft bcsteht, daher wenn 
es mehr als 85 % und nicht tiber 94 % Luft enthalt, Diese Werte 
wechseln natiil'lich mit der Zusammensetzung del' Gase und zwar 
in ungiinstiger Weise, je mehl' das Gasgemisch an schwel'en Kohlen
wasserstoffen enthiHt. 

Aus dem Vorstehenden ist wohl ersichtlich, da~ aIle jene Vor
sichtsma~l'egeln, welche zul' Bekampfung einer Schlagwettergefahr 
iiberhaupt getl'offen werden konnen, hier im voIlen Umfange ein
gefiihrt und beobachtet werden miissen, 
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Bergbaubetrieb. 

1. Vorrichtung und Abbau. 

Man hat bier zu unterscheiden zwischen dem alten sogenannten 
"isolierten Schachtbaue" , einem Duckel-Raubbau krassester Form, 
und dem modernen Schachtbetriebe mit rationellerer Abbaumethode, 
bier "Horizontbetrieb" genannt, welcber mit mascbinellen Einrieb
tungen und sonstigen Hilfsmitteln unserer bergteebniseben Errun
gensebaften arbeitet. 

Ieb will diese Ab baumethoden im folg'enden getrennt vonein
ander besebreiben. 

a) Isolierter Schachtbetrieb. 

Das Napbthagesetz verlangt von jedem Bergbauunternehmer 
die Vorlage eines Betriebsplanes, del' unter anderem aueh eine Be
triebsbeschreibung zu enthalten bat. In diesen Betriebsbescbrei
bungen war bis VOl' wenigen Jahren die stltndige Pbrase zu lesen: 
"Vorricbtung und Abbau werden auf die in Boryslaw iibliehe Weise 
betrieben". Man konnte daraus schliel1en, dal1 del' Abbau eine 
genau geregelte Methode eingehalten hat, was jedoch keineswegs 
del' Fall war. 

Vorriehtnng und Ab bau bestanden in den ersten Zeiten des 
Betriebes bei den meisten Gruben im Abteufen eines odeI' mehrerer 
Scbiicbte, so tief, bis man auf Erdol odeI' Erdwacbs traf. 

Zu Beginn des Erdwaebsbergbanes hat man nul' auf eine so
genannte "Matka", d. i. eine Eruption von El'dwachs, gewartet und 
so lange fortgeteuft, als man iiberbaupt konnte, war inzwischen 
keine Eruption eingetreten, so wurde del' Scbacht einfaeh verlassen 
und in einiger Entfernung davon ein anderer geteuft. 

Es kam faktiseh del' Fall after VOl', dal1 das Erdwacbs auf 
verschiedene Hohen in den Sebltchten emporgeprel1t wurde. 
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Ich bin geneigt, die Ursache dieses Emporpressens in aller
erster Linie dem ungeheuren Gebirgsdrncke und nur in unter
geordnetem Mal1e dem Gasdrncke zuzuschreiben. 

1m Jahre 1873 wurde im Schachte No.1 del' "Wilhelmgrube", 
104 m tief, dasErdwachs bis zum Tagkranz emporgehoben und 
konnte dort durch 3 Wochen hindurch einfach mit del' Schaufel 
abgestochen werden. Es war schwarzer Kindebal mit wenigen 
gelben Wachsstiicken untermischt. Die Oberflliche war jedoch nicht 
ruhig, sondern sank manclunal mehrere Meter unter Tage und stieg 
dann wieder empor. Hier ist del' einzig'e mil' bekannte Fall, in 
welchem del' Gasdruck eine Rolle gespielt haben diirfte. N achdem 
man endlieh die alte Schachtsohle wieder erreichte, fand sich keine 
Spur eines hohlen Raumes, aus welchem das Wacbs herausgeprel1t 
worden war: Ein Beweis, dafS auch del' Gebirgsdruck mit beteiligt 
war und successive die friihere Wachsspalte gescblossen hatte. 
N acbdem diesel' Schacbt 5 m vertieft war, traf man gr011ere Mengen 
ErdOl an. 

Mitunter erfolgten diese Ausbriiche so rapid, dafS del' Arbeiter 
nicht Zeit fand, sich zu retten und vom aufsteigenden Wachse ein
gescblossen wurde, wenn ein Hindernis ihn am Mitaufsteigen ver
hinderte. DafS mit dem weichcn Wachse auch stets Gase in grol1erer 
Menge entbunden wurden und unter Druck austraten, ist ja selbst
verstandlich. 

1m Jahre 1877 wurde auf del' neuen Welt in einem 120 m 
tiefen Schachte ein Arbeiter vom aufdringenden Erdwachse ein
geschlossen, da er mit dem Kopfe unter die Sclmtzbiihne kRm und 
sich wahrscheinlich nicht rasch genug los machen konnte. Man 
hat in diesem Schachte durch 7 Wochen hindurch Tag und Nacht 
Wachs gefOrdert, ehe man den Leichnam bergen konnte. Manch
mal ging die Hebung del' Schachtsohle mit dem aufsteigenden 
Wachse so langsam VOl' sich, dal1 del' Arbeiter gar nichts davon 
bemerkte. Auf der Wilhelmgrube creignete sich del' Fall, dal1 ein 
Arbeiter im 94 m tiefen Schachte No. 3799 vom aufpressenden 
Wachse 6 m hoch gehoben wurde, ohne dal1 er die Arbeit des 
Wachserhauens unterbrechen mul1te. Nur die Ventilationsrohren 
mul1te er von Zeit zu Zeit verkiirzen. Aus diesem Schachte wurde 
dann durch 22 Monate von del' gleichen Stelle gelbes Wachs ge
fordert, bis eines schon en Tages del' Wachsreichtum plOtzlich zu 
Ende war. Auch hier fand man keine Spur von einer Kluft odor 
Spalte, RUS del' das Wachs ausgeprel1t worden war. 

Auf "Oberdebra" wurde aus einem 52 m tiefen Schachte 
Kindebal bis iiber Tag aufgeprel1t. 

Die letztemir bekannte "Matka" war in den Gruben del' 
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galizischen Kreditbank im Jahre 1896. Sie preEte bei einer Tiefe 
von 190 m schwarzen Kindebal mit sehr wenig gelbem Wachs 
empor und hielt nur wenige Tage an. 

DaE solcher Reiehtum die Leute anfangs bewogen hat, in Er
wartung einer "Matka" immer weiter zu teufen, ohne die sonstigen 
kleineren Waehsvorkommen zu beachten, ist ja erklitrlich. Nach 
und naeh wurden jedoeh die Matkas immer seltener und weniger 
ausgiebig und man muEte darau denken, auch die fruher nicht 
beachteten kleineren Wachsvorkommen zu gewinnen. Naturlich 
nahm man wieder nur das, was am ergiebigsten und am leichtesten 
zu gewinnen war. 

In Prof. Hofrat BOfers!) "Bandbuch fUr Bergmanner" heiEt es: 
"Unter Raubbau versteht man cinen, auf augenblicklichen Gewinn 
gerichteten, nicht die Zukunft berucksichtigenden Ab bau, bei 
welch em man daher nur das Beste, was man eben erlangen kann, 
schnell wegnimmt, alles mindel' Gute abel' stehen HLf1t". 

leh wuEte keinen Bergbau zu nennen, auf welchen diese Defi
nition so merkwitrdig genau paf1t, wie auf den ehemaligen Gruben
betrieb in Borys}aw. Uud damit ist die eingangs dieses Kapitels 
erwahnte "in Borys}aw ubliehe Methode" wohl gekennzeichnet. 

Es ist daher selbstverstandlich, daE man sich auch bei Anlage 
einer Strecke von gar keinem anderen Gesichtspunkte leiten lieE, 
als dem Anfahren eines groEeren Wachsnestes. Diesem Neste ging 
man, oder besser wuhlte man solange nach, als es eben anhielt. 
War es vertaubt odor ausgeraubt, wurde del' Schacht weiter ge
teuft, bis man ein neues grof1el'es Wachsvol'kommen antl'af. 

Diesel' Raubbau war wohl teilweise durch die Qualitat des 
Aufsichtspel'sonals bedingt. Die Leitung des "Bergbaues" ruhte 
ausschlieElich in del' Hand des Aufsehers, welcher, bergmannisch 
vollkommen ungebildet, von del' Laune des Besitzers abhangig war. 
Del' del' Behol'de gegenttber bestellte Betriebsleiter wurde nie um 
seine Meinung befragt, abgesehen davon, daE er wohl selten eine 
solche hatte. 

In del' Zeit 1867 bis 1880 waren die Steiger del' Borys}awer 
Grubeninspektion die nominellen Betriebsleitel'. J edem von ihnen 
waren einige hundert ScMchte zur Beaufsichtigung zugeteilt. Diese 
beschrankte sich wohl vorwiegend auf die Empfangnahme des 
Entgeltes, den die Werksbesitzes hierfiir zu zahlen hatten. VOl' 
dem Jahre 1867 gab es uberhaupt nul' sehr wenige Beamte. Ais 
im Jahre 1886 das Revierbergamt in Drohobyez kreiert wurde, warf 
man die Frage auf, ob denn die sogenannten Betriebsleiter, welche 

") Taschenbuch h'tr Berg-manner von Prof. Hans Hofer, 1897. 
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ja die iiberfliissigsten Menschen beim Wachsbergbaue und uber
haupt nul' dazu da waren, bei vorkommenden Unglucksfallen die 
Verantwortung zu tragen, notwendig seien, oder ob es nicht besser 
wltre, dem Aufseher, welcher ja der tatsachliche Leiter der Grube 
war, auch die Verantwortung' allein zu iibertragen. Da aber die 
Betriebsleiter dadurch plotzlich brotlos geworden waren, blieb es 
beim alten. 

Bei diesel' Art des Betriebes gab es also keine eigentliche 
Trennung von Vorrichtung und Abbau, dennin den meisten Fallen 
war die Vorrichtung zugleich schon del' Abbau. Hatte man also 
ein Wachsvorkommen angeschlagen, so ging man zunachst mit del' 
Strecke so lange als moglich demselben nacho Zog sich die Ader 
in die Hohe, folgte man mit einem Ubersichbrechen (Kamin ge
nannt), ging es in die Tiefe, wurde ein kleines Gesenke (piwnica) 
abgeteuft und dann wieder VOl' odeI' riickwarts dem Wachse nach
gegangen. 

Sicherheits-, Schacht- odeI' Grenzpfeiler wurden dabei niemals 
respektiert. Die verlassenen Streck en wurden einfach sich selbst 
iiberlassen. 

War das Wachsvorkommen in der Gangmasse verbreiteter, so 
trieb man zur ersten Strecke allenfalls eine Parallele, versetzte die 
erstere mit taubem Gestein, wenn sie nicht schon fruber selbst ver
driickt war, odeI' lieE sie auch offen ste11en. Man findet in del' 
Gangmasse alter Baue manchmal altes Zimmerholz so dicht ein
geschlossen, daE man das umgebende Gestein von del' unverritzten 
Gangmasse nul' nach langer Ubung unterscheiden kann. 

Untersuchungsstrecken wurden nie getrieben, ebensowenig 
wie die Strecken kartiert wurden. Man hatte dafur gar kein Ver
standnis. 

Die Schachtzimmerung war ursprunglich ein Korbgeflecht, del' 
Schacht war rund, 50-60 cm Durchmesser. Del' Hauer steUte 
11/ 2-2 m lange, 5-6 cm starke Weidenstabe in Abstanden von 
20 cm nebeneinander und flocht dann genau so, wie man einen 
Schanzkorb herstellt, dazwischen Weidenruten hinein. Diesel' Aus
bau soU oft lange Zeit hindurch merkwurdig gut g'ehaIten haben. 
Einstiirze sind nur manchmal von oben her erfolgt, so daE del' 
Schacht nach oben zu knapp unter Tage trichtel'fOrmig erweitel' 
wurde. Erst als man anfing, in den Schotterschichten das Wasser 
zu verstauchen, muJ1te eine etwas bess ere Zimmerung Platz gl'eifen. 
Anfanglich Schwal'ten oder Bretter, spater Wandholz (d. i. in zwei 
Half ten geschnittenes Rundholz), wurden am Kopfe halbgeplattet 
eingebaut. Auch diese Schachte hatten nul' 60-80 cm im Licbt
maE. Erst in den letzten J ahren betrug del' Querschnitt 1'0 X 1'0 
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oder 1'0 X 1'2 m. Die Verwendung von Rundholz zu ganzer Schrot
zimmerung datiert erst wenige Jahre. 

Die Compo Comm. franc;. hat Versuche angestellt, fur diese 
klein en Schachte bei sehr druckhaftem Gebirge sechseckige Zim
merung ans starkem Kant- oder Rundholz einzubauen. Der Durch
messer des eingeschriebenen Kreises betrug dabei 1'2 m, Die 
Zimmerung bewahrte sich bei ruhigein Druck sehr gut, wnrde je
doch bei einseitigem Druck leicht aus den Zapfen geschoben und 
dadurch gefahrlich. 

Die Schachte waren anfangs so nahe als moglich beisammen 
(oft nul' 2-3 m) angesetztj nach dem Jahre 1886 dnrften sie nur 
mehr 10 m, seit dem Jahre 1899 nul' mehr 60 m voneinander an
gelegt werden. 

Die ersten Streck en, weIche getrieben wurden, waren 60 bis 
70 cm hoch und mit schwachem Rundholz notdurftig verzimmert. 
Erst nach und nach wurden die Querschnitte grol1er und wendete 
man in letzter Zeit fast uberall ein Lichtmal1 von 1'6 X 1'0 man. 
Die TurstOcke sind aus 20-30 crn starkem Rundholz mit ein
gezapften Grundsohlen, odeI' bei starkem Druck mit eingeschlagenen 
Rostspreizen, welche ein leichteres Auswechseln ermoglichen, ge
zimmert. Bei starkem Seitendruck kommt noch eine Kopfspreize 
dazu. 

DerVortrieb geschah in den letzten Jahren insbesondere dort, 
wo man im alten Manne arbeitete, zurneist mit einfachem Getriebe. 
Die Kappe wird angekeiIt und dann an Stelle del' Keile 11/2 bis 
2 m lange, 11/2/1 starke Bretter vorgetrieben. Eine eigentliche Ge
triebearbeit ist niehtnotwendig. 

Die TurstOcke werden 1/2-1 m we it auseinandergestellt. 
Del' FulIort ist gewohnlich nwht grol1er als del' Streckenquer

schnitt, zumeist sogar etwas kleiner, da bei I1tngerem Stehen die 
Zimmerung in die Sohle hinein gedruckt wird. 

Durch diesen so viele Jahre lang und so intensiv betriebenen 
Raubbau ohne Versatz mit Hinterlassung zahlreicher offener Sehachte 
und Streeken entstand allmtihlich eine Terrainbewegung in del' 
Riehtung geg'en das Ausraubungszentrum, das ist die "neue Welt", 
welehe heute noeh nieht vollig und endgultig zur Ruhe gekommen 
ist. Durch diese Terrainverschiebung entstand an vielen Stellen 
ein ungeheurer, seitIich wirkender Drnck, welcher wohl von dem 
eigentIichen Gebirgsdruck zu unterscheiden ist, welcher die Schachte 
manchmaI bis 360 0 und daruber spiralfOrmig verdrehte (Fig. 20), 
und dereri SohIe 10-15 mans dem Senkel brachte, ja dieselben 
oft stufenweise absetzte. Auf del' Grube del' Galizischen Kredit
bank kam dadurch der Schacht No. 1470 in einen derartigen Zu-
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stand, da11 ein Mann, der in denselben hineinstfuzte, unten noch 
lebend, b1011 mit einigen Hautabschiirfungen, ankam. Man kann 

A .B 

:0: 

Fig. 20. 

sich nur schwer einen Begriff 
machen, wie in einem solchen 
Schachte noch eine Forderung 
moglich war. Da11 beim Ein
fahren des Personals der Fah
rende einmal am Riicken, das 
andere Mal am Gesicht ge
schleift wurde, ist begreiflieh. 
Man mu11 dies mitgemaeht 
haben, um dafiir das riehtige 
Verstll,ndnis zu gewinnen. Da 
dureh diese Terrainbeweg'ung 
aueh die Oberflll,ehe mit allem 
was darauf stand, also aueh 
die Grenzmarkierungen, z. B. 
Zll,une u. dergl., wenn aueh 
fast unmerklieh, abel' unauf
hOrlieh mitwanderte, so konnte 
sehlie11lieh der Fall eintreten, 
da11 Parzellen in del' Mitte die
ses Bewegungszentrums einfaeh 
versehwanden. Kein Besitzer 
wollte auf Grund seiner noch 
sichtbaren Grenzmarkierung zu
riickriieken, und so erklart es 
sieh, daE trotz alIer Grenzstrei
tigkeiten keine einzige Grenze 
mehr mit del' Katastralkarte vom 
Jahre 1853 iibereinstimmte. 

DaE bei diesel' Terrain
bewegung insbesondere im Zen
trum manchmal ein Haus teil
weise versank, ein anderes ein
stiirzte, kann g-:wiE nicht ver
wundern. Die nebenstehende 
Abbildung (Fig. 21) zeigt ein 
solehes im Einsturz begriffenes, 

abel' trotzdem noeh teilweise bewohntes Gebaude. 
Es gab tatsachlieh bei den alten, kleinen Schaehten keinen 

einzigen, der nieht mehr odeI' weniger verdreht, verbroehen odeI' 
aus dem Senkel gewesen ware. 
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Man kann annehmen, da~ jeder solche Schacht mindestens 
durch l/S del' Zeit seines Bestandes in Reparatur war, trotzdem 
eine gebrochene Zimmerung immer erst dann ausgewechselt wurde, 
wenn der Kiibel nicht mehr hindurch ging. 

Bei dieser Art des Abbaubetriebes "war die Hauerleistung be
greiflicherweise sehr gering, da ja del' Hauer von del' Forderung 
abhangig war und schon wegen des beschrankten Raumes keinen 
Vorrat an "Lep"anhaufen konnte, abgesehen davon, daB dies wegen 
del' Gasansammlungen nicht statthaft war. 

Fig. 21. 

Bei einem 180 m tiefen Sehaehte betrug die Fo1'derung in 
aehtstiindige1' Sehicht wohl kallm meh1' als 40 Kiibel, d. h. zirka 
1'2 mil Haufwerk. Wenn derStreckenque1'sehnitt nul' 2 qm betrug, 
so konnte del' Mann hOehstens 40 em auffahren, wahrend e1' im 
gleichen Gesteine bequem das Doppelte und Dreifaehe hatte leisten 
konnen. Die Hauerarbeit allein kostete bei gleichem Durehsehnitts
verdienst von 2 Kronen 40 Heller des Hauers und von 1'6 Kronen 
des Sehleppers pro 100 kg Fordergut zirka 30-40 Heller. 

Besser stellte sieh die Leistung bei del' von del' Camp. Comm. 
fran<j. eingefiibrten elektrisehen KiibelfOrderung, wo del' Mann be
deutend mehr leisten konnte. Die Hauer- und Schlepperkosten 
sank en auf 8-10 Heller pro 100 kg Haufwerk. 
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Die Arbeit selbst wurde in den eigentlichen Gangen nul' 
mittelst Keilhaue und Hereintreibearbeit ausgefuhrt. Dort, wo 
taube, harte Schiefertone durchbrochen werden muEten, wurde 
ein kurzer Treibkeil verwendet. 

, Beim Streckenbetriebe wurde aus den angefithrten Grunden 
nul' selten Akkordarbeit gegeben. Del' Hauer erhieIt haufig 'eine 
Wachspramie, welche seinen Lohn urn 10-15 % erhi:ihte. Schacht
teufen dagegen wurde fast immer im Akkord bezahlt. Das 
Metergeld hierfiir war sehr wechselnd. Andere Akkordarbeiten 
waren schon wegen des gegenseitigen Mil1trauens zwischen Arbeiter 
und Unternebmer nicht allzuhaufig. 

Man hatte fruher in den meisten Gruben auch Sprengarbeit 
angewendet, Da jedoch durch dieselbe viele Ungliicksfalle und 
Gasexplosionen verursacht worden sind, so hat die Bergbehorde 
den Sprengbetrieb im Jahre 1897 uberhaupt untersagt, Erst 1899 
wurde die bedingungsweise Verwendung von Sicherheitssprengstoffen 
wieder als zulassig' erklart. 

Beim isolierten Schachtbetrieb mit HandfOrderung betrug die 
Jahresleistung eines solchen zirka 160 m tiefen Schachtes im 
gunstigsten FaIle 3-5 Wagg'ons Schmelzwachs, wahrend in friiherer 
Zeit bei einer Teufe von 50-100 m das fiinffache Ertragnis keine 
Seltenheit war. Es solI einzelne Schachte gegeben haben (Gartel 
am unteren Potok), welche zeitweise eine Waggonladung pro Woche 
gefordert haben sollen, Andererseits gab es abel' auch zahlreiche 
Schachte, welche fast g'al' kein Wachs forderten und wegen Un
rentabilitat bald eingestellt werden muEten. 

Man kann die ganze zum Abbau gebrachte Flache, innerhalb 
welcher die 10-12000 Schachte angelegt waren, mit zirka 
400000 qm annehmen, welche durchschnittlich bis 130 m ab
gebaut wurden. Es entfallen daher auf je 4 qm ein Schacht. Die 
geforderte Masse betrug zirka 152 Millionen Kubikmeter odeI' rund 
1200 Millionen Meterzentner. Gewonnen wurden hieraus 21/2 Mil
lionen Meterzentner Wachs und ungefahr 125 Millionen Meterzentner 
Lep, d. h. es sind von del' gesamten Masse hochsten 10 % gefOrdert 
worden. Es ist natiirlich nicht mebr festzustcIlen, wieviel von dem 
Riickgebliebenen taubes Gestein ist und wieviel Gangmasse und 
reines Erdwachs: zweifellos ist von den beiden letzteren ein be
deutender Prozentsatz zuruckgeblieben, del' infolge des Raubbaues 
auf immer verI oren ist. 

b) Horizontbetrieb. 

Del' Horizontbetrieb soIl sich VOl' allem von dem soeben be
schriebenen Raubbau insbesondere dadurch unterscheiden, daE er 
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die Forderung del' gesamten haltigen Masse bewerkstelligt, mog
lichst mit Versatz arbeitet, sowie die Schachtanlage als auch die 
notigen Hauptausrichtungsstrecken in das weniger druckhafte Neben
gestein der eigentlichen Wachsgange verlegt, eine prazise Durch
fiihrung del' notwendigen Ventilation ermoglicht, daher mit mog
lichst geringen Verlusten an Menschenleben und .Abbaumasse 
arbeitet. 

Er setzt daher nicht bloi1 maschinelle Forderungseinricbtungen, 
sondern VOl' all em eine genaue Kenntnis del' geologischen und berg
baulichen Verhaltnisse voraus. 

Scbon VOl' Jabren wmden sowobl auf der Grube del' Galizischen 
Kreditbank als auf Wolanka groi1ere Schachtanlagen betriebeu, 
fiber welcbe, da sie laugst nicbt mebr existieren, bei del' Be
scbreibung del' einzelnen Bergbaue bericbtet werden wird und 
welche wobl den angedeuteten Gruudbedingungen nicht vollkommen 
entsprochen haben dii.rften. 

In Boryslaw wurde die erste groi1ere Sehachtaulage mit mo
derner Eim'ichtnug' auf del' sogenannten "Debra" von del' Compo 
Comm. frang. im Jahre 1890 in Betrieb gesetzt und anfangs ein 
ziemlich regularer Firstenbau getrieben. Bald jedoch wmden von 
del' unteren 185 m tiefen Fol'dersoble Gesenke geteuft, welche niehts 
anderes als kleine isolierte Schachte darstellten, so dai1 sich del' 
ganze .Abbau in nichts mehr von dem alten Raubbausystem unter
schied. 

Eine Beschreibung del' Schachtanlage selbst wil'd bei del' Be
schreibung del' einzelnen Bergbaue gegeben (S. 200). 

Diese sogenannte "Gl'nppe I" baut in erste1' Linie einen 8 bis 
12 m machtigen Hauptgang ab, del' nach 24h streicht, gegen Osten 
mit zirka 65 0 einffillt und innerhalb des Grubengebietes von meh
re1'en zu ihm nahezu senkrecht streichenden, naeh Sii.den fallenden, 
0'6-1'0 m mfichtigen Gangen durchkreuzt wird. 

Diesel' Hauptgang wu1'de zunachst vom Forderscbachte aus mit 
2 St1'ecken angefabren, worauf dann im Liegenden die Haupt
ausrichtung durch 2 parallele Lfingsscblage erfolgte. Die Schacbte 
sp,lbst sind in einem Terrain angelegt, welcbes au11e1'balb del' 
groi1eren Te1'rainbewegung steht, und halten ziemlich gut. 

Weniger gut hielten die Hauptausricbtungsstrecken, da sie, teil
weise innerhalb del' Gangsausfiillung getrieben, mit sehr g1'oi1em 
Druck Zl1 kampfen hatten. 

Del' .Abbau wmde in verschiedener Weise eingeleitet, je nach
dem die Grundstl'ecke im Liegenden odeI' im Gange selbst getrieben 
war. 1m letzteren }<'alle wurde zuel'st querbaumai1ig del' Gang in 
del' HorizonthOhe abgebaut und dann mittelst Ubersichbrechen 
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(Roll en) urn eine Etag'e von 2 m hoher gegangen, in gleicher Weise 
die haltige Gangmasse gewonnen, und so weiter gearbeitet, bis man 
auf "alten Mann" traf. War die Grundstrecke im Liegenden, so 
mu~te del' Aufbruch im Tauben bis zur Erreichung des Ganges 
erfolgen, del' weitere Vorgang war dann del' gleiche. , 

Die streichende Ausrichtung geht gewohnlich nicht mehr als 
10 m nach jeder Seite, da die RoUen 20 m entfernt voneinander 
angelegt werden. Gewohnlich ist del' Wachsgehalt am Liegenden 
und am Hangenden am gro~ten, das dazwischen liegende Mittel
trum ist haufig taub. 

Wenn die Wachshaltigkeit andauert, werden im Abbau auf 
machtigen Gangen neben del' ersten Strecke eine Parallele, daneben 
eine zweite etc. angelegt und die fruheren versetzt, so lange als 
eben das Fordergut abbauwiirdig erscheint. Das taube Mitteltrum 
mu~ dann mittelst Querschlag durchfahren werden, bis man das 
Hangendwachs erreicht, das dann gewohnlich mit nul' einer Strei
chenden abgebaut wird. 

1st diese erste Etage abgebaut, so wird, wie bereits bemerkt, 
die RoUe 2'5-3 m e1'hoht und in diesel' zweiten Etage ebenso vor
gegangen wie friiher. Auf diese Art hat man die Rollen bis 30 m 
hoch g·ebracht. Ein vollkommenes Versetzen del' unteren Etage ist 
gar nicht notwendig, da die verlassenen Strecken in kurzer Zeit 
so verdruckt sind, da~ ein Dn1'chbrechen nach unten nicht zu 
fiirchten ist. 

Del' Abban in den machtigerell Gangen bringt hOchstens 35 
bis 40 % del' gesamten Gangmasse zur Forderung, weil das taube 
Gestein direkt zum Versatz verwendet wird. Mi~lich ist dabei 
zuweilen die vVetterfiihrung. So lange zwei benachbarte Rollen 
durchschlagig sind, so ist dieselbe ganz gut. Haufig ist das 
sber nicht del' Fall und dann mu~ mit Handventilatoren nach
geholfen werden. 

Nachdem diese Etage von 185 m bis zum aIten Manne hinauf 
sbgebaut war und man den Schacht aus verschiedenell Griinden 
nicht sofort tiefer teufen und zur Anlag'e einer neuen Etage schreiten 
wolIte, so ging man mit Gesenken nach ab"Tarts, wiederholte den 
Abbau wie oben, hatte abel' dabei eine tenere HaspelfOrderung 
und eine noch schwierigere Ventilation wie beim Rollenbau, 
sowie die Mannschaftsfahrung mittelst Kttbel und Seil odeI' an 
saigern Fahrten. Es war einfach del' Einzelnschachtbetrieb auf 
flinen tieferen Grubenhorizont yerlegt, wodurch noch gefahrlichere 
Verhaltnisse geschaffen wurden, als dies mit dem Einbau direkt 
vom Tage aus del' Fall war. Infolgedessen wurde diese Art 
Arbeit sehr teuer und brachte den gesamten, sogenannten 
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Horizontbau derart in Verruf, dal1 man ihn als fur Bo
ryslaw einfach nicht anwendbar bezeichnete. 

Diesem Gesenkabbau bafteten ja aucb aIle anderen Mangel 
des isolierten Betriebes an, obne seine wenigen Vorteile zu be
sitzen. Nicbtausniitzung del' Hauerarbeit, Kosten del' Kammer fiir 
die Haspeleinrichtung etc. trugen dazu bei, die Arbeit immer un
rationeller zu gestalten. 

Die Leistung diesel' Grube betrug im Durchschnitt der letzten 
Jahre rund 6400 Waggons (a 10000 kg) Haufwerk und zirka 60 
bis 70 Waggons gcschmolzenes Erdwachs pro Jahr. 

Die Hiiuerleistung ist bei diesel' Abbaumethode begreiflicher
weise verscnieden, sie ist in den Rollen 2-3 mal so grol1 wie in 
den Gesenken. In den letzten betragt sie oft nur 0'3-0'5 mS pro 
achtstundiger Schicht, da die Kiibelforderung unter diesen Um
standen nicht me hI' zu Ieisten im stande ist. 

Dementsprechend sind auch die Kosten verschieden. Wiihrend 
in den Rollen die Hiiuer- und Schlepperarbeit bis zur Rolle, in 
welcher das Hauwerk abgestiirzt wird, mit 6-10 Kronen per Curr,
Meter bezahlt wird, kostet sie in den Gesenken (inkl. Haspeln) 
16-20 Kronen, d. h, 100 kg Fordergut kosten 15 Heller in den 
Rollen und 40 Heller in den Gesenken an direktem Arbeitslohn. 

Del' Hauerverdienst betragt dabei 2'4-3'0 Kronen, del' del' 
Schlepper 1'8-2'20 Kronen pro Schicht. 

Es ist aus diesen Ziffern zu ersehen, dal1 die Gesenkarbeit 
l1icht nul' ungleich kostspieliger ist, sOl1dern dal1 sie auch deshalb 
zum Raubbau fiihrt, weil man bei del' teuerel1 Forderung nur das 
allerbeste wegnimmt und das weniger Wertvolle, das beim RoIlen
betrieb ein noch ganz gutes Ertragnis geben wiirde, steben 
lassen mu11. 

Die Gesenke waren 20-30 m tief, haufig mit senkl'echten 
Fahrten versehen. 

Del' Abbau del' minder machtigen, zumeist steil stehenden 
Gange geschieht in ahnlichel' Weise, nul' mul1 del' Aufbruch und 
ein Teil des Streckenaufschlusses im tauben Gestein geschehen, 
wobei del' gewohnlich bessere Wachsgehalt die vermehrten Al'beits
kosten wieder herein bringt. 

Ein wesentliches Moment beziiglich del' Kosten und del' Leistung 
des Abbaues bildet del' Gebil'gsdl'uck. 

N ach De u t s c h 1) ist del'selbe nicht ausschliel1lich del' Schwere 
del' Gesteinsmassen zuzuschreiben, sondern aIle Druckerscheinul1gen 
seien auf Mitwirkuug del' Spal1nung del' Gase zuri:ickzufiihrel1. 

1) Osterr. Zeitschrift fUr Berg- und Hiittenwesen vom Jahre 1891, No.3. 
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Icb mocbte mich diesel' Anschauung nicht vollinbaltlich an· 
scblieEen. In dem in den letzten Jahren im Abbau befindlicben, 
mehr odeI' weniger bereits durcbwiiblten Terrain kann von einer 
Gasspannung keine Rede mehr sein, wabrend die Druckerschei· 
nungen die gleicben geblieben sind wie friiber: 1m zerkliifteten 
Gestein, insbesondere in der Ausftillungsmasse del' groEen Gange, 
herrscht ein groEerer Druck, als im tauben Gestein. Wenn zwischen 
zwei Gesteinsmassen, welcbe unter dem Druck der iiberlastenden 
Gebirgsscbichten bei einem Einfallwinkel, der kleiner als 90° ist, 
stehen, eine weiche, plastiscbe Schicbt eingelagert ist, so muE die
selbe beim Eroffnen mittelst einer Strecke dul'ch den Gebirgsdruck 
ausgepreEt werden, wabrend das kliiftige, bangende Gestein seinen 
Halt verliel't und nacbsinken muE, daher einen noch groEeren 
Druck so lange ausiiben mnE, bis es wieder Unterstiitzung findet. 
Wir seben diese Erscbeinung bei den "Matkas" und "Blasern", wo 
man nach dem Auspressen des Wacbses die Spalte, aus del' das· 
selbe kam, baufig gar nicht me hI' beobachten konnte, da sie voll· 
kommen geschlossen war: das kann man doch nicht auf eine Ex
pansion del' Gase zuritckfiihren. 

Die Druckerscheinungen nehmen in dem MaEe ab, als die 
Strecken Ofter repariert, d. h. neu durchgezimmert wurden. Das 
laEt sich aber ebenso dadurch erklaren, daE sich das Gebirge nach 
Wegnahme des Wachses fester, kompakter zusammengesetzt hat, 
als anfangs. 

Das Vordringen von Gesteinsmassen aus del' Ortsbrust ist meines 
Wissens nur in del' Gangmasse selbst vorgekommen, wo es sich urn 
kleiukliiftiges, manchmal geradezu pulverformiges Material handelt. 
Beim Freiwerden durch die Strecke, also bei einseitiger Druck
entlastung, mul1 del' ritckwarts wejter wirkende Gebirgsdruck das 
unzusammenhangende Material so lange nach vorwarts schieben, 
bis die iiberlagernden Massen einen Halt gefunden baben, gegen 
den sie sich anlagern konnen. 1st dagegen die Gangmasse nicht 
durchaus kleinbritchig, sondern enthalt feste Gesteinspartien, wie 
dies ja an vielen Stellen del' Fall ist, so wird ein Vorschieben del' 
Gangmasse nicht stattfinden konnen. 

Es kommt zuweilen VOl', daE die Ortsbrust vorgedriickt wird, 
so dal1 nach tagelanger Wegftillal'beit die Strecke kiirzer ist als . 
friiher. Um dies zu bewerkstelligen, miiEte ein Gasdruck unter 
einer Spannung von sehr vielen Atmospharen existieren, und bei 
einem weichen Material, das sich so leicht aus del' ganzen Gesteins
masse herauspressen laEt, miiEte dieser gewaltige Gasdruck gewiE 
Wege finden, urn als Blaher aufzutreten. Ich habe nie heobachten 
konnen , daE bei sol chen Ortern eine groEel'e Schwierigkeit 
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durch vermehrtes Austreten von Gasen als sonst eingetreten 
ist. Direkte Versuche in dieser Richtung haben stets einen nega
tiven Erfolg gehabt. Ein 2 m tiefes Bohrloch, abgedichtet und 
durch ein Rohr mit einem Wassermanometer versehen, hat stets 
nul' unbedeutende, kaum mel1bare Druckdifferenzen ergeben, Fig. 22. 
Es soIl nicht bestritten werden, dal1 del' Gasdruck in einzelnen 
Fallen, vielleicht in gro~e
reI' Tiefe, einigen EinfluJ1 
auf die Haltbarkeit del' 

Streck en besitzen kann, aber l::~~~~~~~~~F~ 
die Hauptrolle wird stets der ,~ 
Gebirgsdruck des zerkliifte
ten, bruchigen Gesteins aus
uben. Wenn eine betonierte 
Strecke nach und nach mit 

Fig. 22. 

ihrer ganzen Betonmasse in' die Sohle hineingedruckt wird, wie 
dies in der Grube der Compo Comm. fran<;. geschah, so ist es 
wohl schwer, dies einem von oben nach unten wirkenden Gas
drucke zuzuschreiben. 

Wie gewaltig sich del' Druck insbesondere anfangs beim Auf
fahren del' Grundstrecken auJ1ert, sieht man, wenn man beobach
tet, wie 30-40 cm starke TurstOcke von frischgefliJlter Weil1-
buche in 2-3 Tagell verdreht und dmch diese Drehung ge
brochen wurden, oder daJ1 eine in der Gangmasse angelegte 
Hauptforderstrecke innerhalb zweier Jahre uber zwanzigmal durch
gezimmert werden mul1te. Bemerkenswert ist auch, daJ1 die Bruchig
keit der Strecken dann zunimmt, wenn sie im frischen Wetter
strom liegen und das Gestein austrocknen konnen, so daJ1 es 
Spriinge bekommt und bruchig wird. 

Ebenso macht sich starkerer Druck bemerkbar, wenn groJ1ere 
Wachsadern in del' Nahe sind: die Ursache habe ich bereits 
erklart. 

Haufig macht sich auch ein Blahen der Sohle bemerkbar. Die 
Ursache ist wohl auch kaum auf einen Gasdruck zmiickzufiihren, 
sondern beruht einfach auf del' Wasseraufnahme und" Ausdehnung 
des sehr hygroskopischen Schiefertons (Letten), wie dies auch in 
anderen Gruben del' Fall ist. 

Diese Druckverhaltnisse erscheinen beim isolierten Schacht
betriebe in erhohtem MaJ1e als Betriebshindernis, da ja Forderung, 
Ventilation etc. auf eine Strecke, auf einen Einbau beschrankt sind 
und da bei del' gel'ingsten Reparatur sofort del' Abbau oder del' 
Ortsbetrieb eingestellt werden muJ1te. 

Es wurde schon bePlerkt (Seite 89), daJ1 es auch eine zweite 
111 u c k, Erdwachsbel'gbau. 7 
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Ursache des groBen und insbesondere seitlichen Druckes, welcher 
die Schachte um ihre eigene Achse verdrehte, gab, das ist die 
Terrainbewegung, welche jedoch bei den zukiinftigen ,tieferen 
Bauen im unverritzten Gebirge nicht mehr in Frage kommt. 

Fiir den gesamten Abbau von Interesse ist die Statistik del' 
Verungliickungen, welche in den beiden nachfolgenden Tabellen 
ausgewiesen erscheinen. 

Die Tabellen beginnen erst mit dem Jahre 1878, da friiher 
keinerlei statistische Aufzeichnungen gefiihrt wurden. Vor dieser 
Zeit, insbesondere um die ~1itte del' sechziger Jahre, waren Un
gliicksfalle, vielfach durch Gasexplosionen und Erstickungen in 
irrespirablen Gasen herbeigefiihrt, ungemein haufig; fast kein Tag 
verging ohne einen odeI' mehrere groBere UngIiicksfaIle. 

Man erkennt aus den Tabellen, daB die groBte Zahl aller Vel'· 
ungIiickungen durch das Anftreten von Grubengasen veranlaBt 
wurde, un d daB diese Verllnglitckungen zumeist tOdliche waren, 
insbesondere wenn Einatmen von Schwefelwassm;stoff die Ursache 
war. Schwere Verletzungen durch Einatmen von gewohnlichem 
Grubengas erscheinen deshalb so wenig, weil, wenn del' betroffene 
Arbeiter noch Iehend zu Tage gebracht werden konnte, sich seiten 
andauernde Foigen aus diesel' Ursache einstellten, daher diese so
genannten Vergasungen, wenn sie auch noch so haufig, fast taglich 
stattgefunden haben, nicht zur Anzeige gelangten und in del' Statistik 
verzeichnet wurden. 

17 % aller schweren und 48 % aIler todlichen UnfiHIe waren 
durch Grubengase veraniaBt, 15 % aller schweren, 20 % aller tod
lichen Unfalle aIle in durch Gasexplosionen bedingt. 

Windakiewicz 1) fiihrt an, daB das Jahr 1873 allein 23 Tote 
und 22 Kriippel infoige Gasexplosion und Erstickung durch Gruben
gase hatte: Wieviele mogen da in den friiheren J ahren auf diese 
Weise verungIiickt sein? 

Bemerkenswert ist auch die groBe Zahl del' SeHbriiche und 
die Zahl del' in Schachte gestiil'zten Menschen. 

Kein Wunder, wenn man die alten Stricke und die vielfach 
gefiickten, verrosteten Drahtseile des "isolierten Schachtbetriebes" 
und die leichtsinnige Gebarung um die schlecht verwahrten Tag
kranze del' Schachte gesehen hat. Wie mag dies anfangs erst ge
wesen sein, wo die Seile aus Weidenruten gefiochten und die 
Schachte iiberhaupt nicht vel;wahrt waren. 

Was den Prozentsatz del' Verungliickungen gegeniiber dem 
gesamten Arbeiterstande anbelangt, so lassen sich dariiber schwer 

1) Berg- und Hiittenmannisches Jahrbuch, ~XIII. Bd., 1875. 
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richtigc Ziffern aufstellen. Da es nicht mehr zu konstatieren ist, 
wieviel Arbeiter in del' Grube und wieviel abel' Tage als Haspler etc. 
besch11ftigt waren. Aul1erdem waren die Leute nicht stabil, wan
derten von Schacht zu Schacht, wurden daber in den Ausweisen 
wahl baufig doppelt gezabIt, so dal1 del' wirklicbe Arbeiterstand 
gewil1 geringer war, als er in den statistischen Tabellen an
gege ben ist. 

1m Jabre 1865 beziffert Jicinsky ebenso wie Windakiewicz 
im J ahl'e 1874 die durcbschnittliche jabrliche Anzabl tOdlich Ver
ungliickter mit 9 pro 1000 Arbeiter. 

Man kann annehmen, dal1 im ganzen seit 1886 pro 1000 Ar
beiter 3 tOdlicbe und 5 schwere Verungliickungen stattfanden, von 
dencn fast die Halfte del' ersteren auf Gase zuruckzufUhren sind. 

Beziebt man diese Verungllickungsdaten blol1 auf die eig'ent
lichen Grubenarbeiter, so ergibt sich, dal1 beilaufig von je 1000 
Arbeitern pro Jahr 8 Mann getOtet und 12 Mann schwer verletzt 
wurden. 

Dal1 bei solchen Ziffern eine griindliche Reform des Abbaues 
und des ganzen Betriebes geradezu Ptlicht del' Regierung war, be
darf wohl kaum einer weiteren Beleuchtung. 

Dank del' energiscben DurcbfUbrung und Handbabung del' 
neuen Polizeivorschriften vom 16. September 1897 fUr den Erd
wachsbergbau ist die Verungliickungsziffer bei diesem Bergbaue, 
del' noch VOl' wenigen Jahren zu dem gefabrlichsten Bergbauc 
Osterreichs zahlte, enorm gesunken, jedenfalls del' beste Beweis fUr 
die Bedeutung und Notwendigkeit diesel' Bergpolizeivorscbriften. 

Es ist nul' zu wunschen, dal1 diese Vorschriften auch von den 
Gruben bis ins kleinste Detail hinein mit gutem Willen befolgt 
werden, urn weitere Ungliicksfalle, welche bei einer eminenten 
Schlagwettergrube niemals ausbleiben, so viel als moglich cinzu
scbranken. 

2. Fordel'ung. 

lndem wir an del' schon besprochenen Unterscbeidung des iso
lierten Schacbtbetriebes und des Horizontbaues festhaIten, ergeben 
sich bier mebrere Unterabteilungen und zwar: 

a) Schachtforderung. 

Die Forderung geschah, so lange del' Duckelbau existierte, 
immer mittelst Kubel und Haspel und wurde fast ausschliel1lich 
yon Menschenkraft betrieben. 

7* 
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Die erste Haspeleinrichtung bestand darin, dal1 zwei gegabelte 
Baumstamme neben dem Schachte in die Erde gerammt wurden, 
und dal1 dariiber ein rnnder Holzstamm gelegt, del' an einem Ende 
noeh die krumme Wurzel besal1, die als Haspelhorn diente. Das 
Forderseil war aus Weidenruten gefioehten, del' holzerne Kiibel mit 
einem aus Ruten gefiochtenen Biigel versehen. Zahlreiehe ·"Seil
briiche" brachten viele Ungliicksfalle mit sieh. 1m Laufe del' Zeit 
stellte man eine zweite "Masehine" neben del' ersten auf, welehe 

Fig. 23. 

einen einfaehen Strick, del' dem fahreU'den als Sieherheitsseil diente, 
aufwiekelte. 

Erst im Jahre 1865 fing man an, etwas bessere, meistens 
leiehte, tragbare Haspel (Warztat genannt), Fig. 23, zu bauen 
und einen ledernen Sieherheitsgurt, seit 1868 abel' Drahtseile zu 
verwenden. 

In letzter Zeit gab man del' Haspelwelle 35-40 em Dm und 
maehte die eisernen Haspelhorner bis zu einem Meter lang, so dal1 
eventuell 8 Mann gleiehzeitig angreifen konnten. Zuletzt wurden 
aussehliefSlich eiserne Kiibel und Seile verwendet und auf zwei 
"Spitzen" gefordert. Den Abzieher nannte man merkwiirdiger
weise "Masehinist". 
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Der SchachtveI'scbll1E wurde spater durch eine Bretterverscha
lung des Haspelgestelles mit zwei verschlieEbaI'en Tiiren hergestellt 
(Fig. 24), welche aber nur selten geschlossen wurden. Die Leistung 
der KlibelfOrdernng bei einem Inhalt von 0'03 mS, einer Nettolast 
von 70 kg nnd einer FoI'deI'geschwindigkeit von 0 '4 m pro Sekunde 

Fig. 24. 

kann man durcbscbnittlich bei 10 stiindiger Arbeitszeit folgendeI'
maEen annehmen: 

Anzahl Geleistete Fiirder-
Schacht- Anzahl Fiirder- kosten 

Teufe volle gewicht Arbei- Kilogra=-Meter pro 100kg 

in Meter Rubel in kg ter am Fiirdergut 
Haspel in Summa I pro Mann Heller 

50-80 100 7000 4 728000 184000 6 
80-100 80 5600 6 448000 74000 

100-140 60 4200 7 252000 34000 
140-180 40 2800 8 112000 14000 28 

Man siebt, wie mit der wachsenden Teufe die Leistnng eines 
Mannes gesnnken ist. Die Forderkosten betrugen fUr 100 kg Hauf
werk bei der Tiefe von 180 m schon 28 Heller. Nimmt man den 
Wachsgehalt del' gef5rderten Masse mit 11 / 2 % an, so ergibt sicb, 
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daB bei 100 kg Scbmelzwachs die Forderkostcn allein 19 Kronen 
betragen baben miissen. Die Leute an der Kurbel erbielten einen 
Bruttolobn von 80-120 Heller pro 12 stundige Schicht. 

Die Compo Comm. fran<;. sucbte dies em Ubel dadurch abzu
helfen, daB sie bei den isolierten Schachten elektrische Kubel
forderung mittelst kleiner 3pferdiger Motoren einfuhrte. 

Diese Haspel, Fig. 25a u. b, bewabrten sich sehr gut, setzten 
aber einen gut erhaltenen Forderschacht voraus. Der Motor lauft 

mit 1200 Touren und 

Fig. 25a. 

ubersetzt mit einer aus
wechselbaren Zahnrad
ubersetzung, so daB 
die Geschwindigkeit, je 
nach dem Zustande des 
Schachtes, leicht gean
dert werden kann. Die 
Fordergeschwindigkeit 
war gewohnlicb 0'9 m. 
Ein ReibungsscbluB lOst 
die Verbindung zwi
schen Motor und Seil
trommel beim Steck en
bleiben des Kubels. Bei 
einer Betriebsspannung 
von 330 Volt nimmt ein 
solcber Haspel wahrend 
del' Forderung 5 bis 
6 Amp. auf. Schaltung 
und Umsteuerung sind 
zum Schutze gegen 
G asexplosionen mit 
magnetischen Funken-

Fig. 25 h. fangern verseben. Die 
Handhabung der gan

zen Einrichtung ist derart einfach, daB ein vollkommen ungeschul
ter, nur halbwegs intelligenter Arbeiter binnen wenigen Minuten 
die Bedienung derselben erlernt hat. 

Die Resultate und Kosten dieser Forderung sind folgende: 
Der verwendete Kubel hat einen Inhalt von 0'1 m3 und faBt ca. 
130 kg Haufwerk bei einer Bruttolast von 165 kg. Die gro!1te 
Leistung, welche mit einem solchen Haspel erzielt wurde, betrug 
aus einem 180 m tiefen Schachte 550000 kg pro Monat, das sind 
rund 100 Mill. Kilogramm-Meter. Die durchsclmittliche Leistung 
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dagegen kann man nur mit 300000 kg pro Monat odeI' mit 5000 kg 
pro Sehieht annehmen. 

Die gesamten Forderkosten belaufen sieh hierbei auf 7'6 Heller 
pro 100 kg Fordergut, also auf den vierten Teil del' Handforderung. 
In den Sehaehten mu£ten an den Weehselstellen der beiden Kiibel 
Ausweitungen bis 1'2 X 1'5 m hergestellt werden. 

Die dritte motorisehe Kraft, welehe zur Forderung verwendet 
wird, ist. wie sonst iiblieh del' D a ill p f. Gegenwartig existieren 
zwei gut eingeriehtete Forderanlagen mit Dampfbetrieb und zwar 
bei del' Aktiengesellsehaft Boryslaw eine altere schon 1890 und 
eine bei del' galiz. Kreditbank im Jahre 1898 erbaute, deren For
dersehaehte ca. 260 m bezw. 220 m tief sind. Die Resultate diesel' 
Forderung unterscheiden sieh in nichts von denen anderer gut 
eingeriehteter Forderanlagen, ebensowenig wie die auf Gruppe II 
del' A.-G. Boryslaw neuerbaute Anlage mit elektriseher Forderung. 
Die Kosten del' Schaehtforderung diirften sich auf ungefiihr 2 Heller 
pro 100 kg ~'ordergut belaufen. 

b) Streckenforderung. 

Beim isolierten Sehachtbetriebe wurden bei kurzen Streekell 
bis ca. 20 odeI' 25 m del' Kiibel direekt VOl' Ort gefiillt und vom 
Sehlepper miihsam ZUlli Sehaehte gesehleift. Bei etwas gro£erer 
Entfernung wendete man Sehlepptroge in Sehlittellform, ca. 60 em 
lang, 40 em breit und 16 em hoeh, also mit einem ~'assungsraum 
von ca. 0'04 m3 an. Karrenforderung wurde wegell del' sehmalen, 
oft verdriiekten Streeken nul' ausllahmsweise angewendet. Man 
reehnete bei diesel' Art Forderung auf 2 Hauer, 3 Sehlepper im 
festen Gebirge und auf 1 Hauer, 2 Sehlepper in milder Gangmasse. 
Die Hiiuerleistung yerhalt sieh daher zu del' des Sehleppers im 
Durehsehnitt wie 3: 5. Bei Handsehaehtforderung erhielt ein Sehlepp8r 
120-140 Heller bei 10 stiindiger Schicht. 

Bei den gro£en Gruben mit Horizontbetrieb ist yon den RoUen, 
bezw. Gesenken weg HuntefOrderung eingeriehtet. Da del' Sehiefer
ton beim NaBwerden immer etwas quillt und dann weich wird, so 
hat die Erhaltung del' Forderbahn stets mit einigen Hindernissell 
zu kampfen. Man nimmt daher lieber kleine Hunte, mit einem 
Fassungsraum von 0'3 mS, welehe beim Ausspringen raseh wieder 
eingehoben werden konnen. Das Ladegewicht betragt ca. 400 kg. 

Ein Wagensto£er leistet hier ca. 80 kgmeter pro Stunde. Del' 
Durehsehnittsverdienst eines Fordermannes ist bis 3 Kronen pro 
8 stiindige Schieht. 
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Es el'geben sieh folgende Fol'del'kosten bei den versehiedenen 
Betl'iebsmethoden fUr eine Teufe von 180 m, das ist die Gl'enze 
des Handbetriebes und zwar: 

I In der 
Bezogen auf 180 m Im Schacht I Strecke Zusa=en 

Teufe 
Bemerkung 

pro 100 kg Fordergut in Heller 

Bei Handforderung. 28·0 3·0 31·0 } isolierter 
Bei elektrischer Kubel- Schacht-

forderung. 7"6 2"4 10·0 betrieb. 
Bei Dampf- und Scha-

lenforderung . 2·0 9·0 11·0 Horizontbau. 
I 

Das heil1t die elektrisehe Tonnenforderung halt mit del' Dampf
SehalenfOrden~ng gleiehen Sehritt, wobei jedoeh zu beriieksiehtigen 
ist, dal1 die StreekenfOrderung beim Horizontalbetriebe gegeniibel' 
del' Stl'eckenfOrderung in den Einzelscbachten eine bedeutend 
gl'ol1el'e Lange zu bewaltigen hat. 

c) Manllschaftsfahrung. 

Die Mannscbaftsfahl'ung beim isoliel'ten Schachtbetriebe steht 
im natiirlichen Zusammenhang mit del' ganzen Entwickelung des 
Bergbaues und ist eines del' traurigsten Kapitel desselben . 

.A.nfangs wurde auf gel'inge Teufe von 4-5 m eine selbst
verfertigte Leiter beniitzt, spateI' del' Mann an einem Strick aus 
gedrehten Weidenruten, dalm an einem, noch spateI' an zwei ge
wohnlichen Hanfstricken eingehangt, wobei dann del' eine als 
Kiibelseil, del' andere dagegen, dem Arbeiter urn den Leib ge
bunden, als Sicherheitsvorriehtung diente. Erst 1864 wurden 
Drahtseile und lederne Sicherheitsgiirtel eingefUhrt, bei welcher 
Einrichtung es bis zum Schlul1 des Duckelbaues verblieb. Del' 
Sieherheitsgurt besteht aus mehreren Riemen, in welcbe del' Maun 
eingesehnallt wird, so dal1 er aus denselben nicht herausfallen 
kann, so lange del' Gurt im guten Zustande ist, was jedoch selten 
del' Fall war (Fig. 26). 

Eine langs des Schachtes herabhangende Signalselmur konnte 
zur Verstandigung mit den Haspelleuten verwendet werden. Dabei 
waren die Sehiichte oft bis auf 50 und 60 em zusammengedriiekt, 
zerbroehene Zimmerung, an welchel' man sieh vorbeizwangen 
mul1te, versperrte oft den Weg; die SchaehtstOl1e stan·ten voll 
Schmutz und 01, aul1erdem waren im Sehaehte stets sehleehte 
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Wetter vorhanden. Man begreift, daE das Einfahren auf dies en 
Schachten recht unangenehm war. Wie viele Menschen dabei ver
ungliickt sind, WEt sich nicht mehr konstatieren, da die Statistik 
ja nur bis 1878 zurilckreicht. Del' miElichste Umstand war der, 
daIS immer nul' ein Mann ausfahren konnte, wenn bei einem Wasser
odeI' Schwefelwasserstoff-Einbruch, bei einer Gasexplosion etc. ein 
rasches Verlassen del' Grube notwendig war. Viele Leute hatten 
zweifellos gerettet werden konnen, wenn z. B. Fahl'ten vorhanden 
gewesen waren. Welche Kampfe mogen sich da in dem engen 

Fig. 26. 

Raume eines Fiillol'tes in del' Todesnot abgespielt haben, wenn e3 sich 
um Minuten handelte, innel'halb welcher noch Rettung moglich war. 

Um solche fiirchterIiche Ereignisse in Zukunft unmoglich zu 
machen, bestimmt § 54 del' neuen Bergpolizeivorschriften, daE die 
Fahrung in den Schachten nUL" mit Beniitzung von Fahrten oder 
Schalen stattfinclen · clarf, eine Verordnung, die sonst langst fiir aIle 
anderen Bergbaue besteht. 

d) Forderung tiber Tage. 

Es gibt fast k ein Kapitel des Boryslawel' Bergbaues, das nicht 
eine besondere Eigenal't, gewohnlich weit hinter clem kulturellen 
Fortschritte des gesamten Bergbaues zuriickgehend, aufweist. 
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Dadurch, dal1 die Scbachte so nahe aneinander situiert waren 
und fast jeder ein anderes Niveau des Tagkranzes besal1, war eine 
Tagesforderung mittelst Schienen und Forderwagen, ja zumeist auch 
die Karrenforderung geradezu ausgeschlossen. Es hat sich daher 
eine Transportmethode herausgebildet, welche meines Wissens b,eute 
nul' noch in China in ahnlicher Weise angewendet wird. 

Das Fordergut wurde in offenen Sacken, welche an einem 
Zipfel mit del' Hand tiber die Achsel hin gehalten wurdel'!., auf 
dem Rtieken getragen. Mit del' Zeit hat sich hierans eine separate 
Kategorie von Arbeitern unter dem Namen "Lep- odeI' Steine
trager" entwiekelt. 

Die Leistung diesel' Arbeit ist grol1er als die Schubkarren
forderung bei unebenem Terrain. Auf eine Entfernung von 100 m 
tragt ein Mann 60-70 kg nnd Jegt diesen Weg ca. 12mal in del' 
Stun de zurtick, so dal1 er pro 10sttindiger Schicht ca. 8000 kg 
transportiert und hierbei einen Weg von 24 km (hin und zurtick) 
zurticklegt. Del' Nutzeffekt betragt daher ca. 660 kg pro Tag und 
Kilometer. 

Del' Verdienst betragt 2-2'2 Kronen pro 10sttilldige Schicht. 

In frtiherer Zeit hat man mit Vorliebe den Schacht odeI' die 
Schaehtkaue des Nachbars wahrend del' Nachtzeit als Haldenplatz 
bentitzt; als das nieht mehr anging', mul1ten einzelne Platze ge
mietet werden, um darauf die tanben Berge abznsttirzen, da das 
eigene Terrain dazu viel zu klein war. Die Besitzer diesel' Halden
platze liel1en sich dafiir ungeheure Betrage bezahlen. Del' Trans
port gesebah dann vom Schacht bis zur nachsten Stral1e durch die 
Steinetrager, von da mit Wagen und Pferden bis zur Halde. Wir 
sehen heute noeh an manchen Stellen ganze Berge, welche auf 
diese Weise aufgehauft wurden. 

Erst 1884 wurde zwischen del' sogenannten alten und neuen 
Welt del' erste Schienenweg als offentlicbe Transportunternehmung 
nnter dem Namen "Schachtverbindungsbahn" eroffnet, welche del' 
geschildertcn Kalamitat einigermal1en abhelfen konnte. 

Diese Bahnunternehmung ging dann spateI' in Besitz del' galizi
schen Kreditbank und del' Gesellschaft Liebermann-Wagmann-Garten
berg tiber, welch letztere 1895 ihren Anteil (50%) an die Compo 
Comm. fran<;. verkaufte. 

Es ist selbstverstandlich, dal1 die heutigen modernen Schacht
anlagen aueh moderne obertagige Fordernng eingerichtet haben, 
welche sich in nichts von anderen derartigen Einrichtungen unter
scheidet, daher eine besondere Beschreibung derselben tiberfltissig 
erscheint. 
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3. Ventilation. 

1m Kapitel III dieses Buches sind die Gasverhaltnisse der 
Gruben in Boryslaw eingehend beschrieben; es ist daraus ersicht
lich, da~ man es mit eminenten Schlagwettergruben zu tun hat, 
bei welchen die Obsorge fur eine gute Ventilation als Hauptbedin
gung des Betriebes gelten solI. Wie iiberall, so wurde auch in 
dieser Hinsicht viel gesiindigt. 

Zu Beginn des Bergbaues gab es iiberhaupt keine Ventilation, 
ebensowenig wie eine Beleuchtung. Erst 1863 wurden durch Berg
direktor Jan usz k e die ersten Sicherbeitslampen eingefiibrt. Da
mit wurde aucb eine kii.nstliche Ventilation notwendig, um die 
Lampen brennend zu erhalten. Bis zu dieser Zeit bat man blo~ 
im Finstern, also ohne Licbt gearbeitet. 

Es ist geradezu selbstverstandlicb, da~ die erste Ventilations
einrichtlmg so primitiv als moglich war. Man stellte beim Schacbte 
einen alten Schmiedeblasebalg auf, steckte daran 11/ 2"-Blechrohren, 
welche bis zum Arbeiter geleitet wnrden. Die Lampe wurde 
direkt VOl' die Rohrmiindung gehangt. Ob dem Arbeiter selbst 
genugend Luft zugefiihrt wurde oder nicbt, darum kiimmerte sich 
bis z. J. 1886 kein Mensch. Bei dieser Ventilation war es zu
weilen recht schwierig, eine Lampe brennend bis zur Miindung 
des Wetterrohres zu bringen, da ja Scbacht und Strecke nicht ven
tiliert wurden. Man half sicb damit, daJ1 man die brennende 
Lampe in einen Stiefel steckte, diesen oben zuband, rascb in den 
Schacht einlieJ1 und zu den frischen Wet tern VOl' Ort brachte. Die 
Lampe war so eingericbtet, daJ1 man von auJ1en 01 nacbgieJ1en 
konnte, sie blieb dann so lange im Schacht, als del' Docbt vor
hielt; ein gesprungenes Glas war kein Grund zum Auswecbseln del' 
Lampe. Ungezahlte Explosionen waren wohl die Folgen davon. 
Die ersten wirklicben Ventilatoren (mlynki genannt) waren vier
eckige Holzkisten, in denen einige hOlzerne Flitgel durcb eine 
Kurbel so rasch als moglich gedrebt wurden. Spater wurde dieser 
Handventilator durch Anwendung eines Riemenvorgeleges und 
anderer FIiigel etwas verbessert, welche Konstruktion sich bis in 
die jiingste Zeit erbalten hat. DaJ1 man mit diesem Ventilator, 
del' 12-35 m~ am Blasehals pro Minute leistete, die fiir den 
Atmungsbedarf del' Bergleute notwendige Luftmenge nicht VOl' Ort 
bringen konnte, liegt auf der Hand. Desbalb schreiben die 
neuesten bergbehordlicben Vorscbriften VOl', daJ1 die Ventilatoren 
jeder Grube eine ununterbrochene und maschinell betriebene 
sein muJ1. 

Wenn ein solcher Handventilator von 70-80 cm Dill auch 12 
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bis 35 mS am Blasehals leistete, so brachte er trotzdem bei del' 
geringen Pressung, bei del' schlechten, oft gebrochenen Rohrleitung 
und bei dem langen Weg nur minimale, oft kaum merkbare 
Mengen frischer Luft vor Ort. Noch im Jahre 1897 konnte kon
statiert werden, daE in einer Grube die Luftzufuhr pro Mann und 
Minute nul' 0'18 mS betrug. Haufig wurde ein solcher Handventi
lator fur zwei Schachte verwendet und del' Wetterstrom schon am 
Blasehals geteiltj ein solcher Teilstrom wurde in del' Grube dann 
vieUeicht nochmals auf zwei Orte verteilt, wozu viele Kniestucke 
eingeschaItet werden muEten. DaE da schlieElich ttberhaupt keine 
Wetter VOl' Ort kamen, ist leicht einzusehen. 

Fur die Bewetterung des Schachtes blieb immer einzig und 
allein die Kubelforderung ubrig, welche wenigstens eine geringe 
Wetter bewegung veranlaEte. 

Mit del' Zeit wurden die Wetterlutten immer starker, zuletzt 
mit 6-8" ([J genommen. Sie waren aus verzinktem Eisenblech und 
wurden an alten Forderseilen angebunden in den Schacht ein
gehangt. Um sie auch als Sprachrohr verwenden zu konnen, er
hielten sie manchmal einen seitlichen Ansatz mit daruber befind
lichem Schieber (Fig. 27), odeI' es wurde oben ein Knie abgehoben 
und direkt in das Rohr hineingesprochen. 

Diese Kniee oben und unten, sowie in den Strecken, ver
groEerten den Widerstand derart, daE sie stets einen Verlust von 

Venalaf..or 

Fig. 27. Fig. 28. 

je 15 % verursachten. Man steUte daher die Handventilatoren 
unmittelbar iiber dem Schacht auf, um wenigstens ein Knie zu er
sparen. 

Diese Handventilatoren wurden von 1-2 Arbeiterinncn an
getrieben, welchc einen Lohn von 80-100 HeUer erhielten. 

Etwas bessel' wurde die Wetterzufuhr, als man auf einigen 
wenigen Gruben groEere Ventilatoren mit Lokomobilbetrieb auf
steUte. Es wurden gewohnlich Schielesche Zentrifugalventilatoren 
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von 1'5 m IJJ, welche ca. 300 m 3 pro Min. am Blasehals leisteten, 
verwendet. Da man aber oft bis 20 Schachte einem solchen Ven
tilator zur Bewetterung zuwies, also den Wetterstrom durch eigen
artige Rohransatze (Blasehals) (Fig. 28) in viele kleine Strange teilte 
und die Wetterlutten etc. beim alten liel1, so war del' Schlul1effekt 
in der Grube del' gleiche wie frlther. Allerdings konnte man im 
Bedarfsfalle (wie z. B. bei kommissionelfen Befahrungen zur Wetter
messung) den Wettel'stroni durch teilweises Verstopfen einiger 
Rohl'en am Blasehals an einem Orte verstarken, was bei del' Hand
ventilation nicht leicht gelang. 

Die Compo Comm.- fl'an<;. hat auch elektnsch betriebene 2pf. 
Zentrifugalventilatoren vel'wendet (Fig. 29), die bei 1200 Um-

Fig. 29. 

dl'ehungen und bei einer Pl'essung von 33 mm Wassel'saule ca. 
120 m3 Luft pro Min. am Blasehalse lieferten. Die sonstige Ein
l'ichtung blieb abel' ungeandert. 

Eine bergbehOrdliche Verfiigung ol'dnete an, dal1 je zwei 
Schachte durchschlagig sein miissen. Dies war abel' so sehr gegen 
die ganze Natur des isoliel'ten Raubbaues, daJ1 die Verol'dnung nicht 
allzu haufig eingehalten wurde. Es ist infolg'edessen die natiir
liche Ventilation nul' ausnahmsweise zul' Geltung gekommen. 
Eine Anderung in diesen traurigen Ventilationsverhaltnissen, 
welche Ansammlungell von 3-4% Gasgehalt del' Wetter und 
darltber vorkommen liei1en, konnte erst durch den Horizontbau 
mit Firstenbetrieb eintreten. Die neuen Gruben sind mit kl'iiftigen 
saugenden Ventilatoren ausgerltstet, welche das fitl' den Arbeiter 
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vorgeschriebene Mindestmal1 von 2 mS pro Mann und Minute wohl 
zu leisten vermogen, wenn die Wetterfiihrung in der Grube richtig 
durchgefubrt wird. 

Zur Beleuchtung in del' Grube wird ausschliel1lich die Museler
lampe verwendet. Bekanntlicb erlischt dieselbe in einem 5-6 % -

Gasgemisch in einem rubenden odeI' wenig bewegten Wetterstrom, 
ohne vorher glubend zu werden. Diesem Umstande haben wohl 
sebr viele Grubenarbeiter ibr Leben zu verdanken. 

Es solI an diesel' Stelle ausdrucklicb wiederholt werden, dal1 
schwere Kohlenwasserstoffe bei bedeutend niedriger Temperatur 
zunden als leichte. 

Man mul1 also bei Gasansammlungen an der Sohle noch vor
sichtiger sein, als bei solchen in del' First. Man hat bis VOl' kur
zem die Einfiibrung del' W olffschen Benzinlampe als viel zu ge
fahrlich hingestellt, trotzdem man anderseits die Explosionsgefahr
lichkeit del' Gase zu negieren trachtete. 

In neuerer Zeit werden die Benzinlampen sowohl als die 
Pielerlampen yom Aufsichtspersonale anstandslos zur Wettel'indi
kation vel'wendet. 

Die obertagige Beleuchtung in den Schachtkauen wurde fruher 
durch alte Sichel'heitslampen besorgt, die Beleuchtung del' aur.,eren 
Schacht- und Haldenplatze unterblieb ganzlicb. 

Erst 1898 wurde teilweise elektl'ische Beleucbtung eingefiibl't, 
welche beute ausschliel1lich verwendet wird. Petl'oleumlampen 
konnten, abgesehen von ihl'er Gefahrlichkeit, schon desbalb nicht 
vel'wendet werden, weil sie regelmaf!,ig gestoblen wurden. 

4. Wasserhaltung. 

Die gesamte Ablagerung in Boryslaw wird von einer mebrere 
Meter starken Scbotterschicht uberdeckt, welche fast uberall wasser
fiihrend ist; sie ist dies abel' nur in so geringem Mal1e, dal1 man 
mit den einfacbsten technischen Hilfsmitteln im stande ist, die 
ganze Schotterpartie zu entwassern, odeI' abel' beim Durchteufen 
derselben das Wasser zuriickzudrangen u. z. das letztere urn so 
leichter, als del' Schotter immer auf einer wasserundurchlassigen 
diluvialen Lettenschicht aufliegt. 

In tieferen Partien kommen Wassersacke wohl zuweilen auch 
im unverritzten Gestein vor, doch sind diese so selten und fiibren 
nur so geringe Wasserquantitaten, dar., man sagen kann, die ganzen 
miocanen Ablagerungen sind nabezu trocken. 
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Es konnten daher die Wasserverhaltnisse der Boryslawer 
Gruben sehr giinstig sein, wenn Boryslaw eben nicht Borylsaw 
ware. Wie in allen Zweigen des Bergbaues, so ist auch bier die 
geringste Vorsicht versaumt worden. Der Raubbau, der iiberall 
getrieben wurde, lieG ja eine rationelle Wasserlosung iiberhaupt 
nicht zu, und wenn ja einmal ein Schachtbesitzer eine Pumpe in 
Verwendnng hatte, so lieG er ganz sichel' dem Nachbar das ge
hobene Wasser in dessen Schachte zuriicklaufen. 

Erst spater hat man angefangen, die Schachte, soweit sie in 
derSchotterschicht geteuft waren, zu verstauchen, d. h. hinter del' 
eigentlichen Schachtzimmerung mit verwittertem und gut durch
geknetetem Schieferton auszustampfen. DaG diese einfache Methode 
geniigte, um den Schacht trocken zu erhalten, beweist allein, mit 
welch gering en Wassermengen man zu tun hat. 

Da man abel' die vielen Schachte, ob verstaucht odeI' nicht 
verstaucht, bei ihrer Auflassung nicht wasserdicht verschiittete, so 
blieben immer hohle Raume offen, welche sich mit del' Zeit mit 
Wasser fiillten, wobei auGerdem die Verzimmerung uud mit ihr 
der WasserabschluG durchbrach. Auf diese Weise stellte sich 
langsam eine Verbindung zwischen dem Schotterwasser und den 
verschiedenen Grubenraumen her, welche schon in den 70er Jahren 
eine ernste Gefahr fiir den Bergbau geworden war. Da man 
auf.\erdem in allen moglichen Horizonten alte Strecken offen lieG, 
ist es nicht zu wundern, daG bei del' iiblichen Nachlassigkeit zahl
reiche Wasserkatastrophen einteaten, welche dazu fithrten, daG 
ganze Terrainteile, wie z. B. auf del' N euen WeIt zwischen del' 
Biirgergrube, del' galizischen Kreditbank, del' Gruppe I der Aktien
gesellschaft Boryslaw und der Poststra/1e, den Betrieb einstellen 
mu/1ten, weil dieselben bis zur Abbauteufe total verwassert waren. 

1m Jahre 1878 wurde deshalb eine Kommission eingesetzt, 
welche diese Kalamitat· beheben sollte. Diese Kommission faGte 
zwar 8l111ge Beschliisse, dritckte jedoch in del' Hauptsache ihr Be
dauern aus, da/1 sie die Sache selbst nicht mehr beheben konne; 
das einzige wirksame Mittel, d. i. das radikale Auspumpen und 
wasserdichte Verstiirzen (Verwaschen) del' alten Schachte, wurde 
wohl nur deshalb, weil in jener Zeit praktisch nicht leicht durch
fithrbar, nicht vorgeschlagen. In praxi blieb alles beim aIten 
Schlendrian, trotz del' 1879 gebildeten Wassergenossenschaft, welche 
natiirlich nie zur Wirksamkeit gelangte. Erst nachdem groGere 
Gesellschaften mehrere solcher kleiner Betriebe an sich brachten, 
vYUI'den einzelne separate Wasserschachte in den wasserfithrenden 
Schotter abgeteuft, aus welchen die Schotterwasser gepumpt wnrden; 
es wurde fitr ordentliche Abzugskanale gesorgt und die iibrigen 

Muck, Erdwachsbergbau. 8 
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Schlichte verstaucht, odeI' die Oberwlisser in geeigneten Wasser
klisten abgefangen und gleichfalls kontinuierlich gepumpt, so daE 
dort, wo man sich in wenig verritztem Terrain befand, die Wasser
lOsung keinerlei Schwierigkeit mehr bot. 

Ferner wurden bei solchen groEeren Gesellschaften alte, etwa 
vorgefundene Schlichte verwaschen, urn auch diese Gefahr zu be
seitigen. Leider abel' gab es viele solcher Schfichte, von deren 
Existenz man nichts wuEte, welche man auch gar nicht aufsuchen 
konnte, da sie oft 20 m und mehr von alter Halde iiberlagert 
waren. 

Es ist trotzdem in vielen Flillen (wenn auch nicht immer) ge
lungen, die Gruben vollkommen trocken zu erhalten. Traf man 
beim Ab bau doch auf aIte Strecken, odeI' alte offene Schlichte, so 
blieb eben nichts ubrig, als eine Pumpe einzulassen und zu sumpfen. 
Es genugte fast immer eine 11/ 2-2" gewohnliche Saugpumpe mit 
Handbetrieb, um den Schacht zu entwlissern. 

DermiElichste Umstand hierbei war, daE diese eingeschlossenen 
Wlisser zumeist schwefelwasserstoffhaltig waren und den Bergmann 
unversehens schwer g'efahrdeten, um so mehr, als man die An
zeichen del' Annliherung von einem solchen Schacht, d. h. Nlissen 
an del' First, weiEer Absatz von Schwefel an dies en Stellen, ge
wohnlich so lange unbeachtet lieE, bis die Katastrophe, welche 
regelmlimg ein odeI' mehrere Menschenleben vernichtete, hereinbrach. 

Zahlreiche Ungliicksflille del' letzten Jahre sind darauf zuruck
zufUhren. 

1ch will nochmals betonen, daE das Vorbohren dem Arbeiter 
gegen diese Gefahr keinen Schutz bot, da er ja nicht entfliehen 
konnte. Anders im Horizontbaue, wo er bei den ersten Spur en 
von Wasser im Bohrloch wirklich entfliehen kann, worauf dann die 
Arbeit mit Atmungsapparaten fortzusetzen keine Gefahr bietet. 

Anderseits hatte ich oft Gelegenheit zu beobachten, daE gut 
verwaschene Schlichte stets absolut gas- und wasserfrei angefahren 
wurden. 

Wie gesagt, bietet also die Wasser16sung fiir neu anzulegende 
Gruben, insbesondere fUr jene, welche ihr Abbaufeld unter die 
Zone del' alten Abbaue verlegen, bei entsprechender Vorsicht nicht 
die geringste nennenswerte Schwierigkeit, trotzdem jene Kommission 
sie als "eine die Existenz del' Gruben bedrohende Gefahr" be
zeichnete, welche Ansicht iibrigens bei den seinerzeitigen Verhlilt
nissen nicht unberechtigt war. 

Trotz alledem wurde die Wasserfrage noch einmal akut, u. z. 
in einem Terrain, wo hauptslichlich kleine Gruben bestanden, d. i. 
zwischen del' Concordia- und Biirgergrube ete. Die Uneinigkeit 
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del' Besitzer brachte es mit sich, daE jeder darauf wartete, bis del' 
Nachbar eine Maschine aufstellen und pumpen wurde; da infolge
dessen niemand die Wasserhebung versuchte, ist das Terrain der
art ersoffen, daE del' Wasserspiegel im Jahre 1895 bis auf 94 m 
unter Tag stieg, so daE die Abbaububnen successive von 150 m 
auf 90 m geboben werden mu11ten, wodurcb del' darunter liegende 
Horizont verI oren ging. Da die benacbbarten Gruben del' galizi
scben Kreditbank viel tiefer abbauten, so entstand fur dieselben 
eine wirkliche Gefabr, welche das k. k. Revierbergamt im Jabre 
1895 durch Berufung einer Sacbverstandigenkommission, die ent
sprechende VorschHtge auszuarbeiten hatte, zu beheben suchte. 
Die Kommission "tagte" drei Jahre lang, machte aucb wirklicb 
ganz gute Vorseblage, da abel' niemand das notige Geld zur Durell
flthrung derselben hergab, so blieb eben wieder alles beim alten 
und die galizische Kreditbank konnte eben seben, wie sie sich 
allein helfen konnte. Ein in jungster Zeit auf diesel' Grube er
folgter Wassereinbruch ist auf die geschilderten Verbaltnisse zuruck
zufiihren. DaE diesel' Wassereinbruch fUr die Belegschaft ohne 
Gefahr verlief, ist del' Ausdehnung des Horizontbaues und den, 
den Bel'gpolizeivorschriften entsprecbenden Fahreinricbtungen zu 
verdanken. 

Eine andere Ursache des Ersaufens einiger Gruben ist noch 
viel unglaublicher. Die Schacht5ffnungen waren mancbmal so sinn
reich ang'elegt, daE bei starkem Regen und geringem Anschwellen 
eines Bachleins das Tagwassel' dil'ekt in die Schacbte hineinfiieEen 
konnte. So sind z. B. auf del' Grube des M. Braunstein am Potok 
im Jahre 1883 drei Mann auf diese Weise im Scbacbte ertrunken. 
Da diese Grube nie mebr entwassert wurde, ersoffen aucb die 
N achbarscbacbte in kurzer Zeit. 

Sickerte in den Schachten nul' wenig Wasser zu, geniigte wobl 
auch die Kiibelforderungi war del' Wasserzufl.uE starker, muEte die 
Pumpe dadurch untersti.itzt werden. 

Man kann bei einem 100 m tiefen Schacht beim Wasserziehen 
auf zwei Spitz en in 24 Stunden sebr bequem 200-250 Aufzuge 
machen, bei einem Kubelinhalt von 0'03 daher 6000-7000 Liter 
Wasser heben. Das ergiebt pro Minute 4-5 Liter, wobei abel' 
per Schicbt wenigstens 6 Mann, in Summa also 12 Mann notwendig 
waren, welche mindestens 12 Kronen kosteten. 

Bei starkerem andauernden Zufl.uE liel1 man Saugpumpen ein, 
welche 12-20 Liter pro Minute leisteten. Del' Antrieb diesel' 
Pump en geschah entweder von Hand mit 4-6 Mann odeI' abel' 
mittelst Maschine. Die erste Mascbine, welche zum Wasserheben 
verwendet wurde, war ein Pferdegopel, del' auf del' Biirgergrube 

8* 
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Htngere Zeit funktionierte, bis er dann spateI' durch Lokomobil
betrieb, welcher in del' l<'olge am gebrauchlicbsten wurde, Er
satz fand. 

Als man sicb bis zu letzterem emporgescbwungen hatte, ver
l1iugnete sicb auch bier die technische Unerfabrenheit der Boryslawer 
"Bergleute" nicht. Die angewendeten Transmissionen und Dber
setzul1gen, urn von einer Maschine aus mehrere Pump en zu be
treiben, sind ebenso merkwurdig konstruiert wie alle anderel1 Ein
ricbtungen. 

Als Transmissionsgestange wurden horizontal gehel1de, 16 cm 

Fig. 30. 

starke Kantholzer mit stark en eisernen Laschen verschraubt und 
oft uber 100 m lang kreuz und quer tiber- und untereinal1cler ge
ftihrt; die Pumpen selbst wurden durch einen Balancier angetrieben, 
welcher clurch einen Winkel, wie man sie bei den alten Glocken
ziigen angewendet hat, bewegt wurde. In gleicher Weise werden 
recht- odeI' andel's winklige Abzweigungen bewerkstelligt (Fig. 30). 
Als Fiibrungen werden gewolmlich alte Stricke verwendet. 

Die Abbildung zeigt eine solche Einrichtung del' Mayer Felix
Grube von Potok aus dem Jahre 1897. Es bedarf keiner beson
deren ErkHtrung, welche tote l\fassen hierbei zu bewegen waren, 
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welche Reibungsverluste insbesondere bei den Winkeln entstan
den etc., so da.B kaum 15 % del' Arbeitsleistung an del' Kurbel
scheibe del' Maschine zum Wasserheben verwendet wurden. 

Da.B bei den neuen Schacbtanlagen wieder ordentliche Pumpen 
eingebaut sind, ist selbstverstandlicb, und wird dort naber be
schrieben werden; es sei nur erwahnt, da.B die Compo Comm. fran't. 
auf ibrem Scbacht Gruppe I seinerzeit 8zollige Druckpumpen ein
baute, welche mit einer 50 HP Kondensationsmaschine batten sollen 
betrieben werden. Es stellte sich doch binnen kurzem hemus, da.B 
durch das intensive Pump en del' Wasserzuflu.B derart nachlie.B, da.B 
fiir diese Pumpen nicht mehr das notige Wasser zuflo.B, so da.B 
man spa tel' eine gewohnliche 2" Saugpumpe an die Ventilations
mascbine anhangte, welche vollkommen ausreichte, wenn sie nul' 
einige Stlmden des Tages in Betl'ieb war. 

Nachdem eine gut durcbgefiibrte Verstauchung del' Schotter
wasser eigentlich del' wichtigste Teil del' gesamten WasserIi:isung 
darstellt, diirfte es am Platze sein, die Art und Weise, wie sie hier 
durchgefiihrt wird, kurz zu beschreiben. Es wird zunachst del' 
Schacht, dessen spateres Lichtma.B z. B. 1'0 X1'2 m betragen solI, 
mit dem Querscbnitt von 2'2 X 2'4 m in den anstehenden festen 
Scbieferton geteuft. 

Da an man chen· Stell en, wie z. B. bei del' galizischen Kredit
bank, die Schotterschicht schon mehr als 50 m tief gesunken und 
mit Aufscbiittungsmaterial iiberdeckt ist, betragt diese Teufe an 
manchen Stellen auch 60-70 m. 

I<~ig. 31 gibt ein typiscbes Bild, wie diese Senkung VOl' sich 
gegangen ist. Die Schichte Lo.B und Dammerde lag urspriinglich 

gal. Oredifbank 
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Fig. 31. 

an del' Oberflache und ist mit dem Schotter langsam stiickweise 
abgesunken. 

Wenn also beim Schachtteufen del' feste Schieferton bezw. die 
undurchlassige Lettenschichtel'reicht ist, wird an del' Sohle ein 
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Geviere mit langen Schwanzen an den Jochern eingesenkelt und 
gegen die St5Ee zu gut verkeilt. Dieses Geviere hat schon den 
wirklichen kiinftigen Schachtquerschnitt. Auf dasselbe wird nun 
die eigentliche Schrottzimmerung successive aufgesetzt und hinter 
derselben bis zum Gestein, nachdem auch die provisorische Bolzen
zimmerung herausgenommen wurde, ein gut durchgetretener ver
witterter plastischer Schieferton moglichst gleichmaEig eingestampft 
und die Arbeit bis zu Tage auf diese Weise fortgefiihrt. 

Wenn die Arbeit sorgfaltig ausgefiihrt wurde, hielt sie mehrere 
Jahre lang, ohne einer Reparatur zu bediirfen, die Scbotterwasser 
vollkommen zuriick. War mit del' Zeit eine solche Reparatur 
dennoch notwendig, so wurde in del' Schachtzimmerung an del' 
schadhaften, Stelle, aus welcher Wasser topfte, ein ca. 10 cm-Loch 
ausgestemmt und wurden durch dasselbe kleine cylindrische Ton
stiicke aus dem gleichen Material wie die Verstaucbung, jedocb gut 
lufttrocken (Walkes genunnt) hinein geschlagen, worauf man dann 
das Loch mit Lehm verscbmierte. 

Dort, wo man mascbinelle Kraft zur Verfiigung bat, zog man 
mancbmal VOl', statt derVerstauchung einen wusserdichten Kasten, 

/ 
Fig. 32. 

Fig. 32 K, aus 2" Boblen ein
zubauen, in welchen dann die 
Pumpe eingelassen wurde, 
welche das zusitzende Wasser 
kontinuierlicb bob. 

Ein Ubelstand dabei war 
del', daE man beim Einfahren 
sehr leicht an den durcb den 
Kasten gebildeten Absatz ban
gen blieb und aucb del' For
derkiibel denselben leicht be
schadigte. 

In vielen Fallen ist diese 
Wasserhaltung zweckmaEiger, 

weil einerstits das Scbotterwasser nicht bloE zuriickgedrangt, 
sondern entfernt nnd dadurch das Terrain entwassert wird, und 
weil anderseits eine Kontrolle tiber die jeweiligen Wasserverhalt
nisse moglicb ist. 

Wenn man das Kapitel iiber die Wasserverhaltnisse del' Gruben 
iiberblickt, so siebt man, daE dieselben eigentlich nicht ungiinstig 
sind und nul' durch den Raubbau, insbesondere dadurcb, daE die 
alten Schachte offen gelassen wurden, eine Wassergefahr herauf
beschworen wurde. 

Diese Gefahr kann in aIle Zukunft wieder gebannt werden, 
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wenn diese alten Schachte so viel als tunlich wieder aufgesucht 
und sorgfi:iltig verwaschen werden. 

Unter Verwaschen eines Schachtes versteht man das Ausfiillen 
desselben mit den AbfiiIlen del' Lepwascherei (Seite 130), welche 
eine schlammige Masse, die sich nach kurzer Zest zu einer voIl
kommen dichten, wasserundurchlassigen Masse zusammensetzt, er
zeugt, wodurch ein vollkommen zuverlassiger WasserabschluI1 er
zielt wird. 

5. Arbeiterverhaltnisse. 

Das allertraurigstE;l Kapitel in del' Geschichte dieses an trau
rigen Episoden so i.tberreichen Bergbaues ist das der fri.theren 
Arbeiterverhaltnisse. Diese iiberaus traurigen Zustande endlich 
aus der WeIt geschafft zu haben, ist allein ein Verdienst, das 
man nur dann zu wi.trdigen versteht, wenn man das Elend gesehen 
hat, das sich kaum im Rahmen eines Buches wie dieses be
schreiben laI1t. Es ware die Feder eines Emil Zola notwendig, 
um ein getreues Bild dieses sozialen Elends zu entwerfen. 

Zu Beginn des anfiinglichen Erdolbergbaues waren wohl die 
einheimischen Bauel'll die erst en Arbeiter, welche dann nach 
und nach durch die Bewohner der umliegenden Ortschaften ver
starkt wurden. Als anfangs del' sechziger Jahre Hunderte von 
Schachten in Betrieb kamen, begann ein Arbeiterzuzug aus ganz 
Galizien und wohl auch daritber hinaus, Ieider abel' zumeist von 
Elementen, welche anderswo unter geordneten Verhaltnissen keine 
Arbeit fanden. Merkwltrdigerweise wurde bis VOl' 8-10 Jahren 
nie jemand urn eine Legitimation gefragt, trotzdem der Zwang des 
Arbeitsbuches in Osterreich schon seit Jahrzehnten besteht. 

1m Jahre 1864 waren in Boryslaw ca. 5-6000 Arbeiter ver
sammelt, von denen niemand wuI1te, woher sie gekommen. N ach
dem keine Schichtenbitcher odeI' sonstige Registrierung gefithrt 
wurde, wuI1te man nul' selten die Namen del' Arbeiter, welche 
momentan bei einem Schachte beschaftigt waren. 

Dies war dadurch bedingt, daI1 die Leute taglich angeworben 
und bezahIt wurden. Darin liegt auch del' Grund, warum in 
Boryslaw nie ein stabileI' Arbeiterstand erzogen wurde und daI1 
bis zu dem Jahre 1898 bezw. 1900, in welchem durch die neuen 
Polizeivorschriften dieses System endgitltig abgeschafft wurde, all
gemein geordnete Verhaltnisse ganz unmoglich waren. 

Man muI1 sich fragen, warum gerade hier die taglichen Aus
zahlungen, welche auf den Arbeiter geradezu demoralisierend 
wirkten, stattfanden, da dies bei keiner Industrie sonst ublich ist. 
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Die Ursache liegt zunachst darin, dalS bei den vielen kleinen 
armseligen Unternehmungen eine Administration iiberhaupt nicht 
gefiihrt wurde, daB es daher notwendig war, den Mann sofort zu 
bezahlen. Der Schachtbesitzer hatte dabei auch den Vorteil, 
keinerlei Haftpfiicht zu iibernehmen. In zweiter Linie war es das 
berechtigte Milltrauen des Arbeiters gegen den Schachtbesitzer; die 
Furcht, entweder iiberhaupt kein Geld .zu erhalten, oder darauf so 
lange warten zu miissen, bis der "Bergbauunternehmer" sich irgend
woher soviel Geld verschafft haben wiirde, um eine mehrtl:tgige 
Zahlung auf einmal leisten zu kBnnen. Dieses MilStrauen ging so 
weit, dalS in manchen Fallen der Arbeiter den teilweisen Schicht
lohn in Form eines Handgeldes im voraus erhalten mulSte. . Selbst
redend kam da auch der Fall vor, daB hierauf der Arbeiter ver
schwand, urn sich mBglichst rasch wo anders "ankaufen" zu lassen. 
War er nun in einem der vielen hundert Schachte eingefahren, so 
war es fast unmoglich, ihn wiederzufinden; wurde er aber doch ent
deckt, so war eine gewaltige Tracht Priigel das mindeste, was er 
erhalten konnte. 

Aus dem System del' t1tglichen Auszahlung resultierte auch das 
der tiiglichen Anwerbung. 

Um ein Bild iiber diese fiirchterlichen Verhiiltnisse zu gewinnen, 
mulS man zuvor den Stand der Aufseher, hier Kassierer geheilSen, 
welchem ein groEer Teil der Schuld an diesem sozialen Elend 
zufiillt, niiher beleuchten. 

Bis zum Jahre 1886 konnte jeder beliebige Mann Schacht
aufseher werden. Erst nach Beginn der Amtstiitigkeit des k. k. Revier
bergamtes mulSte sich der Aufseher einer amtlichen, leider sehr 
oberfliichlichen Priifung unterziehen, auf Grund deren ihm ein 
"Befahigungszertifikat" ausgestellt wurde. 

Diesel' Kassierer war bei den kleinen Gruben aIles: er war der 
eigentliche Betriebsleiter, warb Leute an, zahlte sie aus etc. etc. 

Fast jeder dieser Kassierer hielt eine Schenke verbunden mit 
einer "konzessionierten" Herberge. Der arme Arbeiter war nun 
dadurch bedingungslos in seine Hand gegeben. Erstens mulSte del' 
Arbeiter dafiir, daE er und kein anderer fiir diese Schicht an
geworben wurde, dem Aufseher einen Betrag von 2-5 Kreuzer 
als sogenanntes Kassierergeld bezahlen, zweitens wurden dem Ar
beiter, eventuell auch zwangsweise, die Lebensmittel vom Aufseher 
in natura geliefert, endlich muEte der Arbeiter, wenn er am niichsten 
Tag wieder sicher angeworben werden woIlte, in der Herberge des 
Kassierers niichtigen. Es kam dabei hiiufig vor, daB ein Mann am 
Abend dem Kassierer noch etwas schuldig wurde statt einen Lohn 
zu erhalten. 
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Es gehort die ungeheure Gutmutigkeit und leider aueh Un
wissenheit des ruth en is chen Bauern dazu, um sieh dies so lange 
gefallen zu lassen. Weniger gunstige Ausbeutungsobjekte waren 
die zugereisten Fremden, welehe ihre Lebensmittel lieber in den 
Viktualienladen kauften und mit gestohlenem Wachs bezahlten. 

Wenn man fruh und abends 5 Uhr dureh die StraBen von 
Boryslaw ging, sah man sich auf einen Sklavenmarkt versetzt. 
Viele hundert von mannlichen und weibliehen Arbeitern, meist in 
erbarmliehster Kleidung, standen und saBen am Wege herum, ge
wartig, bis sie jemand fUr die kommende Sehicht anwarb. Da
zwischen eine Unzahl gestikulierender, feilsehender und sehreiender 
"Kassierer", welehe, wenn sie einen Trupp Leute "angekauft" 
hatten (wie del' terminus teehnieus lautete), dieselben wie eine 
Horde Sklaven vom Markte weg zur Schaehtkaue fUhrte. Noeh 
lebhafter war das Treiben bei .Arbeitermangel, z. B. in der Ernte
zeit, weil da die Konkurrenz unter den einzelnen Kassierern dazu 
kam, und weil dann di.e .Arbeiter auch mehr um die Hohe des 
Tagelohnes feiIsehten. 

Es war emporend, diesem Mensehenhandel zuzusehen, um so 
mehr, als der einzelne dagegen vollkommen maehtlos war. Ebenso 
fUrehterlieh wie die .Art und Weise der Anwerbung waren die 
Unterkunftsverhaltnisse der .Arbeiter. Naehdem die konzessionierten 
Herbergen nieht ausreiehten, oder aueh von vielen nieht aufgesueht 
wnrden, schlie fen die .Arbeiter entweder in del' Sehaehtkaue odeI' 
lieber im benaehbarten Walde, wo sie sieh Hohlen grub en odeI' 
Laubhutten bauten. 1m Sommer beisehonem Wetter war aueh 
dies nieht notwendig, man legte sieh auf del' Hutweide VOl' del' 
Ortsehaft nieder und sehlief. Noeh VOl' wenig Jabren konnte man 
Hunderte soleher Leute auf den Wiesen herumliegen sehen. 

Schlimmer daran waren jene, welehe in den Herbergen Unter
kommen fanden. Eine solehe Herberge war ein Raum, ahnlieh 
einem Militargefangnis mit holzernen Pritsehen als einziges Moble
ment ausgestattet, VOl' demselben eine schmutzige Sehenkstube. In 
einem solehen Sehlafraum lagen so viele Leute, als dieht gesehlossen 
nebeneinander Platz fanden. leh habe in einem Raum von 5 m 
Lange, 4'3 m Breite und 2'2 m Hohe 20 Mann schlafend angetrofi'en. 
Da fUr einen Gang noeh 50 em abgehen, so bleibt eine Belagflaehe 
von 19 qm ubrig, also nicht einmal 1 qm pro Mann. Wie diese 
Locher in puneto Reinliehkeit aussehen, entzieht sieh der Besehrei
bung, um so mebr, wenn man bedenkt, daB sie Tag und Naeht 
belegt waren und iue gereinigt wurden. 

Als Schlafgeld wurden im allgemeinen 10 Kreuzer bereehnet. 
Fast ebenso sehlimm waren die verheirateten .Arbeiter daran. 
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Bei del' groEen W ohnungsnot muEten oft zwei bis drei Familien 
mit erwachsenen Kindel'll in einem winzig kleinen Zimmer zusammen 
wohnen. Welche Moral diesem engen Zusammenleben entspringt, 
laEt sich wohl vorstellen. 

Die Nahrung des Arbeiters wurde diesem, wie gesagt, haufig 
vom Aufseher geliefert, odeI' sie wurde aus heimatlichen Vori'aten 
bestritten. In den Herbergen wird dem Arbeiter Brot und Schnaps, 
selten etwas anderes verabreicht. AuEer diesen Anstalten sind noch 
unter freiem Himmel offentliche Volkskiichen etabliert: Eine alte 
Kiste, ein alter Topf, einige tOnel'lle Schiisseln und holzerne Loffel 
bilden das Inventar. Geliefert werden urn einige Kreuzer warme 
Kartoffel- odeI' Bohnensuppe, dazu ein Stllck Brot; immer noch 
bessel' als das Gift in den Schanken. Diese Verhaltnisse wurden 
auch in einer sozial-politischen Flugschrift von J g. Leichner 1) 
zwar drastisch abel' zutreffeud geschildert. 

Eine Ausnahme von all diesem Elend machte die friihere 
franzosische Gesellschaft auf Wolanka, welche i. J. 1881 Arbeiter
hauser erbaute, in welch en einer Anzabl von Leuten ein menschen
wiirdiges Dasein geboten wurde. 

Schon seit Beginn ihrer Wirksamkeit suchte die Bergbehorde 
einen Zwang beziiglich Einfiibrung von Arbeitsbiichel'll auszuiiben. 
Da ihr keinerlei Exekutive zur Seite stand, so ging das sehr lang
sam, trotzdem jeder beliebige Arbeiter sich fitr ein kleines Entgelt 
beim Gemeindeamte Boryslaw soviel Arbeitsbiicher holen konnte 
als er wollte, so daE dadurch eigentlich auch nichts andel'es erreicht 
will'de, als daE diesel' Vorgang manchmal zu merkwiil'digen Kon
sequenzen fiihl'te. 1m Jahre 1896 z. B. ergab sich bei einem tOd
lichen Ungliicksfall, daE del' Tote unter dreierlei Namen mit drei 
Arbeitsbiichel'll gemeldet war; als dann auch noeh zwei Frauen 
Anspruch auf "'iiVitwenpension erhoben, bedurfte es vieleI' Schrei
bereien, bis das Detail del' Herkunft des Arbeiters etc. festgestellt 
werden konnte. Es ist dies nul' ein Fall aus vielen herausgegriffen; 
friiher wurden die Leute bei Vel'ungliickungen iibel'haupt nicht 
agnosziel't, wenn nicht zufallig ein Bekannter die Identitat konsta
tiel'en konnte. 

Urn nun solchen Zustanden und insbesondere del' Kassierer
wirtschaft endlich ein Ende zu bereiten, verordnen die so vielfach 
angegriffenen neuen Polizeivorschriften kategorisch: Es sei den Auf
sehel'll und ihren Familien bei Verlust des Befahigungszeugnisses 

1) Erdal und Erdwachs. Ein Bild galizischer Industrie von Ignaz 
Leichner. Wien 1898. 



Bergbaubetrieb. 123 

strengstens verboten, von den Arbeitern Kassierergeld zu verlangen, 
die Arbeiter selbst auszuzahlen odeI' denselben Lebensmittel zu 
verkaufen und Herberge zu gewahren. Del' § 5 diesel' Verordnung 
verpfiichtet die Bergwerksbesitzer, ihre Arbeiter in entsprechenden 
Wohnrttumen unterzubringen und auf del' Grube eine Zechenstube 
zu errichten. Derselbe Paragraph besagt ausdriicklich, dal1 die 
bestehenden Herbergen nicht als Wohnraume angesehen werden 
konnen. 

Ich will jedoch ausdriicklich betonen, dal1 es auch schon friiher 
bei den grol1en Gruben eine Anzahl Arbeiter, insbesondere Hauer 
gab, welche in stabilem Verhaltnis bei del' Grube standen. Diese 
Zahl vermehrte sich insbesondere seit del' Einfiihrung del' Bruder
laden. 

Fluktuierend im obigen Sinne waren am meisten die ober
tttgigen Kurbelleute. 

Die Schichtdauer betrug im allgemeinen 12 Stunden, obwohl 
Falle, dal1 ein Arbeiter zwei odeI' drei Schichten ununterbrochen 
im Schachte arbeitete oder arbeiten mul1te, nicht selten waren. 
Die Compagnie Commerciale franyaise fithrte schon bei Beginn 
ihres Bergbaues achtstiindige Schicht in drei Dritteln fUr die Gruben
arbeiter ein. 

Die Arbeiterschaft Boryslaws konnte man im groL;en und ganzen 
in drei Gruppen trennen: 

1. Hauer und Schlepper in del' Grube, 
2. Kurbler und Ventilatorrlreher etc. iiber Tage, 
3. Schmelzer, Wascher, Steinetrager etc. 

Erstere waren vorwiegend :M:azuren aus Westgalizien, abel' auch 
Ruthenen und Juden, die zweiten waren fast ausschliel1lich ruthe
nische Bauern, die letzten durchaus Juden. 

Dem Prozentsatze nach konnte man in den letzten J ahren 
rechnen: 

romisch-katholisch (Polen) 25-30 0/ 0 , 

griechisch-katholisch (ruthenische Bauern) 45....,....50 0/ 0 , 

Israeliten 20-30 0/0' 

Polen und Juden waren friiher schon standig, wahrend del' 
ruthenische Bauer httufig nul' auf einige Schichten zur Arbeit kam, 
wenn ihm zu Hause das Bargeld auf Schnaps und Tabak odeI' 
Steuern ausging. Er, del' anspruchsloseste Arbeiter, wollte sich 
abel' am wenig-sten geordneten Verhttltnissen fUgen. 

Neben den Arbeitern bildeten die Schachtaufseher eine be
deutende Zahl del' Bevolkerung. :M:an kann annehmen, dal1 bis 
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vor 1898 in Boryslaw 8-900 Personen existiert haben, welche ein 
Befahigungszertifikat besaEen. 

Diese Kassiererwirtschaft wurde wesentlich durch das System 
der "Pachter" begiinstigt. Der Schachtbesitzer betrieb gewohn
lich seine Grube nicht selbst, sondern er iibergab sie einem 
Plichtcr in der 'Weise, daE diesel' das produzierte Wachs zu einem 
bestimmten Preise an den Besitzer abzuliefern hatte. Da del' Be
sitzer den Pachter bei diesel' Preisbestimmung moglichst herunter
driickte, so konnte del' letztere nul' reiissieren, wenn er wieder 
den Arbeiter so viel als moglich ausbeutete und alles, was Sicher
heit hieE, moglichst vernachlassigte. Das Mittel hierzu waren abel' 
die Aufseher, welche bei den "angekauften" Arbeitern eben leichtes 
Spiel hatten. 

Auf die Besserung del' Arbeiterverhaltnisse nahm das 1886 neu 
kreierte Revierbergamt in Drohobycz doch einen wesentlichen Ein
fluE, wenn sich derselbe auch den Umstanden entsprechend nul' 
langsam bemerkbar machen konnte. Schon 1888 wurden Dienst
ordnungen eingefiihrt, die VOl' allem den Aufsehern bestimmte 
Pflichten wenigstens vorschrieben; weiter ging man mit Einfiihrung 
von Bruderladen VOl', die jedoch selbstverst1.tndlich unter den 
geschilderten Verhaltnissen zu leiden hatten und sich nicht gedeihlich 
entwickeln konnten. 

1. Die alteste Bruderlade war die der franzosischen Ge
sellschaft auf Wolanka, welche am 11. August 1888 
gegritndet wurde. Diesel' folgten 

2. die Bruderlade der galizischen Kreditbank vom 12. No
vember 1888, 

3. die Bruderlade "Vorsehung Gottes" del' Firma Gartenberg
Liebermann-Wagmann vom 1. Januar 1889, 

4. die Bruderlade der Compo Comm. frangaise vom 12. 
Mai 1891, 

5. die Bruderlade "Hilfe Gottes" vom 15. Mai 1892, 
6. die Bruderlade "Segen Gottes" vom 15. Mai 1892 und 
7. die Bruderlade "Wilhelm-Victoria-Concordiagrube" vom 

22. Juli 1893. 

Die Bruderlade del' Erd wachs ba ue W olanka, funktioniert seit 
dem Erloschen derselben im Jahre 1892 nicht mehr und ist gegen
wartig bereits aufgelost. 

Die Bruderladen "Hilfe Gottes", "Segen Gottes" imd "Wilhelm
Victoria-Concordia" wurden nach Einstellung del' Bergbaue, fiir 
welche sie errichtet waren, gleichfalls aufge16st, wahrend die Bruder-
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lade "Vorsehung Gottes" mit del' Bruderlade del' Compagnie Com
merciale franc;aise vereinigt wurde. 

Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dal1 trotz aIler 
Bruderladen und aIler einschlagigen Gesetze nul' ein geringer Teil 
del' Arbeiter bei denselben angemeldet und vel'sichert war. 

J ede del' Bl'uderladen hatte ihl'e besonderen Statuten, heute 
sind samtliche nach dem Mustel'statut organisiel't. 

Die Bruderladen der galizischen Kreditbank und der Aktien
gesellschaft Boryslaw haben fitr ihre Mitglieder gut ausgestattete 
Spitaler, Bader etc. eingerichtet. 

Die Arbeiter del' Aktiengesellschaft Boryslaw haben 1898 einen 
Konsumverein gegrtindet. 

Die Verdienste der Arbeiter sind seit einigen Jahren wieder 
im Steigen begl'iffen; die verschiedenen Lohnsatze sind bei den 
betreffenden Kapiteln notiert. 

Die Hauerverdienste betrugell urn das Jahr 1860-70 oft 
3-5 fl., spateI' sank en dieselbell auf 80 kr. bis 1 fl. und stieg en 
langsam wieder bis 1 fl. 80 kr. pro achtsttindige Schicht. 

TIber den Arbeiterstand del' verschiedenen Gruben erhalt man 
ein Bild aus der nachstehenden Tabelle. Man kann sich bei Durch
sicht clerselben leicht denken, wie gering der Arbeiterstand del' 
frtiheren Hunderte von kleinen Gruben gewesen war. Die Tabelle 
ist im letzten Jahre des isolierten Raubbaubetriebes und zu Ende 
August 1899 aufgestellt. 

Aufseher Anzahl Arbeiter 
Betriebs· 

Name del' Grube 
Schachte unter ober unter I ober I 

Tage Tage Tage . Tage Summa 

I 
, 

1. Comp. Comm. frany. 30 26 7 714 433 1147 
2. Galizische Kreditbank 60 36 0 514 877 1391 
3. Bechergrube 2 2 0 22 21 43 
4. Antonigrube ~ 3 0 24 30 54 
5. Bringsgrube 3 3 1 30 67 97 
6. Freilichgrube 4 6 2 36 102 138 
7. Esthergrube . 3 3 4 60 80 140 
8. Meier Felix-Grube 2 2 1 33 

I 
36 69 

9. Leon-Boser-Mosesgrube 3 3 0 26 60 86 
10. Joelgrube . 2 2 0 14 25 39 
11. Comedjagrube . 1 2 0 13 I 11 24 
12. Diamansteingrube 2 2 0 29 

I 
34 63 

13. Condordiagrube 4 4 0 39 52 91 
14. Victoriagrube 7 6 0 120 120 240 
15. Oriaszgrube . 3 4 1 29 

I 

40 69 
16. Steuermanngrube 3 2 0 20 40 60 
17. Ludwiggrube 2 1 0 6 i 16 22 

Summa I 1i:l3 I 107 I 16 I 1729 I ~O44 I i:l773 I 
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Von diesen 2044 obertagigen Arbeitern waren immer noeh 
ca.'1300, also 65 0/0' als Kmbler verwendet, und wurden dieselben 
groBenteils noeh taglieh abgelohnt. Erst mit dem vollstandigen 
Versehwinden des Einzelsehaehtbaues am 20. September 1899 ver
sehwand aueh del' letzte "angekaufte" Mann von del' Bildflaehe. 

Gegenwartig haben sieh die ATbeiterverhaltnisse wesentlieh 
giinstiger gestaltet. Wenn aueh dieselben namentlieh beziiglieh 
der Unterkunftsverhaltnisse noeh so manehes zu wiinsehen iibrig 
lassen, so muB doeh beriteksiehtigt werden, daB Ubelstande, welebe 
sieh im Laufe von nabezu fiinf Jahrzehnten entwiekelt und ein
gelebt haben, nieht so raseh beseitigt werden konnen. 
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A ufb erei tung. 

Die gesamte Aufbereituug des gewonnenen Fordergutes ge
schieht in Boryslaw auch gegenwartig ausschliel1lich mittelst Hand
arbeit. 

Bei Beginn des Wachsbergbaues gab es iiberhaupt keine Auf
bereitung, hochstens ein Ausklauben des Stufwachses aus dem 
Fordergut, dem Lep. Erst im Jahre 1878 fing man an, einen 
Waschbetrieb einzufiihren, welcher sich erst nach und nach zu 
einem eigenen Manipulationszweig ausbildete. Ein weiterer Fort
schritt war das im Jahre 1887 eingefiibrte Lepkochen, wodurch 
eine bessere Ausbeute erzielt wurde als mit dem einfachen Waschen 
del' Fall war. 

Die Verwendung maschineller Aufbereitung ist jedenfalls 
schwierig durchzufiihren, wenn sie jenen Anspriichen entsprechen 
soIl, welche von del' Handarbeit tatsachlich geleistet werden. Viele 
Sorten Fordergutes sind auf kaltem Wege iiberhaupt nicht tl'ennbar, 
da das El'dwachs dem Gestein so innig impl'agniert ist, dal1 bei 
mechanischer Aufbereitung hochstens eine Anreicherung erzielt 
werden konnte, um schliel1lich doch noch einen Lepschmelzprozel1 
notwendig zu machen. Aus dem gleichen Grunde mii11te del' 
trockenen Zerkleinerung ein Schlemmprozel1 folgen, in dessen Tl'iibe 
eine Anl'eichel'ung erfolgen konnte. 

Immerhin miil1te auch diesen Manipulationen eine Handscheidung 
vorangehen, um nicht allzuviel taubes Gesteiu del' Aufbereitung 
zuzufiihren. Da wir auch bis jetzt keine brauchbare Einrichtul1g 
kennen, das Lepschmelzverfahrel1, welches bezweckt, aus den al1-
gereicherten Massen das reil1e Wachs durch Auskochen zu gewinl1el1, 
auf mechanischem Wege dul'chzufiihren, so muf1 auch bier wieder 
Hal1dal'beit Platz, greifel1. 
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Hierzu kommt noch del' Umstand, da~ das AufschHimmen einen 
ziemlich gro~en Bedarf an Wasser in Anspruch nimmt, del' nul' 
schwierig zu beschaffen ware. J edenfalls waren bedeutende ma
schinelle Einrichtungen, urn 100 Waggonladungen taglicher Forder
masse, von denen gewi~ 2/3 del' Aufbereitung zugefiihrt werden 
mMten, zu zerkleinern, zu schlammen, mechanisch zu transpor
tieren etc., notwendig, welche ein bedeutendes Anlagekapital kosten 
wiirden, ohne dabei die Handarbeit vollig entbehrlich zu machen. 

Trotz diesel' prinzipiellen Erwagungen hat die Compo Comm. 
fran<;. VOl' ca. 10 Jahren bei einer Spezialfabrik bei Koln neuerlich 
Versuche in gro~em Ma~stabe durchftihren lassen, um Ausbringen 
und Kosten praktisch festzustellen, nachdem bereits im Jahre 1877 
die erste Boryslawel' Petrol. - Kompagnie bei C. Liitrigs Zentral
biireau in Zwickau diesbeziigliche Plane entwerfen lie~, welche 
abel' nie zur Ausfiihrung gelangten. Die Resultate dieserVersuche 
sind mil' im Detail nicht bekannt, waren abel' derartige, da~ man 
von del' Erbauung einer mechanischen Aufbereitung absah. 

Man versuchte auch eine chemischeAufbereitung mittelst Benzin
extraktion einzufiihren. Solange man blo~ Riickstande del' Stuf
wachsschmelze vel'arbeitete, war das Resultat so gitnstig, da~ es 
zur Erbauung eines eigenen auf dieses Verfahren basierten gro~eren 
Fabl'ikunternehmens (Wagmann, Boryslaw) fiihrte; die Extraktion 
des Fordedep's auf diesem Wege stellte sich abel' gleichfalls als 
unrentabel hel'aus. 

Nach diesen mehrfachen fruchtlosen Versuchen kam man immel' 
wieder zur Handarbeit zuriick, und es scheint, da~ vorlaufig keine 
Aussicht besteht, da~ eine del' Gruben sich neuerlich mit dem Pro
blem mechanischer Aufbel'eitung beschaftigen wird. 

In del' Grube wird bereits das reine Stufwachs vom Neben
gestein durch den Hauer ausgehalten und separat zur Forderung 
gebracht, wofiir derselbe im allgemeinen eine entsprechende 
"Wachspramie" erhalt, die durchschnittlich 10 % seines Normal
lohnes betragt. 

Wie erwahnt, ist das Gestein haufig so innig mit Ozokerit 
durchwachsen odeI' in so klein en Stitckchen eingesprengt, da~ del' 
Hauer dasselbe in del' Grube nicht mehr vom tauben Gestein 
trennen kann, daher in del' gefordel'ten Gangmasse sich noch haufig 
Stiicke von Stufwachs finden miissen. 

Del' Pl'oze~, dem nun die gefol'del'te Masse iiber Tage untel'-
worfen wil'd, zerfallt in drei Unterabteilungen: 

1. Hanc1scheic1ung. 
2. Waschen (auf kaltem Wege). 
3. Lepkochen (auf hei~em Wege). 
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1. Handscheidung. 

Die Handscheidung des Fordergutes wurde beim Kleinbetriebe 
direkt in der Klaubkaue durchgefiihrt; beim GroEbetriebe beschrankt 
sie sich darauf, das Stufwachs von den anhaftenden Gesteinspar
tikeln zu reinigen. 1m iibrigen wird in der Grube schon VOl' Ort 
taubes Gestein vom "haltigen" getrennt verladen. Del' Vorgang 
war beim Kleinbetriebe entschieden ration eller, trotzdem beim GroE
betriebe das auf die Halde gehende taube Gestein dort nach dem 
Ausstiirzen nochmals durchsucht wird, um insbesondere jene Spuren 
Wachs, welche etwa an den Schichtflachen del' Schiefertone zuriick
geblieben sind, noch mit Messel'll abzuschaben (Klaubwachs). Diese 
letzte Arbeit, zumeist von Arbeiterinnen (Wachsklauberinnen) be
sorgt, wird fast immer in Akkord mit 28-32 Kronen per 100 kg 
Schmelzwachs bezahlt. Del' Tagesverdienst betragt dabei 0'8 bis 
1 Krone, wenn das Verschmelzen auf Kosten des Bergwerksbesitzers 
geschieht. Man kann ann ehmen, dal1 von dem auf die Halde ge
worfenen Gestein 5/100 % dem Ge.wichte nach abgekratzt wird. 
Nachdem die durchschnittliche Leistung einer fleH1igen Arbeiterin 
pro Schicht 2'8 kg Schmelzwachs betragt und in friiherer Zeit mehr 
als hundert Madchen sich damit beschiiftigten, so laEt sich ersehen, 
welche bedeutende Quantitaten Wachs auf diese Weise erhalten 
blieben und gewonnen wurden. 

Die friiher in den Kauen durchgefiihrte Klaubarbeit sortierte 
auch noch das Waschgut von jenem Teil, welcher dem Schmelz
prozeE zugefiihrt werden solI; ich komme spateI' noch darauf 
zuriick. 

Abel' nicht blol1 das Fordergut, "del' Lep", ist zu scheiden, 
auch das in del' Grube bereits ausgehaltene Rohwachs muE einer 
Reinigung von Hand unterzogen werden, weil es haufig im Innel'll 
Gesteinsstiickchen enthalt und von noch anhaftendem Lep verun
reinigt wird. Diese Arbeit, "beinel'll" genannt, wird in del' Weise 
durchgefiihrt, daJ.\ das Wachs durch Klopfen mit einem Hammer 
zerkleinert wird, um die innen steckenden Lepstiicke zu entfel'llen. 
Hierbei raIlt ein sehr reicher Lep, "Po16jka" genannt, ab, del' noch 
viele kleine Wachsstiickchen entMlt und einem gesonderten Schmelz
prozeJ.\ unterzogen wird. Die Leistung bei diesel' Rohwachsreinigung 
betragt pro zehnstiindige Schicht und Arbeiterin zirka 650 kg Roh
wachs. 

Auch diese Arbeit wurde hier und da in Akkord vergeben 
und mit zirka 24 Heller pro 100 kg Schmelzwachs bezahlt. Nach
dem 100 kg Schmelzwachs etwa 160 kg Rohwachs entsprechen, so 
betrug del' Verdienst 1 Krone pro Schicht. Del' Gewichtsverlust bei 

Muck, Erdwachsbergbau. 9 
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diesel' Stufwachsreinigung betragt 15-20 0 / 0 , von welchen beim 
Schmelzen wieder noch 60-70 % an Schmelzwachs ausgebracht 
werden, so daE der eigentliche Abfall hierbei bloE 5-6 % betragt. 

Bei diesel' Reinigung des Stufwachses wird auch gleichzeitig 
eine Sol'tierung desselben nach seiner Qualitat durchgefiihrt. Es 
werden sowohl die besten Sorten als "Hartwachs", als auch die 
schlechten, weichen und dunklen als "Bagga" bezeichnet, aus
gehalten, urn separat verschmolzen zu werden. 

Eine geringe Dbung laEt die Leute rasch und sichel' die 
Qualitat del' verschiedenen Wachssorten . beurteilen. Das gereinigte 
Stufwachs kommt dann direkt zur Wachsschmelze, um auf Handels
ware verarbeitet zu werden, wahrend der zm' Weitervel'arbeitung 
ausgeschiedene Lep entweder dem Wasch- odeI' dem SchmelzprozeE 
zugefiihrt wird. 

2. Wachswaschen. 
Jener Teil des geforderten Leps, del' aus staubiger, aschen

artiger, eventuell feinpulveriger Gangmasse besteht, wo das Wachs 

Fig. 33. 

in Klumpen, Nestern oder starken Adem vorkommt und welcher 
dann gewohnlich nicht mit Ozokerit durchwachsen ist, dagegen 
abel' viele kleine Stitckchen Stufwachs, insbesondere die hartesten 
Splitter enthalt, wird zum Wachswaschen verwendet. 
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Es ist dies eine nasse Aufbereitnng nach dem spezifischen Ge
wicht, bei welcher mit verschieden dicker Triibe gearbeitet wird. 

Das spezifische Gewicht des Erdwachses kann man mit 0'96, 
das des Schiefertons mit 2'7 annehmen, sandige Partien gehen meist 
zur Schmelze. 

Das Fordergut wird in Bottiche (Fig. 33) von ungefahr 
0'9 m ([J und 0'5 m Hohe, also zirka 0'3 mS Inhalt gestiirzt, mit 
Wasser begossen, 2-3 mal mit breiten SChaufeln tiichtig auf
geriihrt, dann das oben aufschwimmende Wachs mittelst eines 
Handsetzsiebes abgeschopft und in einem nebenstehenden Fasse 
mit reinem Wasser durch mehrfaches Untertauchen von del' an
haftenden Triibe befreit. 

Diese Setzsiebe (Fig. 34) haben ungefahr 
40 cm ([J und eine Maschenweite von 8 mm. 

Es werden aber immer noch im Bottiche 
einzelne Partikel Wachs vorhanden sein, welche 
mit Lep verwachsen sind. Um auch diese zu 
gewinnen, sucht der Wascher durch weiteres 
Umriihren eine starkere Triibe zu erzeugen, 
um diese schwereren Wachsstiickchen zum Auf
schwimmen zu bringen, worauf sie mit einem 
feinen Rol1haar- oder Dl'ahtsieb von 1 mm Ma
sehenweite abgesehopft werden. 

Die Steigerung des spezifischen Gewiehtes 
der Tl'iibe bei diesel' Arbeit ist aus folgenden 
versehiedenen Messungen zu el'sehen: 

naeh 1 maligem Aufrithren im Durchsehnitt 

" 2 
" 3 

" 
" 

" " " 
" " 

Fig. 34. 

1'340 
1'370 
1'420 

Man sagt hierbei, das Wasser sei mehr oder weniger "gedeckt". 
Das Gebirge ist im Rayon del' Boryslawer mioeanen Ab

lagerungen i:iberall salzhaltig, wie dies die auf den Wasch- und 
Sehmelzhalden ausbliihenden weiEen Effloreszenzen bezeugen, ein 
Umstand, welcher diesel' Arbeit del' Aufbereitung wesentlieh 
zu gute kommt. Das ausgewasehene Gut wird mitunter noeh 
einer zweiten Wascherei unterzogen, welche zum Unterschiede 
von der ersten, del' "Oberwaseherei", als "Unterwascherei" be
zeichnet wird. Es wird in diesem Falle mit einer noeh starkeren 
Triibe gearbeitet. 

Das Ausbringen bei del' Oberwascherei ist sehr vel'schieden 
Es betragt durehsehnittlieh 0'4-0'5 % rohes Waschwachs (dem 
Gewichte nach gel'eehnet). Die Leistung eines Wasehers hierbei in 

9* 
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-zehnstundiger Schicht betragt 10-12000 kg Ji'ordergut, aus welchem 
_er entsprechend dem angegebenen Prozentsatze 40-50 kg rohes 
Waschwachs ausbringt. Eine Charge von 60-70 kg (del' InhaIt 
eines Sackes) dauert 2-3 Minuten, so da~ ein Wascher in del' 
Stun de zirka 20 Chargen auswaschen kann. 

Da das Ausbringen an reinem Schmelzwachs aus diesem Tohen 
Waschwachs (Seite 145) ungefahr 45 % betragt, so kann ein Arbeiter 
20-25 kg reines Schmelzwachs pro zehnstundiger Schicht erzeugen. 
Del' Lohn hierfUr betragt 10-12 Kronen pro 100 kg Schmelzwachs, 
daher del' Verdienst nach Abzug des Lohnes fUr die Wassertrager 
zirka 2 Kronen 30 Heller pro Schicht betragt. Das Gesamtaus
bringen an rein em Schmelzwachs bei del' Lepwascherei kann man 
mit 0'25 % annehmen. 

Durch cLieses Waschen entstehen nun, da das ausgewaschene 
Gut an Ort und Stelle Hegen bleibt, kolossale Halden, welche an
fangs eine weiche, nachgiebige, schwimmende Masse bilden, nach 
kurzer Zeit abel' vollstandig dicht erharten. Infolgedessen mussen 
die Standorte del' Wascher und ihrer Bottiche haufig gewechselt 
und letztere bald auf einem Hugel, bald in einer Vertiefung auf
gestellt werden, um das Terrain immer wieder zu planieren. Aus 
diesel' Ursache hat sich die bereits beschriebene Transportmethode 
del' "Steinetrager" herausgebildet, welche eben die Unebenheiten 
des Terrains am leichtesten uberwinden konnen. 

Bei del' "Unterwascherei" ist das Ausbringen an Schmelz wachs 
hochstens 0.080/0. Die Gestehungskosten steigen hierbei bis 
46 Kronen pro 100 kg. Au~erdem werden auch die Umschmelz
kosten dieses rohen Unterwaschwachses hoher, da auch bier das 
Ausbringen geringer ist. 

Nach einem starken Regen bemerkt man auf jeder Wasch
halde, da~ noch sehr feine Wachsstuckchen an die Oberfiliche ge
kommen sind. Man ahmte auch die~en Vorgang nach und "tuschte" 
das alte Waschgut aus del' Unterwascherei mit "gedecktem Wasser", 
d. i. einer hochgradigen Trube, ab und schwemmte dann die da
durch aufgetriebenen, durch die Verwitterung 10sgelOsten Waehs
teilchcn mit rein em Wasser wieder abo Hierbei konnte ein Mann 
immer noch 0·005 % aus del' Gesamtmasse gewinnen, und wenn 
ihm pro 100 kg 40 Kronen bezahlt werden, immer noch bis 
2 Kronen pro Schicht verdienen. 

Gelegentlich del' wasserdichten Verschltttung alter Schachte 
wurde das Wort "verwaschen" mehrfach gebraucht. Wenn das 
Waschgut, welches nach jeder Charge aus den Bottichen aus
getragen wird, insbesondere das von del' Unterwascherei, in einen 
del' alten Schachte eingelassen wird, so dringt diese dicke Trube 
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in alle, auch die kleinsten Hohlr!Lume ein, und fUllt dieselbi:m voll
kommen dicht aus. Man stellt zu diesem Zwecke die Waschbottiche 
am bequemsten direkt neben dem alten Schachte auf lmd laEt das 
Material einfach beim Tagkranz einfiieJ1en. 

Es ist begreiflich, daJ1 das auf die beschriebene Weise gewonnene 
rohe Waschwachs sehr unrein ist, viele Holzspane enth!Llt und auch 
von den noch anhangenden Lepteilchen befreit werden muJ1. 

Dieses geschieht durch das Umschmelzen; es muJ1 das rohe 
Waschwachs der Wnchsschmelze zugefUhrt und dart weiter ver
arbeitet werden. 

3. Lepschmelzen. 

In vie len Fallen ist das Wachs mit dem Gestein so innig ver
wachs en, oder ist das Gestein, insbesondere wenn es sandig ist, 

Fig . 35. 

direkt mit Wachs impragniert, odeI' haftet dasselbe als schwacher 
Uberzug so dicht an den Gesteinsfiachen an, daJ1 man auf kaltem 
Wege keine vollstandige Trennung erzielen kann. 

In solchem 1<'alle muJ1 der Lep einer heiJ1en und nassen Al1f
bereitung unterzogen werden, urn die Wachspartikel zum Schmelzell 
zu bringen, so daJ1 sie dann am Wasser schwimmend, leicht ab
geschopft werden konnen. 
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Wie primitiv eine solche Lepschmelze in friiherer Zeit ein
gerichtet war, ist in Fig. 35 noch erhalten. 1m Prinzip ist die Ein
rich tung heute noch die gleiche; man legt nur etwas mehr Gewicht 
auf die aul1ere ]'orrn del' ganzen Einrichtung als sonst. 

Die Einrichtung einer solchen Lepschrnelze ist sehr einfach und 
del' einer Wachsschmelze im Prinzipe ahnlich. Mehrere gul1eiserne 
oder besser aus 3-5 mm stal'kem Blech genietete offene Kessel 
sind deral't eingemauert, dal1 immer zwei nebeneinander in einem 
gemeinschaftlichen Mauerkorpel' liegen, abel' getrennte Feuel'ung 
besitzen, welche in eine gemeinschaftliche Esse munden. 

Diese schmiedeeisel'nen Kessel haben einen Fassungsraum von 
zil'ka 0'4 mS. 

Solcher Kessel werden so viele nebeneinander eingemauel't, 
als man del' Forderung entsprechend eben notwendig hat. Fiir je 
5-6 Kessel wird zuweilen ein Vorwarmer aufgestellt, welcher 
durch die abziehenden Feuergase geheizt wird. Die Wasser
temperatur kann dadurch bis 45 0 C. erhoht werden. Von dies em 
Vorwarmer gehen Rohrleitungen zu jedem Kessel. Neben jedem 
Kessel steht ein Fal1, das mit einer Kaltwasserleitung verbunden 
ist, hinter dem Kessel lauft eine Rinne, in welche die verkochte 
Triibe abgeschopft wird. Die Feuel'ung wird durch den Schmelzer 
selbst besol'gt, weil er in den verschiedenen Stadien des Prozesses 
die Regulierung derselben so wie so besorgen muE. 

Nachdem nun in den Kessel zil'ka 370 kg Lep eingetl'agen ist, 
wil'd auf denselben warmes Wasser bis zum Rande des Kessels 
aufgefiillt und die ganzeMasse erhitzt. Schon bei Beginn del' 
Feuerung treten die feinsten Wachsteilchen, vel'mischt mit dem 
Staub des Leps, als graubraunel' Schaum an die Obel'flache des 
Wassel's. Beim weiteren Kochen wil'd dieser Schaum immer dichter 
und schmilzt schliel1lich zu einem Gemenge von Wachs und Staub 
in einer dichten Schichte zusamrnen. 1st der Prozel1 soweit vol'
geschritten, so schopft del' Schmelzer diesen Schaum ab und prel1t 
die Masse in das neben ihm stehende Fal1 mit kaltem Wasser. Dann 
erst riihrt e1' die Masse mit einer Schaufel tiichtig urn und schopft 
den nach und nach wieder auftretenden Wachsschaum so lange ab, 
bis alles vorhandene und impragnierte Wachs ausgeschmolzen ist. 

Eine Charge nimmt ungefahr folgende Zeit in Anspruch: 

Eintragen . 6 Minuten 
Kochen 25 

" Riih1'en und Wachsschopfen 8 
" Austragen 7 
" 

46 Minuten. 
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Die Temperaturen und Anderungen del' entstehenden heil1en 
Triibe im spezifischen Gewicht sind folgende: 

bei 48° C. 1'020 nach dem Eintragen. 

" 
65° C. 1'040 

" 
85° C. 1'100 

" 
95° C. 1'260 beim Austragen. 

Del' Kessel wird gewohnlich nicht ganz entleert, es bleibt ein 
Rest heil1er Triibe zur Beschleunigung des nachfolgenden Prozesses 
zuriick. 

Bei diesel' Manipulation entsteht ein griesartiges, dunkelbraunes, 
grobkorniges Pulver, das mit dem Namen "Grus" odeI' "Lepgrus" 
bezeichnet wird, Diesel' Grus besteht aus uureinem Schmelzwachs, 
ist, sowie das Waschwachs, noch ein Rohprodukt und wird gleich
falls del' Wachsschmelze zur Weiterverarbeitung zugewiesen. 

Ein Schmelzer ist im stande, 10-12 solcher Chargen in del' 
Schicht abzutreiben und hierbei 70-80 kg odeI' pro Charge 7 bis 
8 kg Grus zu erzeugen. 

Nachdem eine Charge zirka 375 kg Lep verarbeitet, so braucht 
ein Schmelzer pro Schicht 3750-4500 kg Lep mit einem Aus
bringen von 1'5-1'8 % Grus bezw. 0'6 % reinem Schmelzwachs, 
da del' Grus in der- Schmelze 40 % reines Wachs ergibt, 

Das Ausbringen ist hier im allgemeinen bessel' als bei del' 
Wascherei, jedoch sind die Kosten bedeutend grol1er und die 
Qualitat des produzierten Wachses wesentlich schlechter als dort. 

Die Kosten diesel' Manipulation variieren zwischen 29 und 
30 Kronen pro 100 kg. 

Das Verdienst eines Schmelzel's betragt durchschnittlich 
2'6 Kronen pro Schicht. Die Arbeit ist insofern leichter als andere, 
da del' Schmelzer bei jeder Charge eine Kochpause von 25 Minp.ten 
freier Zeit eriibrigt. 

Die Kessel werden meistens mit Holz geheizt. Verwendet man 
kein altes Grubenholz, so benotigt ein Kessel pro Schicht 0'8 Raum
meter weiches Scheitholz. 

Wird in del' Lepschmelze mit Vorwarmer gearbeitet, so ergeben 
sich billigere Kosten, da del' Schmelzer nicht so lange warten muJ1, 
bis ein Kessel ins Kochen kommt und um 20 0 / 0 mehr Chargen 
herausarbeiten kann. 

Bei del' Handscheidung des Stufwachses ergibt sich ein 
reicher Abfall "Polojka", del' stets einer gesonderten Manipulation 
unterzogen wird. Diese besteht darin, dal1 das Waschen und 
Kochen in der Weise kombiniert wird, dal1 die Polojka auf den 
mit kaltem Wasser aufgefiillten Kessel geschitttet, sofort umgeriihrt 
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und die aufschwimmenden Wachsteile wie beim Was chen entfernt 
werden, sie bilden cine 1. Sorte. Sodann wird das Schmelzen wie 
beschrieben eingeleitet und eine zweite Sorte erzeugt, welche dem 
Lepgrus zugeteilt wird, wahrend die erst ere direkt als Stufwachs 
behandeIt wird. 

Das von den Halden abgekratzte "Klaubwachs" wird auf 
gleiche Weise wie diese Polbjka verschmolzen und dann gewohn
lich dem "Lepwachs" beigegeben. 

Die A bwasser werden' heute in Klarteiche geleitet, was jedoch 
friiher nur selten del' Fall war; gewohnlich lieLi man die schlam
migen Wasser in die Bache abo Reil1ende Hochwasser reinigten 
dieselben zeitweise, urn Platz flir neue Verschlammung zu schafi'en. 

1m allgemeinen ist das Ausbringen geringer, wenn del' Lep 
mehr harte Tonstiickchen enthalt, die an den Schiehtflachen Waehs
partikel enthalten, dafUr ist abel' in dies em FaIle das gewonnene 
Produkt (Steinwacbs) qualitativ besser, als wenn del' Lep sich fettig 
anfiihlt und wie mit Erdol getrankt erseheint, in welehem FaIle 
das Wachs weich und schmierig wird. 

Wenn man das gesamte Fordergut, jedoch ohne Stufwaehs, 
beziiglich des Ausbringens in Reehnung zieht, so ergibt sieh, dal1 
aus del' gesamten Fordermasse nur 0'02 % Sehmelzwaehs gewonnen 
werden; diese niedrige Zifi'er wird begreiflieh, wenn man sieht, 
dal1 1/3-1/2 del' ganzen J;'ordermasse als taubes Gestein direkt 
auf die Halde geht. 

4. Extraktion. 

AUe vorher besproehenen Methoden del' nassen Aufbereitung 
sind mehr odeI' weniger unvollkommen, da Verluste, wenn sie auch 
nur ~ehntel Prozente betragen, unvermeidlieh sind. Es liegt daher 
del' Gedanke nahe, einen Ersatz fUr diese Art del' Aufbereitung zu 
find en, welehe diese Verluste wesentlieh verringern konnen. 

N achdem die angestellten Versuehe diese Frage auf meeha
nisehem Wege nicht befriedigend gelOst haben, wurde aueh del' 
Versueh gcmacht, dies auf chemisehem Wcge zu erreiehen. 

Die "Societe fran<;aise de eire minel'ale et petrole anonyme" er
baute schon im Jahre 1885 eine Extraktion, System lVlerz, urn den 
beim Sehmelzen des Stufwaehses im Kessel zurilekbleibenden Riiek
stand (sogenannter Sehmelz- odeI' Waehslep) weiter zu verarbeiten. 

In diesel' ExtraktionsanJage wurden auch Versuehe mit ~'order
, lep vorgenommen, deren Resultate ich Ieider nicht mehr eruieren 

konnte. Zweifellos waren dieselben nieht giinstig, da man immel' 
wieder bei del' Halldarbeit verblieb. 
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Die Extraktionseinrichtung bestand aus einer Trockenanlage; 
.in welcher del' zu verarbeitende Wachslep vollkommen von dem 
mechanisch anhaftenden Wasser befreit wurde, und aus drei Uni
versal-Extraktoren, Patent Jos. Merz, nebst del' notigen Dampf
kesselanlage. 

Die Einrichtung eines solchen UniversaI-Extraktors ist in fol
gender Skizze (Fig. 36) ersichtlich. 1) Del' Apparat besteht im 
wesentlichen: 

1. Aus einemExtraktionskessel, in welchem das Extraktions
gut auf einem durchlOcherten Boden eingetragen wird. Unter 

Fig. 36. 

diesem eigentlichen Extraktionsraum List del' Verdampfungs
raum 0, welcher durch die Dampfschlange Q geheizt wird. 

2. Aus einem Benzinkondensationsapparat in Verbindung mit 
einem Benzinreservoir, :welches seinerseits wieder mit dem ExtraktOl 
in Verb in dung steht. Sobald also del' Extraktor beschickt und ge
schlossen ist, wird aus dem Reservoir Benzin auf das Gut ab
gelassen, welches das Erdwachs auflost, welche Losung in die 
untere Abteilung Q durchsickert, wo das Benzin verdampft wird, 
die Dampfe steigen auf, werden durch die KiihIschlange S teiI-

1) Nach Dr. Berlinerblau, "Das Erdwachs". 
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. weise kondensiert und fallen in Form eines Regens neuerlich auf 
das Extraktionsgut zuriick. Der noch entstr5mende Benzindampf 
wird im Kondensator R vollkommen verdichtet und fl.ie~t zu weiterer 
Verwendung in das Reservoir V abo Die'sich im Raume Q ansam
melnde BenzinWsung wird naeh und nach immer dichter und wird 
das Benzin dureh Dampf indirekt und schlie~lich direkt abgetrieben, 
worauf das zuruekbleibende, geschmolzene Wachs abgelassen und 
in Formen gegossen wird. 

Die Extraktion dieser Ruckstande solI sehr gUnstige Resultate 
erg-eben haben. Naeh einer pers5nliehen Mitteilung des Berrn 
Patentinhabers war das Ausbringen 9 0/ 0 , die Gestehungskosten be
trugen blo~ 2 Kronen pro 100 kg. 

Auf Grund dieser Ergebnisse hat die Firma Wagmann & Co. 
eine eigene Ifabrik erbaut, welche von den verschiedenen Wachs
schmelzen den Wachslep ankaufte lmd verarbeitete. 

Das Extraktionswachs, das auf diese Weise gewonnen wird, 
ist hellgelb, wird aber zur Zeresinfabrikation nicht gem verwendet, 
steht aueh im Preise nicht h5her, als gew5hnliches Schmelzwachs 
besserer Sorte. 

Die Benzinextraktion hatte in Boryslaw nur einen verschwin
dend kleinen Anteil an der Gesamtproduktion und wird vorlaufig 
gar nicht mehr praktiziert, seit man anfing, die Ruckstande aus 
der Wachsscbmelze mittelst Auskochen selbst aufzuarbeiten, das 
zwar ein etwas geringeres Ausbringen ergibt, abel' viel billiger zu 
stehen kommt und keinerlei besondere Einrichtung und Manipula
tionen bedarf. 

Ieh will an dieser Stelie noch die Resultate einer Reihe von 
Extraktionsproben, im Laboratorium mittelst Benzin und Soxblet
apparat ausgeffihrt, anfuhren. 

Versehiedene Sorten Lep und Ruckstande ergaben folgende 
Mengen in Benzin 15slieber Bestandteile: 

1. Anscheinend taube "Krydowania" 0'03 0/0 

2. Durchsehnittsprobe vom F5rderlep aus der Lep
sebmelze . 

3. Durchschnittsprobe vom F5rderlep 
Wascherei 

4. Reicher Lep aus einer Gangmasse 

o. Armer " "" " 
6. Pol6jka aus der Stufwachsklaubkaue 
7. Ruekstand von der Lepschmelze , 
8. " "" Oberwascherei 
9. 

10. " 
" 

" 
" 

" Unterwascherei 
;, Waehssehmelze 

aus der 
0'85 

" 
0'58 

" 1'35 
" 0'31 
" 10'21 
" 0'17 
" 0'32 
" 0'22 
" 6'50 
" 
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11. Der Riiekstand von 10. mit Wasser gekoeht, der 
neuerliehe Riiekstand extrahiert erg'ibt noeh . 0'08 0 / 0 

Wenn man diesen Extraktionsruekstand naeh dem 
Troeknen in einer Platinsehale gliiht, ergibt sieh 
ein weiterer Verlust von . 0'012 0/ 0 , 

Es ist kIar, dai) der Waehsgehalt der gesamten gefOrderten 
Masse abh~ngen wird: 

1. Vom geforderten Stufwaehs, 
2. vom Verhaltnis, in welehem taube Ausriehtnng zum Abbau 

del' Gangmasse steht, endlieh 
3. vom Wachsgehalte del' Gang'masse selbst. 

Die Pnnkte 1 und 3 stehen allerdings nicht in del' Hand des 
Bergmanne's, wohl abel' das Vel'haJtnis, in welehem er Ausrichtung 
und Abbau nebeneinander gehen lassen mui), damit del' gesamte 
Waehsgehalt del' geforderten Masse (inkl. Stufwaehs) nieht unter 
1 0/0 sinken kann. 
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Wachsschmelze. 

Das Verschmelzen des aus der Grube und der Aufbereitung 
gewonnenen Erdwachses und dessen Verarbeitung zu einer verkaufs
fl1higen Handelsware ist eins der wichtigsten Kapitel des Erdwachs
bergbaues, dem in der Literatur bis nun zu geringe Aufmerk
samkeit geschenkt wurde, trotzdem diese Manipulation eine ziemlich 
komplizierte ist und viel Erfahrung und unausgesetzte Aufmerk
samkeit in Anspruch nimmt. 

Wir unterscheiden im allgemeinen: 

1. das Schmelz en del' verschiedenen Sarten Rohwachs als 
Vorbereitung fiir 

2. das Schmelzen zur Erzeugung von Handelsware, 

welche beide Manipulationen zuweilen kombiniert werden konnen. 

1. Das Schmelzen von Rohwachs. 

In del' Wachsschmelze werden im allgemeinen dreiedei Sorten 
Rohwachs angeliefert: 

a) Stufwachs aus del' Klaubkaue, 
b) rohes Waschwachs, 
c) Grus aus del' Lepschmelze. 

Au~erdem kommt noch die Pol6jka del' Lepschmelze zur Ver
arbeitung, welche je nach ibrer Qualitat einer del' drei obigen 
Sorten zugemischt wird. 

Endlicb verarbeitet die Wachsschmelze gewohnlich ihre Riick
stande selbst, falls dieselben nicbt einer Extraktion zugefiibrt 
werden, was jedoch gegenwartig nicht mehr geschieht. 

Die Einrichtung einer gl'o~eren Wacbsschmelze ist aus Taf. II 
e rsicbtlich. 
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Sie bestehtaus einem Sclmielzraum und einem darangebauten Kiihl
raum, an welche beiden sich die notigen Magazine anschlieEen miissen. 

1m Schmelzraum sind eine Anzahl Schmelzkessel eingemauert, 
zu welchen Kalt- und Warmwasserleitungen fiihren; die letzteren 
aus einem Vorwarmer, del' in del' Zeichnung seitlich ersichtlich ist. 

Vom Schmelzraum flthrt eine offene hOlzerne Rinne zum Kiihl
raum, in welcher das geschmolzene Wachs in die dort aufgestellten 
KUtr- und Mischbottiche flieEen kann. Del' Kiiblraum ist am besten 
mit Eisenplatten belegt. 

Vom Rohwachsmagazin zum Scbmelzl'aum und vom Schmelz
raum zum Hauptmagazin fiibren entsprechende Geleisvel'bindungen. 

Es werden zum Wachsschmelzen ausnahmslos gliEeiserne Kessel 
verwendet, welche einen Fassungs
raum von 0'5 m3 besitzen (Fig. 37). 
Die Aufbiegung am Rande des Kes
sels hat den Zweck, um beim Auf
schaumen das Dberfliel1en des ge
schmolzenen Wachses zu verhindern. 

Dber jedem Kessel ist ein gut 
passender eiserner Deckel angebracht, 
del' im FaIle del' Entziindung des 
schmelzenden Wachses an einer Fiih
rung von aul1en herabgelassen wer
den kann, um die Flamme zu er
sticken. 

Die Heizung wird zuweilen so 
wie bei del' Lepschmelze oberirdisch 
angebracht, bequemel' ist die in del' 
Zeichnung ersicbtliche unteril'dische 
Anol'dnung derselben. 

Die Anzahl del' Kessel richtet 
sich selbstl'edend nach del' notwen-
digen Leistung del' Schmelze. 

- - - - ---. - - - ---.=1::1 
I 
I 
~ 
I 
I 

Fig. 37. 

1m Kiihll'aum stehen ein oder mebl'ere Bottiche von ca. 3 mS 

Inbalt, in welche das geschmolzcne Wachs zum Absetzen eventueller 
noch beigemengtel' Lep- oder Holzteilchen und bebufs Mischung 
zur Erlangung del' gewiinscbten Wachssorte geleitet und aus wel
cben die fel'tige Ware direkt in die Wachsformen abgelassen wird. 
Diese sind aus verzinntem Eisenblech bel'gestellt mit einem Inhalt 
von 0'046 m3 = ca. 38 kg Wachs (Fig. 38). Die Form ist deshalb 
konisch, damit das erstarrte Prodl1kt leichter ausgestiirzt werden 
kann. VOl' dem Gebral1ch werden die Formen mit tonigem Schlamm 
al1sgestl'ichen. 
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a) Stufwachsschmelzen. 

Den groi1ten Prozentsatz des zur Schmelze ~ngelieferten Roh
wachses bildet das Stufwachs. Wenn es auch vordem einer Hand
reinigung unterzogen wird, so enthalt es immer noeh kleine Mengen 
des Muttergesteins. 

Es werden nun zwei Methoden des Wachsschmelzens angewendet 
und zwar unter Verwendung von Wasser odeI' trocken. 

Die erstere wird dann angewendet, ,...----380 ---Ooj 

r----.-----J, wenn das Stufwachs sehr unrein ist, das I letztere Verfabren bei sehr reinen Sorten. 
I ~ Weiter werden hochgradige Sorten (also 
I von hoherem Schmelzpunkt, wie z. B. das 
I Sprungwachs mit 80-90°) stets fur sieh 
I vel'schmolzen, urn spateI' als wertvolles Zu-
~ satzmittel fitr geringere Sorten zum Auf

bessern (Aufziehen) verwendet zu werden. 

r--280 L--_'1 ,I ~ ~I 

Ebenso werden die minderwertigen 
dunklen Sorten ("Bagga") separat ver
arbeitet. 

Die meisten del' produzierten Stuf-
wachssorten haben derzeit einen Schmelz
punkt zwischen 60 und 70° C., in fl'uherer 
Zeit waren die harten, schwerer schmelz
baren SOl'ten viel haufiger. Nul' wenige 
Gruben, wie z. B. die von Duczki, hatten 
helles reines Wachs von 60°, sonst sind 
niedrig schmelzende Sorten gewohnlich aueh 
in jeder andern Hinsicht minderwel'tig. 
Es mui1 beim Schmelzen des Rohwachses 

. 38 schon auf diese verschiedenen Eigensehaf-FIg. . 
ten Rucksicht genommen werden, urn die 

spatere Erzeugung von Handelsware moglichst zu vereinfachen. 
Beim Schmelzen auf trockenem Wege wird das Wachs direkt 

in die Kessel eingeschitttet und auf eine Temperatur, welche den 
Schmelzpunkt des Wachses urn 25-30° ubersteigt, erhitzt. 

Eine Charge betragt ca. 400 kg Rohwachs und dauert ca. 
35-40 Minuten. Successive wird gegen Ende del' Charge die 
Feuerung etwas verstl1rkt, es soIl jedoch die Temperatur des ge
schmolzenen Wachses nie uber 110° C. kommen, weil einerseits 
die Verluste durch Verdampfung (Schwendung) zu grol1 werden, 
anderseits, weil sonst das Wachs in del' Farbe verdorben wird, 
indem an den zu heil1en Kesselwanden eine Uberhitzung eintritt, 



Wachsschmelze. 143 

welche die Bildung dunkel gefiirbter Oxydationsprodukte begiinstigt, 
das Wachs also dunkIer geflirbt und entwertet wird. 

Urn das Springen des guI1eisernen Kessels bessel' zu ver
hindel'll, gibt man ursprunglich etwas Wasser auf den Kessel
boden. Es ist dies abel' nachteilig fUr das Produkt, weil die auf
steigenden Wasserdampfe sich mechanisch mit dem Erdwachs 
mengen und das Wachs schmierig machen. Es ist au~erdem jedem 
Schmelzmeister bekannt, daI1 feuchtes Wachs schlechter "aufzieht" 
als trockenes. 

Wenn das Wachs zu schmelzen beginnt, muI1 es mehreremale 
umgeriihrt werden, urn eine gleichfOrmige Mischung zu erzeugen 
und die Trennung des zu Boden fallenden Leps zu erleichtern. 

Sobald nun alles Wachs ruhig geschmolzen ist, wird es aus
geschopft, in Rinnen gegossen, in welchen es nach dem Bottich im 
Kuhlraum flieI1t, und dort einige Zeit del' Ruhe uberlassen, damit 
etwa mitgeschopfte Lepteilchen noch Zeit finden, sich abzusetzen, 
wobei auch etwa oben schwimmende Holzreste abgeschopft werden 
konnen. Del' Abla~hahn im Bottich ist ca. 16-20 cm uber dem 
Boden ange bracht. 

Nach ca. 30 Minuten wird dann das reine Wachs in die For
men abgelassen. 

1st dagegen das Wachs unrein, d. h. mit viel Lep vermengt 
odeI' sehr dunkel (Bagga), so wird del' Kessel zunachst zur Hlilfte 
mit Wasser angefiillt, das Schmelzgut eingesturzt und sodann er
hitzt. Die Temperatur muI1 auf mindestens 90° C. gebracht werden. 
Durch ofteres Umruhren wird bei diesel' Temperatur eine voll
sUtndige Trennung des geschmolzenen Wacbses von seinen Bei
mengungen erzielt. Das geschmolzene Wachs wird ehenso geschopft 
wie fruher, wird jedoch zuvor noeh einmal in kleinere Bottiehe 
eingegossen, urn dem eventuell mitgeschopften Wasser und Lep 
Gelegenheit zum Absetzen zu geben, bevor es in Formen uber
fUIlt wird. 

Nach dem Abschopfen des Wassel's wird die zuruckbleibende 
Masse nochmals aufgekocht, umgeruhrt, das noch auskochende 
Wachs wie bei der Lepschmelze auf Grus verarbeitet und dann 
erst del' Ruekstand auf die Halde gebraeht. 

Das Ausbringen an Schmelzwaehs ist bei diesen Manipulationen 
naturlieh sehr verschieden, je nach del' Qualitlit del' verarbeiteten 
Rohware. 

1m groI1en und ganzen kann man ein durchschnittliches Aus
bringen Schmelzwachs von 60 % annehmen. Bei gutem hoch
grlidigen und sehr rein em Stufwachs steigt das Ausbringen auf 
88 %' kann abel' auch bei 'unreiner Bagga bis auf 35 % sinken. 
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Die Leistung pro Schicht und Kessel odeI' pro Mann und 
Kessel betragt durchschnittlich beim Stufwachsschmelzen: 

15 Chargen it 400 kg Rohwachs = 6000 kg. 

Die Kosten des Rohwachsschmelzens sollen 50 Heller pro 100 kg 
nicht iibersteigen. 

W cnn man gelbes Stufwachs im Laboratorium vorsichtig im 
Wasserbade schmilzt, so bleibt auch das geschmolzene Wachs gelb, 
wl1hrend das im guJ1eisernen Kessel im groJ1en trotz aller V orsicht 
nie erreicht wird. Man hat deshalb versucht, in einem emaillierten, 
diinnwandigen Kessel zu schmelz en. Doch haben auch diese Ver
suche nicht das gewiinschte Resultat ergeben, weil beim GroJ1-
betriebe niemals ausschliel1lich ganz reines Wachs zur Verwendung 
kommen kann, daher die Temperatur immer etwas hoher gehalten 
werden mul1, als dies zum Schmelzen absolut erforderlich ware, 
wodurch eine Oxydation eintritt, welche das Wachs griin und spater 
dunkel farbt. Es wiirde dies auch beim Schmelzen mit Wasser
dampf notwendigerweise der Fall sein, weshalb diese Einrichtung 
bis nun keinen Eingang fand, trotzdem sie schon seinerzeit VOl' 
30 Jahren von H. Dingler angewendet wurde, wobei er den 
Dampf direkt auf das Stufwachs einwirken lieJ1. 

b) Das Waschwachsschmelzen. 

Es liegt in del' Natur del' Sache, dal1 ein Teil del' Spane und 
Holzabfalle des Grubenbetriebcs sich beim Waschwachse wieder 
finden wird. Es mul1 daherdie Manipulation in del' Schmelze zu
nachst diese Holzabfalle entfernen. 

Rohes Waschwachs hat im allgemeinen unmittelbar nach dem 
Waschen folgende Zusammensetzung: 

Wachs 39'S % (nach dem Trocknen) 43'7 0/ 0 

Lep 39'5" (durch Lagerung) 43'5" 
Spane 5'2" 6'3 ,. 
Wasser 15'5" 6'5 " 

100'0 % 100'0 0 / 0 , 

Das Waschgut, das also nebst Wachs auch leichtere Spane 
und schwereren Lep enth.<Ht, wird auf Kessel aufgeschiittet, wclche 
zu 1/3 mit Wasser gefiillt sind. Nach dem ersten Aufkochen wer
den geschmolzenes Wachs und Spane obenauf schwimmen und 
werden dadurch getrennt, dal1 der Schmelzer mit einem Sieb die 
Spane abfangt und durch Ubergiel1en mit heil1em Wasser vom an
haftenden Wachs befreit; das dem Kessel entnommene Wasser fliel1t 
ohne weiteres in denselben zuriick. Die iibrige Manipulation ist 
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dann die gleiehe, wie sie beim Schmelz en der Bagga besehrieben 
wurde. 

In einigen Schmelzen wnrden diese ausgeworfenen Spll.ne am 
Schlusse der Schicht nochmals auf das zuletzt verbliebene heilie 
Wasser zuriickgebracht, umgeriihrt und dann bis zur Friihschicht 
sich selbst iiberlassen. Die letzten Spuren des noch ausgeschmolzenen 
Wachses schwimmen dann als diinnes Hll.utchen auf der OberfLll.che 
des Wassel's, wahrend die Spane gewohnlich schon zu Boden sanken. 

Die Qualitat des Waschwachses steht im natiirlichen Zusammen
hang mit del' Qualitat des produzierten Rohwachses, insbesondere 
was den Schmelzpunkt anhelangt, hat jedoch haufig einen etwas 
hoheren Schmelzpunkt als dieses, weil beim Erhauen in der Grube 
die hartesten Stiickchen Wachs abspringen und beim Waschen ge
wonnen werden. In der Farbe ist es dagegen etwas dunkler, weil 
del' nasse Lep nicht mehr zur Entfarbung beitragen kann und das 
Kochen mit Wasser stets die Farbe des Endproduktes"'beeinflulk 

Das Ausbringen an Schmelzwachs aus dem rohen Waschwachs 
betragt im allgemeinen 40-45 0/ 0 , manchmal auch bis 50 % dem 
Gewichte nacho 

Ein Schmelzer ist imstande pro Schicht ca. acht Chargen zu 
vollenden und pro Kessel und Schicht ca. 650 kg Schmelzwachs zu 
erzeugen, daher eine Charge ca. 70 kg Schmelzwachs ergibt, w~nn 
160 kg Rohwachs aufgeschiittet wurden. 

Eine Charge dauert ungefahr 80 Minuten, weil das Abschopfen 
und Reinigen der Spane sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

c) Grusschmelzen. 

Del' Grus, wie er von del' Lepschmelze kommt, stellt ein 
braunes bis schwarzes grobkorniges Pulver dar, das beziiglich 
seiner Eigenschaften sehr verschiedener Qualitat ist. 

Seine durchschnittliche Zusammensetzung ist folgende: 

Spane 3 0/0 

Wasser 26 " 
Lep 28" 
Wachs 43 " 

100 0/0 

Auch del' Grus m~ ll.hnlich wie das Waschwachs auf Wasser 
gekocht werden, doch darf die Charge nicht voll beschickt werden, 
weil beim Aufkochen derselben ein starkes Aufschaumen eintritt, 
welches den Kesselinhalt leicht zum nberflie~en bringt. 

Auch hier wird das gesc~molzene Wachs obenauf schwimmen 
und werden sich die tauben schweren Bestandteile am Kesselboden 

Muck, Erdwachsbergbau. 10 
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absetzen. Die Spane werden auf gleiche Weise entfernt wie beim 
Waschwachs. 

Das Abschopfen beginnt ungefabr 1/2 Stun de nach Beginn des 
Prozesses, und zwar in jenem Zeitpunkt, wo die ganze Masse an
rangt heftig aufzuschaumen. In einem Kessel werden ca. 750 kg 
Grus aufgeschiittet und hierbei ca. 300 kg Schmelzwachs erzeugt, 
was einem Ausbringen von ca. 40 % entspricht.. Es variiert das
selbe im allgemeinen zwischen 36 und 42 %' 

Die Leistung eines Kessels bei diesel' Arbeit, VOll einem Manne 
bedient, betragt 10-12 Chargen pro Schicht. 

Das Ein- und Austragen dauert ca. 15 Minuten 
das Kochen 30 

" das Schopfen 15 
" 60 Minuten. 

Daher ein Kessel 7000 kg Grus zu 2800 kg Schmelzwachs pro 
Schicht verarbeitet. 

Das Ausschmelzen von Grus zu "Lepwachs" kostet ca. 20 Heller 
pro 100 kg Schmelzwachs. 

Das abgeschopfte Wachs wird in separate Fasser gefiillt, von 
wo es dann nach dem Absitzen in gewohnliche Formen iiber
schopft wird. 

Auch das Lepwachs ist von del' jeweiligen Qualitat des zu
gehorigen Rohwachses mehr odeI' weniger abbangig, wenn auch 
nicht in dem Mal1e, wie das vorher beschriebene Waschwachs, weil 
im Grus nicht so viele Partikel Stufwachs vorkommen wie beim 
Waschwachs. 

Der Schmelzpunkt variiert zwischen 50 und 70° C. 
Kann man den Lep langere Zeit an del' Luft liegen lassen, so 

verbessert sich das spateI' gewonnene Wachs ganz wesentlich. So 
hat man z. B. 7-8 Jahre alte Halden der alten Grube auf Wolanka 
aufgeschmolzen und ein Wachs von 81-83° C. Schmelzpunkt er
halten, obwohI das Rohwachs, das seinerzeit gewonnen wurde, 
65° C. nicht iiberstieg. 

Laboratoriumsversuche (Seite 166) haben ergeben, dal1 beim 
Liegen desWachses an del' Luft auch ein Gewichtsverlust eintritt. 
Diesel' tritt auch beim Magazinieren des Schmelzwachses ein, wes
halb ein soIches Magazin stets von den verdampfelldell Gasen er
fiillt ist und gut velltiliert werden mu11, um den austretenden 
Kohlenwasserstoffell freien Abzug zu gew1l.hren. Solche Magazine 
sollen auch nul' mit Sicherheitslampell odeI' elektrisch beleuchtet 
werden. 
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Wie also bereits bemerkt, ist das Lepwachs stets geringerer 
QuaJitat, insbesondere was Ausbringen von Ceresin anbelangt, als 
das Stufwachs, welches vom selben Orte gewonnen wurde. Del' 
Grund hiervon kann darin liegen, da£ die sandJgen und tonigen 
Bestandteile del' Gangmasse als Aufsaugemittel fiir die fliissigen 
Kohlenwasserstoffe einerseits und gewisserma£en als Entfarbungs
filter fiir das aufsteigende Wachs anderseits dienen, weshalb in 
ihnen viel mehr harzige Farbstoffe enthalten sind, welche das Wachs 
dunkel farben; diese harzigen Bestandteile sind wahrscheinlich auch 
die Ursache, warum ein sonst hochgradiges Lepwachs doch noch 
"schmierig" sein kann. 

Die Kosten del' Lepwachserzeugllng miissen ziemlich niedrig 
sein, da man das ohnehin minderwertige Prodllkt stets nochmals 
umschmelzen mu£, urn Handelsware daraus zu erzeugen. 

Bei diesen verschiedenen Manipnlationen fallen stets einige 
Riickstande ab, welche von den Wachsschmelzen direkt verarbeitet 
werden. 

Das wertvollste ist del' vom Stllfwacbsscbmelzen iibrig ge
bliebene, mit" Wacbslep" bezeichnete, del' friiher del' Benzinextraktion 
zugefiibrt wurde, wo er einAusbringen von 6-8 % ergab. Jetzt 
wird er mit Wasser gekocht und ergibt 5-6 0 / 0 , Wenn auch diese 
Manipulation eine etwas geringere Menge Wachs liefert, so ist sie 
dafiir so bedeutend billiger, daLl man sie iiberall del' ersteren 
vorzieht. 

Die Riickstande von del' Waschwachsschmelze sind weniger 
wertvoll, dagegen enthalt del' restierende Lep von del' Lepwachs
schmelze wieder einen h5heren Gehalt an Wachs. Dieses ist abel' 
mit dem Lep so fest vermischt, daLl die Trennung beider langere 
Zeit in Anspruch nimmt. Wiirde man dies beim Gruskochen schon 
zu erreichen suchen, wiirde man das Lepwachs noch mehr verderben. 
Man kiirzt daher den erst en Proze£ ab und sammelt den ver
bliebenen Riickstand, del' dann als Satz nochmals verarbeitet wird. 

Diesem Satz werden auch aIle sonstigen Abfalle, wie z. B. del' 
Kehricht aus Magazinen und Schmelze zugesetzt, und wird das Gut 
ohne weiteren Zusatz von Wasser auf einen Kessel geschiittet und 
ca. 3 Stunden lang bei 1500 C. erhitzt. Dadurch wird das aus
geschmolzene Wachs sehr· diinnfliissig, so daLl es leicht abgeschopft 
werden kann. 

Das Ausbringen betriigt dabei immer noch 3-31/ 2 % an reinem 
Wachs dem Gewichte nach, die Manipulation ist daher immer noch 
rentabel. 

Abel' auch die Riickstande diesel' Manipulation, welche noch 
immer etwas Wachs enthalten, wurden in manchen Schmelzen noch 

10* 



148 Sechstes Rapitel. 

mit BergOl (Kipiona) versetzt, aufgekocht, wodurch man gewisser
maEen eine Extraktion erzielte, und dann mit heiEem Wasser uber
gossen j das aufschwimmende Produkt wurde als Verfalschung bei 
den iibrigen Lepwachsmanipulationen zugesetzt. 

1m aHgemeinen kann man annehmen, daE von aHem der 
Schmelze zugefiihrten Erd wachs l' 3010 verloren geht. 

2. Erzeugung von Handelsware. 

Die fur den Verkauf des Erdwachses wichtigste Manipulation 
ist die Herstellung jener Sorten in stets gleicher Qualitlit, wie sie 
eben jeweilig im Handel verlangt werden. 

Zu Beginn del' Wachsindustrie hat man allcs Stufwachs, wie 
es aus del' Erde kam, in einem Kessel verschmolzen und alles 
andere auf die Halde geworfen. Das Wachswaschen ist erst seit 
1878, das Lepkochen seit dem Jahre 1887 bekannt. Durch Ein
fiihrung diesel' lVIanipulationen wurden auch verschiedene Wachs
sorten erzeugt. Man unterschied dann Stufwachs und zweite 
Sorte, odeI' Prima, Sekunda und Kindebal. Allmahlich fing man 
dadurch an, bestimmte SOl'ten zu erzeugen, verfiel dabei abel' in 
den Fehler, so viele Marken zu wahlen, daE dem Konsumenten die 
Beurteilung ebenso schwer wurde wie fruher, als er die Ware in 
Bausch und Bogen kaufen muEte. 

So erzeugte man z. B. bis zum Jahre 1897: 

Sekunda in zwei Sort en von 52-60° C. 
Normal bis 66° C. 
II. Sorte (etwas trockener) 

" 
66° C. 

Hochprima (dunkel) 
" 

68° C. 
Hochprima spezial (hell) 

" 
68° C. 

Hochprima hochgradig dunkel VOll 73-79° C. 
Hartwachs (heller) bis 79° C. 
Sprungwachs extra (hell) 

" 
80° C. 

und dariiber. 

Mit del' Vereinigung vieler Produktionsorte in einer Zentral
schmelze lmd mit del' geringeren Produktion von Hartwachs wurden 
cliese vielen Sorten llistig, da man sie nicht immer in gleicher 
Qualitat erzeugen konnte. 

Es wurden in jiingster Zeit nul' mehr vier Sorten fabriziert, 
von denen die letztere clerzeit nicht immer zu haben ist: 

1. Hochprima spezial, 68° C. Erstarrungspunkt, helle 
griine Farbe, trocken, am Finger sich leicht losencl. Da 
die harteren Wachssorten, wie mehrfach erwahnt, immer 
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seltener werden, ging man bei dieser Sorte auch bis 
65° hemb, und wird wohl damit spater noch weiter 
herabgehen miisiS:en. 

2. Hochprima von'68° C., dunkler als das erstere, jedoch 
im frischen Bruch immer noch einen griinen Schimmer 
erkennen lassend, braucht sich am Finger nicht voll
kommen zu IOsen. 

3. Normalwachs, 66° C., dunkelbraun bis schwarz, jedoch 
trocken, und daher sich am Finger, beim Verreiben 
mittelst Zeigefinger und Daumen, leicht losend. 

4. Sekunda, 52-56°, auch bis 60° C., schwflrz und 
schmierig. 

Es solI betont werden, da~ im Handel stets zwar vom Schmelz
punkt die Rede ist, daruntel' abel' immer del' Erstarrungspunkt zu 
verstehen ist, welche bekannterma~en nicht identisch sind. 

Der Grund, warum dies in del' Praxis geschieht, istdarin zu 
such en, da~ del' Erstarrungspunkt rascher und sicherer zu bestimmen 
ist als der Schmelzpunkt, daher sich Streitigkeiten zwischen Kaufer 
und Verkaufer aus diesem Titel eher vermeiden lassen. 

Beim Einlangen del' Rohware in die Schmelze ist es zunachst 
Sache des Schmelzmeisters, cine Sortierung nach ~'arbe, Schmelz
punkt und Konsistenz, wie sie fUr die einzelnen Marken verwendet 
werden konnen, vorzunehmen. 

Das Verhaltnis, in welchem zwei verschiedene Wachssorten von 
verschiedenem Schmelzpunkt zu lllischen sind, urn eine dritte Sorte 
von bestimmtem Schmelzpunkt theoretisch zu ermitteln, la~t sich 
nach folgender Formel berechnen: 

G = g (c1 - cs) oder 
C3 -C2 

c =g c1 + GC2 wobei 
3 g+G 

g das zur VerfUgung stehende Gewicht del' einen Horte 
mit dem Schmelzpunkte c1 in Celsiusgraden, 

G das gesuchte b()izumengende Gewicht del' zweiten Wachs
sorte in Kilogrammen vom Schmelzpunkte c2 und 

c3 den Schmelzpunkt des Wachses, das man erzeugen will, 
bedeutet. 

Es lal1t sich nun nach diesel' Formel eine Tabelle aufstellen, 
aus welcher man die zu mengenden Gewichte direkt ablesen kann. 
Diese Tabelle hat abel' nul' bedingungsweisen Wert, weil die Konsistenz 

. der einzelnen Wachssorten ihr Verhalten beim Zusammenschmelzen 
beeinflu~t, und weil dlU'ch Verdampfen von Wasser und von leichter 
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fliissigen Kohlenwasserstoffen beim Erhitzen hohere Glieder der 
Paraffinreihe zuriickbleiben, welche, einen hoheren Schmelzpunkt 
besitzen. 

Wenn man also zwei Wachssorten dieser Tabelle prozentual 
entsprechend zusammenschmilzt, erhi:ilt man fast immer ein P;:'odukt 
mit hoherem Schmelzpunkt als die Rechnung ergibt. 

Einige Beispieleaus del' Praxis sollen dies erHtutern: 
Es solI ein Waggon Normalwachs erzeugt werden, wobei fol

gende Sorten eingeschmolzen wurden: 

1500 kg von 79° C. Schmelzpunkt 

765" " 73°" " 
1171" "63°,, " 
2171" " 6 2° " " 
1175" " 55°" " 
2744" " 56°" " 
1152 " " 58°" " 

10678 kg 625° C. Schmelzpunkt. 

Theoretisch soUten aus diesem Gemisch 10678 kg Wachs von 
62'5° resultieren. Tatsachlich sind aher 10425 kg von 66° C. daraus 
erzeugt worden, daher die Schwendung 2'3 % betrug. 

Del' Schmelzmeister sagt in diesem Fane, das 79 er und 
73gradige trockene Wachs hat die niedern Sorten urn 3'5° C, auf
gezogen. 

Es soIlten wieder in einem anderen FaIle ca. 1 Waggon "Hoch
prima spezial" erzeugt werden. Man schmolz ein: 

2242 kg von 76° C. Schmelzpunkt 
3914 

" " 
65° 

" " 1596 
" " 

63° 
" " 1266 

" " 
57° 

" " 386 
" " 

57° 
" " 1227 

" " 
63° 

" " 10631 kg 65'5° C. Schmelzpunkt. 

Berechnet soIIten 10631 kg von 65'5° C. resultieren. De facto 
ergaben sich jedochnur 10446 kg von 68° C. Schmelzpunkt, wobei 
die Schwendung 1'7 % betrug. 

Der Schmelzmeistel' hat abel' nicht bloL) den Schmelzpunkt und 
die Fi:ihigkeit des "Aufziehens", sondern auch Farbe und Konsistenz 
del' zu mengenden Sorten zu beachten, wobei er, insbesondere be
achten muL), daL) manche dunkle Sorten so energisch farbend wir
ken, dal1 ein geringer Zusatz hiervon die ganze Charge verderben 
kann. 
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Wenn nun del' Sehme1zmeister die einze1nen jeweilig zu ver
wendenden SOl'ten festgesteilt hat, so bringt er jede Sorte fiir sich 
in einen besonderen Kessel bei moglichst niedrigem Feuer zum 
Schmelzen; dann werden die einzelnen Kessel in die Abflu£rinne 
abgeschopft, welche das geschmolzene Wachs dem Mischbottich im 
Kiihlraum zufithrt. Nun mnE der Schmelzmeister fleillig Probe 
nehmen, urn wahrend des Mischens schon den Schmelzpunkt zu 
bestimmen und urn beurteilen zu konnen, ob von der einen oder 
anderen Sorte noch zuzusetzen sei, urn den gewiinschten Grad zu 
erlangen. 

Das Probenehmen geschieht auf die Weise, da£ der Schmelz
meister nach jedesmaligem Umriihren einen Finger rasch in die 
geschmolzene Masse taucht, den sich darauf absetzenden' diinnen 
Fingerhut erstarren lal1t und sofort Konsistenz und Schmelzpunkt 
sowie im durchscheinenden Licht die :B'arbe ermitte1t. 1st die ge
wiinschte QuaJitat erreicht, so wird nach Fiillung des einen Bottichs 
durch Umstellen del' Leitung del' zweite gefiillt und wieder so ge
priift wie friiher. 

Del' Inha1t del' Bottiche wird etwas umgerithrt, ca. 30 Minuten 
sich se1bst itberlassen nnd dann, wie bereits beschrieben, durch 
einen 1-2 zOlligen Ablal1hahn in Formen gefiillt. Die gefiillten 
Formen 1a£t man 1angsam _ auskiihlen, um ein Springen del' ge
gossenen Blocks moglichst zu vermeiden. 

In vielen Fallen wird es jedoch moglich sein, die Gesamt
schmelzmanipulation in soweit zu vereinfachen, dal1 man bekannte 
Stufwachssorten direkt anf Hande1sware verarbeitet. Del' Vor
gang ist del' gleiche, nul' mul1 del' Schmelzmeister bei del' Gewichts
bestimmung das mogliche Ansbringen von Schmelzwachs aus dem 
Stufwachs beriicksichtigen; ferner mul1 die Temperatur etwas hoher 
gehalten werden, um das Wachs rein und trocken zu erha1ten. 

Die Bottiche im Kiih1raume solI en nicht unter 3 m3 fassen, 
damit ein m5glichst gleichmaJ1iges Produkt erzellgt werden kann. 

Del' Satz, del' sich in diesen Bottichen noch bildet, ist ein 
wertvolles Produkt, das bei del' VerarbeituDg des "Wachsleps" 
wieder zugesetzt wird.Er enthalt noch 10-12 % Wachs. 

Das Wachs mu£ im Bottich soweit abkiihlen, dal1 es schon an 
del' Oberflache ein Erstarrungshautchen zu zeigen beginnt. Wird 
es zu heil1 gegossen, so bilden sich in den Blocks Hohlraume, 
welche ganz schwarz werden; das Wachs verliert das Ansehen 
eines gleichf5rmigen Produktes. 

Bei allen Manipulationen des Wachsschmelzens ergibt sich stets 
eine "Schwendung", welche bei sehr schlechten SOl'ten bis 5 0/ 0 

betragt, durchschnittlich jedoch mit 11/2 % angenommen werden 
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kann. Die Ursache diesel' nSchwendung" ist in del' teilweisen 
Verdampfung des dem Wachse mechanisch beigemengten Wassel's, 
in del' Verfliichtigung leichter, fliissiger Kohlenwasserstoffe, endlich 
in del' direkten Verdampfung des Erdwachses zu suchen. 

Man findet in jeder Wachsschmelze an dem Gebalke ein feines, 
braunes Pulver angelegt, das eingeschmolzen ein dunkles, hartes, 
sehr trockenes Wachs ergibt; es ist dies jedochkein reines Wachs, 
sondern enth1:i.It bloE 65-70 % in Benzin lOsliche Bestandteile und 
25-30 010 unverbrennlichen Riickstand, ist also jedenfalls nul' ein 
yom Dampf mechanisch mitgerissenes Gemenge von Wachs und 
Lepstaub. 

Es eriibrigt noch iiber die Resultate del' Umschmelzarbeit 
einige Daten anzufiihren: 

Bei einem gro~eren Betrieb miissen im Sinne del' vorbeschrie
benen Arbeitsmethode eine gro~ere Anzahl Kessel zur Verfiigung 
stehen, damit man im stande ist, die verschiedenen Wachssorten 
getrennt, abel' doch gleichzeitig zu schmelzen, da es nul' auf diese 
Weise moglich ist, stets gleiche Sorten zu erzeugen. Eine Schmelze, 
welche also z. B. iiber 6 Kessel verfiigt, ist im stande, 15-16000 kg 
in 12 Stunden zu verarbeiten, wenn kein Stufwachs verwendet wird, 
in welchem FaIle die Erzeugung geringer ist. 

Hierzu sind 6 Schmelzer, 2-3 Handlanger in del' Schmelze, 
3 Mann im Kiihlraum und 2 Heizer notwendig. Rechnet man pro 
Kessel und Schicht 0'35 mS weiches Brennholz, so berechnet sich, da~ 
die reinen Umschmelzkosteu pro 100 kg Schmelz wachs nicht mehr 
als 25 Heller betragen. Ein Kessel wird jeweilig mit zirka 200 kg 
(d. s. 5 Block) beschickt und ist ein Mann im stande, bei normalem 
Betrieb 14-15 Chargen zu machen. 

Ein beilaufiges Bild iiber die Menge del' verschiedenenWachs-
sorten, wie sie zur Schmelze kommen, ist folgendes: . 

Stufwachs . 79 0 / 0 

Klaubwachs 1 
" Waschwachs 9 
" Lepwachs 11 
" 

Diese Ziffern variieren natiirlich dort, wo del' eine oder del' 
andere del' letzten beiden Prozesse mehr odeI' weniger begunstigt 
wird. 

Del' gesamte SchmelzprozeE, richtig geleitet, ist daher durch
aus keine einfache Manipulation und bedarf bedeutender Umsicht 
und langjahriger praktischer Erfahrung, um stets gleichma~ige Pro
dukte erzeugen zu konnen. 
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Verlustberechnung. 

Es ist eine allbekannte Tatsache, daE die in Boryslaw ange
hauften alten Halden noch ganz bedeutende Mengen von Erdwachs 
enthalten. Vielleicht gelingt es noch einmal, ein Verfahren zu ent
decken, diesen Erdwachsgehalt, welcher den Verlusten bei den ge
samten Manipulationen, welchen das Fordergut unterworfen wird, 
entspringt, auf eine dem jeweiligen Werte desselben entsprechende 
Weise wiederzugewinnen, obwohl vorliiufig keine Aussicht hierzu 
vorhanden ist. 

Urn ein Bild fiber die GroGe dieserVerluste zu gewinnen, will ich 
ein Beispiel einer angenommenen Forderung durchfUhren und zeigen, 
wie die produzierten Mengen Erdwachs mit den durch Extraktion 
im Laboratorium bestimmten, faktisch enthaltenen Mengen (Seite 138) 
differieren; diese Differenz ergibt eben den Manipulationsverlust. 

Wenn wir in irgend einer Betriebsperiode ein ]'ol'derquantum 
von 12 Millionen kg annehmen und finden, daG hieraus 130000 kg 
Schmelzwachs erzeugt wurde, so ergibt sich ein gewinnbarel' Wachs
gehalt del' gefOrderten Masse von rund 1'10 %' 

Von dies en 130000 kg entfalle: 

Stufwachs . 102 600 kg 
Klaubwachs 1200 " 
Waschwachs 
Lepwachs . 

11500 " 
14700 " 

Sa. 130000 kg 

0'85 % 

0'01 " 
0'10 " 
0'14 " 
1'10 0J0. 

Urn diese Mengen geschmolzenes Wachs zu el'zeugen, sind 
notwendig: 

170000 kg rohes Stufwachs, 
3600 

" " 
Klaubwachs, 

28000 
" " 

Waschwachs, 
50000 

" " 
Lepgl'us, 

Sa. 251600 kg. 
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Von der gesamten F6rdermasse wird das Stufwachs separat 
verschmolzen. Wir nehmen an, da~ die Halfte des Leps ent
sprechend seiner Beschaffenheit zur Wascherei, 1/4 in die Lep
schmelze und der Rest als taubes Gestein auf die Halde geht, wo 
er nochmals durchgeklaubt wird. 

Diese verschiedenen Manipulationen ergeben nun folgende 
Resultate: 

a) Wenn wir beim Verschmelzen des Stufwachses 
einen Ri:ickstand von 30 % Lep annehmen 
und aus diesen~ noch 5 % Wachs gewinnen, 
so bleibt sichel' noch ein Verlust von 11/2 %' 

den wir eventuell extrahieren k6nnten. Das 
ergibt bei zirka 50000 kg Wachslep einen 
Verlust an Erdwachs von . 750 kg 

b) In die Wascherei gehen 6 Millionen kg F6rder
lep, dessen Gesamtgehalt man mit 0'5 % an
nehmen kann. Durch die Oberwascherei 
werden 0'25 % gewonnen, durch das Unter
waschen 0'08 0/ 0 , in Summa 0'33 %' so dal1 
schliel1licher Verlust von 0'17 0/0 ve1'blei bt, 
d. h. von 6000000 kg 0'17 % berechnet e1'-
gilit 10200 n 

c) In die Lepschmelze gehen 3 Millionen kg, 
del' extrahierbare Gehalt dieses besseren Leps 
mit 0'65 % angenommen, und hieraus 0'55 % 

ausgebracht, so bleibt ein Verlust von min
destens 0'10f0, d. h. von 3000000 kg 0'10f0 
berechnet 3 000 n 

d) Die restierenden 3 MiUionen kg taubes Gestein 
enthalten m1ndestens 0'07 % abkratzbares und 
klaubbares Wachs, wovon 0'04 % gewonnen 
wird, del' Rest von 0'03 % als Verlust bleibt, 
d. h. von 3000000 kg 0'03 % sind 900 " 

abgesehen davon, dal1 anscheinend voll
kommen taubes Gestein noch zirka 0'04 % 

extrahierbares Wachs enthalt, das abel' erst 
nach Zerkleinerung etc. extrahie1't werden 
k6nnte, daher aul1er Rechnung bleibt. 

Wir verlieren also bei diesel' angenom
menen F6rderung unter den angenommenen 
Umstanden faktisch in Summa 14850 kg. 
als Schmelzwachs berechnet. 
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Wird hierzu das faktisch ausgebrachte 
Quantum von 130000 kg 
zugerechnet, so ergibt sich eine wirkliche 
Wachsforderung von rund . 145000 kg. 

Wir vel'lieren daher bei del' gesamten Aufbereitung von dem 
wirklich geforderten Wachs zirka 10 %, odeI' bezogen auf die ge
samte }i'ol'dermasse von 12 Millionen kg rund 0'1 % , welche Menge 
noch in del' angeschiitteten Halde enthalten ist. 

Weiter gerechnet, betrug del' Wachsgehalt del' gefordel'ten 
Masse eigentlich 1'2 %' wovon wir nUT 1'1 % nutzbal' machen 
konnten. 

Es ist selbstvel'staudlich, daB diese Ziffern sich den jeweilig 
geanderten Vel'haltnissen entsprechend andel'll werden; sie bedeuten 
abel' gewiB ein Minimum del' bei del' Verarbeitung des Forder
gutes entstehenden Verluste. 

Nachdem man in fruherer Zeit das Wachsklauben als einzige 
Aufbereitung betrieben, so ist in den alten Halden sichel' ein viel 
groBerer Pl'ozentsatz als del' berechnete enthalten. Direkte Ver
suche, welche seinerzeit in del' 8chmelze del' Compo Comm. fran<;;. 
mit alten Potokhalden ausgeftihrt wurden, ergaben ein Ausbringen 
von 0'26 % , wobei man immer n00h berLtcksichtigen muB, daB eine 
Benzinextraktion im Soxhlet-Appal'at bedeutend mehr ergeben hatte. 

Man kann die heute bestehenden Halden, welche uber del' 
jetzigen Oberfiache sichtbar sind, mit ungefahr 1'5 Millionen Kubik
meter schatzen, abgesehen davon, daB die Haldenanschiittung an 
manchen 8te11en bis 50 m tief gesunken ist. Diese 1'5 Millionen 
Kubikmeter reprasentieren ein Gewicht von zirka 35 Millionen q, 
welche 35000 q Erdwachs im Minimum enthalten mussen, jeden
falls abel' bedeutend mehr enthalten. 

Wieviel Verluste in del' Grube dul'ch den Jahrzehnte hindurch 
betriebenen Raubbau entstanden sind, laBt sich heute auch nicht 
annahel'nd berechnen. 
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Eigenscbaften und cbemiscbe 
Zusammensetzung des Erdwacbses, seine 

Verfalscbungen und Priifung. 

Das Erdwachs kommt in del' Natur in sehr vielen Variationen 
seiner verschiedenen Eigenschaften VOl', so da~ wohl seIten zwei 
Stucke Rohwachs, verschiedenen Schachten entnommen, gleiches 
Aussehen besitzen. Wir linden Wachssorten, deren Schmelzpunkte 

Fig. 39. 

von 50-100° C., deren Farben von hellgelb und grun bis braun 
und schwarz variieren. 

Die barteste und am seltenstcn vorkommende t)orte ist das 
sogenannte "Marmorwachs", in del' Mineralogie als Boryslawit be
zeicbuet (Fig. 39). Es dankt seinen Namen dem Umstande, da~ 
es im Schnitt auf einer gescbliffenen Flacbe verschiedene, manch
mal marmorartige Zeichuungen zeigt. Die Farbe wecbselt zwischen 
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lichtgelb und brauner oder griinlich und brauner Einlage in schwarzer 
Umhiillung. Das Marmorwachs ist hart und sprode, mit einem 
Schmelzpunkt von 85 0 bis iiber 100 0 C. Es laJ1t sich mit dem 
Messer schaben und polieren. Die Zusammensetzung desselben 
ist sehr verschieden, je nachdem del' Asphaltgehalt vorherrschend 
ist. Das Ausbringen an Ceresin ist verhaltnismaJ1ig sehr gering 
und betragt nul' 30-40 0/0' 

Das Marmorwachs ist fast frei von Feuchtigkeit, geruchlos und 
hat stets einen kornigen Bruch; es kommt jetzt so selten mehr VOl', 
daJ1 es nur mineralischen Wert besitzt. 

Ihm am nachsten steht das Sprung- odeI' Hal'twachs mit einem 
Schmelzpunkt zwischen 75 0 und 89 ° C. Es ist zumeist von etwas 
dunklel'el' Farbe, sehr trocken, hat entweder einen gl'obkornigen 
oder schuppigen odeI' faserigen Bruch und im letzteren einen 
seidenartigen Glanz. Die faserige Struktur, welche mitunter wie 
geknickt aussieht, diirfte durch einseitigen Druck entstanden 
sein. Das Wachs heiGt dann "lj'aserwachs" und hat nicht selten 
an den Kopfenden del' Fasern eine diinne Platte Marmorwachs 
aufsitzen. 

Unter dem Schmelzpunkt von 75° C. wechseln nun die Sort en 
ungemein, bis zu 50 ° C. herab in allen Farben. Ein weiches, 
schwarzes, stark mit Lep durchmischtes Erdwachs von 50°-600 C. 
Schmelzpunkt heiJ1t Bagga und liefert die Sekundaware. 

Zuweilen findet man eine schwarze, weiche Masse von 50° C. 
Schmelzpunkt (odeI' wenig dariiber), welche ein Mittelding zwischen 
El'dOl und Erdwachs darstellt und Kiudebal heiJ1t. Es ist dies das 
Material, das insbesondere bei den Matkas aufgeblasen wird. 

Man findet in den Rohrleitungen von Petroleumgruben, z. B. 
Schodnica, Boryslaw u. a. als Absatz aus dem ErdOl eine Masse, 
welche dem beschriebenen Kindebal vollkommen gleicht. 

Wenn man ein pal'affinhaltiges Erdol langel'e Zeit in Zimmer
temperatur mit del' Luft in Beriihrung bringt, so kann man nach 
einigen Monaten ein dem Kindebal ahnliches Produkt kiinstlich 
erzeugen. 

In KI~czany, das ein he11es, schweres Erdol mit zirka 2 % 

Paraffingehalt produziert, findet man in den Rohrleitungen einen 
llellgelben, weichen Riickstand, del' bei einem Schmelzpunkt von 
60° C. von sellr hell em weichen Stufwachs nicht zu unterscheiden 
ist. Bei langerem Liegen an del' Luft erhalt er wie jede andere 
Wachssorte eine dunklere Farbe. 

Auf del' Grube "Esther" fand sich seinerzeit ein hartes, spro
des, tiefschwarzes, asphaltartiges Wachs von muschligem Bruch, in 
den Bruchflachen feine, glanzende :B'limmer zeigend, das dem ge-
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schmolzenen Wachspech (Pitch) sehr lihnlich war. Leider wurde 
es niemals nliher analysiert. 

Die Eigenschaften del' Sorten ·des Erdwachses, wie sie derzeit 
.als Handelsware erzeugt werden, sind im sechsten Kapitel "Wachs
schmelze" eingehend beschrieben. 

1. Physikalische Eigenschaften des Erdwachses. 

Dasreine Erdwachs besteht aus einer Mengung verschiedener 
Kohlenwasserstoffe mit harzigen, flirbenden Substanzen, welchen 
stets ein kleiner Prozentsatz von Wasser beigemischt ist. Je nach 
der Menge desselben, insbesondere je nach Verschiedenheit der 
Zusammensetzung der Kohlenwasserstoffe, werden aueh die physi
kalisehen Eigensehaften versehieden erseheinen. Ieh unterseheide 
fii.r die Beurteilung des Erdwaehses in der Praxis wichtige und 
minderwichtige Eigenschaften. 

Zu den ersteren, welehe bei der Beurt~ilung des Waehses von 
seiten des Produzenten besonders in Frage kommen, kann man 
rechnen: 

a) Schmelzpunkt, 
b) Farbe, 
c) Konsistenz; 

zu den letzteren, welche mehr vom Konsumenten beachtet werden: 
d) Harte, Dichte und spezifisehes Gewieht, 
e) Gernch, 
f) FeuehtigkeitsgehaIt .. 

a) Schmelzpunkt. 

Von den physikalischen Eigenschaften des Erdwaehses kommt 
:zunlichst der Schmelzpnnkt desselben in Betracht. Wie bereits 
gesagt, wird im Handel stets del' Erstarrnngspunkt bestimmt und 
.als Schmelzpunkt bezeichnet; der letztere ist jedoch im allgemeinen 
2 0_3 0 haher als der erstere. Die Bestimmung des Erstarrungs
punktes geschieht in der Praxis ausschliel1lieh auf folgende Weise: 
Ein 100teiliges Thermometer, das unten eine Kugel besitzt, wird 
.auf die beilli.ufige Schmelztemperatur des zu untersuchenden Erd
wachses erhitzt. 

Sodann wird ein Tropfen des geschmolzenen Wachses auf die 
Kugel gebracht und das Thermometer langsam um seine Achse 
gedreht, bis der Wachstropfen zu erstarreIj. beginnt. In diesem 
Moment wird del' Stand del' Quecksilbersl:tule, welcbe den Erstar
rungspunkt bestimmt, abgelesen. 
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SoUte ausnahmsweise del' Schmelzpunkt dennoch bestimmt 
werden mussen, so wird del' nebenstehend. skizzierte, einfache 
Apparat nach Pohl (Fig. 40) verwendet. 

An die Kugel des Thermometers T wird seitlich ein Tropfen 
Wachs angeschmolzen. Sobald nach dem Erwarmen del' Tropfen 
in del' mit Wasser gefiillten Eprobette C auf-
zusteigen beginnt, wird del' Schmelzpunkt T 
an der Quecksilbersaule abgelesen. 

Es gibt noch verschiedene Methoden, 
nach denen man den Schmelzpunkt sowohl 
als den Erstarrungspunkt bestimmen kann; 
ich fiihre sie jedoch nicht weiter an, da sie 
in der Praxis der Erdwachsproduktion tat
sachlich keine Anwendung finden. 

Die Bestimmung des Erstarrungspuuk- C 
tes auf die angegebene Weise ist viol ein
facher und sicherer, als die des Schmelz
punktes, weil beim letzteren der Wachs
tropfen stets die Adhasion am Glase zu 
uberwinden hat, daher der Zeitpunkt, in 
welch em das Wachs schmilzt, nicht voll
kommen sicher abgeJesen werden kann. 

Del' Schmelzpunkt des Erdwachses ist 
insbesondere yon dem Gehalt an flussigen 
Kohlenwasserstoffen abhangig; je grOJ1er 
diesel., desto geringer del' Schmelzpunkt. 

b) Farbe. 

Fig. 40. 

Fur die Wertbestimmung des Erdwachses von wesentlichem 
Einflul1 ist die Farbe desselben. Rohwachs zeigt alle moglichen 
Variation en von hellgelb, grun bis clunkelbraun uncl schwarz. Es 
ist an den Kanten clurchscheinend wie das Schmelzwachs. 

Dieses letztere ist lichtgrun bis dunkelbraun und schwarz ge
farbt; manche Sorten zeigen uber clem kornigen, grunlichen Bruche 
strahlige Streifen von rotlicher Farbe. 

Die Farbe des geschmolzenen Erdwachses wird durch den 
Schmelzprozel1 wesentlich beeinflul1t. Helles Rohwachs kann man 
beim Umschmelzen hellgelb erhalten, wenn man es nul' sehr wenig 
uber seinen Schmelzpunkt erwarmt und wieder erstarren lal1t. Dies 
gelingt im Grol1betrieb niemals und das Wachs wird bei hOherer 
Temperatur immer grun. 

Es lag die Vermutung nahe, dal1 das Eisen des Kessels irgend 
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welchen Einfl~ auf die entstehende grtine Farbe nimmt; man 
kann jedoch im Schmelzwachs keine Spur von Eisen nachweisen. 
Erhitzt man das oben erhaltene hellgelbe Schmelzwachs auf 150 0 C. 
in der Porzellanschale, so wird esgleichfalls grill. 

Nachdem die Farbstoffe des Erdwachses noch wenig unter
sucht sind, so ist es schwer, die Frage der Farbenanderung zu 
entscheiden. Zweifellos scheint es, da~ die Temperatur beim 
Schmelzproze~ von wesentlichem Einflu~ hierauf ist; wahrscheinlich 
beruht die Farbenanderung auf einem Oxydationsproze~ der Wachs
harze, welche um so dunkler gefarbt sein miissen, je weiter die 
Sauerstoffaufnahme vorgeschritten ist. 

Alle Wachssorten dunkeln beim Liegen au del' Luft nach, 
welche Erscheinung gleichfalls mit diesel' Annahme erklart werden 
kann. 

Je nachdem die Farbe heller odeI' dunkler ist, wird die spatere 
Reinigung des Wachses mehr oder weniger einfach sein, weshalb 
die Bestimmung der Farbe fiir die Ausbeute und Preisbestimmung 
von wesentlichem Einflusse ist. Eine Farbenbestimmung im Kolori
meter wird in der Praxis niemals angewendet, weshalb ich darauf 
nicht we iter eingehe. 

c) Konsistenz. 

Ma~gebend hierfiir ist der Gehalt des Erdwachses an fliissigen 
Kohlenwasserstoffen, Feuchtigkeit und harzigen Bestandteilen. Die 
Konsistenz weist aIle Grade von salbenartiger Beschaffenheit bis 
zur Harte des Marmorwachses auf. 

Schlechte Sorten hinterlassen beim Schneiden mit dem Messer . 
Spuren auf demselben, mittelgute lassen sich ohne solche in Blattchen 
schneiden. Die besten Wachssorten kann man nicht mehr schneiden, 
sondern nur mehr schaben. Die beiden erstgenannten lassen sich 
mit dem Finger noch lmeten, die letztere dagegen schon im Morsel' 
pulverisieren. 

Zur Bestimmung der Konsistenz einer Wachsprobe in del' 
Praxis verreibt man eine kleine Partie .der Probe zwischen Daumen 
und Zeigefinger und beobachtet, ob die verriebene Masse leicht 
oder schwer knetbar ist, ob sie sich leicht oder schwer, odeI' gar 
nicht mehr vom Finger wieder ablost. Je harter und reiner das 
Wachs ist , desto schwerer wird es sich verreiben und umge
kehrt. Bei einiger fibung lassen sieh damit geniigende Anhalts
punkte fiir die Wertbestimmung des Wachses gewinnen. Diese 
Proben sollen bei Zimmertemperatur von 12 0 - 15 0 C. vorge
nommen werden. 
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d) Harte, Dichte und spezifisches Gewicht. 

Die Harte des Wachses steht in del' Harteskala zu unterst ver
zeicbnet, sie variiert abel' immerhin zwischen den Grenzen des 
Kindebal und des Sprungwachses. Viele Sorten zeigen manchmal 
einen muschligen Bruch, bei den hart en ist derselbe meist grob
kornig. 

Die Dichte und das spezifische Gewicht steht mit dem Schmelz
punkt in innigem Verhaltnisse, da beide durch die gleichen Fak
toren del' chemischen Zusammensetzung bedingt sind. Auch sind 
die im Wachse enthaItenen Harze von Einflul1, indem sie das spe
zifische Gewicht erhohen. 

Gute Wachssorten haben ein spezifisches Gewicht von 0'93 bis 
0'94, die Grenzen bewegen sich zwischen 0'90-0'97. 

Bei Bestimmung derselben muG man dafUr sorgen, daG das 
Probewachs keine Lufteinschliisse entbalt. In festem Zustande 
kann man hierzu jedes Piknometer, in fliissigem jedes Araometer 
verwenden; man hat bloG im letzteren FaIle auf die N ormaltem
peratur umzurechnen. N ach Be il b y1) andert sich das spezifische 
Gewicht geschmolzener Paraffine fiir je 1'375 0 C. um 0'001, folg
lich fiir 1 0 C. um 0'00073. 

Es gibt verschiedene Methoden, welche zur Bestimmung des 
spezifischen Gewichts des Erdwachses verwendet werden konnen, 
z. B. von Thorpe und Young,2) die Piknometer von Gintl, 
Unger und Weinstein, das Densimeter von Fleischer,' die 
Westphalsche Wage von Estcourt BellS) u. a., welche ich nicht 
naher beschreibe, weil in der Praxis del' Erdwachsproduktion das 
spezifische Gewicht niemals bestimmt wird. 

e) Geruch. 

Del' Geruch des Erdwachses ist durch die in demselben ent
haltenen schweren ungesattigten Kohlenwasserstoffe bedingt. Der
selbe ist manchmal aromatisch angenehm, manchmal knoblauch
bis merkaptanartig, haufig ein Gemisch verschiedener Geriiche. 
Marmor- und Sprungwachs sind fast geruchlos. 

J e weichel' das Erdwachs, desto intensiver ist der Geruch. 
Bei langerem Liegen an der Luft entgast das Wachs und wird 
geruchlos. 

Die Ursache dieser Erscheinungen ist unschwer zu find en. Die 
gesattigten Paraffine sind geruchlos, die fliichtigen Bestandteile del' 

1) Chern. Soc. 1883, S. 388. 
2) Annal. d. Chemie u. Phys. N. R. 89. 
3) Chern. News 38, 1878. 

Muck, Erdwachsbergbau. 11 
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Athylenreihe sowie del' aromatischen Reihe habeu an und fiir sich 
charakteristische Geriiche, welche sich im Erdwachs wiederfinden, 
del' merkaptanartige Geruch deutetauf das Vorhandensein von 
Schwefelverbindungen, vielleicht durch das Vorbandensein von 
Schwefelwasserstoff erst spateI' entstanden, hin. 

f) Fenchtigkeitsgehalt. 

Del' Feuchtigkeitsgehalt eines Erdwachses ist deshalb von Ein
fluE, weil eine innige mechanische Vermengung von Wachs und 
Wasser das erstere schmierig und dadurch minderwertig macht; 
fiir die Paraffindestillation aus minderen Sorten auch deshalb noch 
unerwiinscht, wei! sich beim Erhitzen in del' Retorte Wasserdampfe 
bilden, welcb,e Teile des Farbstoffes mitreiEen und das Destillat 
stark verqnreinigen. 

Um den Feuchtigkeitsgehalt einer Erdwachssorte zu bestimmen, 
erhitzt man in einer kleinen Retorte eine gewogene Probe vor
sichtig durch langere Zeit auf 110° C., wobei das Destillat in gra
duierter Vorlage aufgefangen wird. Die eventuell auf dem Wassel' 
schwimmenden oUgen Bestandteile kannen dabei gemessen und 
von del' Gewichtsdifferenz del' Wachsprobe nach dem Erkalten ab
gezogen werden. 

Nach einer andel'll Methode schneidet man das Wachs in sehr 
feine Blattchen· und bringt es im Schwefelsaureexsikkator zum 
Trocknen; wiederhoIte Wagungen ergeben direkt den Verlust. Diese 
Probe nimmt langt;l'e Zeit in Anspruch, sie ist zwar miiheloser als 
die erstere, abel' nicht so genau. 

2. Chemische Eigenschaften des Erdwachses. 

Die chemischen Eigenschaften des Erdwachses unterscheiden 
sich im allgemeinen wenig von den aller Paraffine; ein U nterschied 
macht sich nur durch die Anwesenheit del' harzartigen Karpel' be
merkbar. 

Wir kannen unterscheiden: 
a) Chemische Zusammensetzung, 
b) Laslichkeit, 
c) Verhalten gegen verschiedene chemische Agentien. 

a) Chemische Zusammensetzung. 

Das Erdwachs besteht in del' Hauptsache aus gesattigten Kohlen
wasserstoffen, aus festen Paraffinen del' Methanreihe Cn H2n+2 , welche 
immer noeh mehr odeI' weniger niedrige, also fliissige und gasfarmige 



Eigenschaften und chem. Zusammensetzung des Erdwachses etc. 163 

Glieder derselben enthalten. Ungesattigte Kohlenwasserstoffe sind 
zwar in gro~erer Menge noeh nieht naehgewiesen worden, obwohl 
deren V orhandensein nieht bezweifelt werden kann, wei! die nie
deren Glieder der Athylenreihe der allgemeinen Formel Cn H2n in 
den Grubengasen unzweifelhaft nachgewiesen erscheinen. Ebenso 
find en wir, wenn aueh in geringer Menge, in den Gasen Bestand
teile der aromatisehen Reihe, uber welehe uns noeh genauere Ana
lysen fehien. 

Die beiden folgenden Tabellen 1) zeigen die mogliehen Bestand
teile des Erdwaehses und deren Siedepunkte vom gasfOrmigen bis 
zum festen Aggregatzustand. 

Kohlenwasserstoffe del' Sumpfgasreihe CnH2n + 2. 
Reihe der normal en Ethane oder normalen Paraffine. 

Aggre'l 
gatzu-
stand i 

CD I ·s f I 
t 11 

Namen 

Methan = Sumpfgas 
Athan = Athyl

Propan == Propyl
Butan = Butyl

Pentan = Amyl
Hexan = Hexyl-

Heptan = Heptyl
Octan = Octyl

Nonan = Nonyl
Decan = Decatyl-

Endecan = Undecyl
Dodecan = Lauryl
Tridecan = Oocinyl-

Tetradecan = Myristyl
Pentadecan = Benyl-

Hekdecan = Palmityl
Heptadecan 
Octadecan 
Nonadecan 
Eicosan. 
Docosan 
Tricosan 
Tetracosan 
Pentacosan 
Hexacosan 
Heptacosan 
Paraffin 

Formel Siede- Spez. 
punkt Gew. 

Gas 0,559 

" 
1,036 

" 10 0. 0,600 
37,39 0 0. 0,628 
70,5 0 " 0,668 
98,4 0 " 0,669 
125 0 

" 
0,703 

148 0 

" 
0,741 

158 0 

" 
0,750 

182 0 
" 

0,765 
202 0 

" 
0,776 

216 0 

" 
0,792 

238 0 

" 258 0 

" 278 0 

" 303 0 
" 317 0 

" 330 0 

" 

370 0 " 

Die festen Kohlenwasserstoffe C17 HS6 - C80 H6~' welche samt
lieh im Paraffin enthalten sind, resp. daraus dargestellt werden 

") Nach Dr. Schaedler, Die Technologie der Fette und eHe der Fossilien. 
11* 
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konnen, haben bis jetzt noch nicht vollstandig rein isoliert werden 
konnen. 

Kohlenwasserstoffe del' Athylenreihe CnH2n. 
Reihe der Athane odeI' Olefine . 

.Aggre-, Spez. gatzu- Namen Formel Siedepunkt 
stand Gew. 

•. ~ {I Athyl,n . C2 H,l, Gas 0,978 
~ tl Propylen C3 Ho -18 0 C. 

.:2 Butylen. C4 Hs + 3 0
" .Amylen Co HlO 39 0 " 0,663 

Hexylen (C.~proylen) C6 H12 69 0 " 0,699 
Heptylen (Onanthylen) C? Hu 98 0 " 0,703 
Octylen (Caprylen) Cs H16 124 0 " 0,722 

.~ Nonylen (Pelargylen) C9 HIS 140 0 " 
00 Decatylen (Diamylen) . C10 H 2O 160 0 " 0,771 to 
,::I Endecatylen C11 H22 195 0 " 0,782 <;:t 

Dodecatylen (Dihexylen) C12~4 216 0 " 
Tridecatylen C13 H 26 235 0 " 0,791 
Pentadecatylen l Triamylen) C15 H30 245 0 " 0,813 
Ceten (Cetylen) . C16 H32 274 0 " 0,789 

11 
Octadecatylen C18 H3G 279 0 " 0,791 
Tetramylen C20 H!0 300 0 " 0,871 
Cereten (Cerylen) C2? Ho! 
Melen (Melissylen) C30 H60 375 0 " 

Die elementare Zusammensetzung del' Ozokerite entspricht im 
allgemeinen del' des Petroleums 

85% C. und 15% H. 
Hofstatter bestimmt Boryslawer Ozokerit 

mit 84'94 Ofo Kohlenstoff 
" 14'87" Wasserstoff. 

Aus den vorstehenden Tabellen sieht man, daJ1 die Paraffine 
bei C17 H36 schon fest sind. Je nachdem nun in einem Erdwachse 
hoher- oder niedergekohlte Paraffine enthalten sind, werden die 
Eigenschaften derselben dementsprechend verschieden sein. 

Aui1er den reinen Kohlenwasserstoffen enthalt jedes Erdwachs 
harzige Bestandteile, welche insbesondere den Farbstoff desselben 
bilden. 

Reicher!) und Prof. Zaloziecki, welch letzterer sich mit del' 
Chemie des El'dwachses in hervorragender Weise besch1iftigt hat, 
haben auch die Isolierung dieser harzartigen Substanzen durch
gefiihrt. 

1) TIber das Harz des galizischen Erdwachses. Inaugural-Dissertation . 
• Bern 1889. 
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Reicher hat einen harzartigen Karpel' von tiefschwarzer Farbe, 
ziemlich sprade von ,ca_ 59 ° Schmelzpunkt, erhalten und mit dem 
Namen Ozokerol bezeichnet. Derselbe hatte folgende Zusammen-
setzung: 

C 
,R 

° 

83'65 % 

12-56 " 
3'79 " 

wobei also del' prozentuelle Wasserstoffgehalt geringer ist, als bei 
der obigen Zusammensetzung des Erdwachses. Es ist abel' die un
gefahre Zusammensetzung des bei der Ozokeritdestillation zuriick
bleibenden Wachspeches (Pitch). 

Dieses Ozokerol wurde mit Salpeterschwefelsaure im Wasserbad 
behandelt, danI;l mit Kalihydroxyd gelast und mit Saure wieder 
gefiillt_ 

Dieser Reinigungsprozel1 mehrmals wiederholt, ergab getrocknet 
eine glanzende ,schwarze Masse, die sich pulverisieren lieE und 
folgenderweise zusammengesetzt war: 

Kohlenstoff _ 72-10 % 

Wasserstoff _ 9-91 
" Sauerstoff 3-37 
" Stickstoff 14'62 
" 

Die Substanz wurde als einbasische Saure bestimmt und fol
gende Formel dafiir abgeleitet: 

C4SRS2N207' 

Prof. Zaloziecki schlug einen anderen Weg ein: Eine ge
wogelle Probe des Erdwachses wird mit 40 % Blutlaugensalzriick
standen (Elltfarbungspuiver) gemischt und im Soxhletapparat mit 
Benzin extrahiert; der vom Entfarbungspulver zuriickgehaltene 
Farbstoff wird darauf im gleichen Apparat mit Schwefelkohlenstoff 
gel1:ist_ 

Nach Abdestillieren desselben bleibt del' Farbstoff als schwarze 
f€ste Masse zuriick. 

Prof_ Zaloziecki hat auf diesem Wege einen Farbstoffgehalt 
von 3 % gefunden. Ich habe n'ach diesel' Methode mehrere Wachs
sorten untersucht und bei einelll 

Rochprima von 68° einen Gehalt von 5-3 % 

bei einer schwarzen Bagga von 66°" " ,,12-3 " 

soIcber harziger Substanzen el'halten, 
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Diese waren in Ather und Benzin schwer, in Sehwefelkohlen
stoff und Terpentinol leicht lOslieh. Weitere .analysen wurden da
mit nicht ausgefiihrt. 

Uber die Art und Weise der Sauerstoffaufnahme des Erd
wachses beim Erhitzen und del' damit verbundenen Farbenande
rungen liegen mir keine weiteren Arbeiten vor. Wenn man Erd
wachs am geeigneten Orte langere Zeit an der Luft liegen laBt, so 
verliert es seinen Geruch, dunkelt in der Farbe nach, nimmt einen 
hOheren Schmelzpunkt an, verliert dabei abel' an Gewicht. 

Dabei wird zunachst Feuchtigkeit verdunsten, die eingeschlosse
nen Gase werden sich verfliichtigen, so da~ nur Paraffine hohere1' 
Reihen zuriickbleiben, oder vielleicht entstehen. 

Man kann diesen Versuch im kleinen leicht durchfiihren. Der 
Gewichtsverlust betrug bei solchen Versuchen u. a_ 

naeh 1 Monat 2'37 % Erstarrungspunkt 65 0 

" 2 Monaten 4'42 " " 67 0 

,,3 " 4'44 " " 68 0 

Ein zweiter Versueh: 

Duct 1 Monat 1'96" " 63 0 

" 2 Monaten 2'66 " " 65 0 

,,3 " 3'38 " " 68 0 

Prof. Zalozieeki bemerkt, 1) da~ aus den sekundaren und 
tertiaren Kohlenwasserstoffen durch Zersetzung primare, d. h. nor
l!1ale Paraffine neben Olefinen· entstehen konnten. Da die sekun
daren und tertiaren Kohlenwasserstoffe niedrigeren Siede- und 
Sehmelzpunkt haben, als die normalen, so konnte sich unter Um
standen aus einem hoheren, aber noch fliissigen sekundaren oder 
tertiaren Gliede ein niedrigeres, aber bereits feste& Glied der 
N ormalreihe bilden. 

Da das Erdwachs tatsachlich ungesattigte Kohlenwasserstoff
verbindungen in gasformiger Form enthalt, so gewinnt die An
sehauung Prof. Zalozieckis entschieden an Wahrscheinlichkeit. 

Bei der trockenen Destillation des Erdwachses in geeigneten 
Apparaten erhalt man fliissige Ole, feste Paraffine und einen gewissen 
Riiekstand an Koks. Josef Merz 2) macht dariiber folgende Angaben: 

1. oliverigriines Wachs, spez. Gew. 0'923, Schmelzpunkt 60'5 0 , 

ergibt: 
leichte Ole Siedepunkt bis 150 0 

schwere Ole mit Paraffin 
Paraffin 
Riickstand und Verlust . 

" 
" 
" 

1) Dinglers Polytechn. Journal 189l. 
2) Dr. Berlinerblau, Erdwachs etc. 

150-3000 

iiber 300 0 49'73 " 
8'92 " 
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2. Dunkelgelbes Wachs 
spez. Gew. 0'93 

3. Dunkelbraunes Wachs 
spez. Gew, 0'93 

Benzin. 
Kerosen 
Schmierolc 
Paraffin 
Koks 
Verluste 

4'32 Ofo 
25'65 " 

7'61 " 
56'64 " 

2'85 " 
2'93 " 

3'50 0/ 0 

27'83 " 
6'95 

" 52'27 
" 4'63 
" 4'8'J 
" 

.Altere Angaben z. B. von Jicinski 1865 geben an: 
SolarOl . 30 0J0 
Paraffin . 40 " 
Riiekstande . 30 " 

Nach Perutz: 1) 
Wasser 
Benzin 
Petroleum 
Paraffinmasse (krystallisierbar) 
Pyren, Etryren 
Rtickstand, Gasverlust 

0'33 0/ 0 

S'67 " 
5'67 " 

82'33 " 
2'05 " 
0'95 " 

Deutseh 2) gibt ein Ausbringen von. 52-57 0/ 0 

Kohler 8) blo~ von 36-50 Ofo Paraffin an. 

leh will hier eine kurze Bemerkung iiber die Krystallform del' 
Paraffine ankniipfen, weil manches Erdwachs neben Ceresin auch 
wahrscheinlich noeh freies Paraffin enth1Ht. Reichenbach"') fiihrt 
an, da~ man bei 500faeher Vergro~erung unter dem Mikroskope 
drei versehiedene Formen erkennen konnte: 

a) die vorherrsehende: au~erst zarte runde BIattehen; 
b) nadelartige, ineinander steckende Triehter; 
c) kornige Formen, wahrscheinlich Pentagonaldodekaeder. 

Prof. Zalozieeki nennt mit Hinweis auf die Krystallisations
fahigkeit die urspriinglichen im Fossil auftretenden Paraffine -
Protoparaffine und die durch DestilIation gewonnenen - Pyro
paraffine. 

b) Loslichkeit. 

Das Erdwachs ist leieht loslieh in Benzin, Benzol, Terpentinol 
und Schwefelkohlenstof'f, sehwerer in Ather und Athylalkohol. 

') Peru tz, Industrie der Mineralole. Wien 1880. 
2) Osterr. Zeitschrift fur Berg· u .. Hiittenwesen 1891. 
3) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. Bd. XXXII, Nr.37. 
!) Schweiggers Journal 49. 
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Die verdiinnten L5sungen zeigen hltufig eine griinliche Fluo
reszenz, welche nach Zusatz konzentrierter Schwefelsltllre ver
schwindet. 

Aus einer Benzinl5sung flilltdas Paraffin mit Alkohol vel'setzt, 
als weiEes Pulver zu Boden. Eine gesltttigte warme L5sung. er
starrt beim Abkiihlen mit he11erer Farbe als frUhel'. 

c) Verhalten gegen chem. Agentien. 

Das Erdwachs besitzt eine bedeu.tende Absol'ptionsfahigkeit fUr 
Sauerstoff. 

Die Einwirkung del' Halogene 1st noch wenig studiert. 
Mit Salpeterslture kann man in del' KlUte eine sichtbare Ein

wirkung nicht konstatieren, dagegen ist in del'. Wltrme eine Oxy
dation Ullter Entwicklung brauner Dltmpfe zu bemerken. 

Wichtiger dagegen ist die Einwirkung von Sehwefelsaure auf 
das Erdwachs. Schwefelsltul'e wirkt in del' Wltrme oxydierend, 
wo bei sie selbst zu schwefliger ·Sliure reduziert wil'd. Diesel' ProzeE 
wird bei Reinigung des Erd wachses behufs Vel'arbeitung zu Ceresin 
verwendet. Die Vorgange, welche sich dabei abspielen und auf 
welche ich, da sie iiber den Rahmen dieses Buches hinausgehen, 
nicht weiter eingehen will, wurden insbesondere von Prof. Zalo
i.iecki studiert und naher beschrieben.1) 

3. Verfiilschungen des Erdwachses. 

In friiherer Zeit wUl'de die Verfalschung des Erdwachses als 
schwunghafter Industriezweig betl'iebon. Man hat anfangs Erdwachs 
auf Wasser zu Platten vergossen, dieselben noch warm in Formen 
gedl'iickt, den Hohlraum mit viel Lep und wenig Wachs gefiilit 
und oben wiedel' mit einer Schicht reinen Wachses verschlossen. 
Ais dies splttel' nicht mehl' so anging, suchte man andere Auskunfts
mittel. Die gebriiuchlichsten Verfiilschungen waren: 

a) RobOl, 
b) Ballmhal'ze, 
c) Koks, 
d) anorganische Beimengungen, 
e) Absatz aus den Rohrleitungen del' Petroleumgruben. 

ad a) Ein gutes Erdwachs vertragt einen Zusatz von 10% 

El'd51, ohne da~ man viel davon merkt; das Wachs wird bloE un
hedeutend dunkler und .schmierig. Erst bei Zusatz von 20°/0 wird 

1) Dinglers Polytechn. Journal 265, S. 178. 
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die fiu~ere Erscheiuung merklich verandert. Wenn man rechnet, 
daf1 100 kg schweres Erdal immer um 5-6 Kronen erh1l,ltlich waren 
und da~ dasselbe nach dem Zusetzen als El'dwachs mit 50 bis 
60 Kronen verkauft wurde, so sieht man, da~ die Manipulation 
ganz rentabel war. 

ad b) N och VOl' 20 J ahren bildete Baumharz einen direkten 
Handelsartikel, welches die Bauern im Walde sammelten und direkt 
zum Verkaufe, 7-8 Kreuzer das Pfund, ausboten. Diesel' Zusatz 
wurde gewahnlich gleichzeitig mit del' Kipiona (Erdal) verwendet, 
um das Wachs durch das Harz wieder harter u:p.d sprader zu machen. 
Zum gleichen Zwecke wurdeKolophonium,jedoch seltener, venyendet. 

ad c) Riickstande del' Naphtharaffinerien, Koks enthaltend, 
wurden gleichfalls hfiufig dem Erdwachs zugesetzt. 

ad d) Ebenso wurde direkt fein verteiltel' Lep beigemengt. 
lch habe noch im Jahre 1898 eine harte Sorte Schmelzwachs zur 
Untersuchung erhalten, welche 22 % Asche hinterlie~ und nul' 55 0 / 0 

extrahiel'bares Wachs enthielt. 
ad e) In letzter Zeit war del' Zusatz des Paraffius aus den 

Rohrleitungen der Petroleumgruben sehr beliebt. Diesel' Absatz 
enthfilt 40-50 % unreines Paraffin, hat einen Schmelzpunkt von 
40-50 0 C. und sieht dem Kindebal vollkommen gleich. Es ist um 
10-12 Kronen pro 100 kg erhaltlich und ist dessen Vel'wendung 
zur Verfalschung des Erdwachses auf1erst verlockend, um so mehr, 
als diese Verfalschung fast gar nicht nachgewiesen werden kann. 
Schodniea z. B. allein diirfte jahrlieh 10-12 Waggonladungen 
dieses Absatzes produziert haben, welche als Erdwachs umgeschmol
zen in die Welt gingen. 

Es muf1 jedoch ausdriicklich gesagt werden, daf1 diese ge
nannten Verffilschungen ausschlie~lich in den Schmelzen del' kleinen 
UnteI'llehmungen praktiziert wurden und da~ nach deren Einstel· 
lung die Frage del' absichtliehen Verfalschtmg des Erdwachses eigent
lieh gegenstandslos geworden ist. 

4. Priifung des Erdwachses. 

Eine Priifung des Erdwachses wird 8ieh einerseits 
a) auf den Nachweis etwaiger Verfalsehungen, 
b) auf die Bestimmung des inne1'en We1'tes desselben e1'

st1'ecken. 

a) Priifnng anf Verfalschungen. 

Wenn sieh bei Bestimmung des Erstarrungspunktes an del' 
The1'mometerkugel ungleiche Streifen zeigen, oder duukle Piinktehen 
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an der Kugel hlingen bleiben, so hat man Grund zur Vermutung, 
daf.) das Wachs nicht rein ist. 

1m Laboratorium wird man eine Wachsuntersuchung in folgen
der Weise durcbfiihren: 

1. Bestimmung des .A.schengehaltes. Gliiben in offener Platin
schate,bis kein Gewichtsverlust mehr eiutritt. 

Rein erzeugte Waehssorten diirfen nicht mehr als 0'3 % 

Riickstand ergeben, dariiber bis zu 0'8 % ist zum minde
sten sehlechte Manipulation, noch weiter hinaus entsehiedene 
V erflilseh ung. 

2. Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes wurde bereits 
beschrieben. 

J edes Sehmelzwacbs entbalt eine geringe Menge mecha
nisch beigemengtes Wasser. Betrligt dieselbe mebr als 1% , 

so ist mindestens eine nacbllissige Manipulation die Ursache. 
3. Eine Verfalschung durcb ErdOl oder durch Robparaffin aus 

den Rohrlcitungen der Petroleumgruben llif.)t sich als solche 
eigentlieh gar nicbt nachweisen, well es ja tatsliehlich Erd
waehssorten gibt (Lepwachs-KindebaI), welche schon in der 
Natur in soleller Qualitlit vorkommen. Man kann in diesem 
FaIle nur durch Destillation in einer kleinen Retorte den 
ausbringbaren Paraffingehalt oder mittelst Schwefelsaure 
und Extraktion den Ceresingehalt bestimmen, aus welchen 
Ergebnissen man vergleichenderweise auf absicbtliche Ver
falscbung schlief.)en kann. 

4. Die Verfalsehung mit Harzen erkennt man schon teilweise 
bei der Bestimmung des Erstarrungspunktes am Thermo
meter durch Ziehen von Streifen an der Glaskugel. Das 
Wachs hat im frisch en Bruch feine fiimmernde Flachen, 
auf.)erdem ist der Harzgeruch beim Schmelz en deutlich zu 
erkennen. 

Qualitativ wird ein Harzzusatz folgend nachgewiesen: 

Man kocht die Probe mit 70 % .A.lkohol/) das Harz lOst sich 
darin auf und wird naeh dem Filtrieren mit Wasser als milchiger 
Niedersehlag ausgesehieden, welcher einen sehr ausgesproebenen 
Harzgeruch besitzt. 

Eine zweite Methode naeh Rodiger2) ist folgende: 100 g 
Wachs werden mit 10% KCOs in gleieher Menge gekoeht. Nach 
dem Erkalten wird das Ganze mit Benzin versetzt und vorsiehtig 
erwlirmt. Das Ceresin und eventuell Paraffin, sowie die Farbstoffe 

1) Dr. Berlinerblau, Das Erdwachs, S.196. 
2) Chemiker-Zeitung 5, 498. 
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lOsen sich in Benzin, wahrend das verseifte Harz in Losung zuriick
bleibt. Diese zuruckbleibende wasserige Losung wird mit festem 
Kochsalz und Salzsaure versetzt und zum Rochen erhitzt. Die Harz
saure scheidet sich an del' Oberflache aus und kann abgehoben 
werden. 

Eine quantitative Bestimmung von Harzen wird wohl selten in 
der Praxis P zur DurchfUhrung gelangen; sie mu~ auf den Gehalt 
der dem Erdwachs natiirlichen Wachsharze Riicksicht nehmen, wes
halb sie besser dem Berufschemiker zu iiberlassen ist. In jungster 
Zeit wnrde ein dem Erdwachs ahnlich aussehendes Produkt unter 
dem Namen "Neokorit" in Handel gebracht, dessen Zusammensetzung 
mir nicht bekannt ist. 

b) Priifung des Erdwachses zur Bestimmung des inneren Wertes desselben. 

Ich habe schon bei Beschreibung der Eigenschaften des Erd
wachses dargelegt, in welcher Weise die Priifung desselben yom 
Produzenten wirklich vorgenommen wird; ma~gebend fUr die Be
schaft'enheit del' Sorten sind Schmelzpunkt, Farbe und Konsistenz. 
Anders ist dies beim Konsumenten, fUr den der Ceresingehalt, der 
Wachsgehalt und eventuell das Ausbringen von Paraffin genauere 
Momente fiir die Wertbestimmung bedeuten. Ich will festhalten, 
daLl das Ceresin ein Destillationsriickstand, dagegen das Ozokerit
paraffin, wie aIle Normalparaffine; ein Destillationsprodukt ist. 

Man wird bei del' Beurteilung zu unterscheiden haben, ob man 
das Wachs zur Ceresin oder Paraffin-. und Pitcherzeugung verwen
den will. Fiir das erstere eignen sich die heIleren harteren, fiir 
das letztere mehr die dnnklen weichen Sorten. 

Urn den Ceresingehait eines Wachses zu bestimmen, kann man 
folgenden Weg einschlagen: 

Eine gewogene Menge Erdwachs wird zunachst in einer Por
zellanschale eine halbe Stun de auf 1100 C. erhitzt, und del' Ver
lust an Feuchtigkeit gewogen; bei weiterem Erhitzen auf 150 0 be
stimmt man die Menge del' entwichenel1 fliichtigel1 Ole. Sodann 
werden nach del' Methode B. Lach 1) 100 g dieses getrockneten 
Erdwachses mit 20 g rauchender Schwefelsaure so lange bei 170 
bis 180° erhitzt, bis keine schwefelige Saure mehr entweicht. In 
diesem Moment ist die Schwefelsaure vollkommen verbraucht 
und kann beim neuerlichen Wagen del' Verlust durch Verfliichtig
ung der S 02 bestimmt werden. In die nocll heiLle Masse riihrt 
man nun ca. 10°/0 Entfarbungspulver, das vordem bei 1400 C. ge
trocknet wurde, ein und riihrt gleichmaLlig urn. N ach dem Erkalten 

') Chemiker-Zeitung 1885, S. 905. 
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nimmt man eine Durchschnittsprobe von etwa 12-15 g, bringt 
dieselbe im gewogenen Filter in einen Soxhlet-Apparat und extra
hiert das nun gereinigte Ceresin mit Benzin. Nach vollendeter Ex
traktion wird das Benzin abdestilliert, der Riickstand an reinem 
Ceresin bei 1800 C. einige Zeit getrocknet und dann gewogen. 
Ebenso wird das }<'ilter mit dem Extraktionsriickstand nach litnge
rem Trocknen neuerdings gewogen, dessen Gewichtsveflust gleich
falls die extrahierte Gewichtsmenge als Kontrollbestimmung angibt. 

Ob die Extraktion beendet ist, iiberzeugt man sich, indem man 
von Zeit zu Zeit den Gang del' Operation unterbricht, vom Heber
rohr eine kleine Probe entnimmt und dieselbe auf einem feincn 
Uhrglas verdunsten Hil1t. Wenn das Glas keine Triibung mehr zeigt, 
kann man den Prozel1 als beendet ansehen. 

Man bestimmt mit dieser Methode gleichzeitig auch die zur 
Verarbeitung auf Ceresin notwendige Menge Schwefelsaure. 

Die Ausbeute an rein em Ceresin schwankt zwischen 50 und 
90 % , Je harter und heller das Erdwachs war, desto grol1er wird 
im allgemeinen das Ausbringen an Ceresin sein, desto hoher der 
Schmelzpunkt desselben, desto grol1er auch in weiterer FoJge del' 
Wert der betrefi'enden Sorte Erdwachs. 

Gutes Hochprima spezial solI nicht unter 85 % Ceresin aus
bringen, Hochprima nicht unter 82 % , Normalwachs nicht unter 75% 
ergel?en. 

Die Sekundasorten variieren zwischen 45 und 60 % , trockenes 
Extraktionswachs gibt ca. 90 % Ausbringen an Ceresin. Das soge
nannte Schodnicawachs enthaIt 

ca. 30 % Wasser, 
" 45 % extrahierbare Substanz, 
" 25 % anorganische Reste. 

Gutes Erdwachs mul1 also ein Ausbringen von 80-85 % Ceresin 
ergeben, da mit der Harte del' Preis desselben im bestimmten Ver
Mltnis steht. 

SolI das Erdwachs dagegen zur Paraffindestillation verwendet 
werden, so geschieht die diesbeziiglichc Untersuchung entweder in 
einer einfachen Retorte, bei welcher die Vorlagen leicht und rasch 
gewechselt werden ktinnen, um mittelst fraktioniertel' Destillation 
die einzelnen Produkte aufzufangen und zu messen, oder man VCl'
wendet hierzu den Apparat von Engler (Fig. 41). In das Gefal1 R 
wird iiberhitzter Wasserdampf konstant eingeleitet und dort auf 
300°' C. erhalten; von hier tritt derselbe in den eigentlichen Destil
lationskessel B iiber. Die Kiihlvorrichtnng besteht aus dem drei
mal gewundenen Separationskiihlel', aus dessen gekiihlten Ablal1-
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rohrchen die einzelnen Destillate abgelassen werden konnen. An 
diese Kiihlvorrichtung ist ein Schlangenkiihler angeschlossen, in 
welchem del' Rest del' Dlimpfe, insbesondere del' Wasserdampf, 
kondensiert wird. Die Ergebnisse diesel' fraktionierten Destillatioll 
sind je nach del' Qualitlit des Wassel's sehr verscbieden und ist del' 
Paraffingehalt nach den Seite 167 angefiihrten Analysen im allge
meinen mit 50-80% festgestellt worden. 1) Wenn die Paraffindestil
lation mit iiberhitztem Wasserdampf durchgefiihrt und rechtzeitig 
unterbrochen wird, bleibt im Destillationskessel ein gewisser Ruck
stand ubrig, welcher aus einer schwarzen, elastischen, schwer schmelz
baren Masse, vorwiegend aus Wachsharzen zusammengesetzt, be-

Fig. 41. 

steht. Diesel' unter dem Namen "Pitch" bekannte Ruckstand reprli
sentiert deshalb einen bedeutenden Handelswert, wei! er ein vor
zitgliches Isoliermittel von hohem Isolationswiderstand, groEer 
Zahigkeit und Elastizitlit darstellt, das in del' Kabeltechnik ausge
dehnte Verwelldung findet. 

Paraffin und Wachsbarz sind beide feste Korper, jedoch hat 
das letztere einen hoberen Scbmelzpunkt als das erstere. Es muE 
also von solchen Ozokeriten unter sonst gleicbell Verbliltnissen der
jenige einen boberen Paraffingehalt besitzen, del' einen niederen 
Schmelzpunkt hat, als jener mit boberem Schmelzpunkt, del' einen 
groEeren Gehalt an Wachsbarz besitzt. 

Ersterer wird daher bessel' fiir die Pal'affin-, letzterer bessel' 
fUr die Ceresinerzeugung zu vel'wenden sein. 

I) Nach Dr. Berlinerblau, "Das Erdwachs". 
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Handelsverhaltnisse und Verwendung 
des Erdwachses. 

Ungieich miiheloser als die Ji'5rderung und Erzeuguog des 
rohen Erdwachses gestaltete sich zu allen Zeiten del' Verkauf des 
geschmolzenen Produktes, welches mit Fug und Recht ein Artikel 
des Welthandels genanot werden kann. Es gibt kein zweites hei
misches Naturprodukt, dessen Gewinnungsstatten so beschrankt sind 
und welches von seiner Fundstatte aus die Reise nach allen Indu
'striegegenden der Erde antritt, trotzdem die direkte Verwendung 
desselben nur eine relativ beschrankte ist. Wenn au~er Boryslaw 
noch an einigen anderen Orten Erdwachs gewonnen wurde, wie 
z. B. in Truskawiec, odel' noch gewonnen wird, wie dies in Dzwi
niacz und Starunia del' Fall ist, so war und ist die Produktion 
diesel' Gruben so gering,· da~ dieselben auf die HandeIsverM.lt
nisse keinerlei Einflu~ nehmen k6nnen. 

Anfangs, bei Beginn des Erdwachsbergbaues, also um das 
Jahr 1863, war del' Handel mit Erdwachs fiir die Konsumenten 
mit gro~en Schwierigkeiten verbunden, wei! es keine Normen flir 
die Qualitl1t des Wachses gab, und jeder Produzent au~erdem be
bemiiht war, die Ware so viel als tunlich zu verfalschen. Infolge
dessen konnten Einkaufe nur an Ort und Stelle nach sorgtaltiger 
Priifung jedes einzelnen Blockes abgeschlossen werden, wodurch 
die Fabrikanten gen5tigt waren, eigene Agenten an Ort und Stelle 
zu bestellen. 

Ais sich allml1hlich die Verbaltnisse soweit konsolidierten, da~ 
die Produktion durch Aufstellung bestimmter Sorten in ein gewis
ses System kam, reguIierten sich auch die Verkaufsbedingungen 
soweit, da~ sich einige Gro~spekulanten des Wachshandels fiir so 
lange zu beml1cbtigen imstande waren, bis die groEen Gesellschaften 
ihren EinfluE auf die Soliditl1t desselben geltend mach en konnten. 
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Die Fracht,t) welche bei allen Artikeln des Welthandels einen 
so wichtigen Fa~tor blldet, - spielt speziell beim Erdwachs als 
Rohprodukt nur eine untergeordnete Rolle; sie betrll,gt nach den 
emopaischen Hafenplatzen bloB ca. 2-4%des Wertes der Ware. 

Nicht so giinstig gestalten sich die Zollverhll,ltnisse. Die wich
tigste Verw~ndung des Erdwacbses ist seine Verarbeitung auf Cere
sin. Die Ceresinindustrie, welche friiher ein spezifisch osterreichisches 
Geprage hatte, ist in dem Mal1e, als der Verbrauch des Ceresins 
stieg, auch vom Auslande aufgenommen worden, wozu wesentlich 
der Umstand beigetragen hat, daB die Handelsvertrll,ge dem Aus
lande einen ziemlich ausgiebigen Schutz angedeihen liel1en. So wird 
z. B. Erdwachs nach Deutschland zol1frei eingefiihrt, wahrend das 
daraus hergestellte Ceresin bei der Ausfuhr von Osterreich nach 
Deutschland cinem Zollsatze von 10 Mark pro 100 kg unterliegt. 

Inwieweit die neuen kiinftigen Handelsvertrll,ge diese Zollver
hll,ltnisse beeinflussen werden, Ial1t sich bis nun nicht vorausseben. 
Wabrend infolge dieses Zolls auf Ceresin die heimiscben Ceresin
fabriken ihren Betrieb einschranken, werden im Auslande fort
wah rend neue Unternebmungen ins Leben gerufen. So wurde z. B. 
im Jahre 1898 in CoIn am Rbein eine neue Ceresinfabrik mit einem 
Jahresbedarf von ungerahr 300000 kg und in Warschau eine 
solche fiir 600000-700000 kg rohes Erdwachs erbaut und dem 
Betriebe iibergeben. 

Insbesondere macht sich das Bestreben geltend, in den deut
schen Hafenplatzen Ceresinfabriken zu errichten, welche vorzugs
weise fiir die Ausfuhr des Ceresins nach iiberseeischen Landern 
bestimmt sein solI en. Dieses Bestreben wird wesentlich durch die 
gegebenen Frachtzollsatze unterstiitzt, 

Rohes Erdwacbs unterliegt folgenden Frachtsll,tzen pro 10000 kg: 

Von Boryslaw nach Wien , 278·00 Kronen 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" Triest. 
" Laube. 

" 
" 
" 

Bremen 
Hambmg 
Stettin 

361'00 
" 310'20 
" 423"60 
" 408'00 
" 337'60 
" 

Der billigste Weg ftir den Seeverkehr fiihrt daher iiber Stettin, 

Wiederholt schon waren Versuche gemacht worden, diese Trans
porte nach Laube zu leiten und den Elbeumschlag zu b eniitz en , 
Dder aber das Erdwacbs via Triest und Fiume zur Ausfuhr zu 

1) Unter Benutzung freundlicher Mitteilungen des Herrn A. Pollitzer, 
Bureauchefs der Ozokeritabteilung der k. k. priv. Landerbank in Wien. 
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bringen, um einen dieser heimischen Hafen als Auslaufhafen zu 
verwenden. Immer aber scheiterten diese Bemiihungen an der Hohe 
der Frachtsatze, die fitr das Erdwachs bis Laube bezw. Triest und 
Fiume zu entrichten sind. 

Ziffernmamg stellt sich das Bild des Konsums der verschiedenen 
Lander an rohem Erdwachs folgend dar: 

1896-1899 1 seit 1901 Prozent-
Verbrauchsland 

Waggonladungen satz 

a 10000 kg 1901 

Osterreich 250-310 70°8 26 
Deutschland 260-330 86°8 32 
Rutlland 150-190 49°2 18 
Frankreich ° 20-25 4°0 2 
England und Amerika - 57°0 21 

Summa: I 640-795 
1 

267°8 

Der geringere Konsum ist durch die geringere Produktion an 
Erdwacbs und die dadurch bedingte vermebrte Verwendung von 
Paraffin bedingt. 

Mer:\{wiirdig ist der Umstand,daE in den Landern Belgien, 
Griechenland, Italien und Spanien, welche ganz namhafte Mengen 
von Ceresin fiir kirchliche Zwecke konsumieren, keine Ceresin
industrie bestehto Der Bedarf dieser Lander wird zum groEten 
Teile aus Osterreich und Deutschland gedeckto Die Zollverbalt
nisse fiir die Ausfubr von rohem und gereinigtem Erdwachs (Cere
sin) sind aus folgender Tabelle fUr die Ausfuhr aus Osterreich, er
sichtlicho 

Zur Ausfuhr In 
sind pro 100 kg zu zahlen 

nach Wahrung fur fUr 
Ozokerit Ceresin 

Belgien ° Franc frei frei 
Deutsch] and ° Mark frei 10°00 
Frankreich Franc 10°- 40°00 
Italien Lire -°50 10°-
Rutlland Rubel 2°44 10°38 
Schweiz Franc -°30 1°50 
Spanien 

" 
-°40 25°-

England 
N ordamerika Dollar -°15 

Hierbei muE noch bemerkt werden, dal1 amerikanisches Paraffin, 
welches die Marktlage des Ozokerits wesentlich beeinfiul1t, bei der 
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Einfuhr nach Deutschland einem Zollsatze von 10 Mark (nach Oster
reich 12 Kronen) unterliegt, wobei jedoch die deutschen Fabriken 
bei del' Wiederausfnhr desselben als Ceresin den Zoll restituiert 
erhalten, was in Osterreich nicht del' Fall ist, wodnrch die dentschen 
Fabriken wiederum den inlandischen iiberlegen werden. 

Die Verwendung des Erdwachses ist keine mannigfaltige und 
beschrankt sich auf vier Verwendungsarten: 

1. Zur Paraffinde&tillation, 
2. zur Ceresinerzeugung, 
3. als Isoliermittel in del' Elektrotechnik, 
4. als Impragnierungsmittel. 

ad 1. Die alteste Verwendungsart ist die zur Paraffinerzeugung. 
Bis zu del' Zeit, als von Ujhely-Pilz das Ceresin entdeckt wurde, 
war dies die einzige Methode znr Weiterverarbeitung des Erd
wachses. Seit das Ceresin die direkte Verwendung des Paraffins 
fast iiberall verdrangte und das letztere hauptslichlich zur Ver
fiilschung des ersteren in groBen Mengen aus Amerika eingefiihrt 
wurde, hat diese Industrie fast vollstandig aufgehort und wurde in 
letzter Zeit nul' mehr ausnahmsweise in Drohobycz praktiziert. Del' 
Grund liegt teil weise darin, daB die minderwertigen ,;V achssorten, 
die sich besser zur Paraffinerzeugung eignen, immer seltener vor
kommen und erzeugt werden, anderseits, weil es bei del' hoheren 
Preislage des Ceresins rentabler erscheint, dieses zu erzeugen, auBer
dem wei! das als Ritckstand del' Petroleumraffinerie auf den Markt 
kommende Paraffin billiger ist, als das aus Ozokerit erzeugte iiber
haupt sein kann. 

Die einzige Ursache, warum Ozokeritparaffin iiberhaupt noch 
him· und da erzeugt wird, ist die Produktion des Riickstandes, den 
man Pitch nennt und del' als Isoliermittel einen sehr gesuchten 
Handelsartikel bildet. Das erzeugte Paraffin wird in diesem FaIle 
direkt bei der Ceresinfabrikation in deren Kessel eingetragen und 
als Ceresin weiter verarbeitet. 

ad 2. Die weitaus groBte Menge des von del' Industrie auf
genommenen Erdwachses, und zwar 70 -75%' wird auf Ceresin ver
arbeitet. 

Die Ceresinfabrikation hat leider in den letzten J ahren eine 
wesentliche Anderung erfahren, welche durch die Einfuhr rein 
weiBel' Paraffinschuppen und deren Zusatz zum Ceresin bedingt ist. 

1m Jahre 1886 wurde Ceresin ausschlieBlich znr Kerzenfabri
kation verwendet und fanden iiber 1000 Waggonladungen Ozokerit 
leichten Absatz, wahrend 1896 nnr mehr 600-700 Waggons ver
braucht wnrden. Seit diesel' Zeit ist del' Verbrauch an Ceresin 
fortwahrend gestiegen, die Nachfrage nach Erdwachs abel' gesunken. 

Muck, Erdwachsbergbau. 12 
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. Trotzdem ist abel' gegenwartig die Nachfrage wieder groI1er 
als die Produktion, welche Konjunktur nicht ohne Bedeutung fiir 
die Preisbildung und fUr die Erhaltung del' derzeitigen Wachspreise 
sein kann. 

Das derzeit in Handel gebrachte Ceresin ist nicht immer das 
Reinprodukt aus del' Verarbeitung des Erdwachses, vielmehr· fast 
immer eine ~fjschung von Ceresin mit dem im Preise weitaus billi
geren Paraffin und verschiedener vegetabiler Harze, welche Mischung 
kaum 50 010 Ceresin enthalt. Dieses Verfahren del' Verfalschung 
des Ceresins ist bereits so allgemein geworden, daI1 nunmehr schon 
relativ kleine Konsumenten bei del' Lieferung durch die Raffineure 
die ausdriickliche Bedingung stellen, daI1 nul' reines Ceresin ge
liefert werden darf, um sodann die Mischung mit Paraffin etc. selbst 
vornehmen zu konnen. Auf diese Verfiilschung ist es groI1enteils 
zuriickzufiihren, daI1 in den letzten Jahren del' Absatz des Erd
wachses mit del' Produktion nicht gleichen Schritt hielt, was zur 
Folge hatte, daI1 sich in den Jahren 1896-1897 am Produktions
orte ein Erdwachsvorrat ansammelte, del' ungefahr del' Produktion 
eines ganzen Jahres gleichkam. 

Bei del' 1899 und 1900 durch die Erbauung neuer Schacht
anlagen veranlaI1ten Reduktion del' Erzeugung von Erdwachs waren 
jedoch diese Vorrate von groI1em VorteiI, da sie die Moglichkeit 
del' ungestorten Weiterlieferung seitens del' Gruben gewahrleisteten. 

Wie sich auch die Preisverhaltnisse des Paraffins in nachster 
Zukunft gestalten werden, immer werden sie von wesentlichem Ein
flusse auf die Preisbildung von Ceresin und Erdwachs bleiben. 

Um zu zeigen, wie weitverbreitet die Anwendung des Ceresins 
ist, wie gesichert daher in weiterer Folge del' Absatz von Erdwachs 
bis zur Hohe von 3-400 Waggonladungen pro Jahr sein muI1, 
will ich einige Verwendungsarten des Ceresins kurz anfUhren: 

Del' groI1te Teil wird zur Fabrikation von Kerzen, insbesondere 
fiir Kirchenverbrauch verwendet. Es wird damit Biimenwachs imi
tiert, auch werden kiinstliche Bienenwaben fUr Bienenziichterei er
zeugt. Ferner wird Ceresin in del' Leinen- und Baumwollappretur 
zum Glanzendmachen, zur Erzeugung von Wachspapier, Nahwachs, 
Siegel wachs , Putzpomade, Stiefelwichse, (Glanzpasta) als Okulier
wachs, fiir kosmetische Mittel, als Cire parisienne zum Aufpolieren 
blind gewordener Mobel und FuI1boden, zum Impragnieren von 
Spiritus- und \Veinfitssern, zur Herstellung wasserdichter Gewebe, 
farbiger Bleistifte, del' sogenannten Wachsstifte, als Modellierwachs 
und im bedeutenden MaI1stabe und mit groI1artigem Erfolge in del' 
Galvanoplastik, endlich als J:goliermittel feinerer und farbiger Drahte 
in del' Kabeltechnik verwendet. 
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Die Verwendungsarten des Ceresins sind dadurch keineswegs 
erschOpft und im steten Steigen begriffen. 

ad 3. Das rohe Erdwachs findet weiter in del' Elektrotechnik 
und speziell in del' Kabelfabrikation stetig steigende Verwendung. 
Erdwachs besitzt einen hohen Isolationswiderstand gegen den elek
trischen Strom, insbesondere wenn es moglichst viel Cesesin ent
MIt, so daJ1 es darin kaum von einem anderen Isoliermittel iiber
troffen wird. Es wird entweder fiir sich odeI' vermischt mit Asphalt 
und anderen Produkten als Kabelhiille und zu anderen Isolier
zwecken beniitzt. 

ad 4. Endlich findet das Erdwachs im rohen Zustande noch 
Verwendung als Impragnierungsmittel fiir ordinare wasserdichte 
Stoffe und fiir Holz. Insbesondere scheint es, daJ1 die letztere Ver
wendungsart noch ausbildungsfahig ware, da gut mit Erdwachs 
impragnierte Holzer von nahezu unbegrenzter Dauer sind und weil 
mit Erdwachs impragnierte weiche Parketten verschiedene Vorteilc 
aufweisen. 

Es eriibrigt noch einen lJbcrblick iiber die seinerzeitige Pro
duktion an Erdwachs in Boryslaw-Wolanka in Verbindung mit den 
jeweiligen Preisverhaltnissen zu geben. Man kann bei den letztern 
nul' Durchschnittsziffern angeben, welche aus dem Verhaltnis des 
Gesamtwertes zur Erzeugungsziffer resultieren. FoIgende Tabellen, 
A u. B S. 180 u. 181, welche bis zum Jahre 1886 nach Ausweisen 
del' Grubeninspektion in Boryslaw, von da an nach den statistischen 
Daten del' Bergbehorde verfaJ1t sind, geben ein BiId iiber die Produk
tion von Erdwachs und deren Wertverhaltnisse vom Jahre 1876 bis 
1901. Wie groJ1 die Produktion bis zum Jahre 1876 gewesen, Ia~t 

sich nur nach den zerstreuten Zeitungsnachrichten beiIaufig schatzen, 
da statistische Daten dariiber fehlen. 

Im Jahre 1892 wurde auch del' letzte Betrieb auf Wolanka 
eingestellt. 

Wenn man die SchluJ1ziffern diesel' Tabellen bis Ende des 
Jahres 1900 zusammenfaJ1t und die Produktion von 1862-1876 
schatzungsweise einstellt, erhalt man als Gesamtproduktion von 
Boryslaw-Wolanka und als dessen Wert folgende Ziffern: 

1m Werte von ca. 

Schatzung 1872-1876 6000 Waggons 30 MiIIionen Kronen 
Boryslaw 1876-1900 18562 

" 
110 

" " Wolanka 1876-1892 2015 
" 

10 
" " Summa 26577 Waggons 150 Millionen Kronen. 

Del' gesamte Durchschnittspreis betrug daher bis Ende des 
Jahres 1900 pro 100 kg rund 54 Kronen, wobei die Grenzen im 

12* 
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Jabre 1893 bis 45 Kronen und 1901 mit durebsehnittlieb 94 Kronen 
gezogen waren. 

Tabelle A. Boryslaw. 

Preis im Durch-
1m Produktion schnitt . pro 100 kg Gesamtwert 

Bemerkung 
Jahre \Vaggons ~Heller it 10000 kg Kronen Heller Kronen 

1876 875 59 
I 

32 5172000 -
1877 950 63 - 5986000 -
1878 815 48 58 3960000 -
1879 750 52 - 3900000 -

1880 940 50 - 4700000 -
1881 900 51 50 4635000 -
1882 840 52 - 4370000 -
1883 890 57 96 5162000 -
1884 965 70 ~4 6781500 --

1885 1040 60 - 6240000 -
1886 927'6 51 30 4758978 -
1887 774'2 47 88 3706582 -
1888 848'6 49 94 4238072 -
1889 691'6 48 56 3357854 -
1890 617'0 57 02 3518788 -
1891 560'4 58 86 3298476 -
1892 506'0 55 06 2787196 -
1893 524"1 45 08 2362514 -
1894 636'2 47 - 2990 !:I86 -
1895 634'3 55 40 3514508 -
1896 591'6 54 44 3220968 -
1897 627'2 54 80 3437680 -
1898 703'8 64 

I 

22 4519304 

I 

-
1899 516'0 66 87 3450832 -

1900 1727 78 09 1349001 -

1901 221'2 !:I9 39 2198902 I -
Summa: I 18 783'00 I 58 78 1110418239 I - I 

Die Produktion im Jahre 1902 betrug sehiHzungsweise 227 Wag
gons im Werte von rund 21/2 J\fillionen Kronen, daher ein Dureh
sehnittspreis von 110 Kronen pro 10000 kg erzielt wurde. 

Vom Jahre 1901 an sind die Preise fortwahrend im Steigen 
begriffen. Es ist auffallend, dal1 aIle bekannten statistisehen Aus
weise iiber die Produktion von Erdwaehs und den Wert derselben 
bedeutende Differenzen aufweisen. 

Naeh den gesehilderten Zustanden, die in Boryslaw herrschten, 
kann dies jedoeh nieht wunder nehmen, da jeder Produzent scbon 
aus Riieksicht auf die Besteuerung traehtete, seine wirkliche Pro
duktion zu verdeeken und wenn irgend moglieh, den Behorden 
iI:rige Angaben zu machen, 
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Tabelle B. Wolanka, 

Erdwachs 
Durchschnittspreis 

Gesamtwert 1m pro 100 kg 

.Jahre 
Bemerkung 

Meter-Ztr, 

I it 100 kg 
fl, Kr, fl, Kr, 

1 
1876 6000 35 - 210000 -
1877 6500 36 30 236000 -
1878 11000 33 - 36~ 300 -
1879 14500 26 - 377 000 -
1880 11500 21 52 247000 -
1881 15000 25 - 375000 - ~ 

OJ 
1882 13300 25 94 345000 - ~ 

1883 14000 28 50 399000 
c 

- " 1884 19000 32 - 608000 - ~ 

1885 19000 30 47 579500 - C<I 

1886 16000 27 - 432000 - II 
1887 12800 26 - 332800 - c;:i 
1888 9500 26 - 247000 -
1889 9000 28 30 256500 

.-I 
-

1890 14000 29 - 406000 -
1891 9000 32 - 288000 -
1892 1400 30 - 42000 -

Summa: 201 500 28 1 50 5744600 I -i 

d, s, in Kronen: 57 1 - 11489200 1 -

In den Ausweisen von Fabriksbetrieben erscheinen die An
gaben ii.ber Einheitspreise immer hoher, da die Zwischenhandler 
dieses Plus notwendig machten. 

Feste Preise fur ganz Boryslaw machten sich wohl erst be
merkbar, als 1896 die k. k, p, 0, Landerbank in Wien ein Kartell 
aller Erdwachsproduzenten ins Leben rief und den alleinigen Ver
kauf besorgte. 

Dieses Kartell bestand abel' nul' bis zum Jahre 1897, seit 
welcher Zeit del' Wachshandel wieder frei ist, 

Die Preisbewegung en detail del' wichtigsten Sorten in den 
letzten 6 Jahren ist in folgender Tabelle zum Ausdruck gebracht, 

N arne der Sorten 

Hartwachs , . , , , . 
Hochprirna spez. 68 0 C, 
Hochprima 
Normal 
Sekunda ...... , 

pro 100 kg loco Boryslaw in Kronen 

1896 11897 : 1898 11899 11900 i 1901 1 1902 

80'- 84'- I 90'- 110,_1 120,-1 -
56'- 64'- 68'- 76,-1104'- 98'- 110-160 
54'- 62'- 66'- 74'-1102'- 92'- 108-150 
52'- 60'- 64'- 72"-1100'-
36'- 32'- 44'- 56'-1 66'- 80'- 90 

I I 
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Der Preis des Erdwachses ist heute auf mehr als 160 Kr. pro 
100 kg gestiegen: eine Folge der verminderten Produktion bei reger 
Nachfrage. 

Und damit ist endlich ein Preis erzielt, wie er dem inneren 
Werte des Produktes entspricht, damit ist auch del' Gewinn aus 
dem Erdwachsbergbau, welcher bisher hauptS!ichlich dem Ceresin
fabrikanten zufiel, gleichmaI1ig auch auf den Erdwachsproduzentell 
verteilt. DaI1 die Preise bis zur Regelung des Bergbaues durch 
die neuen Polizeivorschriften immer so niedrige waren, lag allein 
in der Konkurrenz del' vielen kleinen Raubbaue und der dadurch 
erzeugten Dberproduktion. 

Durch Beseitigung derselben ist del' Erdwachsbergbau endlich 
lebensfahig geworden, er kann auf humanitarer Grundlage arbeiten, 
ohne daI1 die Unternehmungen von Jallr zu Jahr ZubuI1en leisten 
miissen, kurz, dem Erdwachsbergbau, der noch vor wenig Jahren 
dem Untergange nahe war, ist ein neuer Impuls gegeben, del' den 
Wert desselben bedeutend hoher erscheinen laI1t, als dies friiher 
der Fall war. 

Da nach Einrichtung der neuen Schachtanlagen del' Bergbau 
auch in technischer Hinsicht auf der Rohe del' Zeit steht, da bei 
Vermeidung neuerlicher Dberproduktion auch ein wesentlicher Preis
riickgang in nachster Zeit nicht zu erwarten ist, so kann man dem 
neuen reduzierten Betrieb dank der Energie der Regierung das 
giinstigste Prognostikon fiir die Zukunft stellen, eine Aussicht, wie 
sie beim alten Raubbau niemals denkbar gewesen ware. 
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Beschreibung einzelner Bergbaue. 

Die aIten, nur in einem einzigen Exemplar erhaltenen Karten 
Boryslaws aus den Jahren 1871 zeigen uns, daE bis zu diesem 
Jahre keine gr5Eeren vereinigten Gruben bestanden, obwohl einige 
wenige Grubenbesitzer kleinere Komplexe schon frtiher besaEen. 
Es waren immer nul' eine Unzahl von Schachtbesitzern oder Schacht
pachtern vorhanden. So existierten 1865 tiber 1000, 1871 tiber 
1200, 1877 immer noch mehr als 800 Unternehmer, von denen 
viele nul' einen einzigen Schacht betrieben. Wenn man den Gruben
kataster vom Jahre 1865 durchbHi~tert, so erstaunt man tiber die 
Menge der dort angefiihrten Besitzer und Mitbesitzer, da jeder eine 
Anzahl Kompagnons besaE, welche ihre Anteile wieder in noch 
kleinere Anteile zerteilten und ,weiter. verkauften. 

In den "Erlauterungen zur Dbersichtskarte del' BesitzverhaJt
nisse des Erdwachsterrains Boryslaw - Wolanka" vom Jahre 1886 
finden wir aber nm noch 87 Unternehmungen mit 450 Besitzern 
verzeicbnet, so daE im Dmcbscbnitt immer nocb 5 Besitzer auf eine 
Unternehmung entfallen. 

Mit einigen Ausnabmen fing man im allgemeinen gegen das 
Ende del' siebziger Jabre an, gr5Eere Grubenkomplexe zu bilden 
und in der Hand einer kapitalkrliftigen Gesellschaft zu vereinigen, 
da die Erdwacbsproduktion scbon etwas gr5Eeres Anlagekapital 
verlangte, als das Erd5lsch5pfen aus seichten Schachten. So siebt 
man auf del' Karte von 1886 scbon eine ganze Menge solcber 
Grubenterrains abgegrenzt, wabrend in der Karte von 1871 nnr 
einzelne Schachte verzeichnet sind. 

Die erste gr5Eere Grube wnrde 1873 dnrch die Boryslawer 
Petroleum - Kompanie, dann 1877 durch die "Societe fran<;aise 
minerale de cire et petrole"gegrtindet, ihr folgten nebst mebreren 
kleineren im Jahre 1882 die galizische Kreditbank, die Gesellschaft 
Liebermann, Wagmann & Co., endlich 1890 die Compo COlll-
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mereiale franr;aise, von denen sich heute nur mehr die galizische 
Kreditbank und die Rechtsnachfolger der Compo Comm. franr;., das 
ist derzeit die "Aktiengesellschaft Boryslaw fill' Erdwachs- und 
Petroleumindustrie" in Betrieb befindlich erhalten haben . 

. Es ist heute nahezu unmoglich, eine Beschreibung aller· seit 
1886 bestandenen Gnlben zu geben. Die meisten sind spurlos von 
der Bildflache versehwunden, haben schon seit Jahren den Betrieb 
eingestellt, da sie aus inner en Grunden ihre Existenzberechtigung 
verlol'en, so daB man sich dal'auf beschranken muB, die Entwick
lung jener Bergbaue zu skizzieren, welche seinel'zeit eine gl'ol1ere 
Bedeutung besal1en oder auf die Gestaltung der heute noch in Be
trieb befindlichen Gruben von Einflul1 waren. 

Ein Vel'zeichnis del' im Jahre 1897 noch bestandenen Gruben, 
von denen noeh 23 im Betrieb waren, dient zul' Erlauterung del' 
Besitzkal'te aus diesem Jahre (Tafel I). 

Tabelle libel' die Ende 1897 inBetrieb befindlichen Gruben 
und del'en FHichenmal1. 

FHichenmaB 

Flur Name der Grube Einzeln ! Zusammen 
I 

Quadratmeter 

Compagnie Commerciale fran<;aise. Gruppe4 34530 I 

Bringsgrube 3400 I 
I 

Bechergrube . 3500 , 
Leongrube. 4200 I 

,l<j 
Joelgrube 1360 ! 0 -.., 

0 Klinghofer-Hauptmanngrube 9200 
Poi Freilichgrube 2900 

Maier Felix-Grube 15680 
Esthergrube 3300 i 

Uniongrube 8670 I 86740 --- I 

~ f 
Compagnie Commerciale franyaise. Gruppe 1 25394 

i 

" " " 
Gruppe2 39600 I 

Galizische Kreditbank 92733 I 

~1 
Ludwiggrube 5100 

I Sender Wilf-Grube 2370 
Biirgergrube . 3870 I 169037 

· 1 
Concordiagrube 6200 

I .S Diamantsteingrube 2449 

] Komedjagrube 1790 
WHhelmgrube 5300 13499 

Victoriagrube 42000 
I 

~ I Steuermanngru be 5820 

I 
Osiasgrube 4300 

::l Mariagrube 4640 A 
Koppelgrube . 2440 59200 

Summa: 
I 

291116 
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1897 standen also 29 Hektare, im Jahre 1886 noeh ca. 40 Hek
tare in Betrieb. Die ganze FHiehe, auf der Sehaehteangelegt 
waren, betrug beilaufig 100 Hektare, wahrend gegenwartig noeb 
ca. 20 Hektare auf Erdwaehs ausgeb~utet werden. 

Man sieht aus diesen Angaben, daE sieh die Zahl der Unter
nehmungen, welehe ihren Betrieb aufreeht erhalten konnten, 

von 854 im Jahre 1874 

auf 87" " 1886 und 

" 
23 

" " 
1897 

reduzierte, obwohl die amtliehen Tabellen hohere Ziffern ausweisen. 
Dies kommt daher, daE die Unternehmer zwar ihl'en Betrieb bei 
der Behol'de angemeldet hatten, ihn tatsaehlieh jedoeh nieht fiihl'ten, 
leh lasse zum Vergleieh einen Auszug aus del' amtliehen Statistik 
des k. k. Aekerbauministeriums foIgen. 

Anzahl der Erdwachs- pro 10 Wag-
Arbeiter Produktion gons produ-

Jahr Unternehmungen inkl. zierten Bemerkung Waggon- Wachses 

liberhauptlimBetrieb 
Aufseher ladungen waren 

it 10000 kg Arbeiter 

1886 100 89 6872 927 72 
1887 110 68 5806 774 75 
1888 115 70 5632 t:l48 66 
1889 124 68 5363 691 77 
1890 114 71 6069 617 98 
1891 113 61 5680 560 101 
1892 116 64 4655 506 92 
1893 124 56 3360 524 64 
1894 92 39 4472 634 70 
1895 114 45 4478 636 70 
1896 43 35 5238 591 88 
1897 36 33 5896 627 93 
1898 34 30 4894 703 69 
1899 22 21 3548 516 68 
1900 16 11 1924 172 110 Ubergangs-
1901 3 3 - 221 - zeit zum 
1902 3 2 ? 227 ? Horizontbau 

]\fan sieht, daf1 die Zahl der in Betrieb befindlichen Untel'
neluuungen schon seit langem im Riiekgaug begriffen ist. 

Es muf1 dabei noeh bemerkt werden, duE die Arbeitel'zahl viel 
zu hoeh angegeben ist, da bei dem fiuktuierenden Arbeitel'stand 
haufig ein Mann doppelt gezahlt und stets die maximale Zahl der 
tagliehen Arbeiter angegeben wurde. 

Die altesten Sehaehte waren auf "Unter Debra" und dem 
nordwestliehen Teil von Potok, dann auf "Duezki", hiel'auffolgte 
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"Wolanka", dann die "Neue Welt" und "Loiina", zuletzt 
wurde das Gebiet des unteren Potok (am Gartel) erschlossen. 

1. Debra. 

Die Scbacbte auf Debra waren zumeist Petroleumschachte und 
wurden jabrzebntelang bis in die jiingste Zeit binein geschopft, 
ebenso wie die Scblichte am oberen Potok. 

Fig. 42. 

AIle gro£eren Wachsgruben auf Ober Debra waren jedoch 
scbon seit 1892 wiedel' eingestellt (Fig. 42). 

2. Wolanka. 

Die interessanteste del' lilteren Gruben war unbedingt die del' 

"Societe fran'5aise minerale de cire et petrole" 

in Wolanka (und Duczki), wenn sie auch nicbt die gro£te Wacbs
produktion aufzuweisen hatte. 

Schon 1862 erwarb Bergdirektor Januszke von den Bauern 
mehrere Griinde um Ropny Potok herum, zum Zwecke del' Ge
winnung von Erdo!' Vier bis fiinf J abre spliter bildete sich die 
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Boryslawer Petroleum-Kompanie in Drohobycz, welche gleicIifalls 
dort Besitz erwarb. 

1876 pachtete Leiser Gartenberg von del' christlichen Ge
meinde einen Teil ihrer Hutweide Duczki auf die Zeit von 141/2 
Jahren, wofur er 4000 fl. bezahlte. David Lindenbaum hatte 
1863 von derselben Gemeinde gleichfalls das Recht erworben, 
15 Schachte anzulegen, seine Erben traten dieses Recht 1878 gegen 
25°io Bruttoabgabe an Iser Wegner abo 

1m Jahre 1876 lieI1 nun del' Grunder del' sogenannten "fran
zosischen Gesellscbaft" Marcell Bernstein in Paris das Terrain 
der Petroleum-Kompanie, welches ca. 7 Joch Grund umfaI1te, urn 
50000 fl. und die von L. Gartenberg erworbenen Pachtrechte 
urn 25000 fl. ankaufen. 1878 erwarb Bergdirektor Jan uszke von 
M. Kuhmlirker, Jakob Rosenzweig, Leiser Messer, Israel 
Nemrow und Moses Arnold einen Teil del' heutigen Parz. 
No. 2018/2, und zwar 864 qm urn 12000 fl., wobei also fiir den 
Quadratmeter 28 Kr. bezahlt wurden. 1880 wurde das Terrain durch 
Ankauf del' Griinde von Markus Weinstein & Co. fUr 18600 fl. 
und von J. We gn e I' um 8000 fl. komplettiert. In demselben Jahre 
kaufte die Societe frall(;aise noch weitere Grunde auf del' andern 
Seite del' StraI1e an, baute die heute noch bestehenden neuen 
Arbeiterkasernen (die alteren waren schon von der Petroleum
Kompanie erbaut) und fuhr fort, den Einzelschachtbetrieb so viel 
als moglich zu konzentrieren; er wurde schlieI1lich auf einen ge
meinschaftlichen Horizont von 60 m gebracht und ein reiner Pfeiler
bau von 10 m im Quadrat Pfeilerstlirke angelegt, der in Etagen 
von 2 m hatte in die Tiefe gehen sollen. 

l<'orderung und Ventilation wllrden--nw.schinell eingerichtet, die 
Mannschaft jedoch noch auf besonderen Schachten mittelst Hand
baspel eingelassen. Man ging jedoch sehr bald von diesem Pfeilerbau 
ebenso wie vom versuchten eisernen Streckenausbau wieder ab, da 
sich bald herausstellte, wie unpraktisch diese beiden Einricbtungen 
fUr die gegebenen Verbaltnisse gewesen waren. 

1m Jahre 1880 schritt man zum Bau einer neuen groI1eren 
Schacbtanlage, welcber anlaI1lich des Besucbes Seiner Majestat des 
Kaisers Franz Josef in Boryslaw in dies em Jahre die allerhochste 
Bewilligung erteilt wurde, Franz Josef Schacht benannt zu werden. 
Die Schachtanlage, Fig. 43, war 80 m tief, bestand aus einem 
Forder- und einem Wasserschacht, 2 m if> in Eisen ausgebaut, mit 
saugender Ventilation durch mod erne Maschinen b etrieb en. 

Die anfanglich 6" Differentialpumpen genugten bald nicht mehr 
nnd wurden durch ein System von Pulsometern verstarkt, da del' 
WasserzufluI1 aus den offenen Bauen des 60 m-Horizontes, welcher 
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seinimieits wieder mit dem Bache in direkter Verb in dung stand, 
immer groBer wurde. Der Abbau wurde den gegebenen VerhaJt
nissen angepalH, es wurde mittelst RoBen aufgebrochen und den 
Wachsadern nachgegangen, wobei man aber immer wieder den 
alten Bauen zu nahe kam und .dadurch Wassereinbriiche hervorrief. 
Dieser Betrieb dauerte bloB bis 1885, in welchem Jahre ein Heuer 
40 m tiefer Hoi'izont bei 120 m Gesamtteufe angelegt und auf 
gleiche Weise betl'ieben wurde. 

Das zum Abbau benutzte Terrain betrug ca. 15000 qm. 

Fig. 43. 

Die GasverhaJtnisse scheinen in dies em Gebiete besonders un
g'l:instig gewesen zu sein, da haufig Vergasungen vorkamen, es 
diirfte wohl die Ventilation nicht geni.tgend eingerichtet gewesen 
sein. Am 1. Marz 1887 erfolgte im ostlichen Teile del' Grube eine 
Gasexplosion, wahrscheinlich durch einen DynamitschuB hervor
gerufen, welche eiueD Steiger und sieben Arbeiter tOtete und acht 
Mann schwer verwundete. Die erstel'en waren durch den Luftdruck 
erschlagen worden. 

Die Produktion del' Grube betrug 3-6 WaggoDs monatlich, 
das gewonnene Wachs war hell, hatte abel' nul' ca. 63° Schmelzpunkt. 

1885 wurde eine Extraktion System Merz erbaut, welche vier 
.J ahre spateI' wieder eingestellt werden mul1te. 
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In del' Zeit des _gr6~ten Betriebes zwischen 1884-1886 waren 
ea. 700, bei Auflassung des Bergbaues immer noeh 300 Arbeiter 
bescMftigt. 

Schon 1883 verpachtete die Societe fran'daise ihre vierte Gruppe 
(~-'ig. 44 im Vordergrund, liber del' Stral1e), welche auf den von 
Gartenberg erwol'benen Gl'linden situiert war, an J. B. Wagmann 
auf zwei Jahre urn den Betrag von 5200 fl. 1888 beschlol1 zwar 
die Direktion der Gesellschaft die Einstellung des Betriebes, ver
pachtete jedoch statt dessen die ganze Grube urn einen Pauschal-

Fig. 44. 

betrag von 12000 fl. an J. Liebermann in Borys}aw, welcher den 
Betrieb del' alten Sehachte bei 50 m Tiefe mit Erfolg wieder aufnahm. 

An den Pfingstfeiertagen 1891 entzlindete sich im westlichen 
Teile del' Grube beim Streckenputzen ein Hunt mit Berg51, es ent
stand ein Grubenbrand, wahrend welchem die Pumpen vel'sagten, 
welche man momentan nicht repariel'en konnte: es ersoff die ganze 
Grube und konnte niemals mehr entwassert, nicht einmal die Lei
chen del' dabei verungllickten sieben Arbeiter geborgen werden. 

Nachdem del' "Franz Josef Schacht" nach zehnjahrigem Betrieb 
aufgegeben werden mul1te, wurde auch del' gesamte librige Betrieb 
anf del' Wolanka im Jahre 1892 eingestellt. 
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Zur TIlustrierung del' herrschenden Zustande in Boryslaw sei 
noch eines Kampfcs erwahnt, del' sich im Jahre 1884 auf del' 
Wolanka abspielte. 

Am 18. Juli d. J. kam es zwischen Arbeitern del' Societe 
frall(;aise und einigen Juden wegen unbedeutender Ursachezu 
einem Streit, del' so groJ1e Dimensionen annahm, daJ1 die christ
lichen Arbeiter in die Synagoge (Schule) eindrangen, dort alles 
verwusteten, die Thorarollen auf die StraJ1e warfen etc. Des andern 
Tages kamen aus Boryslaw ca. 3000 Juden zur Rache angeriickt, 
es entwickelte sich eine fi:irmliche Schlacht, welcher vier Tote und 
40-50 Verwundete zum Opfer fielen. Nul' mit Muhe gelang es 
del' Gensdarmerie, wieder Ordnung zu schaffen und die Kampfenden 
zu trennen. 

Del' gesamte Besitz del' Societe fran9aise ging im Jahre 1889 
an die Compagnie commerciale fran9aise in Paris uber. 

In Wolanka war ubrigens bis zum Jahre 1892 ein ziemlich 
reger Betrieb, der insbesondere in del' Zeit von 1869-1871, in 
welcher halb Boryslaw ersoffen war, fiorierte, weil viele del' dor
tigen Grubenbesitzer ihre Betriebe hierher verlegten. 

1m Jahre 1862 sollte auf der Gemeindehutweide daselbst eine 
Saline angelegt werden; del' zu diesem Zwecke abgeteufte Schacht 
ergab nicht bloJ1 Salzwasser von geringer HaItigkeit, sondeI'll auch 
Spuren von Erd51, auf Grund dessen ein Herr Kapka eine Hand
bohrung an diesel' Stelle anlegte, welche jedoch nach kurzer Zeit 
wieder eingestellt wurde. Es war abel' dadurch ein neuer Weg 
gezeigt, und bald war eine grol1e ZahlSchachte behufs Erd51-
gewinnung etabliert. 

EinigermaJ1en beachtenswert war nur eine grMere Schacht
anlage, welche an Stelle des ehemaligen Salzschachtes i. J. 1885 
von del' galizisQhen Kreditbank erbaut wurde; sie bestand aus zwei 
Schachten it 125 m tief, die F5rderung mittelst Dampfhaspel und 
Tonne eingerichtet, die Arbeiter wurden mittelst Gurt und Hand
haspel eingelassen. 

Das Streichen del' KIufte an diesel' Stelle war n5rdlich, mit 
5stlichem Einfallen, das Streichen des Nebengesteins siid5stlich mit 
einem Einfallen nach Siidwest. 

Die Produktion an Erdwachs war nicht bedeutend, 7-8 kleine 
Kubel pro 24 Stunden, Erd51vorkommen dagegen viel gl'5J1er. Eine 
Handbohrung in diesem Schachte bis 210 m ergab ebenfalls kein 
besseres Resultat, so wurde del' Betrieb 1889 wieder aufgelassen. 
1893 machten zwei Unternehmer noch einen letzten Versuch, die 
"\Vachsgewinnung wieder aufzunehmen, welcher jedoch nur zur end
gi:iltigen Einstellung fi:ihrte. 
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Nardlieh del' StraEe auf Wolanka, dort wo dieselbe plOtzlich 
nach Norden umbiegt, war del' sogenannte "Messerplatz" mit 
vielen Schachten, del' gleichfalls mit dem Ersaufen des Franz Josef 
Schachtes eingestellt werden mti£te. Nach Westen anschlieEend 
an die beschriebene Grube del' galizischen Kreditbank hatte J os ef 
Liebermann schon 1863 Griinde erworben und begann dort nach 
Erdal zu graben. Die ersten Schachte waren bis 70 m tief und 
ergaben eine reiche Ausbeute an Petroleum. Welch reger Betrieb 
dort 1886 noch bestanden hatte, ist aus vorhergehender Photographie 
ersichtlich (Fig. 44). 

3. Duczki. 
Die "Viktoria-" sowie die anschlieEende sogenannte "Steuer

mannsgrube" wurden 1897 neuerlich erafi'net. Die erstere hatte 
inmitten del' vielen alten ofi'enen Schachte mit bedeutenden Wasser
schwierigkeiten zu kampfen. Man erbaute dort 1900 eine moderne 
Schachtanlage auf die Teufe von 130 m mit eisernen Forder
tiiren etc., welche jedoch 1901 wieder eingestellt wurde. 

Die beiden Gruben produzierten helles weiches Wachs von 
53-650 Schmelzpunkt. 

Zu bemerken ist noch, daE hier das Wachs bis weit in den 
Schotter hinein gepreEt und dort anfangs auch abgebaut wurde. 

Die "Mariagrube Ie, westlich del' "Viktoriagrube", wurde 
schon lange eingestellt, wahrend die siidlich an diese anschliel1enden 
"Osiasz-" und "Koppelgrube" bis Ende 1899 mit Erfolg 
arbeiteten. 

Siidlich dieses Gebietes iiber del' Stral1e liegt 

4. Moczary. 
Zunachst del' Stral1e von Boryslaw nach Truskawiec liegt das 

Terrain Gartenberg, auf welchem ein Schacht bis 190 m tief ge
graben war. 

Weiter siidlich schlieEt sich das Terrain "Josef' Lieber
mann an. Die Wachsproduktion auf beiden Gruben war nicht 
bedeutend, wohl abel' das Erdolvorkommen, auf welches hin viele 
Handbohrungen bis zur Tiefe von 120 m niedergebracht waren 
(1<'ig. 44). Del' Betrieb wurde schon 1881 reduziert, Ende 1889 
ganzlich eingestellt. 

Nachdem die gegrabenen Schachte im festen Gestein stehen 
und weder verschiittet noch verwaschen waren, so wurden dieselben 
im Laufe del' Zeit zu einem einzigen grol1en Wasserreservoir, das 
bei Wiederaufnahme des Betriebes derViktoriagrube im Jahre 1897 
durch eine ganz bedeutende Pumpenanlage wieder entwassert werden 
mti£te. 
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In Moczary kann man noch die beiden Gruben M. Gottes
mann und Munes Ghajes nennen, welche noch bis 1897 vegetierten. 

Eines del' altesten Betriebsterrains auf Erdal und Erdwachs 
ist der nordwestliche Teil des, Potokgebietes. 

5. Potok. 
1856 wurden durch R. Doms aus Lemberg auf dem Gebiete 

del' Herrschaft Boryslaw die ersten Schachte angelegt, von denen 
der eine· uber 200 m tief war. R. Doms machte schon 1854 1) auf 
das Vorkommen von Ozokerit aufmerksam. 

1m Jahre 1869 lie.i1 R. Haidinger, ein in jener Zeit bekannter 
osterreichischer lndustrieller, am hinteren Potok (bei del' Ziegelei 
del' Aktien-Gesellschaft Boryslaw) einen 210 m tiefen Schacht ohne 
besonderes Resultat abteufen, dagegen haben aIle Schachte am 
vorderen Potok nachst del' Stra.i1e, wo das fruhere Dorf Boryslaw 
gestanden hatte, sehr viel en ergeben, wenn sie nur den oberen 
Olsandstein abgeteuft hatten. 

Die altesten Unternehmungen waren zwischen der Union-, Esther
undBechergrube von 1\1. Kornhaber, M. Gartenberg, M. Men
delsohn, M. Erdhein, J. Zuckerberg, M. Steuermann, J. und 
N. Brunnengraber, Levzer Becher etc. gegrundet. 

Der Beginn gra.i1erer Ausbeute in diesem Gebiete fiillt urn das 
Jahr 1867; nachdem hier das eigentliche Dorf stand, mu.i1te dies 
erst nach und nach verschwinden, um Platz fUr die Exploitation 
zu gewinnen, wahrend auf Ober Debra und del' neuen Welt 
noch teilweise Felder waren; 

Eine del' altesten diesel' bis zum Jaln'e 1898 bestandenen 
Gruben war wohl die 

Esthergrube. 

In ca. 25 Schachten, auf 36-40 m geteuft, traf man in diesel' 
Tiefe uberall einen Salzstock an, bei welchem man stehen blieb, 
die Olausbeute war reichlich 200 Kubel Erdal pro Woche. 

1881 traf man in einem Schacht nach Durchteufen des Salz
stockes bei 60 m Teufe auf Erdwachs, dessen Gewinnung bis 1899 
fortgesetzt ward_ Das Gesteinseinfallen war hier sowie auf der 
U nionsgrube nach N ordost bei ca. 30° Verflachen. 

1896 ging ein Anteil del' Grube in Besitz del' Compo Comm. fran~_ 
tiber. Anschlie.l1end him'an wurden viele Schachte geteuft. Die 
nachste Grube, die sich bis in die jlingste Zeit erhalten konnte, war 

Maier Felixgrube. 

1) Osterr. Berg- und hiittenmannische Zeitung vom Jahre 1854 und 1856. 
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In den Jahren 1867-1873 waren dort 49 Erdolsebaehte in Be
trieb. Seit 1873 hauptsachlich zur Wachsproduktion iibergegangen, 
standen spateI' nur mehr 15 Schachte bis 100 m Teufe im Abbau, 
von denen 1897 noch drei in Betrieb waren. Das Wachs war dort 
stets weich und schmierig. Die Schottersehiehten reiehen bis 16 m, 
del' tiefste Schacht war 180 m tief, bei welcher Teufe ein bedeu
ten des Vorkommen sehwarzen kindebalartigen Wachses bei gro~el1l 
Gasgehalt konstatiert wurde. Es hat sich hier del' Fall ereignet, 
da~ ein Aufseher in einen 70 m tiefen Schacht fiel und sich bloG 
zwei Rippen brach: in welchem Zustande mu~ del' Schacht ge
wesen sein! 

Siidwestlich del' Esthergrube nahm Compess aus Dusseldorf 
unter den Namen 

Union-Grube 
1895 den Betrieb alter Sch1tehte neuerlieh auf, m~te ihn jedoch 
wegen Unrentabilitat 189H wieder einstellen. 

Gegen Nordosten lagen dann langs del' Stra~e viele kleine 
Unternehmungen, von den en Mitte del' neunziger Jahre sich nul' 
noeh wenige erhalten haben. Diese sind unter anderen die 

Klinghofer-, Hauptmanngrube etc., 
welche keine besonderen Merkmale aufweisen, hochstens ist zu 
konstatieren, daG die beiden ersteren schlechtes, weiches, schwarzes 
Wachs produzierten, haufig kleine Matkas von Kindebal hatten, 
wobei viele Arbeiter durch Vergasung erstickten. Dagegen war 
das Olertragnis aus drei Schaehten ca. 600 kg pro Woehe. Die 
Sehotterschichten sind dort nul' 6 m tiefund 2 m maehtig. 

Joel-, Freilich-, Leon-, Boxer-, Mosesgrube 
(l<'ig.45 rechts oben am Bilde) wurden 1897 wieder eroffnet und 
vegetierten zwei Jahre lang, bis sie wieder eingestellt werden mul1ten. 
Auf diesem Terrain wurde seinerzeit ein Schacht 224 m tief geteuft, 
ohne bedeutende Wachsmengen anzutreffen. 

Freiliehgru be ist insoweit bemerkenswert, als sich die Scha
rung eines Hauptganges mit einem sehr wachsreichen Quergang 
innerhalb ihres Terrains vollzieht. Das Gesteinseinfallen ist hier 
naeh Siidwest unter 32° bei einem Streiehen nach 21 h. 

Die naehste, langst auGer Betrieb befindliehe alte "Bceher
gru be" zeichnete sich dureh besonderen Waehsreiehtum aus. 

1m allgemeinen waren die Sehachte 140-160 m tief. 1881 
standen hier noeh die letzten Bauern- und sonstigen Wohnbauser. 

1889 wurde del' gro~te Teil, 1893 del' ganze Potokbetrieb 
eingestellt. 

Bei den tiefen Schiichten fand man uberall unten Kindebal 
mit stark em Gasaustritt. 

1t[ n c k, Erdwachsbergbau. 13 
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Gr5J1ere Bedeutung erlangten die nach Osten bieran an schlie
J1enden Gruben, weil dieselben ("Gartel", nach del' fruheren Be
zeichnullg Ogrody, benannt) zu den reichsten Wachsvorkommell 
Boryslaws gehOrell. Es scha1'en sich dort die zwei g1'5J1ten Wachs
gange del' Neuen Welt und des von Debra nach24h herLtber
streichenden. Schachte, welche pro Woche eine halbe Waggon
ladung Wachs produzierten, waren bier nichts Seltenes. Die maxi-

Fig. 45. 

malstc Produktion eines Sehachtes soU einen Waggon pro Wocbe 
betragcn haben. 

Schon 1858 wurde auf dem nordwestlichen Teil mit ErfoJg 
nach Petroleum gegraben. 

1868 erwarb Manes Steuermann diesen Teil, ibm folgten 
1875 Israel und Nuchen Brunnengraber, Leiser Becher u. a. 
1881 wurden am "Oa1'tel" an del'StraJ1e die ersten gl'oJ1en Wachs
vorkommen erzielt, 1885 waren daselbst etwa 40 SchUehte etabliert. 
Der tiefste Schncht war dazumal schon 185 m abgeteuft. Del' Pachter 
muJ1te in diesem Teile bis 30°/0 Bruttoabgabe an den Besitzel' und 
eine gewisse Bal'summe bei Beginn del' Arbeit bezahlen. 1888 
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muJ1te man schon maschinelle Wasserhaltung und Ventilation ein
fiihrell, da durch die bekannte MiJ1wirtschaft bereits groJ1e Wasser
schwierigkeiten auftraten. Schon von 1890 ab muJ1te man mit den 
Abbaubiibnen steigen, wei! die zusitzenden Wasser nicht mehr zu 
bewaltigen waren. 1892 ist endlich die ganze Grube ersoffen und 
eingestellt worden. 

Die Schotterscbichten lagen urspriinglich 8 m tief und waren 
11/2 m machtig trocken, dann 3-4 m wasserfiihrend, heute sind 
die Schotterschichten ca. 35 m tief gesunken. Da die Auslaufer 
del' Wachsgange bis unmittelbar unter den Schotter liefen, so war 
auch Wachs bis in den Schotter hineingepreJ1t vorgefunden worden. 

Dieses Terrain ging 1894-95 in den Besitz del' Comp. Comm. 
fean9. uber, welche 1896 einen neuerlichen Betrieb er5ffnete, wie. 
dort erw11hnt werden wird. 

An diese Gruppe schlieJ1en sich "Bringsgrube", "Becher
grube" (Pomeranz & Co.), die Sch11chte Zuckerberg, del' seiner
zeit einer del' gr5J1ten "Industriellen" Boryslaws war, endlich das 
Terrain del' Herrschaft Boryslaw, derzeit den Erben Lindenbaum 
geh5rig, an. Die letzteren haben schon seit vielen Jahren den Be
trieb eingestellt, die ersteren jedoch bis zur Einstellung des Einzeln
schacbtbetriebes sogar mit einigen Schmelzen gearbeitet. Insbeson
dere ist die Bechergrube erw11hnenswert, da sie in einem 180 m 
tiefen Schacht den. Zusammenhang des WOo streichenden Haupt
ganges del' sogenannten Gruppe II del' Comp. Comm. fran9. mit 
dem auf del' Gruppe IV derselben Unternehmung in gleicher Teufe 
fcststellen konnte. 

Am Lindenbaumschen Terrain sollen ca. 40 Schachte abgeteuft 
worden sein. Die Schotterschichten reichten nur bis 5 m tief, 
fithrten Wasser; die Erd5lschachte waren 60 m tief. Das Gestein 
solI hier NO. eingefallen sein. Das Terrain ist schon im Jahre 1887 
ersoffen und eingestellt worden. 1m Jahre 1897 wurden neuerlich 
zwei Sch11chte in Betrieb gesetzt, welche jedoch bald wieder ein
gestellt werden mul1ten. 

6. Lozina. 

An das Terrain Duczki schlieEt sich die "Lozina" an, welche 
schon friihzeitig auf Erd51, abel' erst spateI' als die Neue Welt auf 
Erdwachs ausgebeutet wurde; hier wurden dann nach und nach 
eine Anzahl Schachte geteuft und spater kleinere Grubenkomplexe 
vereint, von denen die 

Wilhelmgrube 

jedenfalls die bedeutendste gewesen ist. 
13* 
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Schon 1860 durch die bauerlichen Grundbesitzer zur Erd51· 
gewinnung mittelst kleiner Lacher benutzt, waren im Kataster von 
1865 daselbst schon eine Menge Schachte auf Erdal angemeldet. 
A. Waldinger kaufte dort mehrere Parzellen urn einige Hundert 
Gulden zusammen. 1870 fing man aber erst an auf Wachs zu 
graben. Schon bei einer Teufe von 44 m traf man in einem 
Schachte Erdwachs in solcher Menge an, da11 in del' kiirzesten Zeit 
die ganze: Lozina mit Schachten iibersaet war, welche alle nicht 
mehr nach Erdal, sondern nul' mehr nach Wachs gruben. 

Die Gra11e des Wachsreichtums dokumentierte sich durch zahl
reiche gr5J1ere und kleinere Matkas, von denen zwei (Seite 86) 
bereits Erwahnung fanden. Bei Scbacht No. 1 wurde das Wachs 
tiber Tage herausgepre11t. Als alles Wachs ausgefordert war, ver-. 
teufte man den Schacht um 5 m und forderte daraus dann lange 
Zeit hindurch pro Woche ca. 50 q Bergol. 

Die Produktion der Wilhelmgrube betrug wahrend der Jahre 
1875-1880 ca. 8 Waggons pro Monat oder rund 100 Waggons 
pro Jahr. 

Daf1 bei diesem Wachsreichtum viele Gase auftraten, bezeugen 
die mannigfaltigen Ullgliicksfalle, von welch en ich nur den gro11en 
Gasbrand 1879, eine Explosion 1884, welcher mehrere Arbeiter 
zum Opfer fielen, anfiihren will. 

Die 8chotterschichten beginnen hier bei 7-8 m und sind 
2--3 m machtig. Unter diesen kommt aber ein 2-3 m machtiger 
Sandstein, del' iiberaus wasserreich ist. Diesel' Sandstein iiberlagert 
hier sehr machtige Banke von Schieferton, welclle nur wenig von 
Sandsteinen unterbrochen werden. Das Gestein flint nach 8tidwest 
unter einem Winkel von 40-50°, streicht noch 20-21h. 

Das Wachs kommt hier schon in kleineren bis hocbstens 50 cm 
machtigen steil stehenden Gangen und bedeutenden Auspressungen 
zwischen den Schichtflachen der Tonschiefer VOl'. 

Del' tiefste Schacht war 165 m tief, die durchschnittliche Abbau
teufe nur bis 120 m, da unter derselben nur sehr wenig Wachs zu 
finden sei. 

Auch hier machten sich die Wasserverhaltnisse in ungiinstigster 
Weise bemerkbar, so da11 die Grube 1884 als "ersoffen" eingestellt 
werden mu11te. 

1887 erkauften Kasparek & Balicki 40 % des Besitzes UIll 

45000 fl. (22 fl. pro Quadratmeter), stellten eine 12pferdige Loko
mobile zur Wasserhaltung hin und nahmen den Betrieb mit 6-7 
Schachten bei del' Teufe zwischen 110 und 120 m mit einer Pro
duktion von 5-6 Waggons monatlich wieder auf. 
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1895 erkaufte die Compo Coinm. fran9. die andern 60 "0/0 um 
den Betrag von 50000 fl. (15 fl. pro Quadratmeter). 

1m Jahre 1894 ist bei einem Hochwasser die ganze Grube 
uberschwemmt worden und neuerlich ersoffen. Von dieser Zeit an 
konnte man im ganzen Gebiet des Wassers nicht mehr Herr werden, 
die Abbaubuhnen muJ1ten immer hoher und hoher verlegt werden, 
und da hier durchweg alte Arbeit angetrofi'en wurde, muJ1te auch 
der letzte Schacht im Jahre 1898 wegen Unrentabilitli.t aufgelassen 
werden. 

Bemerkenswert ist noch, da~ diese Grube, trotzdem sie bis 
250 Arbeiter beschliftigte, erst 1892 einer Bruderlade (Segep. Gottes) 
beitrat und bis dahin wedel' eine Kranken- noch eine Unfall
versicherung ihrer Arbeiter kannte. 

Anschne~end an diese Gruben gegen Nordost sind "Gluckauf" 
des H. Dornstrauch & Co., "Nadjeja" des K. Klinghofer & Co., 
Grube "Rudolf", gegen Sudwest die Grube "Comedja" des A. Spitz
mann & Co. zu erwli.hnen. Sie arbeiteten unter li.hnlichen Ver
hliltnissen wie die Wilhelmgrube, und sind alle wegen schlielUicher 
Unrentabilitli.t 1896 eingestellt worden. Welch fabelhafte Summen 
fiir kleine Komplexe nach den ersten Erfolgen der Wilhelmgrube 
bezahlt wurden, ist ersichtlich, daE Z. B. Klinghofer fur 50 % der 
Nadjejagrube 8100 fl. bezahlte, d. h. pro Quadratmeter nahe an 200 fl. 

Bedeutender als diese letzteren kleinen Gruben ist die gegen 
Sudost anschlieEende 

Konkordiagrube. 

Hier bestanden 1870 noch bebaute Felder und eine kleine 
Naphtharaffinerie; die ersten Schiichte schopf ten nur Kipiona und 
erst seit 1890 wurde ein besserer Betrieb auf Erdwachs mit ma
schineller Pumpeneinrichtung etabliert. Die Grube gehOrte Kupfer
berg & Co. 1895 erwarb die Compo Comm. franc;. den vierten 
Teil derselben. Die Produktion betrug Ende der neunziger Jahre 
ca. 15-20Waggons pro Jahr, wobei 7-8 Schii.chte in Betrieb waren, 
die im Jahre 1897 bei ca. 85 m Teufe arbeiteten. Mit del' Ge
samteinstellung des isolierten Schachtbetriebes wurde auch diese 
Grube 1898 aufgelassen. 

An diese schliefSen sich nach Norden "Alfred"-, "Freilich"-, 
nach Suden "Diamantsteingrube", welch letztere durch be
sonders hartes Wachs ausgezeichnet war. 

Die Teufe dieser Gruben hat 140 m nicht uberschritten,da 
man angeblich in der Tiefe kein Wachs mehr findet. Die ersten 
Gruben waren schon lange au~er Betrieb, die letztere wurde 1898 
eingestellt. . 
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Die Sch~chte auf Lozina sowie auf dem anschlief1enden Duczki 
zeichneten sich. alle durch Auftreten vieleI' Gase und dadurch aus, 
daf1 man tiefer wenig Wachs fand; seinerzeit ware;n Gasexplo
sionen und Vergaslmgen von Arbeitern geradezu an der Tages" 
ordnung. 

Das bedeutendste Erdwachsterrain in Boryslaw ist die 

7. Neue Welt. 

Schon im Jahre 1863 begann man in jenem Teil, welcher 
westlich del' Wilhelmgrube liegt, die Produktion von Erdol. 

Einer del' ersten diesel' Produzenten war Sucher Spiegel, 
nach ihm kamen Wilf, Mendelsohn, Kornhaber, Erdheim 
und andere. Gegen 1867 waren dort schon 26 Sch~chte in Betrieb. 

Die Olausbeute auf der sogenannten "Spiegelgrube" war reich
lich, insbesondere in der dort erreichten groi1ten Tiefe von 150 m. 

Die Schotterschicbten waren 12-14 m tief und 5-6 m m~chtig. 
Das erste Wachs traf man bei 20-22 m. Wachsausbriiche (Matkas) 
waren in jener Zeit ziemlich baufig. Die Spiegelgrube wurde 1889 
wieder eingestellt. 

Aucb die nachstliegende 

"Biirgergrube" 

war eigentlich schon seit 1865 durch Israel Heimberg in Betrieb. 
Er hatte die erste maschinelle Wasserhebung, einen Pferdegopel, 
eingerichtet. 

1m Jahre 1886 wurde die eigentliche "Biirgergrube" gegriindet. 
Del' Kaufpreis ist nicht prazisierbar, weil derselbe nicht immer im 
Baren entrichtet wurde. 

Auch hier traten scbon friihzeitig groBere Wasserschwierigkeiten 
ein, welche sich auch auf die nordlicheren kleinen Gruben aus
dehnten, welche schon Ende der achtziger Jahre als "ersoffen" 
nach und nach aufgegeben werden muf1ten. 

Die groi1te Produktion der "Biirgergrube" betrug 200 m/etr. 
monatlich. 

Das Erdwachs kam zumeist in schmalen Kliiften VOl', besai1 
hohen Schmelzpunkt, war fast immel' sogenanntes Hal'twachs. Erdol 
tl'at stets als Nebenpl'odukt auf. 

1896 wurde del' Maschinenpumpbetrieb eingestellt, del' Wasser
spiegel glich sich langsam mit den benacbbal'ten bereits el'soffenen 
Terrains aus, die Abbaubiihnen muBten successive bis 60 m ge
hoben, endlich auch del' letzte Schacht wegen Unrentabilitat ein-
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gestellt werden, da in diesen geringen Teufen das Erdwachs bereits 
ausgeraubt wal'. 

Ahnlich erging es den benaehbarten kleineren Gruben, z. B. 
"Seh. Bloch", "S. Wilf", "Ch. Hannele" etc., welche ihrer ge
ringen Bedeutung hal bel' nicht weiter beriicksiehtigt werden sollen. 

In del' Karte vom Jahre 1871 sieht man, daE die ganze "Neue 
Welt" schon mit einzelnen Sehachten iibersaet war, nul' an Stelle 
del' spateren "Ludwiggrube" befand sich noch eine griine Insel, 
obwohl die "Neue Welt" noch bis Ende 1864 teilweise bebaut war. 

Fig. 46. 

Erst 1865 wurden auf dem inneren Gebiete diesel' sogenanntcn 
"Neuen Welt" die el'sten Schachte geteuft. Die erst en Besitzer 
zahlten in diesel' Zeit infolge eiller groEen JYIatka bis zu 1000 fl. 
ntr einen Schachtplatz. 

1m Jahre 1882 wurden auf dies em Gebiete von del' galizischen 
Kreditbank eine groEe Zahl Schachtplatze und Parzellen, welche 
zusammen mit dem Dinglerscheu Terrain einen gut arrondierten 
Besitz bildeten, angekauft. 

1m selben J ahr hat aueh eine Gesellschaft 

"L. Gartenberg, Israel Liebermann, J. B. Wagmann & Co.", 
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im Volksmunde jiidische Bank genannt, anschlieBend an das 
Terrain der g'alizischen Kreditbank, einen groBeren Komplex er
worben und daselbst · einen groBeren Betrieb etabliert. Aus mehr 
als 100ScMchten (Fig. 46) wurden monatlich dauernd 20 bis 25 
Waggonladungen Erdwachs gefordert. Zahlreiche Matkas, aber !1uch 
mehrere Gasexplosionen kamen vor. 

Die Grube besch1iftigte allein gegen 2000 Arbeiter. Der tiefste 
Schacht war bis 260 m tief. Man zahlte in jener Zeit fUr. das Ab
teufen pro Klafter so viele Gulden, als der Schacht Klafter tief war. 
Die tiefsten Abbaupunkta waren bis 190 m. 

Fig. 47. 

Die Gesellschaft grtindete 1889 eine eigene Bruderlade "Vor
sehung Gottes" und ein Spital. 

rm Jahre 1895 tibel'ging diesel' Besitz urn den Kaufpreis yon 
beilaufig einer Million Kronen an die Compagnie Commerciale 
frangaise. 

rm Jahre 1884 begann Ab. H. Schreyer auf del' nachmaligen 

" Lud wiggru be" 

16 ScMchte mit Erfolg zu graben. Die Grube hieB urspl'iinglich 
Hannagrube, die Produktion solI wochentlich 2 Waggons Wachs ge-
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wesen sein, so dal1 ein solcher Schacht dort 600 Meterzentner pro 
J ahr lieferte . 

. 1888 kauften Kasparek-Balicki die Grube, welche sie ohne 
sonderlichen Erfolg bis 1893 betrieben und dann wegen Unrenta
bilitat einstellten (Fig. 47). Die tiefste Sohle del' bestandenen 
Schachte war 120-126 m. Das Gesteinseinfallen ist hier westlich 
lmter einem Winkel von 32°. 

1898 bis 1899 wurde die Grube wieder betrieben, mul1te abel' 
im letzteren Jahre wegen Unrentabilitat neuerlich eingestellt werden. 

Del' Besitz ging 1896 teilweise und 1901 ganzlich an die Aktien
gesellschaft "Boryslaw" iiber. 

Fig. 48.· 

Die jiingste, abel' auch im Gebiete die grMte Grubewurde 
jedoch im Jahre 1890 auf dem Gebiete Debra von del' 

"Compagnie Commerciale fran<;aise" 

in Paris erbaut; del' Abbau wird jedoch ausschliel1lich unter dem 
'l'errain del' "Neuen Welt" gefiihrt. 

Del' gesamte Besitz del' Societe fran<;aise minerale de cire et 
petrol ging schon im Jahre 1889 in den Besitz del' ,:Compagnie 
Commerciale fran<;aise" in Paris iiber, welche denselben unter Lei
tung des um die Konsolidierung des Bergbaues in Boryslaw hoch
verdienten Direktors G. Platz als Basis fUr eine neue Grubenanlage 
in Boryslaw selbst beniitzte und zunachst einen grol1eren Komplex 
yon Parzellen ankaufte, um dieselben zu einem ausgiebigen Abbau
feld zu vereinigen; die Allll1eldung des Naphthafeldes Marcell er
folgte unmittelbal' darauf. 

Am 7. Marz 1890 wurde sodann del' Bau del' Schachtanlage 
"Gruppe I" (Fig. 48) deshalb auf Debra begonnen, weil dort nul' 
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geringer Abbaubetrieb gewesen und man annehmen konnte, da~ 

das Terrain an del' in jener Zeit noch sebr bemerkbaren Bewegung 
nicht mehr teilnahm. Schon am 20. August desselben Jahres er
reichte man die projektierte Teufe von 140 m, bei welcher del' 
erste Abbauhorizont angelegt wurde. Die Leistung beim Schacbt
teufen betrug bier 25 m pro Monat. 

Die beiden Schacbte sind rUI1d 2'6 m ifj in Eisen ausgebaut; 
del' eine als Forder-, del' andere nordwestlich gelegenere als Ven
tilations- und Wasserschacht eingericbtet und mit 100 HP Forder
maschine, 45 HP Ventilations- und 50 HP Wasserhaltungsmaschine 
a usgesta ttet. 

Die Ventilationsmascbine betreibt einen Kleyscben Ventilator 
fLir 400 m 8 Luft pro Minute bei 25 mm Depression. 

In diesem ersten Horizont traf man abel' iiberall Spuren alter 
Arbeit an, so daBderselbe schon zwei Jahre spateI' verlassen und 
Januar 1893 die Schachte bis 185 m zur ErschlieBung eines neuen 
Horizonts abgeteuft werden muBten. Abel' auch in dies em Horizont 
fand sich noch an manchen Stell en alter Mann VOl', so daB man 
nach wenig Jahren schon .gezwungen war, die Aufbrucharbeit zu 
l'eduziel'en und dafiir einen Gesenkbetrieb zu etabliel'en, del' b1tufig 
bis 30 m tief und sebr teuer war, infolgedessen 1899 die neuer
Hehe Verteufung del' Sehaehte auf 260 m notwendig wurde. 

Diesel' neue, tiefere Horizont, bisher noeh unverritzt, zeiehnet 
sieh, wie dies ja vorauszusehen war, dureh besonderen Gasreiehtum 
aus, in welchem die schwer en Kohlenwasserstoffe eine gro~ere Rolle 
spielen miissen, als in den oberen Horizonten, weshalb aueh eine 
Explosion viel leichter und heftiger auftreten muB. 

Am 1. Juni 1902 erfolgte bier eine Gasexplosion, zwar lokal 
sehr beschrankt, abel' mit gro~er Heftigkeit, wahrseheinlich durch 
eine Lampenexplosion hel'beigefiihrt, welcher 18 Tote und 2 schwer 
Verwundete zum Opfer fielen. 

Die Art des Abbaues sowie des gesamten Betriebes ist bei den 
betreffenden Kapiteln beschrieben. Besonders bemerkt soIl nul' 
werden, daB die Grube in den Horizonten bis 180 m fast aus
schlieiWch hartes Wachs, teilweise sogar "Sprungwachs" produzierte. 

1m Jahre 1896 wurde eine gro~e Lepschmelze eingerichtet. 
Die Produktion diesel' Grube variierte zwischen 3 uncl 8 Waggon
ladungen monatlich und kann mit 6-7000 Meterzentner jahrlich 
angenommen werden. 

1m Jahre 1895 itbel'l1ahm die k. k. privilegierte osterreichiscbe 
Liinderbank in Wien den Betrieb diesel' Grube. Dieselbe kaufte 
a~el'dem noeh gro~ere Terrains in allen Teilen Boryslaws, so da~ 
es den Anschein hatte, als sollte ganz Boryslaw in einer Hand ver-
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einigt werden; dem war leider nicht so. Die weiteren Ankaufe, 
d. h. die vollendete Ausftihrung des seinerzeitigen Projektes wurde 
Ende 1896 sistiert; dagegen suchte die k. k. privilegierte oster
reichische Landerbank den Wachshandel zu konsolidieren, was ihr 
durch Bildung eines Kartells, das bis zum Juli 1897 bestand, auch 
gelang. 

Die wiciltigsten Neuerwerbungen del' k. k. privilegierten oster
reichischen Landerbank, welche jedoch unter del' beibehaltenen 
Firma Compagnie Commerciale franc;(aise geschahen, waren die 
Gruben del' Firma "Gartenberg, Liebermann, Wagmann & 
Co." (judische Bank genannt) und das auf1er Betrieb befindliche 
Terrain am Potok von Leysor Becher, Israel Brunnengraber, 
Erben Steuermann, Israel Liebermann u. a. Auf1erdem wurden 
Anteile an fast allen Gruben und an vielen Parzellen Boryslaws 
erworl?en, so dai1 zirka 1/3 des gesamten Wacbsterrains in einer 
Hand vereinigt wurde. 

Die von Gartenberg & Co. angekaufte Grube wurde unter 
dem Titel "Gruppe II" weiter in Betrieb erhalten, und im Sommer 
1896 weitere 30 Sch11chte neu angelegt, so daf1 Ende desselben 
Jahl'es 85 Schachte in Betrieb waren. Die Produktion aus diesel' Zeit 
betrug 10-12 Waggons Schmelz wachs monatlich, so dal1 auf einen 
Schacht die allerdings geringe Jahresproduktion von 11/2 Waggon
ladungen entfiel, ein Beweis, daf1 die Anzahl del' J:i'orderschachte, 
welche ja auch aIle mit groi1en Kosten in stand gehalten werden 
mussen, viel zu grof1 war. 

Die Tiefe del' Schachte variierte zwischen 120 und 180 m. 
Diese Gruppe II baut in erster Linie den ostwest streichenden, 

nordlich einfallenden Hauptgang ab, auf1erdem mehrere andere 
demselben parallele odeI' verquerende kleine Gange, wie aus del' 
betreffenden Skizze (Fig. 4) ersehen werden kann. 

Del' Abbau wurde hier nach altestem Boryslawer Muster weiter
gefiihrt, zum Teil auch an Pachter vergeben. 

1m Jahre 1896 Iegte die Compagnie Commerciale franc;(aise 
auf ihrem neuerworbenen Terrain Potok gieichfalls dreif1ig neue 
Schachte (Fig. 49) an, weiche teilweise und successive bis 185 m 
und in jungster Zeit daruber verteuft wurden. Diese neue Anlage 
wurde mit "Gruppe IV" (Fig. 49) bezeichnet. Von diesen 30 
Schachten muf1ten zwei Jahre spateI' 20 derselben wegen Unrenta
bilitat wieder eingestellt werden, wahrend die verbliebenen (am 
alten Gartel situierten) eine sehr gute Ausbeute lieferten, einzelne 
Ieisteten 5 bis 6 Waggonladungen pro Jahr. Die Durchschnitts
produktion del' Grube betrug in den Jahren 1897 und 1898 zirka 
5 Waggons pro Monat. 
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Es wurde bereits gesagt, · daJ1 dieser Teil des Potokgebietes 
(Gartel) die Seharung der heiden Hauptgange abbaut. Der Waehs
reiehtum ill diesem . Teile ist heute naeh wie VOl' ein bedeutender, 
wenn aueh naturgemaJ1 das Wachs in immer tieferen Horizonten 
ersehlossen werden muJ1. 

Da das Gebiet des oberen Potok friiher aussehlieJ1lieh als 
Petroleumterrain betraehtet wurde, so sind dort aueh eine sehr 
groJ1e ZahI von "Grabungsreehten" verkauft und intabuliert worden. 

Fig. 49. 

We1ehe Bedeutung dieselben besitzen, ist an anderer Stelle be
sehrieben. 

Diesel' gesamte isolierte Sebaehtbetrieb, allmahlieh in del' Teufe 
weiter fortsehreitend, wurde naeh und naeh so sehwierig und un
sieher in seiner Leistung, dal1 sieh die Compagnie Commerciale 
fran<;aise, naehdem sie den Einzelbetrieb nieht aufgeben wollte, 
zur Einfilhrung einer anderen Forderungsmethode mit elektriseh 
betriebenen kleinen Forderhaspeln entsebloJ1. 

Zu diesem Zweeke wurde zunaebst neben der Kesselanlage 
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auf Gruppe I eine elektrische Zentralstation errichtet. 1) Dieselbe 
enthalt zwei Maschinengarnituren, von denen eine als Reserve 
dient; je eine solche besteht aus einer 150 HP -Compound-Konden
sationsmaschine und einer direkt gekuppelten 100000 Watt leistenden 
Drebstromdynamo, welche mit 210 Touren pro Minute lauft. Die 
Anlage ist von Ganz & Co., Budapest, erbaut. 

Bei den isolierten Schachten waren nun kleine 3 HP Forder
haspeln (Fig. 25 Seite 104) aufgestellt, welcbe die friihere Hand
forderung mit sehr gutem Erfolge ersetzten. 

Gleichze~tig wurde auch die blasende Ventilation mit Hilfe 
von zweipferdigen Zentrifugalventilatoren, elektriscb angetrieben, 
welche je 120 m S leisteten, eingerichtet. 

Die gesamte Einrichtullg, zu welcher auch elektrische Beleuch
tung del' Schacht- und Haldenpllttze sowie del' Schachtkauen kam, 
hat sich in jeder Beziehung dm'art bewahrt, daB 30 elektrische 
Haspeln die ganze friihere Handforderung aus iiber 100 Schachten 
ersetzen konnten, wobei man noch den Vorteil gewann, daB man 
alle schlecht situierten, unrentablen Schachte abwerfen und dadurch 
die alJgemeine Regie del' Reparaturkosten derselben verringern 
konnte. 

Auf diesen gesamten, reduzierten, maschinellen Kleinbetrieb 
war nun die Durchfiihrung del' neuen Polizeivorschriften von be
deutendem EinfiuB. Del' Betrieb muBte in der Weise umgestaltet 
werden, daB auf Gruppe II cine neue Forderanlage (Fig. 50) er
baut werden muBte, welche das Einfahren der Arbeiter und das 
Zentralisieren del' Forderung ermoglichtc. Diese Anlage wurde 
mit elektrisch angetriebener Fordermaschine, eisernem Forder
tnI'm etc. den gegebenen Verhaltnissen entsprechend ausgestattet. 
Eine Anzahl der gutsituierten alten Schachte wurde auf diesen 
Abbauhorizont von 205 m niedergebracht und mit den vorhandenen 
Forderhaspeln als Hilfsschachte betrieben. 

Die "Gruppe IV" wurde im gleichen Sinne mit del' Schacht· 
anlage del' Gruppe I verbunden und auch hier die }<'orderung mit 
Hilfsschachten unterstiitzt, so daB nach einer Ubergangszeit von 
zirka zwei J ahren die neue Einrichtung wieder funktionieren konnte. 

Diese Gruppe IV ist dadurch in trauriger Weise bemerkens
wert, daB beim Abteufen der Schachte mehrel'e UngHtcksfalle durch 
Schwefelwasserstoff (eine bekannte Folge del' friiheren Wasserwil't
schaft) und in jiingster Zeit eine Gasexplosion; welche vier Arbeiter 
verletzte, vorgekommen sind. 

1) Osterreich. Zeitschrift fur Berg- und Hiittenwesen, 1898, No. 10. Yon 
Bergingenieur A. Lukaszewski im Detail beschrieben. 
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Die Verbindung del' Schachtanlagen Gruppe I und II sind 
durch Ankauf der Ludwiggrube und einiger kleiner Parzellen, 
welche noch als fremder Keil zwischen die beiden Besitzungen ein
getrieben war, im Jahre 1901 wesentlich erleichtert worden. 

Die Compagnie Commerciale fran<;aise als Nachfolgerin del' 
el'sten Petroleumkompanie, welche die ersten Arbeiterwohnhauser 
in Wolanka el'baute, del' Societe fran<;aise, welche dies ebenfalls 
tat, den Bau einer romisch-katholischen Kil'che ermoglichte, Spital 
und Konsumvel'ein fUr ihre Arbeiter griindete, sorgte gleichfalls so 
viel als moglich fiir die Wohlfahrt ihrer Arbeiter. 1hre beiden 

Fig. 50. 

Brudel'laden besitzen ein Vermogen von mehr als 240000 Kronen, 
ein Spital und eine Badeeinrichtung, welche jahrlich mit 3-4000 
Mineralbadern in Anspruch genommen wird. 

Die Arbeiter haben unter sich neuerlich einen Konsumverein 
gegriindet, del' gut zu gedeihen scheint. 

Die Verdienstverhaltnisse del' Arbeiter bei ihren Gruben kann 
man zu den besten in Boryslaw erzielten rechnen. 

Die k. k. privilegierte osterl'eichische Landel'bank, seit 1896 
eigentliche Besitzerin diesel' Gruben, bildete aus dies em Besitz im 
Jahre 1899 eine Aktiengesellschaft unter dem Titel "Aktiengesell
schaft Boryslaw fiir Erdwachs und Petroleumindustrie", mit einem 
Aktienkapital von 4 Millionen Kronen und dem Sitze in Wicn. 
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Eine sehr guteingerichtete Grube ist die del' 

galizischen Kreditbank. 
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Sie wurde im Jahre 1882 nach und nach von vielen kleinen 
Bcsitzern erworben 1) und war die erste grol1e Grube, welche unter 
sebr giinstigen Bedingungen arbeitete. Schon im Jahre 1875 erwarb 
H. Dingler von del' Herrschaft Boryslaw ca. 12 Joch Grund, baute 
aus 32 Schachten, welche 50-125 m tief waren, jahrlich ca. 2000 q 
Wachs und 1500 q Erdal abo Diesel' Betrieb wurde abel' bald wieder 
eingesteIIt, del' Besitz spateI' von del' galizischen Kreditbank erworben. 

Fig. 51. 

Anfangs 1882 waren auf del' ganzcn Grube zirka 70 Schiichte, 
dann waren 100 und so fast imme!' in diesen Grenz en wechselnd in 
Betrieb. Wie dicht diese Schachte aneinander standen, zeigt ein Bild 
aus dem Jahre 1886 (:B'ig. 51). Bei del' Erwerbung hatte man so
fort im Sinne, bei del' Teufe von 70 m einen Horizontbetrieb ein
zurich ten , lvahrend die Schachte in del' Mitte des Terrains tiefer 
geh!?n sollten. 

Tatsachlich wurde .uuch eine Zwillingsschuchtanlage mit Dampf
betrieb eingerichtet. Die Fordermaschine stand dabei zwischen den 

') N ach freundl. Mitteilungen des Bergdi.rektors Herrn G l\ s i era w ski. 
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beiden Schachten, \velche eigentlich nur zwei getrennte Forder
trums eines einzigen Forderschachtes darstellten. 

Vollstandige Systemlosigkeit in del' Fiihrung dieses Betrie bes wae 
die Ursache der geringen Rentabilitat und warum derselbe wieder 
aufgegeben und zum. Einzelschachtbetrieb zuriickgekehrt wurde., 

Gro~ere Ungliicksfiille sind nie Yorgekommen, insbesondere 
weil man stets ein Hauptaugenmerk auf das Auftreten der Gruben
gase rich tete, welche hier stets sehr bedeutend waren und einem 
daraus entstehenden Ungliick durch bestmogliche Ventilation Yor
zu beugen suchte. 

Die Grube hatte haufig unter Wassereinbruchen aus den be
nachbarten alten Bauen zu leiden, del' gro~te derselben im Jahre 
1893 war so bedeutend, da~ die Durchschnittsteufe del' Schachte 
nie mehr unter 130 m gebracht werden konnte, wenn Iluch einzelne 
Schachte bis 195 m tief wllren. Die seichtesten Schachte waren in 
der letzten Zeit bei 50 m im Abbau. 

Der Wachsgehalt der gefOrderten Masse war bei dieser Grube 
stets ein sehr hoher: uber 2 0/0' Die Bedeutung der Grube fitl' 
Boryslaw erhellt aus ihren Produktionsziffern: 

1882 47 Waggons, 
1883 123 

" 1884 170 
" 1885 166 
" 1886 138 
" 1887 110 
" 1888 129 
" 1889 119 
" 1890 170 
" 1891 222 
" 1892 203 
" 1893 197 
" 1894 265 
" 1895 248 
" 1896 244 
" 1897 268 
" 1898 329 
" 1899 170 
" 1900 80 
" 1901 106 
" 3504 Waggons. 

Daher eine durchschnittliche Erzeugung yon 175 Waggons 
Schmelzwachs pro Jahr. 
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Da die Grube zirka 70 Schiicbte im Betrieb batte, so erg-ibt 
sieh, daE ein Schacht pro J ahr zirka 21/2 Wag-gons g-eschmolzenes 
Erdwacbs im Durchsehnitte lieferte. 

Wie reich in friiberer Zeit, wo man nul' Stufwaehs gewann 
und keinerlei Autbereitung trieb, hier der Lep war, erg-ibt sieh 
daraus, daE man an einzelnen Punkten derzeit einen Lep . aus
koehte, del' iiber 11/2 % Wachs enthielt. Doch sind das gewiE'nur 
Ausnahmsfalle. 

Die Einfiihrung del' neuen Polizeivorschriften konnte aueh an 

Fig. 52. 

diesel' Grube nieht ohne tief einsehneidende Veranderungen voriiber
gehen. Del' Einzelschachtbetrieb muEte aufgelassen werden und 
neuerlich zum Horizontbetrieb iibergegangen werden. 

Es wurde besehlossen, eine neue Zentralanlage, Fig. 52, in 
noeh unverritztem Terrain zu erbauen und die bestsituierten alten 
Sehaehte in Hilfssehaehte fiir diese umzuwandeln. 

Am 5. September 1898 wurde mit dem Abteufen des neuen 
Fordersehaehtes begonnen, die Sohle desselben bei 230 m am 
31. Marz 1901 erreieht, wobei ein Wassereinbrueh am 28. Juli 
1900 eine sie benmonatliehe Betriebsstorung verursaehte; die Dureh
sehnittsleistung beim Sehaehtteufen betrug daher zirka 10 m 
pro Monat. 

M u c k, El d wachsbergbau. 14 
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Del' Schacht 1) hat einen runden Querschnitt von 3'85 m Licht
maJ1, ist von oben 27 m wasserdicht gemauert, del' Rest bis 230 m 
mit eiserner Bolzenzimmerung und Eichenbretterverschalung aus
gebaut. 

Die ganze Schachtanlage ist fUr eine Fordernng von 850 t 
taglicher Fordermasse odeI' von 180-200 t monatlicher Wachs
produktion berechnet. 

Hierzu dient eine 300 HP Zwillingsfordermaschine, welche mit 
allen modernen Einrichtungen einer sol chen ausgestattet ist, auJ1er
dem sind drei Hilfsschachte zur Unterstiitzung des Hauptschachtes 
bestimmt. 

Die Wasserhaltung wird durch zwei unterirdische Triplex
plungerpumpen, fiir zusammen 650 Minutenliter, die Ventilation 
durch einen saugenden Morlier-Ventilator fiir 350 m:~ Leistung 
pro Minute, beide elektrisch angetrieben, besorgt. Die hierzu not
wendige elektrische Zentrale besteht aus zwei Dampfdynamos. be
stehend aus je einer Compounddampfmaschine und einem direkt 
gekuppeIten GleichstromnebenschluJ1dynamo fi.i.r 220 Volt und 225 Am
pere; eine Batterie von fiinf Doppelflammrohrkesseln it 70 qm Heiz
flache liefert fiir alle diese Maschinen den notigen Dampf. 

Die gesamte Aufbereitung geschieht nach alter Art, ohne An
wendung einer maschinellen E(inrichtung. Die Anlage arbeitet der
zeit bis zur Vollendung del' Ausrichtung am Tierbauhorizont auf 
einem Hilfshorizont bei 125 ill, innerhalb welchem im Monate Mai 
1902 abermals ein grOJ1erer Wassereinbruch erfolgte. 

Die Grube del' galizischen Kreditbank besitzt schon seit dem 
Jahre 1888 eine eigene Bruderlade, welche ein sehr gut eingerich
tetes groJ1es Spital erbaute und unterhalt. 

1) Osterreichische Berg- und Hiittemuannische Zeitung yom Jahre 1902, 
No. 23, von Ingenieur L. Lukaszewski. 
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Petroleumindustrie. 

Eine Beschreibung des Erdwachsbergbaues von Boryslaw ware 
nicht vollstandig, wenn sie nicht wenigstens einen kurzen Blick 
auf die in jiingster Zeit so maclitig wiedererstandene Petroleum
industrie werfen wiirde, urn so mehl', als beide Industrien schon 
seit Beginn des Bergbaues in uumittelbarem Zusammenliange standen. 

Wie bekannt, WRr del' anfangliche Bergbau Boryslaws aus
schlieBlich auf die Gewinnung von Bergel (Kipiona odeI' Kipi~czka) 
basiert und wurde dieselbe, wenn auch spateI' durch den Wachs
bel'gbau verdrangt, eigentlich nie unterbrochen. Aus diesen alt('ln 
Erdolschachten wurde bis in die neueste Zeit hinein noch Erdol 
geschOpft (Fig. 53). Das Bergol wurde nicht bloB in Schachten ge
sucht, sondeI'll auch mittelst Handbohrungen, bis 120 m tief, z. B. 
auf Moczary, gewonnen. Immerhin wul'de das Erdel abel' a11-
mahlich nul' als zufalliges N ebenprodukt betl'achtet. Erst im 
.Tahre 1895 legten Mac Garvey & Co. die erste Tiefbohrung auf 
Erdel an und haben dRmit die neue Erdolindustrie Boryslaws, 
welche heute weitaus die groBte Produktion Galiziens reprasentiert, 
gegriindet. 

Diese Bohrung'en waren auBerhalb des eigentlichen Erdwachs
terrains und zwar westlich davon angelegt. Anfangs ergaben sich 
bedeutende Schwierigkeiten durch stark en Druck, welchen die sonst 
iiblichen Rohren nicht aushielten und es entstanden so lange haufige 
Verdriickungen, bis man besonders starkwandige Rohren verwendete. 
Die hierauf in kurzer Zeit erzielten IGrfolge lieBen die Rentabilitat 
del' Tiefbohrungen in diesem Terrain auch dann gesichert erscheinen, 
wenn sie 600-800 m erreichen muEten. 

Del' Firma Mac Garvey & Co. folgten bald viele andere 
nach, welche die Erfahrungen del' ersten Bohrungen benutzen 
konnten und welche aUe ohne Ausnahme giinstige Erfolge erzielten. 
In dies em Gebiete Potok und anschlieEend damn auf "Debra" ist 

14* 
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bis heute noch kein trockenes Bohrloch gebohrt worden; fast aIle 
Bohrungen ergeben "Spring wells", welche Jahre hindurch selbst
tatig 01 ergaben. 

Daf.) diese Erfolge ein machtiges "Petroleumfieber" erzeugten, 
welches eine durchaus ungesunde Steigerung del' Produktion dureh 
Anlage so vieleI' Schachte, als die gesetzlichen Bestimmungen nur 

Fig. 53. 

immer gestatteten, ins Leben rief, darf wohl in Boryslaw nicht 
wunder nehmen. 

Man hat bis VOl' kUl'zem als unumsto!1liches Gesetz angenommen, 
daf.) in Boryslaw eine innere Erdwachs- und eine diese umschlief.)ende 
ErdOlzone besteht, wie in Fig. 16 ersichtlieh ist. lch wei!1 nicht, 
werder Erfinder diesel' Zonen war, sie sind aueh in franzosischen 
Facbzeitschriften, z. B. Annales des mines 1887 von Rateau u. a., 
bescbrieben worden, ebenso hat Deutsch dieselben noeh im Jahre 
1891 verteidigt, abel' ihre Unhaltbarkeit ist schon mehl'ere Jahre 
bekannt und dureh die neuen Bohrungen eklatant bewiesen worden. 
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Die streichende Ausdehnung der Petroleumzone ist noch nicht 
festgestellt. 1m Nordwesteu finden wir in Nahujowice noch mio
canes cH, im Siidosten auf W olanka, wahrend die in der Streichungs
richtung gelegenen Bohrungen der Karpathenaktiengesellschaft bei 
Truskawiec bei 920 m ebenso wie die am Wege von Boryslaw nach 
Truskawiec im Jahre 1898 gelegene Szczepanowskische Bohrung 
kein Erdol erbohrten. 

Man hat bei den Erdolbohrungen in den verschiedensten 
Teufen Erdwachs angefahren; der tiefste Punkt, auf dem man 
noch solches erbohrte, war bei 695 m am Terrain del' Maier
Felixgrube, gegen Osten auf Wolanka bei 552 m; unterhalb der 
ruthenischen Kirche wurde gleichfaUs Wachs durchbohrt, ebenso 
wie bei den Bohrungen am Waldesrand in Ponerle. In einem Bohr
loch del' Karpathenaktiengesellschaft wurden bei 430 m Teufe 
schwarzer Kindebal mit wenig gelben Wachsstiicken untermischt 
bis uber das Bohrloch herausgetriebon. 

Es laEt sich also eine Trennung zwischen Erdwachs- und Erd
olzone iiberhaupt nicht konstruieren. 

Durch die Erdwachsfunde in den tiefsten Bohrlochern sind 
(liese auch fUr die Erschiirfung des Erdwachsvorkommens in del' 
Tiefe von Bedeutung geworden. 

Ich mochte aus diesen Tatsachen, das man bis in die Teufe 
von nahezu -700 m Erdwachs gefunden hat, nicht allzu weitgehende 
Folgerungen uber die Zukunft des Erdwachsbergbaues ableiten, 
da wir ja die Menge nicht kennen,welche in jener Teufe vor
hand en ist, und weiI diese doch den wesentlichsten Faktor fUr die 
rentable Gewinnungsmoglichkeit in solcher Tiefe darstellt, abel' so 
viel kann man mit Sicherheit erkennen, daE die wachsfiihrenden 
Spalten bis in jene Teufe hinabreichen miissen. 

Und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit nahe geriickt, daE 
der Erdwachsbergbau die ErdOlausbeute wohl lange iiberdauern 
wird, weil die bergmannische Gewinnung des Erdwachses natur
gema~ viel langsamer VOl' sich gehen muE, als die rapide Aus
beutung des Erdols durch so zahll'eiche Bohrungen. 

Zul' Zeit der Reform des Wachsbergbaues lieE es sich schon 
vol'aussehen,l) daI1 die Erdolindustrie in kul'zel' Zeit Dimensionen 
annehmen miisse, welche den Grundbesitzern fiir den Entgang aus 
der immer schwieriger gewordenen Erdwachsgewinnung reichlich 
Entschadigung bietet, insbesondere deshalb, weiI der Gewinn aus 
der Erdolproduktion ungleich hoher und sicherer ist, als del' aus 

1) Naphtha, 1900, Heft 3: Rttckblick auf die Boryslawer Bergbauverhalt
nisse im Jahre 1899 von J 0 s. M u c k. 
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dem Erdwachs erzielte, welcher in letzter Zeit haufig blo~ illu
sorisch war. 

Welche Dimensionen die Erdolindustrie Boryslaws in den letzten 
Jahren angenommen hat, HU~t sich aus einer Zusammenstellung del' 
Produktionsziffern erkennen. 1m Jahre 1901 betrug die Produktion 
Boryslaws beilaufig die Ralfte des gesamten in Galizien gewonnenen 
ErdOls, im Jahre 1902 wird diese Ziffer bedeutend ftberschritten 
werden. 

Ende 1901 waren 78 Bobrlocher im Abteufen, 
82 " in Olgewinnung, 

-------
160 Bohrlocher im Betriebe. 

Diese 82 Olschachte ergaben 2'33 Millionen Meterzentner ErdOl, 
d. h. ein Bohrloch ergab pro J ahr 28440 q, oder durchschnittlich 
zirka 80 q taglich, obzwar viele Bohrschachte anfangs viel mehr 
als 300 q taglich selbsttatig ergaben. 

Erdolproduktion aus dem alten Schachtbetrieb. 

Produktion Produktion 
in In 

1m Jahre Boryslaw Wolanka Bemerkung 

J'fIeterzentner 11 100 kg J'fIeterzel1tner a 100 kg 

1876 36000 6000 
1877 37000 6000 
1878 14000 7500 
1879 13000 8150 
1880 13500 5100 
1881 15000 7300 
1882 11500 5200 
1883 9409 4500 
1884 11 000 6000 
1885 10500 4500 
1886 13000 5000 
1887 11 000 I 3500 
1888 13000 4000 
1889 13000 3200 
1890 12500 2400 
1891 13000 2200 
1892 11 000 1500 
1893 9000 -
1894 12000 -

1895 20000 -

1896 23700 -

Die Zahl del' Bohrungen dftrfte am Ende des Jahres 1902 urn 
das Doppelte gestiegen sein, die Produktion nahe an 4000000 q 
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herankommen. Diese machtige Entwicklung la~t das neuester Zeit 
cntstammende Bild,l) Fig. 54, deutlich erkennen. 

Erdolproduktion des neuen Bohrbetriebes in Boryslaw. 

Produktion Gesamtwert Wert pro 100 kg 
1m Jahre 

Meterzentner Kronen Kronen 

1895 3842 19140 4'97 
1896 9750 39150 4'00 
1897 45467 235474 5'18 
1898 100214 556706 5'55 
1899 183426 995890 5'43 
1900 361 675 2391095 6'61 
1901 2332100 

Wegen des hohen Paraffingehaltes wurde anfang's das Borys
}awer Erdol von den Petroleumraffinerien nicht gern gekauft, bis 
man sich auf die Gewinnung dieses wertvollen Produktes bessel' 
eingerichtet hatte. 

Nachdem anscbeinend die Hohe del' moglichen Produktions
ziffel' noch nicht erreicht ist, so wird wohl die Erdolproduktion 
Boch viele Jahre hindurch unvermindert fol'tdauern. 

Eine detaillierte Beschreibung diesel' sich so machtig ent
wickelnden Industl'ie geht jedoch so weit libel' den Rahmen des 
Erdwachsbergbaues heraus, da~ ich mich mit den gegebenen An
deutungen an diesel' Stelle begniigen mu1.). 

') Von Photograph RuB in Drohobycz aufgenommen. 
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