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Littai. 
l\lontan-geognostische Skizze von Bergrath Em. Riedl. 

Mit Taf. IX, X, XI, XIII. 

W er vie! und lange in unseren osterreicbiscben 
Alpenlandern narh Erzen geschiirft, findet - er mag 
welches nutzbare Mineral immer sncben - stets wieder die 
Erfahrung bestatigt, 1. daes des Bergmannes rastlose 
Band ne.bezu Ubere.11 , wo die Lagerstatte iiberhaupt, 
wenn auch noch so geringfiigige Ausbisse zeigte, bereits 
in alter Zeit thatig war , so dass er gewiss Uber kurz 
oder lang auf Spuren alter Arbeiten stOsst, 2. dass le;der 
nur die allerkleinste Zahl der oft ungemein hoffnungs
reich zu Tage gehenden Erzlagerstatten auf weitere Er
streckung abbauwiirdig in das Erdinnere fortsetzt. 

Erschwert, vertheuert letztere Eigenthiimlichkeit die 
Schiirfung, so darf auch die erstberiihrte Erfahrung uns 
nicht e.bschrecken , indem lediglich nur derselbe Vanda
lismus, welcher so manche sonst wichtige Urkunde 
e.ls werthlos vertilgte , unsere Archive auch der wich
tigsten Anhe.ltspunkte Uber bergmannisehe Arbeiten der 
Alten in unseren Alpenlandern, und namentlich Uber die 
U rsachen des Niederganges bergmannischer Thatigkeit 
beraubte. 

Was ich diesfalls in einer kleinen Arbeit beziiglich 
der Goldbergbaue Kiirntens in diesem Blatte I) an
gedeutet , gilt betreffs der meisten unserer alten Baue; 
nicht thatsiichliches Ausgehen der Erzmittel, sondern in 
einzelnen Fallen eine grossere V erwerthung , in den 
me i s t e n a b er ii us s e r e E i n f I ii s s e waren es, 
welcbe ge.nze Zonen unserer Bergbaue zum Stillstande 

1
) Die Goldbergbaoe Karntens und ihre Bedeutung fiir die 

J etztzeit. "Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg· uud Hiitten
wesen" 1873. 

brachten , bis dahin hochgeschiitzte Bane entwertheten, 
und den Montauunternehmungen jeden Credit raubten. 

Solche Erscheinungen wiederholten sich im Verlaufe 
der Jahrhunderte bis e.uf die neueste Zeit, nnd war es im 
16. Je.hrhunderte der mit der Auswanderung der berg
be.utreibenden Protestanten Inner-Oesterreichs eingetretene 
Mangel an bergbauknndigen Kriiften , der da~ wenige, 
etwe. noch vorhandene Capital durch Misserfolge dem 
Bergbe.ue abwendete , so erlebten wir selbst eine Zeit, 
in welcber gleichfalls iiusserer Einftuss - nennen wir 
ihn kurzweg Scbwindel - die rnhige Entwicklung des 
Bergbe.ues gewaltig beirrte und ihn seiner soliden Grund
lage i>eraubte. So mussten denn auch wir mit dem 
Abschlnsse der vorkrachlichen Periode die Werthschiitznng 
von Montauobjecten von einem Extreme in das andere 
verfallen sehen. 

Wiihrend friiher !eider nur zu oft einige e.rm
selige Ausbisse , das blosse Anhe.lten jener Formations
glieder auf langere Erstreckung , in welchen diese auf
tre.ten, vollkommen geniigte, um darauf die weitgehendste 
Werthschii.tzung zu fussen, begniigt sich diese heute nur 
zu oft nicht damit, nach dem ganz richtigen Grundsatze, 
nur das absolnt Erschlossene in die Schiitzung einzu
beziehen, vorzugehen , sondern wir begegnen oft noch 
heute der Annahme so minime.ler \V erthe, dass solche 
selbst unt1:1r vollster Beriicksichtigung gedriickter Abse.tz
verhiiltnisse kaam , aber unbedingt nicht unter Beach
tung des reellen Werthes des betreffenden Monte.n
objectes nnter no r m a 1 en Verhiiltnissen gerechtfertigt 
erscbeinen. 
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Auf die Tauschung, welche die einstigen iiber
triebenen Schatzungen hervorriefen , folgte Mangel an 
Credit nnd es ist so weit gekommen, de.5s selbst bedeu
tende neue, ganz werthvolle Mineralaufschliisse bei uns 
bereits zu r nutzbringenden Verwerthnng i m Gr o s s en 
gelangt sind , ohne dass ihre Bedeutung weiteren fe.ch
mannischen Kreisen entsprecbend klargelegt worden ware. 

Das B e r g- u n d H ii t ten w e r k L i t t a i erzengte 
bereits: 

anno 1882 12 600q Blei, 
1883 16 700q n und 14q Quecksilber, 

• 1884 19000q n n 46q n 

und doch hat Uber die Bedeutung dieser Erzvorkommen 
nocb kein monte.nistisches Facbblatt etwas gebracht. 2) 

Lage. 
Verfolgen wir das Savethal von der 1\liindung der 

Se.nn ans stromanfwiirts, so sehen wir dasselbe e.n beiden 
Flussufern bis Uber die Siidbahn-Station Se.va hinaus durch 
eben so hohe als steile Felegehiinge, die vornehmlich aus 
triaesischen Gebilden, dolomitischen Kalken und W erfener 
Schiefern testehen , zu einer Schlucht verengt , welche 
sich erst gegen die Bahnste.tion Litte.i zu einem frennd
lichen The.le erweitert. 

Das rechte, stidliche Ufer der Save bildet 
bier ein 219m hoher , von Ost nach West sich er· 
streckender Gebirgsriicken, der Sit a r i u z , an dessen 
Siidgebange in der Gegend von Saversnik 1 ebenso wie 
an deesen, nur durch das Rekathal getrennter ostlicher 
Fortsetzung bei J esee vielfache Spuren einstigen Bergbau
betriebes bemerkbe.r sind. 

Es stehen diese Pnnkte nicht vereinzelt da, sondern 
sie gehoren einer im Grossen nnd Ganzen von West 
nach Ost eich eretreckenden Zone an, die aus der eiidlichsten 
Steiermark in de.a Gebiet dee Savefl.usees heriiber reicht, 
eich nach Westen bis in die Gegend von Knappneche, 
gegen Osten aber bis Petz! bei Lichtenwald erstreckt 
nnd - so wie wir die Blei· und Zinkerzvorkommen des 
sildlichen TbeileR von Kiirnten an triassiscbe Ke.Ike ge
bnnden eehen - ihre Erzfiihrung auf das A·.iftreten der 
alpinen Steinkohlenformation beschra::ikt. 

Dieser Zone gehoren im Se.nntbale die V orkommen 
von Maria Riegg, Panetsche , Lukantz, Hrastnig und 
Steinbrttck ; im Gebiete der Save a.her, von Osten a.us, 
Petzl, Ledein, Podgorje, Rud, Podgrej, Passjek, Maljek, 
Jesse , Littal , Saversnik, Strass , Me.rein und Knap-
puscbe an. ' 

Erz e. 
Das Haupterz ist der Galenit (Bleiglanz) , mit 

welchem einerseits Zinnober , andererseits Zinkerze : 
Sphalerit (Zinkblende) und Smithsonit (Galmei) einbrechen. 

:Eistorischer Riickblick. 
Wann der Bergmann begonnen, die nutzbaren Mine

re.lien dieser Zone aufzusuchen und zu verwerthen , iet 

2) Was die Literatur iiberhanpt iiber dieeen Gegenstand 
anbelangt, beschrankt sie sich anf zwei mineralogische Notizen 
van V. v. Zepharovich, nLotos" 1880 nnd 1884, ferner auf 
eine Abhandlong von A. Brnnlec hner, nJahrbnch der k. k. 
geologiechen Reichsanstalt" 1885. 

unbekannt. Die Gebilde der Steinkohlenformation besitzen 
nirgends die Festigkeit jener alteren Gebirgsgesteine, in 
welcben die Edelmetalle auftreten; Decennien geniigen, 
um die Baue vollstandig verbrechen zu lassen und nach 
kaum eineD! J ahrhunderte sind Halde und Binge die 
1:1inzigen Spnren einstiger Bergbauthii.tigkeit. Es konnen 
nns de.her lediglich nur Fun de von W erkzeugen durch ihr 
Materiale und ihre Form Anbaltspunkte zur Beurtheilung 
des Alters solcher Bergbaue bieten. 

Dass schon die prahistorischen Bewohner unserer 
Alpen speciell die Bleigewinnung gekannt haben , daftlr 
liefern uns die vorromischen Bleifunde der neuesten Zeit 
zu Frogg bei Velden in Karnten den unwiderlegbarsten 
Beweis. Der oftere Silbergehalt der Bleierze mag die 
Ursache sein , we.rum die Romer den Bleibergbnuen 
besondere Sorgfalt zuwandten , den Sitz der Central
Verwaltung des Montanwesens an die Stiitten dies er 
Bergbane verlegten. 

So fand vor Kurzem der Bergwerks-Director L. 
Po g at s c h n i g zu Gradina unfern den von der Gewerk
schaft Bosnia wieder geoffneten 1 sehr bedeutenden Blei
bergbauen der Romer von Srebrenitza in Bosnien die 
Reste einer Romerstaflt und darin einen Denkstein aus 
dem 3. Jahrhunderte nach Christo, der ,,L. Domitio, 
eroti viro ex equestribus turmis egregio , procuratori 
metallorum Pannoniorum et Dalmatiorum ..•. ", d. i. 
dem obersten Chef des Montanwesens von Pannonien, 
des heutigen Landergebietes weetlich der Donau vom 
Einflnsse der Theiss bis an den Wienerwald und der 
ostlichen Theile von Steiermark , Krain, wie Dalmatiens 
gewidmet ist, welcher seinen Sitz an der Stii.tte der Blei
und Silbergewinnung, als einem filr Rom offenbe.r wich
tigen Punkte, hatte. 

Fiir den Betrieb des Metallbergbe.uee unserer Zone, 
u. z. in der Gegend von Littai in neuerer Zeit, d. i. 
im 16. Jahrhunderte, gelang es mir, den besten Beweie 
in einem Grabsteine zu finden , der in der Kirche von 
St. Martin, SO. Littai zu sehen ist. (Taf. XI, Fig. 4.) 

X GRVES GOT DAS EDEL X 
PERKWERCH .;. HIE LEIT • 

BEGRABEN • MEISTER CRISTOFF 

• BRVKERSCHMID • DEM GOT 

GENEDIG SEY• 1537 • 

In der vorstehend citirten Inschrift (Umschrift) sind 
beiderseitij ~ eingeschaltet , die Tracht des in Lebens
grosse in Relief darge8tellten Mannes ist die Martin 
Luther' s 1 und es bezeichnet ihn sein Titel ,, Meister" 
(Berg m 1:1 is t er) unzweifelhaft a.ls den Chef des dama
ligen Bergbaubetriebes, indem sich dieser Titel, wie wir 
in nacbstehenden Zeilen eehen werden, im 18. Jahr
hunderte in Krain selbst als solcher wieder findet. 

U nstreitig war Littai demnach im 16. J ahrhunderte 
der Hanptpnnkt bergmii.nnischer Thii.tigkeit im Gebiete 
dieser Zone, der Sitz der Oberbehorde, gleich Obervellach 
in Kiirnten, und bier wie dort hatte um jene Zeit der 
Metallbergban seinen Hohenpunkt erreicht 1 de. wir 
mit dem Erscheinen des Patentee vom J ahre 
1550, welches die Protestanten zur Auswanderung 
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zwan~, wie mit einem Schlage die montanistiscbe Tbatig
keit erlahmen, immer tiefer einken und endlich derart 
ver~chwinden sehen, dass, wahrend z. B. Karnten um die 
Mitte des 16. Jahrhundertes seine grosste Erzeugung an 
Edelmetallen kennt, mit der Answanderung seines letzten 
grosseren protestantischen Bergwerkebesitzers, Anton von 
Ung n ad, 1604, dasselbe Land schon lange keine Edel
metall-Erzeugnng mehr besitzt. 

Mit der Auswanderung jener eben so vermogenden 
als erwerbsfleissigen Bergberrn fallen Mangel an Capital, 
wie Mangel an fachmiinnischen Kraften zusammen , der 
Bergbautrieb kommt zum Stillstande und geriith derart in 
Verges&enheit, <lass in der zweiten Halfte des 17. Jahr· 
hundertes Va 1 v as or in seiner ,,Ehre <less Hertzogthums 
Craine" schreibt : 

"Der Sittariaruiz aber, oberhalb Lithay an der Sau, 
hat wenig Geboltzes nunmehr, sintemal es sehr anege
hackt und der Berg also schier nackt und entb!Ost ligt. 
So hat er auch weder Aecker noch Friicbte. Vorzeiten 
hat man daselbst ein Bergwerk gebaut, wie man solches 
noch wol erkennet. Was es aber fiir eines eigendlich 
gewesen, steht leichter zu vermuteo als unbetriiglicb zu 
wissen. Ich vermeyne, man habe Bley-Ertz daraus ge
graben, so~iel man ans den Halmen (Hald en) ka•10 abnehmen 
und urtbe1len. Sonst findt man bissweilen unter diesem 
Berge einiges Queckailber; daraus zu schliessen es 
miisse <la auch ein Quecksilber-Ertz seyn." *) 

1 

Ein iiber A uftrsg Corbin i a n's, Graf en von Saurau, 
Landeehauptmannes in Krain, von dem kaiser lichen "Berg
m e i et er" Anton Haub t man n erstatteter Bericht 
dto. Laibach 1 7. August 1740 zeigt , <lass um diese 
Zeit die meisten Bergbaue der in Rede stehenden Zone 
,,a It v e rl e gen" waren. 

Dieser sehr ausfilhrliche , mit den Resultaten von 
Blei- und Silberproben versehene Bericht beschreibt nicht 
nur sec h z eh n v er s chi e den e Punk t e dies e s 
Ge bi et 6 s als Statten des Bergbaubetriebes der Alten, 
sondern bemerkt auch betreff~ mebrerer derselben dass 
hier "aite Schlacken 1 welche anzeigen, de.ss die' Al ten 
dase lbst Bley geschmolzen" vorliegen, berechnet die Ge
waltignngskosten uni ertheilt den Rath zur Aufbringong 
dieser eine Gl)werkschaft zu grilnden. ' 

Ob und in wie ferne dieser Vorschleg zur Durch
ttihrung gekommen , ist nicht bekannt · wir wissen . ' n_ur, dass die "Gewerkschaft am Savestrome", Inhabe-
rm des Kohlenwerkes Sagor , zu Saversnik, S. W. 
Littai , ein Bleibergwerk mit wechselndem Erfolge bis 
zum Jahre 1860 betrieb, wo das Anfahren einer, die Erz
lagerstatt6 abscbneidenden Kluft zur Einstellung des Be
triebes, znr Anflassnng des Werkes hestimmte. 

In Littai begann anno 1873 Bergdirector J. S tro b 1 
~ie ~c~iirfung, im J ahre 18 7 5 ging die U nternehmong 
m die Hand des Bergwerkebeeitzers C. Wehr he. n (et 
Consorten) , uher , d~r an no 18 7 8 die Griindung der 
derme.ligen G e w er k s o h a ft L i t ta i vere.nlasste. 

Bei Beginn der neuen Schiirfongen we.ren in diesem 
Gebiete nor wenige vereinzelte nnd oh Mieeerfolges auf-

*) Laibach-Niirnberg 1689, II. Bnch, X.XVII Cap. 

gegebene Arbeiten aue alterer Zeit in den hochsten Horizon ten 
vorhanden; die ersten neueren Aufschliisse constatirten vor 
Allem einen bedeutenden ~eisernen Hut", bestehend aus 
Limonit, sie ergaben weiter vornehmlich nur, u. z. derart 
giinstige Zinnoberaufechliisse, dass die ersten vier Gruben
maassen auf das V orkommen dieser Erze unter der Eo
titaten·Bezeichnung ,, Littai, Qnecksilber Bergbau" gelagert 
wurden, und erst nach nnd nach, d. i. mit dem Fortschreiten 
der Schiirfnng der Teufe zu, ergab sich das V orliegen so 
reicher machtiger, anhaltender Galenitmittel , dass heote 
die Bleigewinnung die Hauptarbeit der Gewerkschaft 
Littai hildet. 

Geognostisohe Verhaltnisse. 
Das Massiv des Sitariuz , dee heutigen Erzherges 

von Littai, wie dessen weitere Umgebung gegen Ost und 
West, besteht der Hauptsache nach aus einem bald licht-1 

bald dunkelgrau gefarhten Sandsteine, welcher zum grossen 
Theile in verworrenem, stellenweise io schieferigem Gefiige 
anftritt , <lessen Absonderungsflachen in ihrer Richtong 
so verschieden sind , dass man seine we.hre Fallricbtung 
tiberhanpt nur dort mit Beruhigong abnehmen kann, wo 
derselbe in geschichteten, licht und dunkelgre.u gebanderten 
Sandstein iibergeht, am sicherst~n e.ber, wo er mit Gail
thaler Schiefern wechsellagert. 

Zeigen seine Schichten aucb so manche Wendong, 
so iet doch das Hauptstreichen, mit 11-23", sein Fallen 
mit 30-40° nach Westen anzunehmen. 

Soweit das Gefiige ein verworrenes , auch dort, 
wo der Sandstein feinkornig, ist <lerselbe milde, minder· 
feRt, der Bearbeitnng sehr giinstig nnd <loch so wenig 
drnckhaft, daes der Aufwand an Zimmerung ein sehr 
maseiger ist. 

Dieser Sandstein ist in der Regel frei von fremden 
Einschliissen, auch kalkfrei; wenn iiberhaupt, so findet 
!lich Kalkepath in vereinzelten 1 ganz unbedeutenden 
Lam6llen den Kliiften deeselben - wie auf der Ver
bindungsetrecke zwiechen dem August- und dem Hilfs
stollen - eingelagert vor. 

Nebstdem treten (bei normaler Lagerung im Liegen
den der Erzlageretatte) mit dem Sandsteine wechselle.gernd 
Gailthaler-Schiefer auf, welche bis 30m machtig getroffen 
wnrden. 

Diese Schiefer sind inteneiv gran gefarbt , gre.phi
tisch, thonig, sind sehr diinnechieferig und zur Zersetznng 
geneigt. Nebst vereinzelten kleinen Kalkspathlineen und 
Qnarzlamellen ist denselben in kleinen, ganz nnbedentenden 
Linsen, deren Starke kaom 15cm betragt, an eio pae.r 
Stellen · mehr minder reiner, stark ahfarbender Anthracit 
eingele.gert vorgefunden worden. 

Die immer wieder nothig gewordenen V erquerongen 
von der Erzlagerstii.tte aus in's Liegende an sehr ver
schiedenen Ponkten sammtlicher Horizonte he.ben den 
unwiderlegbaren Beweie erbracht, daee dieees Anthracit
vorkommen nirgende auf weitere Erstreckong anhalte, 
sondern iiherhaupt nur ans ein paar ganz nnhedeutenden, 
so vereinzelten Lineen beeteht, de.ss deren A nftreten e.le 
Seltenheit zu bezeichnen iet. Es kann daher diesee ver
schwindend kleine, ge.nz sporadische Vorkommen e.uf die 

l* 
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Entstehung einer so bedeutenden, weit verbreiteten Erz
lagerstiitte wie die vorliegende keinen maassgebenden 
Einfluss geiibt haben , es kann ihm daher auch keine 
Bedeutung fiir deren Auftreten in ihrer dermaligen 
Zusammensetzung beigelegt werden. 

Trotz der ne.mhe.ften Erstreckung der Ausrieh
tung am Site.riuz und det!sen U mgebung hat man an 
Petrefacten lediglich nur Reste von S i g i 11 a r i en und 
C a 1 e. mite n in den Anthracitspuren der Gailthaler 
Schiefer vorgefunden ; man ist de.her nicht im Staude, die 
Altersstufe des Sandsteines, welchem diese Erzlagerstii.tte 
angehBrt , genau zu bestimmen 1 doch wird man nicht 
fehlen , wenn me.I! die dortigen Schichten der alpinen 
Steinkohlenformation angehi.irend annimmt. 

Erzla.gerstitte. 
U eber den Charakter der Erzlagerstiitte , iiber die 

Frage, ob Gang, ob Lager, waren die Ansichten eine Zeit 
Jang getheilt. 

Der Grund mag darin Jiegen , dass das Streichen 
der Erzlagerstatte und j1mes der Sandsteinschichten stellen
weise fast zueammenfallt, d. h. einen sehr epitzen Winkel 
bildet, ja de.ss Storungen vorliegen, wo die Erzlageretiitte 
und die Liegendschichten auf kurze Eretreckung parallel 
lagern. Ein weiterer Grund mag darin liegeu, daes bei 
normaler Lagerung ale unmittelbares Liegend der Erz
l11gerstiitte eine thonige , plastische, gelblich bis rein 
weisse Masse sich vorfindet, die stellenweise schieferiges 
Aussehen annimmt und echeinbar eine der Erzlagerstiitte 
parallel gelagerte Liegendschichte bildet. 

Heute, da die Ausrichtung auf weitere Erstreckung 
im Streichen und V erfl.iichen eine vergleichende U eber
sicht iiber ein weiter erschlossenes Terrain ermi.iglicht, 
erscheint das Erzvorkommen als ein gang form i g e s1 

und nntersucht man eingehend das Verhalten jener 
thonigen, dee mittelbare Liegende der Erlagerstiitte (bei 
normaler Lagerung) bildenden Masse, so Hndet man, dass 
sie auenahmslos lediglich das durch den Einfluss des 
-w aesers entstandene Zersetzungsproduct des Liegend
sandsteins selbst ist 1 in welchen eie a 11miih1 i c h 
ohne jede Scheidung iibergeht und d a e s di e Sc hi c h
t en des Sandsteines eelbst nicht parallel 
der Erzlageretiitte lagern, sondern daes die 
Erzlageri!tiitte die Sandsteinschichten 
du r c h 11 et z t, mi thin nicht ale Lager aufgefasst werden 
kann. 

N ur dort, wo, wie erwiihnt, abnormale Lagerung1 
wo Storungen der Erzlagerstii.tte vorliegen , kommt der 
Fall vor, de.ss die Erze a.of Schiefer, nnd zwar a.of aus
geeprochenen Gailthaler-Schiefer, der Schiehtung deeselben 
parallel, anflagern, aber anch dann sehen wir, daes dieses 
abnorme Verhii.ltniss nur auf kurze Erstreckung anhii.lt, 
weiterhin aber die Erze in einzelnen La
me 11 en von Baryt, der Galenit kernf6rmig eingeschlossen 
enthiilt, die Schichten des Gailthaler Schie
fers dnrchsetzen. (Siebe Taf. XI, Fig. 1.) 

Das meist verworrene Geflige des minder festen 
Sandsteins war offenbe.r der Spaltenbildung giinstig; 

die U rsache derselben konnte eine sehr verschiedene 
sein, wie Erschiitterungen, Einfluss des Wassers u. a. 

U nstreitig ist zu verschiedenen Zeiten das Reissen 
der heute vorhandenen diversen Spa.Hen eingetreten und 
desshalb sehen wir. einzelne derselben mit tauben Ge
steinsmassen allein, andere mit solchen und gleichr;eitig 
mit Erzmaterial, welches seit seiner Einlagerung unver
iindert geblieben, ausgefiillt, wiihrend wir endlich e.uch 
Punkte finden, wo die die Erzlagerstiitte fiihrende Spalte 
nebst tauben Gesteinstriimmern auch die Erze iu kantigen 
Triimmern breccienartig eingebettet zeigt. Namentlich der 
Galenit kommt oft in wUrfelfOrmigen, vollkommen sche.rf
kantigen Stiicken in Baryt eingebacken vor ; je. wir 
:finden, dass der rings von Baryt ( der in dieEem Falle 
vollkommen dicht , schmutziggelb bis gelbbraun gef"arbt 
ist) umschlossene Ge.lenit seinerseits wieder Baryt ein
schliesst , der aber dann blendend weisR und drusig 
eich zeigt. 

Die 1\Ie.nnigfaltigkeit des Bildes der Lagerstatte, 
welche durch die eben gesehilderten Eigenth limlichkeiten 
hervorgerufen wird, wird noch erhoht· durch das gleich
zeitige Auftreten einer ganzen Reihe von verschiedenen 
nnd verschieden gefarbten Mineralien ; die getreueste, die 
eingehendste Schilderung dieeer hochst interessanten, in 
vieler Beziehung einzig dastehenden Erzlagerstiitte wird 
dem Leser dae nicht zu ersetzen vermogen, was ihm in 
dieser Richtung bildliche Darstelluug zu bieten vermag. 

Ich bin desshalb der Gewerkschaft Littai zu ganz 
besonderem Danke dafiir verpflichtet, de.ss sie dem Zweck 
dieeer Zeilen durch freundliche U eberlassung der durch 
den gewerkschaftlichen Mu.rkscheider J. T s c h e m e r n i g g 
auf das Genaueste nach der Natur in den einzelnen 
Orten der Grube aufgenommene ·Bilder so wesentlich ge· 
fordert hat. 

Charakteristisch fiir die Erzlagerstiitte zu Litte.i ist 
der Umstand, dass dieselbe an ihrem Liegenden fast aus
ne.hmslos eine vollkommen scharfe , genaue Scheidung 
zwischen ihr und dem tanben Liegend zeigt , wii.hrend 
sie in der Regel dnrch das Auftreten von ockerigen, 
rostfarbenen Brauneisenstein fiihrenden Pe.rtien , die in 
ihrer Farbung, nach oben zu, ne.ch nnd nach immer 
lichter , brauneisensteiniirmer werden , allmahlich ohne 
scharfe Abgrenzung in den Hangendsandstein iibergeht. 

Das wenige Wasser, welches der Erzberg fiibrt, 
sitzt wohl zumeist nach den bedeutenden Kliiften, den 
Verwerfern, sonst aber liings jener scharfen Scheidung 
zwischen der Erdagerstiitte nnd dem Liegenden der 
Teufe zu. 

Die so verschiedene Festigkeit des Sandsteins, welche 
hier die Spaltenbildung , ihre Erweiterung · begiinstigte, 
dort hemmte, bier Raum fiir miichtige Erzansammlung 
schuf, dort solche unmoglich machte , erkliirt auf ein
fachste Weise de.s so bedeutend~ Schwanken der Miich
tigkeit der Erzlagerstiitte, die Absiitzigkeit der Erzmittel 
selbst. 

Bis vor Kurzem kannte man hier nnr eine Erzlager
stiitte , auf der sich die Bergbaue - siehe Sitnations
Skizze - bewegten. Die Aufschliisse der letzten Zeit 
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constatirten, class im Savestollen w1e im Haupteinbe.ue 
separate Lagerstiitten vorliegen 1 die nunmehr separat 
ausgerichtet werden. 

Die bisher bekannte Erzle.gerstiitte streicht im Osten 
nach 10-22\ macht dann eine Wendung in der Rich
tung nach 8-20h und ricbtet sich endlich im Westen 
nach 11-231i ein. 

Das Fallen dieser Lagerstatte im Ostfelde wird der 
Teufe zu immer geringer, flacher, so zeigt das Profit I, 
Te.f. X, in der Richtung des Einser- und Zweier-Gesenkes, 
d. i. nach 4h 13° gefiihrt, dass das Fallen, welcbes im 
Einser-Gesenke mit 22° e.bgenomwen wurde, im Niveau 
<ler Zweierstrecke iistlich, d. i. 20m seiger unter dem 
Alma-Horizonte borizontaler Lagerung Platz gemacht hat. 
Fiihrt man denselben Schnitt in der gleichen Richtung 
weiter, so findet man, dass die Lagerstiitte, welche hier 
ein stiirkeres Mittel von Gailthaler Schiefer , der sicb 
dunkelgrau, sehr milde und unbaltbar zeigt, erreicht, mit 
diesem Schiefer conform gelagert widersinnig auf circa 
40m :fl.ache Hiihe aufsteigt und indem sie endlich in 
diesen selbst in vereinzelten Partien hineinsetzt, mit dem 
Schiefer zugleich von einer mit 400 nach 17h fallen
den Kluft abgescbnitten wird. 

Ob die in dem tiefer liegfDden Ursula-Stollen ver
querte Lagerstatte mit dP.r Hauptlagerstiitte identisch ist, 
d. h. diese nur eine Welle macbt, oder oh 1lie erwiihnte 
Kluft dieselbe in Form einer Ueberscbiebung verwirft, 
wire! erst die weitere Ausrichtung zeigen. 

Die durch das widersinnige Aufsteigen der Lager
stiitte vom Niveau der Zweierstrecke iistlich ausgebildete 
M ulde senkt sich gegen Westen in dem Maasse der Teufe 
zu, als de.s Streichen der Lagerstiitte (9-211') in dieser 
Richtung von dem Streichen des Se.ndsteines (11-23h) 
abweicbt, wie dies deutlich aus dem V ergleicbe der Profile I 
und II (Taf. X) (letzteres geftihrt nach der Fallrichtung 
der Erzlagerstiitte in • der halben Erstreckung des bis
herigen A ufschlusses im Streichen) ersichtlich ii::t. 

Profil III, (Taf. X) gefiihrt nach der Ricbtung des 
Fallens der Le.gerstatte im Westen, d. i. nach 31i so, zeigt, 
class der Aufschluss daselbst nocb nicht auf jene Teufe 
herabgelangt ist, wo ein Urtheil iiber das Verhalten der 
Lagerstiitte in diPser Richtung miiglich wiire. 

Diese drei Profile geben zwar ein Schwanken der 
Miirbtigkeit derselben zwischen 0,3 und 2,5m an, doch 
gilt dieses Verhiiltniss eben nur fiir die Anreicherungen, 
Ausbauchungen einerseits, die Verdriickungen andererseits, 
soweit solche zufiillig in die vertice.len Ebenen dieser 
Profilscbnitte fallen. 

Die Gesammtiibersicbt der Lagerungsverbiiltnisse am 
Erzberge endlicb. zu ermiiglicben , dienen die Profile 
Taf. X. 

IV . .A ein Verticalscbnitt, gefilbrt nach 5h 11 bis 
17h 11, 

IV. B ein Vertice.lscbnitt, gefiih!"t nach derselben 
Richtung, nur circa 220m nordlicber, 

V. ein Vertikalscbnitt, gefiihrt unter recbtem Winkel 
zu den Schnitten IV .A und B. 

Dagegen gewiibren die Ortsbilder, Taf. XII und XIII, 
Bild 1 bis 16, tbunlicbst Einsicht in die Details der Erzvor
kommen , ihrer Zuee.mmensetzung und ihrer Begleiter. 

Dieselben sind in ihrer Ausfiihrung so gehalten, de.ss sie 
fiiglicb weiterer wiirtlicher Erlii.uterung entbebren konnen, 
wessbe.lb nachstebend nur einzelne davon in ihrem Zu· 
sammenhange mit ibrer niicbsten Umgebung gekenn
zeicbnet werden. 

B i 1 d I. : Ort einer A bbaustrasse, 1 S:m seiger iiber 
dem Alma-Horizonte, 14m westlich vom Wetterschacht II. 

Diese bewegte sich streichend nach W in einer Lange 
von 23m, in einer Miicbtigkeit von durcbscbnittlicb 2,6m 
bis zum Verwurfe. Die kleinste Miichtigkeit betrug l,Sm, 
die grosste 3,5m. Streicbend gegen 0 erstreckte sicb die 
Lagerstiitte 69m bis zum Verwurfe; nach beiden Rich
tungen fan den reicbe Erzanbriiche statt. . Gegen S ist 
die Erzfiihrung geringer und vielfe.cb gestiirt und r.och 
nicbt vollstan~ig erforscbt, gegen N aber in einer :fl.achen 
Lange von 70m mit veriinderlichP.m Verflacben, wechselndem 
Erzbe.lte und einer mittleren Miichtigkeit von 1,5m bis 
zu einem im Alma-Gesenke angefabrenen , ~treichenden 
Verwurfe bekannt. 

Bi 1 d IV: Abbaustrasse ober dem Zubau-Wecbsel, 
Zubaustollen. 

Diese Stre.sse wurde aufbrucbmiissig na.cb dem Ver
:fl.iicben 5m niirdlicb vom W ecbsel getrieben. Die Mii.ch
tigkeit der Erze betrug in der A bbaustrasse in einer 
:fl.achen Lange von 17m, wo sie vorb~rrscbend Stufferze 
lieferte, 2,5m und verhielt sich auf diese Erstreckung 
ziemlich gleichfOrmig, worauf sie immer armer wurde, 
his bei 32m vollstiindige Verte.ubung eintrat und nur 
Limonit mit Einschliissen von Baryt und Se.ndstein fort
setzten. Noch weiter 11abmen die Baryt-Einscbliisse 
rasch zu und es trat damit wieder neue abbauwiirdige 
Anreicherung der Lagerstiitte ein. 

Bi Id VI: Abbauort einer. iistlicben Abbaustrasse 
im Dreier-Gesenk, 2m unter dem Alme.-Horizonte. 

Die Lagerstiitte besass bier eine Mii.cbtigkeit von 
212m und einen ungemein reicben Erzadel, der vom in 
Rede stehenden Punkte streicbend nacb 0, 9m, nach W 
lOm e.nhielt. In ersterer Ricbtung blieb die Miichtigkeit 
ziemlich gleich , in weiteren 7m sank nicht bloss die 
Mii.chtigkeit der Lagerstii.tte bis e.uf 1,5m 1 sondern es 
wurden auch die vereinzelten Erzmittel an sich armer, 
an Stelle der so bedeutenden Galenitmassen tre.t Limonit 
und Hamatit , in welchen sich nur kleine Galenitnester 
mit Be.ryteinlagerungen vorfe.nden. Gegen W bin bestand 
der Erzadel aus vereinzelten minder reichen , noch auf 
15m bin durchwegs abbe.uwiirdigen Erztriimmern. 

Bild VII: Abbe.uort 40m ostlich vom Vierer
Gesenke, 8m seiger iiber dem Alme.-Horizonte. 

Der Verbau bewegte sicb iistlich liings eines Ver
wurfes in einer Miichtigkeit der Lagerstiitte von durch
scbnittlicb 4m1 wii.brend sich diese gegen W durcb Auf
nahme von Baryt vertaubte. Sm westlich von dem 
Verwurfe hehe.uptete die Le.gerstatte eine Miichtigkeit 
von nahezu 6m, in welcber bedeutende, ganz reine Galenit
pe.rtien, durcbwegs Derb- oder Stufferze, auftraten. Der 
Teufe zu nabm die Machtigkeit bis e.uf 2m ab, hielt aber 
doch auf 20m berab in reichen Erzen e.n. 

Die zuerst bekannte Erzle.gerstatte ist derzeit im 
Ver fl ache n von den Te.ge.usbissen bis e.uf den Hilfs
stollen-August-Horizont, und zwar e.uf 400m :fl.ache Teufe 
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erschlossen. Theilen wir diese in vier Haupthorizonte, 
so find en den Anfschlnsl! im St re i c h en ( von oben nach 
unten verfolgt) 

auf der W etterstollensohle auf 
n Alme.stollensohle auf . 
" Zube.ustollensohle e.uf. 
n Hilfsstollen - Augustsohle e.uf 

vorgeschritten. 

290m, 
415m, 
350m, 

35m 

Konnte iiberhaupt wahrend der kurzen Zeit des bis
herigen Bestehens der Gewerkschaft Littai nur ein kleiner 
Theil deR so erschlossenen ausgedehnten Terrains abgebaut 
werden, so wird man Uber die Bedeutung, die Zukunft 
dieses Werkes am sichersten, am schnellsten klar, wenn 
man nachstehende Momente in's Auge fa.est. 

Abgesehen davon, dass das ganze grosse, ostlich vom 
Erzberge gelegene Schurfgebiet von J eese mit seinen aue
gedehnten Arbeiten der Alten in der Teufe noch uuver
ritzt ist , dass auch die Fortsetzung des bedeutendeu 
Erzvorkommens von Se.versnik im Streichen erst aus
zurichten ist, liegt am Sitariuz selbst ein holfnungsreiches 
Gebiet vor , de.s sich im Osten von der Auguststollen
sohle ans , im Westen aber, wo reiche Erze.usbisse zn 
Tage liegen, wo die vorhandenen Bingen Bergbaubetrieb 
der altesten Zeit nachweisen, der ganzen, noch unver
ritzten Teufe nach bis zum Niveau der Save here.b er
strtckt ur.d durchwegs stollenmat!sig gebaut werden kann. 

A uR dem friiher diesbeziiglich Beriihrten ist zur 
Geniige ersichtlich, wie schwer es ist, die durchschnitt
liche, normale .Machtigkeit der Erzlagerstatte zu be
stimmen und man kann nur annaherungsweise solche mit 
0,5 bis 5m annehmen. 

Die Gangfiihrung, d. h. die auf dieser Lagerstatte 
einbrecheliden Mineralien, die Erze und deren Begleiter, 
bieten ein aURSerst buntes, ortlich vielfach wechselndes Bild. 

Den montan - geognoetischen Standpunkt wahrend, 
kann ich in eine Auseinandersetzung der mineralogischen 
Eigenheiten der einzelnen, hier einbrechenden 1\Iinerale 
nicht eingehen ; ich mochte nur die Bedeutung 
kennzeichnen, die das Auftreten der diversen Mineralien 
nach den bisher gemachten Erfahrungen fiir die Beur
theilung der Hoflichkeit der Lagerstatte darbietet, und die 
Anhalte, welche sie fiir die Schiirfnng, sowie den Werth, 
den sie ftir den Abbau reprasentiren1 hervorheben. 

Gegeniiber anderen gangfOrmigen Erzlagerstatten 
kennzeichnet sich die in Rede stehende in erster Linie 
dnrch das auffallend seltene Auftreten von Hohlraumen 
(Drusen) und vor Allem der sonst in diesen vorfindlichen 
Drusen·Bildungen. 

Minera.1-Vorkommen. 
Das Haupterz, der Gale n it, Bleiglanz, tritt hier 

vornehmlich mit krystallinisch-feinkornigem Gefdge auf, 
nur in der Nahe von StOrungen findet man ungemein 
dichte, bleischweifartige Massen; krystallisirt wurde er 
noch nirht getroffen. In der Gangmasse tritt der Galenit 
meist in Baryt eingebettet in Form von Lamellen, deren 
Grosse und .Machtigkeit ungemein verschieden ist, auf, So 
zeigte die Ausstellnng in Triest von 1882 ein Stiick ganz 

reinen , derben Galenits von Littai im Gewichte von 
26q, welches einer Machtigkeit von 3m reinen Stufferzes 
entnommen war. Die Starke der Le.mellen geht here.b 
bis zu ganz schwachen Schniiren, die, oft zertriimmert, 
in kantigen Stiicken eingebettet, sich vorfinden. 

Die bei der Hiitte zu Littai durchgefiihrte Analyse 
des Flammofen·Schmelzgutee ergab: 

87, 7°/0 Schwefelblei, 
6,9 " schwefelsauren Baryt, 
3,4 n Eisenoxyd, 
0,4 " Kieeelsiiure, 
0,3 " Kupfer, 
0,3 " Antimon, 
0,6 " Thonerde, 
0,4 n Kalkerde, 

100,0°/0 • 

Das Schmelzgnt , wie es zur Verhiittung kommt, 
halt im Durchschnitt 78°1o Blei. 

Doppeltraffinirtes Handelsblei von Littai enthalt : 
Blei . 99,9883 
Kupfer . 0,0045 
Antimon . 0,0027 
Eisen., 0,0025 
Silber 0,0020 -- --------

100,0000 

C er us sit, WeiFsbleierz, kommt hiiofig, und zwar 
kryste.llisirt in derartigen Prachtexemplaren hier vor, 
dass die Mineraliensammlungen Oesterreichs wie Deutsch
lands dieses Vorkommen bereits zu einer Zeit sehr 
wohl kannten, de. der Betrieb des Bergbi.nell Littai 
noch kaum ans · dem Stadium der Schiirfung heraus
getreten war. Die Kliifte und sonstigen Hohlriinme sind 
mit wunderbaren, weise bis wasserhellen Krysta.lien dieses 
Minerals theile in stiingligen , theils in kurzsiiuligen 
Formen von Zwillingen und DriHingen e.usgesta.ttet. 

Im grossen Ge.nzen bemerkt man der Teufe zu Ab
ne.hme des Cerussit-A uftretens, und zwe.r verschwindet 
sein V orkommen in dem Me.e.sse, als der Teufe zu Hiimatit 
an Stelle des Limonits a.ls Begleiter der Erze auftritt. 

Als Seltenheit sind hier Funde von A n g 1 e s i t 
und Pyromorphi t zu bezeichnen, 

Zinno be r (selten, dann aber in sehr schOnen, an 
sich seltenen Kryste.llformen auftretend) findet sich vor
nehmlich theils als Stahlerz auf der Erzlagerstiitte in 
Biindern bis zu 3cm machtig, theils derb eingesprengt, 
theile als Anflug, und zwar derart, dass man bis heute 
nicht bestimmen kann, ob derselbe nach der Teufe zo- oder 
abnehmen werde , nur so vie! scheint schon jetzt be
stimmbar, dass, falls Zunahme des Zinnobers in der 
Teufe eintreten sollte , diese auf Kosten dee Galenit
Vorkommens erfolgen d iirfte. 

Am reichsten tritt der Zinnober an Limonit gebunden 
auf, doch begleitet oft anch Baryt denselben ; endlich 
findet man ihn auch ganz allein auf schwachen unschein· 
baren Kliiften im Sandstein vor. 

Zur Verhiittung gelangen Zinnobererze von O, 7 bis 
37, 7 Proc. Quecksilbergehalt , der dnrchschnittliche 
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Metallgebalt ist 2,7 Proc.; es wurden im abgel11.ufenen 
Jahre (1885) bereits lOOq Quecksilber gewonnen und ist 
eine nambafte Steigerung der Erzeugung dieses Metalls 
flir die niicbsten Jahre in Auseicbt genommen. 

Met a 11 i s c bes Q necks i 1 be r tritt biiufig in 
Form mebr minder grosser Tropfen auf schwachen, nn
bedeutenden Kliiften und Riesen des Sandsteiues auf1 

ohne dass sich fi!r dieses Vorkommen irgend welches 
Anhalten bieten wttrde. 

Sc b we f e 1 k i e s kommt als Pyrit wie als Markasit 
vor, sein Auftreten wird gleich jenem seines Zersetzungs· 
productes, des Limonits, als fiir die Schiirfung hoffnling
gebend begrilsst. Sein Erscheinen auf der Erzlagerstiitte 
ist als regellos zu bezeichnen i es werden derbe Partien, 
drusige, mit Krystallen ausgestattete Riinme1 endlicb Ein
sprengungen vorgefunden und alle diese Formen zeigen 
der Teufe zu gleich merkbare Abnahme der Zersetzung. 

In ganz iihnlicher Weise tritt, jedoch vornehmlich 
nur in tieferen Horizon ten, H ii mat it auf; er hat bisher 
keine so begiinstigenden Anhaltepnnkte filr die Erzfiihrung 
geboten, wie Baryt und Limonit. 

Iu iihnlichen regellosen Massen findet eich S i d er i t 
in tieferen Horizonten, und zwar vom Hilfsstollen-Mittel
horizonte abw!irts vor. Gegeniiber dem Erzvorkommen 
verhiilt sich dereelbe gleicb dem Eisenkiese. 

Sehr hiiufig, nur von oben nnch unten schwiicher, 
tritt Limon i t 1 entstanden durch Zersetzung und Ver· 
witterung der Eieenkiese einerseits, des Siderits anderer
seits in regellosen Maasen auf. Sein Erscheinen ist 
vornehmlich der Zinnoberschiirfung bochst erwiinscht; 
doch begleitet er nebst Baryt auch das Galenit-Vorkommen. 
Er zeigt alle denkbaren Gradti der Compactheit, und der 
Festigkeit und geht vom ausgesprocbenen braunen Glas
kopf bis in sebr licht gefarbte, ganz milde, zerreibliche 
Partien iiber, Diese Uebergiinge beobachtet man am 
bil.ufigsten in der Erzlagerstiitte selbst, und zwar in der 
angedeuteten W eiee vom Liegenden znm Hangenden. 

C h a l c o p y r i t , M a 'l a c h i t , A z u r i t , B o u r n o
n it kommen nur selten und eporadiech in unbedeutenden 
Partien vor. 

S p ha 1 er it tritt bei normaler Lagerung nicht auf, 
dagegen bildet dereelbe Bander von 2 bis 3cm Miichtig
keit , bald am Hangenden , bald am Liegenden in dem 
Gebiete von Stornngen. 

Der weitaue wichtigete Begleiter der Erze , das 
Mineral, welches das ganze Erzvorkommen typisch kenn
zeichnet, ist der Bary t, und er ist bier als hOfilch 
anzusehen, sobald er als eine spathige, schmutzigweisse 
bis braungelbe, mehr minder eisenschiissige Masse auftritt. 
In der Regel findet er sich nur derb vor, selten sind 
krystallisirte Partien, welche V. von Z e p ha r o v i c h 
(nLotos" 1880) wie folgt, kennzeichnet: 

n Die schneeweisilen , stets makrodiagonalsiiuligen 
Barytkrystalle, zumeiet nur die Fliichen der Spaltform 
(101) P oo und (010) c.c P oo zeigens , erscheinen auf 
Limonit, deeeen knospige und zart stalaktitische Gebilde 
vom Baryt ganz oder theilweise iiberdeckt werden und 
die regelmiiseige Ausbildueg der Formen des letzteren 
oft in auffallender W eiee hinderten. 

Hiiufig kommt der Limonit iiber den Barytfl.iichen 
zum Vorschein und manche Barytkrystalle sind wie 
durchspickt von parallel erstreckten Limonitzapfchen. 

Ausser den genannten Formen treten am Baryt 
untergeordnet auf (012) 1/ 2 P oo, (110) oo P, (100) oo P-i:D 
und (111) P; die Fliichen von (111 ), zu weilen auch mit 
groseerer Ausdehnung und in oscillatorischer Combination 
mit (101), eine Riefnng oder Wi:llbung der letzteren 
Form bewirkend. Der schalige Aufbau, parallel (101), 
wird auf (010) durch den Wechsel von schneeweissen, 
undurcbsichtigen uod graulichweieeen, pelluciden SchicLten, 
besonders aber dnrch zwiscbengelagerte papierdtinne 
Limonitplatten sichtbar. Durch spiitere Erosion wurden 
vom Baryt oft ansehnliche Theile entfernt; zumeiet 
unterlag das wohl weniger dichte lnnere der Krystalle 
der Aufiosung , wobei die riickbleibenden Partien die 
z. B. von den Pi-ibramer Baryten bekannte , angeii.tzte 
Oberfl.iichenbeschaffenheit zeigen. Auf (010) erkennt man 
dann, dass dae scheinbar Intacte (101) \OD diinnen 
Wiinden gebildet wird , parallel welchen feindrusige 
Barytlamellen eich in den inneren Hohlraum erstrecken. 
W enn Limon it- nnd Barytechichten in den Krysta.lien 
wechselten, blieben die ersteren erbalten, wiihrend die 
letzteren ganz oder zom Th tile ge!Ost wurden; ein mir 
vorliegendes Sttickchen besteht aus einem circa 12mm 
breiten und lOmm hohtn rhombischen Barytcanal, dessen 
lmm dicken Wiinde beiderseits, aussen und innen, mit 
dtinnen compacteu Limonitplatten bedeckt sind." 

Die Miichtigkeit des Baryts ist unendlich verschieden, 
s1e steigt ortlich bis 5m; im groseen Durchschnitte kann 
eie mit circa lm angenommen werden. 

Aragoni t kommt in sehr zarten, radial gestellten, 
blendend weiseen Biischeln auf Sandstein und Schiefer YOr. 

Storungen der Lagerung. 
Sowie die Erzlagerstiilte bei continuirlichem Fort

setzen sich durch vielfacbe Storungen ihrer l\Iiicbtigkeit 
kennzeichnet , so bietet eie auch andererseits das Bild 
anderweitiger so vielfacher und verschiedener Storungen~ 
daes ,,Zertrilmmerung" der einzig richtige Auedruck 
fur die Lage ist, in welcher wir sie hente vorfinden. 

Nebet jenen Verdriickungen, denen eben so viele 
linsenfOrmige .A.usbauchungen enteprechen , nebet ganz 
eigenthiimlichen Rissen , welche, von ihrer miichtigeten 
Stelle aus angesehen , regellos nach verschiedenen Rich
tungen abzweigend, nur auf geringe Eretreckung fort· 
eetzen, um sich allmiihlich vollstiindig zu schlieeeen und 
so zu verechwinden; eind ee vornehmlich wirkliche 
Kliifte und Verwerfungen jeder Art, die in ihren Dimen
sionen zwischen etaffelformigen , in Zwischenriiumen von 
1 bis 2m sich wiederholenden Abeitznngen oder Ueber
schiebungen von wenigen Centimetern und Dielocationen 
von mehr ale 40m echwanken, die gleichfalle entweder 
ale normale V erwerfungen oder ale U eberechiebungen 
(Wechsel) auftreten. 

So weit der Aufschlues bis heute gezeigt, scheinen 
letztere vorzuwalten · wir eehen, dass die einzelnen 
Thoile der Lagerstiitt~ eich meist nicht nach dem Winkel 
dee steilsten Fallee auf- oder abwiirte bewegt , eondern 
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dass seitliche Verschiebungen hier stattgefunden haben, 
welche die Lagerstiitte \horizontal gesehen) staffelfOrmig, 
nnd zwar der Hauptrichtung nach von NO nach SW, 
abtrennten. 

Die Kliifte selbst besitzen in der Regel keine be
deutende Machtigkeit nnd sind - so lange sie diese auf 
wenige Centimeter beschriinken ---,- mit dem ZerstOrungs· 
product des Sandsteines , einem blendend weissen, voll
kommen plastischen Thone, ausgeftillt , an dessen Be
grenzung die Wii.sser der Kluft nach niedersitzen ; 
weitere Kliifte fiihren in diesem Thone quarzigen Sand, 
diverse Brocken vom Sandsteine und dem so ungemein 
verschiedenen Materiale der Erzlagerstiitte. 

Wiihrend der Sandstein im Hangenden einer be· 
dentenderen Kluft, und zwar bis unmittelbar an die Be
grenzung dieser unveriindert und fest ist, zeigt er sich 
im Liegenden derselben in der Regel stark angegriffen, 
ist briichig und erst in grosserer Entfernung von der 
Kluft gewinnt er seine gewohnliche Festigkeit wieder. 

Derartige Erscheinungen geben den Erkliirnngsgrond, 
warum Rutschstreifen, aur.h wenn sie vorhanden waren, 
sich in der Regel nicht erhalten konnten; doch hat man 
solche an einzelnen Pnnkten von Verwerfern beobachtet 
und Triimmer der Erzlagerstiitte, die sich in der Richtung 
der Rutschstreifen fortbewegt batten , dort vorgefunden, 
wo diese endeten. 

Kleinere , unbedeutende Kllifte beirren die Aus
richtung wenig, sie setzen meist nicht anf grosse Ent
fernungen fort und bilden im iinssersten Falle jene be
riihrten kleinen Staffeln, welche die Erzlagerstiitte zwar 
vielfach gespalten , aber dieselbe nie weit ahgetrennt 
haben. Bedeutende, durch e.lle Horizonte niedersetzende 
Kltifte aber · bildeten Verschiebungen , welche in ver
schiedenen Hoben ganz ungleich auf die urspriingliche 
Lage der Erzlagerstiitte einwirkten, d. h. die Lager
s t ii t t e wurde in verschiedenen Horizonten 
s eh r v er s c h i e d e n v e r s c ho be n. 

Dies beobachtet man am Deutlichsten an dem so· 
genannten Haupt v er w u r f e. 

Auf dem hochsten (W etterstollen-) Horizonte wird 
die Erzlagerstiitte - siehe n Hauptverwurf anf drei 
Horizonten" Fig. VI, Te.f. X - durch diese Storung, 
und zwe.r horizontal in der Richtung der bier mit 35° 
ne.ch 9b 1° fallenden Klnft um 38m, e.uf dem uui 37m 
se.iger (49m fl.ach) tieferen Alme.-Horizonte in der Richtung 
der Kluft, welche bier mit 260 nach 9h 30 fii.llt, um 30m, 
auf dem um 33m saiger (53m flach) tieferen Rorizonte 
der Zube.nstrecke, endlich, wo die Klnft mit 30° nach 
lOh 60 fallt, nur noch um 19m verschoben; es ist der 
W eg, welchen das abgerissene Trumm genommen , bier 
dnrch Triimmer der Erzlagerstiitte gekennzeichnet. 

Etwas Aehnliches beobachtet man bei einzelnen 
unbedeutenderen Kltiften im kleineren Maassstabe. So 
zeigt der nordliche Ulm , der an der betre.ffenden Stelle 
tauben Hangendsandstein durchfahrenden Zubaustollen
strecke deutlich die Kreuznng , Scharung zweier Kltifte 
nnter nahezu rechtem Winkel, iiber welche hinaus beide 
KlUfte ohne Verwerfung oder Verschiebung in ihrer bis-

herigen Fallrichtung fortsetzen. Verfolgt man dieselbe 
Scharung aber in den siidlichen Ulm, also auf eine Ent
fernung von 2m, so findet man, das~ die eine der beiden 
Kliifte Uber der Scharung um circa 6cm verschoben ist, 
wiihrend die andere ungestort fortsetzt. 

Die zahlreichen und vielfachen Storungen erschweren 
den Aufschluss , sie erfordern eine unablassige genaue 
Beobachtung jeder auftretenden Veril.nderung der Ver
hiiltnisse und trotzdem ist dieses Erzvorkommen in jeder 
anderen Beziehung vor den meisten librigen Galenit
auftreten ganz vorziiglich beglinstigt und die junge Ge
werkschaft hat in rationellster Weise diese Vortheile 
auszuni.itzen gewusst. 

An Jahren ein Greis, hat der Bergwerksbesitzer 
Carl Wehr ha n auf der Rohe des Sitariuz, wo er ledig· 
lich ein paar armselige , missgliickte und desshalb auf
gelassene Schurfversuche der Alten vorgefunden 1 mit 
einer Energie und Ausdauer , die den jugendkriiftigsten 
Bergmann ehren wiirde , seine Thatigkeit begonnen und 
einen der schonsten Erzaufschllisse Oesterreichs im letzten 
Decennium erzielt; mit derselben Energie und Ausdauer 
verbreitet die jetzige ""\Verkedirection diesen Aufschluss 
nicht allein der Teufe zu, sondern Uber die Grenzen des 
Erzberges hinaus und so entfaltet sich die segensreiche 
Thiitigkeit des Bergmannes, welche ungltickliche aussere 
Einfllisse auf dieser Erzzone im XVI. Jahrhunderte lahm 
gelegt und vernichtet, auf's Neue, unterstiitzt durch die 
Fortschritte der Wissenschaft, heute nur rascher und 
erfolgreicher ! 

Sonstige Verhii.ltnisse. 
Durch den Erwerb von 32 Grubenmaassen und 122 

Freischiirfen hat die Gewerkschaft nicht allein das ganze 
erzfilhrende Gebiet der weiteren Umgebung des Sitariuz, 
sondern auch das Erzvorkommen von .Maljek und St. 
Marein gedeckt und ist heute im ausschliesslichen Besitze 
des weitaus reichsten , giinstigst gelegenen Theiles der 
ganzen erzflihrenden Zone. 

Der der Siidbahnstation Littai unmittelbar gegen· 
Uberliegende Erz berg, dessen milder Sand stein , dessen 
minder feste Gesteine Uberhaupt es ermoglichen , dass 
der Currentmeter V orgri.ff bei den gewohnlichen Orts
dimensionen nicht mehr als 6 fl kostet, sieht seine ganze 
Fordernng auf den August-Stollen ale Auslauf zu Tage 
concentrirt, von dessen Mundloche aus die Erze mittelst 
eines 364m langen Trajectes Uber die Save unmittelbar 
der Aufbereitungsstiitte zulaufen. 

Diese Drahtseilbahn, System BI e i chert, hat sich 
nach dreijahriger unamigesetzter Verwendung ausgezeichnet 
bewiihrt und hat wiihrend dieser Zeit keine einzige grossere 
Reparatur bel!othigt. Sie besitzt zum U ebersetzen des 
Saveflusses ein grosstes Freihangen von 305m, die Runde 
he.hen Fassungsraum fiir 0,066ms und ein Eigengewicht 
von 1,05q; das Tragseil fiir beladelle Wagen hat 32mm 
und das flir die leeren Wagen 28mm, das Zngseil 14mm 
Durchmesser; die grosste Fordergeschwindigkeit betriigt 
1, 7 5m pro Secunde. 
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Die Forderung in der Grube geschieht theils mittelst 
Wag~n, deren Fassungsraum 0,25111 3 ist, theils mittelst 
ungarischer Grubenhunde, welche 0, 18ms fassen. 

Die Ausrichtnng wie der Abbau kann in Anbetracht 
der vielfachen Sti:irungen sich unmoglich an ein bestimmtes 
System binden. Wie der Situationsplan (Taf. IX) zeigt, wird 
stollenmassig auf den einzelnen Horizonten e.usgerichtet ; 
znr Verbindung dieser mittelst Aufbriiche (Gesenke) 
miissen Punkte gewiihlt werden , wo die Lagerstatte 
voraussichtlich zwischen beiden Horizonten e.m erzreichsten 
ist. Von diesen Aufbriic::hen aus erfolgt der Abbau der 
Hauptsache nach streichend, wobei aber stets nebst der 
Abbe.uwiirdigkeit des Ortes auch die Versatzbeschaffung 
so im Auge behalten wird, dass man das Ort bei ein
tretender Versohlechterung nicht unmittelbar einstellt, 
sondern nach Maassgabe des Versatzbedarfes weitertreibt, 
wodnrch wieder eintretend.! Anreicherung ausgerichtet, 
zugleich aber an Ort und Stelle selbst der nothige Ver
satz billigst beschafft wird. 

Verfolgen wir die zu Tage gef6rderten Erze zur 
,A.ufbereitungsstatte (anschliessend die Hiittenanlage), so 
sehen wir sie der vorbereitenden und endlich der Schluss
arbeit zugefiihrt werden. 

Erstere geschieht in der Spiilwasche ne.ch einer 
Trennung des Grubenkleins von den Wanden (Gefalle 
unter 40111m und solches iiber 40mm Grosse) , durcn 
W aschen und gleicbzeitiges Sortiren des Ersteren in ver
schiedene Korngrossen , dllren grosste zum Auslesen in 
ein Sortirgebiiude (Kle.ubhiitte) gelangt und deren kleinste 
(unter lmm) eine Setzmaschine pe.ssirt, deren Uebergang 
ein Gut fiir die Stossherdarbeit liefert. Die iibrigen 
Korngrossen werden direct der meche.nischen Aufbereitung 
zugeflihrt. 

Die Wande gele.ngen ne.ch Reinigung mit Wasser 
- nnter Aushalten von Stuff- und Scheideerzen, sowie 
groben Bergen - zum Zerkleinern mittelst Dampf-Stein
brecher und nachherigem Sortiren. 

Es resultiren bei der Vorbereitungse.rbeit e.usser dem 
bereits oben angefiihrten Producte noch : 

a) Kie.uh- und Scheidstufen, 
b) Mittelerze als Gut flir die Anfbereituog, 
c) Berge, 
d) Zinnobererze, 
e) Rotheieensteine. 

Die Schlussarbeit, welche die meche.nische Auf
bereitungsstiitte vollfiihrt, verfolgt den Zweck, aus dem von 
der V orbereitung gelieferten Gute moglichst viel reiche, 
flir die Schmelz-Flammofenarbeit geeignete Schliche zu er
zengen, was durch die Ne.tnr der Erze begiiostigt wird, 
Die fiir die Schmelz-Flammofenarbeit erzeugten Schliche 
weisen einen durchschnittlichen Bleigehalt von 7 8 Pro
cent auf. 

Die lJlechanische Aufbereitungsstatte, ne.ch den Ent
wlirfen des Ingenieurs M. Neu er b u r g von der Ma
schinenfe.brik E. S k o d a in Pilsen im J:ahre 1882 e.us
gefiihrt , hat e.uf Grund der beim Betriebe g~me.chten 
Erfahrungen - besonders <lurch die spiitere Einfiihr:mg 
der V orbereitungsarbeit - wesentliche Aenderungen er· 
fe.hren, welche durch die Eigenthiimlichkeit des Hauwerkes 
bedingt erscheinen. 

Dieselbe bewiihrt sich in ihrer heutigen Geste.1-
tung vollkommen und waren ihre Einrichtungen fiir eine 
jiihrliche BlP.iproduction von 25 OOOq vollkommen aus
reichend. 

lndem eine detaillirte Beschreibung der Erzaufbe
reitung im Zusammenhange mit jener des Hiittenprocesses 
von Litte.i Gegenste.nd einer spateren Arbeit sein sol!, 
fiihle ich mich verpflichtet, ehe ich schliesse, meinem 
lieben Collegen, Herrn Dr. M. Ruch, k. k. Revierbergamts
V orstand zu Laibach, der W erksinhabung wie der Gewerk
schaftsdirection und deren Bee.mten den warmsten Dank 
fiir die Freundlichkeit e.uszusprechen, mit der sie diese 

l kleine Arbeit unterstlitzt haben. 

Die tiefsten Petrol- und Gasquellen in Pennsylvanien und die erste Salzbohrung Amerikas. 
Die beriihmten Ge.squellen Pennsylvaniens 1) scheinen 

jedenfe.lls mit noch tiefer liegenden Lagern im Zuse.mmeo
he.nge zu etehen. Die altere Specialkarte West-Virginiens 
weist noch viele sogenannte burning Springs (brennende 
Quellen) auf. Diese sind, oe.chdem mau dort das Erdol 
biR 1000' Tiefe e.usgebeutet hat, fast alle verschwunden. 
(Im Bade Iwonirz in Galizien kommen gleichfalls zwei 
natiirliche Ge.squellen vor.) 

Im November vorigen Jahres wurde im Kane-District 
bei 2335' Tiefe Oel erhohrt von vorziiglicher Que.litiit. 
Die Ergiebigkeit betragt seitdem constant iiber 90 Fass 
tiiglich. Ein anderer Brunnen erbohrte bei 2500' Oel. 
Das dem unteren Devon entstammende Oel liefert den 
Beweis, dass noch uogeahnte Oelmengen in grossen Erd· 
tiefen vorhanden sind und dass die grossen Gasmengen, 

1) H. H ti fer: Die Petroleum-Indnstrie Nordamerikas. S. 77. 

r 
die an vielen Orten Pennsylvaniene erbohrt wurden, nur 
von grossen Oellagern herriihreo. Das im Kane-District 
erbohrte Od scheint aber noch nicht de.s tiefste zu sein, 
de. schon e.ndere Brunnen bei iiber 2500' Oel erbohrt 
he.hen. Ausserdem hat im vorigen Monate de.s Clevelander 
W alzwerk nahe bei seinem Drahtwalzwerk bei einer 
Tiefe von 3162' Gas erbohrt und setzt das Bohrloch 
noch tiefer fort. 

Die leichte Bohrarbeit in Pennsylvanien in fast 
horizontalen Schichten und ohne Wasser in den unteren 
Schichten ermoglicht es , mit dem einfe.chen Seilbohrer 
fast ohne V errohrung so grosse Tiefen schnell und billig 
zu erreichen. Friiher we.r das selbst bei den giinstigen 
e.1Iaerike.nischen Gebirgsverhaltnissen anders. Einer im 
"Oil City Derrick" enthaltenen N otiz entnehmen wir Uber 
die Durchfiihrung der erst en Sa I z b o h rung in 
Amerika Folgendes: 
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Abbauort in gestorter Lagerstatte. 

Fig 1. 
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Tafel XI. 

Tec1m arL Ans . v Chr Holl er, Wien 
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Bi Id 1 der Abbaustrasse ober der westlichen uer Strecke. 

Bild 4 des Abbauvorortes ober dem Kreuz-Zubaustollen. 1/34 n .Gr. 

Bild 6 des Abbauortes unter dem Alma-Stollen (lll "rGesenke). 
1/34 nat . Gr. 

MANZ' sche k.k.Hof-Verlags-und Un.iversitiits-Buchhandlung in Wien. 

Bild 5 des Vorortes der west!. L/2 111 e• Strecke. 1/ 11 n.Gr. 

Bild 3. Alma-Aufbruch am Verwurfe. 1/1i nat. Grosse. 

Bild 8 des Vorortes vom Nordschlag aus dern 
Schachte unter der ostl. 1ner Strecke. 1/34 n.Gr. 

Bild 9 des linksseitigen Ulm. t / 34 n.Gr. 

Tafel XII. 

Lith .. Kunst·Anst.v: Joh. Haupt.Wien. 
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Bild 11. Abbaustrasse. Aufbruch am Zubaukreuz. 1/ 11 nat. Grosse. 

Bi ld 15. Aufbruch von der westl. I'' Strecke auf die '/, lll" Strecke, 
Westfeld. 1/zs n. Gl'. 

Bleiglanz mit Gerussit. Zinnober. 

Bild 12. Vorortstreichende Strecke, Ostfeld, zwischen 
lll " Strecke und Hilfsstollen. Mittelhorizont.1/ 11 n.Gr. 

Schwerspath. Zinkblende. 

TafelXIlI. 

Bild 10 des · rechtsseitigen Ulm. 1/ ;4 n.Gr. Bild 16. Abbaustrasse von der Zubau-Mittelstrecke auf die iistl. 11•• Strecke. Westfeld. 1111 n at. Gr. 

Bild 13. Aufbruchmassige Abbaustrasse, Westfeld, westl. Strecke I. YH.n.Gr. 

Bild 14. Abbau auf Zinnobererze beim Wilhelm-Schacht. 1/11 nat. Gross e. 
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