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Erst in neuerer Zeit wnrde bei em1gen der schlag
wetterreichsten Gruben die Schiessarbeit selbst in den 
Gesteinsbetrieben eingeRtellt, wo dann die Auffahrung 
der Querschlii.ge mit der Bosseyeuse mecanique eingeleitet 
wird, Ich sah eine derartige Maschine anf der Grube 
M.arihaye bei Liittich in einem Querschlagebetriebe, bei 
einem iinsserst festen Sandsteine in Thiitigkeit, wobei 
mir auffiel , dass die Erzengung der BohrlOcher ohne 
jede Wassereinspritzung erfolgte, trotz der dabei auf
tretenden unertriiglichen Entwicklung von Gesteinsstaub, 
der einen heftigen Hnstenreiz vernrsachte. Eine Wasser
spritzung verhindert zudem, wie wir gesehen haben, 
die Funkenbildnng und mindert gewiss auch die Gefahr 
der Entziindlichkeit der Grubengase. 

Bei Verwendung derartiger Maschinen kommt iibrigens 
noch der weitere giinstige Umstand in Betracht, dass 
die benlitzte comprimirte Luft gewiss eine derartige aus
giebige Bewetterung des Ortsbetriebes bewirken wird, 
dass sich Schlagwetter in gefiihrlichen Mengen iiberhaupt 
hochst selten a11sammeln. 

Die kritischeren Momenta ergeben sich da nur bei 
Anbriistung der BohrlOcher, wo wir allerdings ein sorg
loses Vorgehen nioht billigen konnten ; dies namentlich 
bei constatirter leichter Entziindlichkeit der in den be
treffenden Betrieben vorhandenen Grubengase. Eine 
weitere Beachtung ware ferner den in dem Bcjirloche 
auftretenden Bliisern zu schenken , die selbst bei einer 
guten Ventilation nicht ungefahrlich wiiren - wenn 
schon die Vorsicht der W assereinspritzung ausser Acht 
gelassen wird. 

W enn wir auch die Gefahren, welche uns <lurch 
die Funkenbildungen drohen, niemals unterschiitzen sollten, 
so mochten wir doch die letztbesprochenen Feuererschei
nungen, welche bei Reibung harter Gesteine an einander 
entstehen, als die ungleich verderblicheren bezeichnen. 
Soichen Gefahren gegeniiber sind wir nahezu ganz wehrlos. 

Zu unserem Gliicke werdeu solche Fiille wieder selten 
elntreten, nnd auch our beim Zusammentreffen von be
sonders ungiinstigen Constellationen zn wirklichen Kata
strophen fiihren konnen. 

Wir haben gesehen, dass derlei Erscheinungen vor
wiegend nur bei miichtigen FlOtzen, und hier wieier bei 
dem Verbruche von besonders festen Hangendschichten . 

eintreten. Solche Fliitze warden an vieleu Orten mit 
Versatz abgebaut, was die Gefahreu wesentlich absch.wiicht, 
doch nicht ganz unmiiglich macbt , da auch ohne Ver
bruch und bei blosser Senkung und Berstung der Gebirgs
schichten - wie in Poremba ..:.._ Feuererscheinungen auf. · 
treten. Da, wo miichtige FlOtze nicht mit .V ersatz ab
gebaut warden, kommen entweder so gefiihrliche Gas
entwicklungen nicht vor, oder aber es sind nicht liberal! 
die Momenta vorhanden, welche eine Ziindung der Gase 
veranlassen kiinnten. Es ist aus der Natur der Sache 
klar, dass die Ergliihung der . einbrechenden und bei 
einem immensen Drucke aneinander reibenden Gesteins
massen doch nur in den hoheren Regionen der Abbau
riiume erfolgen wird. 

Hier wird es nun entweder an dem zur Entziindung 
der Gase nothigen Sanerstoff (an atmosphiirischer Luft) 
fehlen oder es sind iiberhaupt in diesen Riiumen keine 
Schlagwetter vorhanden. Am bedenklichsten erscheinen 
uns die primiiren V erbriiche von weiten Abbauriinmen, 
die nicht genilgend ventilirt sind und wo sich nach und 
nach griissere Mengen von Grubengasansammlungen er
halten , wovon ein analoger Fall in Poremba beobachtet 
wurde. 

Ob aus dieser Veranlassung Katastrophen - und 
nur solche kiimen hier in Betracht, da die Entstehungs· 
ursache kleinere Explosionen dieser Art ausschliesst -
bereits entstan<len sind, wir<l wohl schwer nachweisbar 
sein. Die Statistik Uber stattgefundene Explosionen fUhrt 
derlei Falle nicht an; und doch ist es nicht unwahr
scheinlioh, dass solche bereits vorgekommeu sind, zumal 
sie auch niemals ale unmoglich bezeichnet warden konnen. 

Die geschilderten Erscheinungen veranschaulichen 
unf die nachtheiligen Wirkungen des Gebirgsdruckes, der 
eich wohl anch in anderer Weise kenntlich macht, z. B. 
<lurch seinen Einfluss auf die in den Abbauen znriick
gelassenen Sicherheit&- und Grenzpfeiler. Es ist eine 
bekannte Thatsache, dass diesem Umstande die Ent
stehung mancher Grubenbriinde (<lurch Selbstentziindung 
der unter Druck anstehenden Kohle) zugeschrieben wird. 
Uns diinkt es, <lass derartigen Erscheinungen bis nun 
nicht immer und nicht Uberall die wilnschenswerthe 
Beachtung geschenkt wurde, welche wir hiemit angeregt 
haben mochten. 

Grnndziige eines rationellen Salzbergbetriebes in den Alpen. 
Von August Aigner, k. k. Bergrath. 

Der Abbau der alpinen Salzlager muse mit Rtlck
sicht auf die okonomischen Anforderungen ans zwei Ge
eichtspnnkten betrachtet warden und es gipfelt die Ent
scheidung Uber die wichtigste und rationellste Betriebs
flihrnng in der Beantwortung naohstehender Fragen : 

A. Soll beim Salzbergbetrieb das· Princip der dauernden 
Erhaltung der 811.lzberge, selbstverstandlich mit der uuter 
diesen Umstilnden moglichsten Ausniltzung, maassgebend 
sein , was natUrlioh mit relativ grosseren Kosten ver
bunden ist, oder sol! 

B. die billigste Ausntltzung selbst auf Kosten des 
Bestaudes eines Salzberges oder auf Kosten des Banes 
stattfinden? 

Betrachten wir die zweite Frage zuerst, so finden 
wir, dass, wenn wir die iiussersten Consequenzeu dieses 
Principes ziehen, das einzig und allein anzuwendende 
System jenes der wilden Verlauguug ware. 

Vom finanzwirthschaftlioheu Standpunkte kann je· 
dooh sohon im Vorans erkannt werden , d.ass das 
Princip A. jedenfalls das richtigste ist, nachdem hiedurch 
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allein dem Staate eine andauernJe Steuerquelle erhalten 
bleibt, was bei der wilden Verlangnng, wie wir spii.ter 
Behen werden, nicht der Fall sein kann. 

Wenn nnn dae Princip A. vollstiindig anfrecht er-
halten werden eoJI, handelt ee eich hiebei : 

I. Die Stabilitiit der Salzberge zu eichern ; 
II. Die groestmoglichete Aneniitznng zu erzielen; 
III. Die Betriebs-, beziehungeweise Stenereinbebungs-

kosten (nach v. Schwind) moglichst zn verringern, 
also zn untersuchen , nnter welcben Bedingungen bei 
einer geniigenden Stabilitiit, unter hlichetmoglicber Ane
niitznng ein Minimum der Betriebekosten zn erreichen iet. 

Um dieee Grnndslttze klar zn beleuchten , ist es 
nnnmgii.nglich nothwendig, eine kurze bietoriech-kritische 
Darlegnng der Entwicklnng uneeres Salzbergbetriebsweeens 
an der Hand der ealinarischen Literatur zu geben nnd 
zn zeigen, wie seit Beginn diesee J ahrhnnderts in den 
verschiedenen Betriebsepochen sich das Verbii.ltnise oben 
genannter drei Punkte zn einander gestaltete , welches 
der hentige Standpnnkt unseree Betriebes iet, und welche 
Fordernngen znm weiteren rationellen Betrieb an die 
Znkunft gestellt werden mlieeen. 

Zu diesem Zwecke mogen die Hanptbetriebezweige 
dee Salzbergee in ihrer Entwicklung betracbtet werden. 

1. Aus- und Vorrichtungabau. 
Unter diesem begreifen wir die Anlage der Haupt

schacbtricbt 1 der Qneretrecken, der Etagenhi:lhen und der 
gegenseitigen Lage der Werker. Von dem dat1 Salzlager 
der Liinge nach durchsetzenden Hauptstollen (Schacht
ricbt) zweigen in gewiseen Entfernungen einzelne Quer
strecken nach der Breite des Lagers ab , in deren 
Zwischenrii.nmen (Abbanfolder) die Werkesii.tze oder 
spii.teren Langwerke eingelegt werden. Die Entfernung 
der Queretrecken soil reicblicb zwei Werke-Enddurchmesser, 
also circa 200m haben ; die verticale Entfernnng der 
Queretrecken zweier Laugwerke betriigt im Allgemeinen 
20 bis 38m , iet in dem Maasee grosser , ale eich die 
Horizonte eeit den iilteeten Zeiten der Tiefe zu eenken. 
Seit Beginn dieeee J ahrhunderts waren hiebei folgende 
Hanptregeln in Geltnng: 

a) Der Vor- und Abban des Salzlagers ecbreitet 
von Oben nach Unten und von riickwii.rts nach vorwiirte. 

b) Die Hohe, Dicke der Etage, wird <lurch den 
Enddurchmeseer (Normaldurchmeseer) einee Laugwerkee 
beetimmt 1 bei welchem sich der Himmel (W ehrplafond) 
des Langwerkes noch .zu halten vermag. 

c) Die Bergdicke steht mit dem Normaldurchmesser 
nnd mit der Verwii.ssernng (Aetzung) vom Himmel im 
geraden , mit der primii.ren W ehrsohle und mit der 
Verwiisserung an den Ulmen im verkehrten Verhii.ltnisse. 
(Kopf, pag. 48.J 

d) Je geringer unter tibrigens gleichen Umstiinden 
die Bergdirken sind, desto grosser muse die nrspriingliche 
W erksalzanlage auefallen, eine desto groseere Gesammt
liinge erreichen die Vor- nnd Hoffnungsbaue und deren 
Kosten und vermindert sich andererseits der Ver lust an 
.\Iittelkeilen zwischen den W erkern. (Mi 11 er, pag. 91.) 

e) Die Bergdicken sollen um so geringer sein , je 
reicher im Dnrchechnitte die zn Gnte zu bringenden 
Salzmittel sind, in der Praxis also 22 bis 38m. (Mi 11 er, 
pag. 92.) 

f) Die znsammengehorigen Querstrecken sollen in 
jene Bergfeste (vertical) zu liegen kommen, welche llich 
zwiscben zwei Doppel-Reihen von Laugwerken bildet und 
in verschiedenen Etagen senkrecht nntereinander liegen. 
(Miller, pag. 95.) 

g) Dadnrch bringt die Regelmii.ssigkeit des Baues 
den Eindruck von Architektonik hervor, und das mag 
auch der Grund sein, welchen Fr. v. Schwind , dem 
die Stabilitiit der Salzberge Alles galt, zu jenem iiberaus 
wichtigen Grundsatze anregte, alle Laugwerke kiinftig so 
anzulegen, dass diesalben wie die Zimmer eines Gebiiudes 
untereinander durch horizontale nnd verticale Bergfesten 
geschiitzt werden, welche dann ein vollstiindiges Gerippe 
flir den Abban darstellen. Es war scbliesslich das Er
gebniss einer im Jahre 1849 in Isch! tagenden Com
mission, welche den b lei bend en Grundsatz anfstellte1 
dass zwischen zwei Werkern eine tragende Wand um 
j e den Preis z u er b al ten s e i. ( v. Schwind : Ver
wiieserung des Haselgebirges, 1854; Abbau unreiner 
Salzlager, B. und H., Jahrbuch von Pribram und Leoben, 
XIX. Bd.) 

Bis zu diesem Zeitpunkte (1854) waren die in zwei 
anfeinander folgenden Horizonten ausgelegten Langwerke 
in Wechsel gestellt, so dass bei dem gii.nzlichen Mangel 
an Mittelkeilen Briiche eintreten mussten, welche umso
mehr befordert wnrden, als gleichzeitig noch der Grund
satz bestand, die Laugwerke in rlie reicbsten J\littel der 
Abbaufelder zu legen (Miller, pag. 98). Nach An
nahme des Grundeatzes g) musste dieses letzte Verfohren 
notbwendig fallen und die geometriscbe Werksaustheilung 
obne Rtlckeicht auf den localen Salzreichthum mit Recht 
zur obereten Bedingung der Ste.bilitiit erhoben werden. 

War die Aufstellung dieser Grundsii.tze aucb die 
Folge der grossen Werksniedergange nm die Mitte dieses 
J ahrhunderts, so miissen wir doch anerkennen, dass die 
hocbwichtjgen Principien c) und d) bereits zu Anfang 
dieses Jahrhunderts in ihrem heutigen Umfang ricbtig 
erkannt waren (Kopf: Der Haller Salzberg im J ahre 1814), 
worauf wir bei der Anlage der Erzeugswerke noch zurilck
kommen werden. 

Mit Riicksicbt auf die Eingangs erwiihnten Prin
cipien I., II. und Ill. miissen wir daher erkennen, dass 
bei dem Ausrichtungsbau vom Standpunkte der hochst
moglichen Ausnutzung (II) und Sicherstellung des Salz
bergbanes (I) Alles geschehen ist, was gescbehen konnte, 
und wenn wir den noch immer herrscheuden Ein wnrf 
erwii.hnen, dass unsere Etagendicke per 38m zu hoch 
sei, so mlissen wir auf den ganz richtigen Grunrlsatz d) 
hinweisen, wonach die Kosten fiir den Ausrichtnngsbau 
mit der Verminderung der Etagendicke steigen, was dem 
Grundsatze Ill. (der Billigkeit) entgegen ist. 

Uebrigens haben wir zu bedenken, dass die Aus
richtungsbaue mancher Schachtrichten bis zu 2000m und 
die Querstrecken bis zn 500m meesen, daes wir daher 
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'Vor der Hand mit den une ans Jabrbnnderten von nneeren 
Vorfabren tiberkommenen Thateachen rechnen miiseen, 
nnd daee, wie wir bei den Dammen eehen werden, ee 
tlberhaupt fraglich iet, ob die Alten mit ihren hllheren 
Etagenmaassen von ihrem Standpunkle aue so Unrecht 
hatten. 

2. Anlage und Betrieb einzelner Soolen-Erzeugs
werke. 

a) Werkeveroffnung. 
Unter dieeer veretehen wir die Heretellnng der 

ersten W erksriLume mit Hilfe des W assers und des 
Hauereisens. Mit Beginn dieses J ahrhunderts geechah 
die Herstellnng eines solchen Ranmes durch ein Netz 
von Stollen, den sogenannten Stehofen von 1,75m Hohe, 
nnd den Sitzofen von 1,2m Hohe, welche in gegenseitigen 
Abetanden von einem Meter eich kreuzten, welcher Ab
etand um die Mitte der Fiinfziger-Jahre auf 3,75m ver
grllssert wurde. 

v. Schwind war ee vorbehalten, in dieeer Hin
eicht in seiner im J ahre 1863 epochemachenden Ab· 
handlung *) berichtigend einzugreifen und zu zeigen, dass 
die Kreuzllfen ale ganz entbehrlich anzueehen sind nod 
man einen Gebirgspfeiler dnrch alleinige Anwendung der 
Parallel O&n in gegeneeitigen Abstanden von 4-6m 
in derselben Zeit verwassern konne, als wenn derselbe 
Pfeiler gleichzeitig durch Sitz- oder QuerOfen abgetheilt 
worden ware. Dies war ein grosser Fortschritt zu 
Gnnsten dee Grundsatzes 111. ( der Billigkeit) und ee war 
nnnmebr nur noch der weiteren Forschung vorbehalten, 
jenen Fall zu unlersuchen, wenn die W aeeerarbeit ganzlioh 
fallen gelassen und die Herstellung des ersten Hohlraumes 
durch die alleinige Anwendung von Sprengmitteln aus
geflihrt wird. Diese Untersuchung fand im Jahre 1877**) 
ste.tt. Es wurde in jenem Aufsatze darzuthun versncht, 
dass am Salzberge von Ischl die W ehrre.umherstellung 
mittelst Sprengung von der langsamen mit Sanberung 
verbnndenen W e.sserarbeit nicht sehr verschieden sei, 
indem dae Gewicbt des trockenen Hanwerkes zum feuchten 
Werkslaiste sich wie 21,25: 23,4 verhalt, und die dem 
Laiste adbarirende Boole auch zu fOrdern ist; e.ucb wnrde 
damals erwahnt, dass bei eeinerzeitiger Anwendung 
hydrau!ischer Motoren das Resulte.t zweifellos ein giinstigee 
sein winl, indem hiedurch die U mtriebszeit bei der Wehr
herstellung bedeutend e.bgekiirzt und die Gewinnung und 
Ausscbeidnng an Steinsalz in dem Mae.see sich steigern 
wird, je reicher da11 Le.ger ist. Die praktische Loeung 
dieo.er Frage ist seit jenem Zeitpunkte um ein Bedeutendes 
vorgeschritten , indem eine derartig~ Herstellung soeben 
am k. k. Salzberg in Isch! vorlaufig mit Handbohr
mascbinen durchgef\ihrt wird. 

N e.ch den mir vom k. k. Bergverwalter, Herrn 
C. Sc he d I , bereits im V orjahre giitigst znr Verfiigung 
gestellten De.ten lasst sich folgende Tabelle I zusammen
stellen , in welcher die Kosten der Anssprengung zur 
Parallel-Veroffnung mit ein- und zweimaliger Sauberung 
zum Ausdrucke gele.ngen 1 nod wobei bemerkt werden 

*) Oesterr. Z. f. B. u. H., XI. Je.hrg., Nr. 20. 
**) Oest. Z. f. B. u. H., XXV. Jahrg. 1 Nr. 22, Aigner. 

muss, dass die mit der Handbohrmaschine von Stanek 
und Res k a erzielten W erthe als praktisch} Ergebnisse 
von Ischl, die darauf folgenden fiir den T re. u z e l'schen 
Hydromotor eingesetzten W erthe aber als wahrecheinliche 
Znknnfts·Ergebnisse zn gelten haben. 

Hiebei ist noch zn erwahnen, de.!ls die gegenwartige 
Aussprengnng eines Cubikmetere festen Haselgebirge~ 
mit 2 fl 40 kr inclusive Materiale und die zuk\inftige 
maschinelle Sprengnng mit 1 fl 50 kr o. W. ausgefiihrt 
wird. 

Ta.belle I. 

Parallel-\Ausspreogung\ Parallel· Ii 

veroff-_ des Wehr~ , veriiff· 
uuogm1t I raumes m1t I .t 

zwei- St a De k 'm~og mi 
I. & R e1oma· ma 1ger e s k a- I' s·· 

i 
: 
I 

: ..... 
I ·o; 
; ..cl 
I c 

' ~ 
I Laistsau· Bandbohr- 1ger an· 

l==================='==b=e=rn=n=g='===m=a=sc=h=io=e=o="==e=r=n=n~g I :1 

Fiir Hiinerarbeit, ! I 
I 

'-~~::~:~/.or~ 1l 10197 ! 9930 [ _ 770~-
I 

Dauer der Wehr-1 ' · 
herstellnog . . Jahr 5-6 [ 2 [ 4 

I Fassnngsraum . ·I~ -6000 _i- 18BS0--[-6ooo __ 

I 

i Bohrung mit I 
l hydr. Motor i 

Iv. Tranzel' --------·-' - _____ ' _____ - - ------ - . ---
Hiiuerarbeit, Siinbe-1 ; . 

1 rung, Forderung ~ ~-'--B~: --=--
' Dauer der Wehr-1 : · I 

I 

herstellnng . . ,

1 

Jahr - : 1 - : 
Fassungsraum . · 1 Id---.=--! 18 850 - :_ I 

Diese Te.belle ist ~ehr lehrreich, denn sie zeigt, duss 
bei zweimaliger Werkseaubernng (Isch!) die Herstellung 
des Hohlraumes durch Aussprengnng 1. billiger und 
2. um 3 J ah re schneller gescbieht, der erste Faeeungs
raum auf das dreife.che steigt, und dass selbst bei ein
maliger Sanberung der Vortheil durch die Abklirzung 
der Umtriebszeit auf Seite der Wehraussprengung steht, 
dem Eingangs erwiLhnten Grundsatze III. (Billigkeit) 
e.lso auch hier entsprochen wird. 

Dt:n Vortheil der schuelleren Umtriebszeit, u. zw. 
um das Fiinffache, gibt jedoch erst die bydraulische 
Arbeit, und wir sehen, wie wichtig ee ist, diesdbe 
unserem Betriebe moglicbst e.nznpassen, dsnn bei keinem 
Betriebszweige ist der Grundsatz "Zeit iet Geld" von 
grosserer Bedeutung ale gerade bier, wo ee gilt den 
W erkerste.nd , beziehungsweiee die zugehorigen Aus
richtungs- nnd Vorrichtungsbaue moglichst gering zu 
balten, um dem Grundse.tze III. (Billigkeit) in e.llen seinen 
Theilen moglichst gerecht zu werden. 

Was nun die reichsten Salzberge, wie Aussee und 
Halletatt, betrifft, bei welch ersterem selten, bei letzterem 
in der Regel nur einmal gesaubert wird, so wird die 
Fre.ge iiber Anesprengung dann znr Erorterung gelangrn, 
wenn die Anwendung des hydraulischen Motors znr voll
endeten The.tsache geworden ist; ich wiederhole in dies er 
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Beziehung das m dem oben citirten Aufsatze Gesagte, 
dass namentlich in A ussee der Cubikmeter der reichsten 
Steinsalzpartien auf 1 fl. 50 kr zu stehen kommen wird, 
wiihrend uerselbe heute in dem alten Mann mindestens 
nm 6 fl. erzeugt werden muss. 

Was schliesslich den vom Herrn Oberbergverwe.lter 
A. Scher nth e. n er*) vorgeschlagenen Kreisofen be_
trifft, so liisst sich rechnungsmiissig erweisen, de.ss die 
Resnltate bei der Parallelveroffnung wie bei der Kreis
veroffnung in derselben Zeit bei der cubisch gleich grossen 
Anlage beztiglich der verwiisserten Gebirgsmengen ganz ' 
dieselben sind **) und der Vortheil nur in der Ersparung 
der Langofen liegt, was allerdings ein nioht zu unter-

*) Oe~t. Z. f. B. u. H. 10, 11, 12 vom J. 1881. 
**) Es sei j}f, die bei cler Paralle!veroffnung, M, die bei 

der Kreisveriiffnnng in der Zeit t abgeatzte Gebirgsmasse, ).. das 
Maass, um welches clie Lange in einem Zeittheilcben in clie 
Ulmen frisst, m die Breite des Kreisofens nnd der einzelnen 
l'aralle!Ofen, l clie Snmme der Langen aller Paralleliifen mit 
Ausno.hme cles Langofens, R der Radius des iiusseren Kreisofon
Ulm, r = R - m cler cles inneren, h clie Ho he der Oefen ; der 
Cubikinhalt des Kreisofens ;: m (2 r + rn) Ii und jener cl er ge
sammten Po.ralleliifen· ml h ( der gleichen Kosten we gen fiir 
gleich gross angenommen) ergibt die in der Zeit t bei den 
ParalleHifen abgeatzte Gebirgsmasse 1'1

1
, =2 t;: (2 r + m)).. h .. 

schiitzender Vortheil ist; doch ist diese Veroffnnng . 
zweifelsohne nur bei einem sehr reichen gleichmassigen· 
Salzgebirge (Aussee) anwendbar, indem bei armen Ge· 
birgen die LaistfOrderung und die Ungleichartigkeit der 
Wiisserung dieses Sy8tem unmoglich machen wtirde. In 
letzterem Fe.lie ist jedenfalls die Parallelverolfnung von 
Vortheil, da die Oefen je nach der Reichha.ltigkeit in 
weiterer oder nii.herer Entfernung von eine.nder ausgetheilt 
werden konnen. (Fortsetzung folgt.) 

Am tlich es. 
Der Finauzminister hat im Status der alpinen Salinen

Verwaltongen den Cassa-Controlor Johann Reisenbiichler · 
zum Hauptcassa-Controlor mit dem Dienstorte Ebense11, den 
Hanptcassa-Official Carl Z e i 1 in g er zum Cassier und den . 
KanzleioJficial der Steueradmiuistration in Wien, Josef Ma I e k, 
zum Cassa - Controlor, beide mit dem Dienstorte Hallstatt, 
ernannt. · 

Bei der Kreisverwasserung die nach Innen abgeii.tzte 
Gebirgsmenge t r. (2 1·- t ).} ).. h, die nach aussen abgeatzte 
t·rc[2(1·+1nJ+tA)Ah, also 

M. = t re (2 r - t A) A h + t re {2 (r + m) + t A] Ah 
in Folge dessen 

DI. tdiA [(2r-tA) + {2 (r+mJ+tA}) 1 

M, = .?trchA(2r+mJ = J" 

A n k ii n d i g u. n g e n. 

A ufruf zum dri ttenAllgemeinen Deutschen l3ergmannstage. 
Der zweite Allgemeine Deutsche Bergmannstag hat am 5. September 1883 in Dr e s.d e n beschlossen, clen dritten Berg

mannstag in DUsseldorf abzuhalten. In Folge clessen laden die unterzeichneten !llitgliecler des damals gewahlten und dorch 
Cooptation verstarkten vorbereitenden Aussch11sses die verehrten Fachgenossen zu einer moglichat allgemeinen Betheiligung an 
dem in den Tagen vom 

abzuhaltenden 

hierclnrch ein. 

9. bis &. Septe1nber :1880 in Diisseldo1•f 

dritten Allgemeinen Deutschen Bergmannstage 
Dersel be soil im Wesentlichen in folgender Weise verlaufen: 
Am 2. September: Vormittags Eriiffnnng. Wahl des Prii.siclinms nncl Vortrage. Nachmittags Festessen. 
Am 3. September: Morgens getheilte Ansfliige in das Westfaliecbe Steinkohlenrevier nach Ge 1 s en k irch en, 

Schalke, Herne ancl den Selbecker Erzbergwerken. Abencls gesellige Vereinigung im Locale der Gesellschaftllalkasten 
in D ii s s e l d o rf. 

Am 4. Se1•tember: Morgens Ausfiug nach Meche r n i c h zor Besichtigung der Blei-, Berg- und Hiittenwerke des 
Mechernicher Bergwerks-Actien-Vereins. AbendM Riickfahrt nach K ii 1 n oder Bonn. 

Am 5. September: Fahrt nach Riidesheim und dem Nieclerwald-Denkmal. Schloss. 
Die Herren Fachgenossen werden gebeten, ihre Betheiligung recht bald, spiitestens aber bis Ende Jnli d. J. bei dem 

Ao~schassmitglied, Herrn Commerzienrath Pfeift'er zu D ii s s e Id or f, unter Einsendung von 15 Mark Theilnebmer-Betrag anzo· 
melden, woraof sie dann die Mitgliedskarte und das genaoere Programm zugestellt erhalten. 

Die Anmeldong von Vortragen bittet man bis znm I. August d. J. an den Vorsitzenden des Aosschusses, Berg· 
hauptmann Prinzen von Schiinaich·Carolath zu D or t mu n d, zu rich ten. 

Zur Vermeidong von Irrtbiimern wird ausdriicklich bemerkt, dass directe Einladongen an die Herren Facbgenossen 
nicht ergehen werden. 

Diisseldorf, 1. Joni 1886. 
Prinz von Schiinaich-Carolath, Berghaaptmann, Vorsitzender, Dortmund; Dr. Brassert, Berghaoptmann, Bonn; Bellinger, 
Bergwerksdirector, Bra: on f e 1 s; Bonniver, Generaldirector, Sc ha Ike; von Dech en, Wirklicher 6eheimer Rath nnd Ober
berghaoptmann a. D., Bonn ; Dresler, Major a. D., Bergwerksbesitzer, K re u z t ha I; Ellert, Geheimer Bergrath, Sa. a r· 
b r ii ck en; Erdmann, Bergrath, Witten ; Graeft', General director, Herne; Hugo Haniel, Geheimer Commerzienratb, Rohr· 
or t; Theobald Han lei, Bergwerksbesitzer, Rn h r or t; Louis Haniel, Bergwerksbesitzer, D ii s s e 1 do r f; Karz, Oberbergra.th, 
Do rt mu n d; Hensler, Geheimer Bergrath, Bonn; Hilb ck, Bergwerksdirector, Dort m on d; Hilt, Bergwerksdirektor, Aachen; 
Hoft'mann, Bergwerksdirector, B o chum; Hiitte, Beigeordneter, D ii s s e 1 d o rf; Hundt, Bergrath, Siege n; Hupertz, General
director, Mechernich; HUnten, Professer, D iisseldorf; Krllger, Maler, Diisseldorf; Lo.ndsberg, Generaldirector, 
A a c be n; Liebrecht, Bergwerkshesitzer, Rn h r or t; Lindemann, Oberbiirgermeister, D ii s s e Id or f; Lneg, Commerzienrath 
D ii s s e Id or f; Pfelft'er, Commerzienratb, D ii s s e Id o rf; Dr. Natorp, Essen; Pieper, Bergwergsdirector, Boch o m; Rud 
Piinsgen, Bergwerksbesitzer, D ii s s e 1 do r f; Plirtlng, Bergwerksdirector, Imme k e pp e I; Rive, Generaldirector, Be nra t h 

Schrader, Bergrath, Essen; Dr. Schultz, Bergratb, Boch um ; von Schwarze, Bergwerksdirector, D ii s s e Id or f. 
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Unter besonderer Mitwirkung der Herren: Joseph von Ehrenwerth, a. o. k. k. 'Bergakademie-Professor in Leoben, Joseph Hrabak, 
o. ii. k. k. Bergakademie-Professor in Pribram, Adalbert Kas, Adjunct an der k. k. Bergakademie in Pi'ibram, Franz Kupelwleser, 
o. ii. k. k. Bergakademie-Professor in Leoben, Johann Lhotsky, k. k. Sectionsrath im k. k. Ackerbau-Mini~terium, Johann Mayer, 
Oberingenieur der a. pr. Ferclinands-Nordbahn in Mahrisch-Ostrau, Franz Poaepny, k. k. Bergrath und a. o. Bergakademie-Professor 

in Pfibram und Franz Rochelt, o. ii. k. k. Bergakademie-Professor in Leoben. 

Manz'sche k. k. Hof-Verlags- und Universitats-Buchhandlung in Wien, Kohlmarkt 7. 

Diese Zeitschrift erscheint wochentlich einen bis zwei Bogen stark und mit jahrlich mind est en s z wan z i g art is ti s c hen Bei
lagen. Priinumerationspreis jahrlich mit franco Postversendung fiir Oesterreich-Ungarn 12 fi. o. W., halbjahrig 6 H., fii1 
Deutsch land ~4 Mark, resp. 12 Mark. - Reclame.tionen, wenn unversiegelt, portofrei, konnen nur 14 Tage nach Expedition de1 

jeweiligen Nu.mmer beriicksichtigt werclen. 

INHALT: Grunclziige eines rationellen Salzbergbetriebes in den Al pen. (Forts~tzung.) - Das specifische Gewicht kohlenstoff· 
armer Stahlsorten. - Notizen iiber clie Constitution cles Gusseisens. - Entscheiclung iiber Briquettirungsanstalt.rn. 
- Statistik cler Ungliicksfalle clurch schlagende Wetter in Frankreich in den Jahren 1882 uncl 1883. - Forderwagcn 
cler kiiniglichen Steinkohlengraben bei Saarbriicken und fore Bahnen. - Bleiherger Bergwerks-Union. - Notizen. 

l\Iagnetische Declinations-Beo\Jachtungen zn Klagenfurt. - Amtliches. - Ankiiadigungen. 
- --- -------=-----------=--------== 

Grunllztige eines rationellen Salzbergbetriebes in (len Alpen. 
Von August Aigner, k. k. Bergrath. 

(Fortsetzung von Seite 404.) 

b) Hers t e 11 u n g des Sauber u n g s - u n J Soo le n
ab lass g e b a·u des. 

Darunter versteben wir jene Vorrichtungen, welche 
fiir die Sauberung und den Abfluss der Soole, beziehungs· 
weise fiir .iie verticale und horizontale Bewegung von 
Boole nod Wehrlaist aus den Laugwerken Zll dienen 
haben ; wir unterscheiden hierin : 

:x) den Schiipfbau. 
Die Schopfgebaude entbehren des natiirlichen Soolen- i 

abfiusses, indem die Soole aus den in den T!efbauen aL
gesenkten Piitten von Menschenhanden aufgehaspelt wird. 
Das Schi:ipfgebiiude gleicht in gewisser Hinsicht dem 
Sohlenabbau bei dem Erzbane; es stammt aus jener Zeit, 
in welcher die Ausrichtungsbaue mit den Werksanlagen 
nicht gleichen Schritt halten konnten nnd letztere bei der 
d amaligen U nkenntniss der Wasser11ngskunst auch nicht 
jene grossen Soolenmengen liefern konnten, wie es heut
zutage der Fall ist. Darum senkten sich die Alten mit 
ihren Schiipfgebiiuden auch in eine geringere Tiefe hinab, 
und es entstand dort, wo spater ein tieferer Unter
fahrungsstollen angeschlagen wurde, jener unbeniitzte 
Bodenstock, welcher zu den spateren U nterfahrungswerkern 
und letztere wieder den weiteren Impuls zu unseren 
heutigen Doppelwerkern gaben. 

Die hohe Lage der osterreichischen Salzberge und 
ihre spitter folgenden iibermiissigen Aufschlilsse haben 
den Schi:ipfbau vollstandig verdrangt , doch ist einer 

unserer Salzberge (Isch!) nahe daran, jenen Theil des 
Salzlagers, welcher iiber seinen tiefsten Stollen liegt, zu 
erschiipfen, und trat die .An wendung der Schiipfgebiiude 
im Jahre 1873 wieder in das Bereich <ler Discussion. 
N ach dem V orschlage von Sc h w i n d s (Schiipfwerke mit 
Wasserkraft betrieben) sollten die aus dem Leopoldstollen 
des Ischler Salzberges anzulegenden Werker mittelst eines 
kleinen bydraulischen Motors von 21:: Pferdekraft betriehen 
werden. Ein appro:x:imativer Calciil ergab fiir die Ein
richtung, Wasser- und Soolenleitung e in e s derartigen 
Schi:ipfwerkes, deren circa 10 den Bedarf an Soole zu 
decken batten, eine Auslage von 5300 fl.. Bei der in 
Folge dessen gestellten Frage, oh das Salzlager nicht 
vortheilhafter <lurch einen 3200m langen Erbstollen auf 
179m zu unterteufen ware, zeigte es sich, dass hiezu 
ein Erforderniss von 172 592 fl. benothigt wiirde. Diesem 
hohen Aufwande wurden die Kosten eines SchiipfbaueR 
in anderer Form gegeniibergestellt , welchem die Soole 
von 1 7 W erkern des tieferen Banes zufl.iesst, und eR 
ergab sich hiefiir ein Aufwand von 914 7 5 fi, daher auf 
ein Werk nur 3600 fi entfallen. Dieser geringere Betrag 
entschied fiir die concentrirte Soolenhebung aus einem 
Maschinenschachte, und zwar im Sinne des Grundsatzes III 
(Billigkeit ). 

~) Die Piitten oder Grubenwehr; alte Piittendamm
wehre von Hall; Piittenstockwehre von Hall; Letten
piittenwehr von Alois Richard Schmied; Ansseer 
Grubenwehre. 
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y) Die Rollwehre; Salzkammergutsrollwehre. 
~) Die gemeine Dammwehre; Lettenil.ammwehre von 

Hall nach Ko p f; Stockdamm wehre; alte Salzkammer
gutsdammwehre oder Ebenwehre; Haller Dammwehre. 

e:) Halleiner Webre; Diirrenbergerwehre alterer Art; 
ihre Modification nach Rams au er. 

~) Die Berchte~gadenerwehre., 
Die meisten der bier von ~-~ aufgefiihrten Wehren, 

von welchen ein grosser Theil in Mi 11 e r's siiddeutschem 
Salzbergbau ihre umstandliche Beechreibung fanden, stehen 
bereits lange nicht mehr in Verwendung. 

Von deneelben haben sich in den i:lsterreichischen 
Alpen nur die gemeine Damm- und die Roll wehre ihre 
allein berechtigte Stellung erhnlten. Bei der gemeinen 
Dammwehre wird das Soolenabfloesrohr in einen mit 
zwei Dammfliigeln versehenen , festgeschlagenen und 
horizontal liegenden Lettendamm , bei der Roll wehre 
hingegen neben den vertical etehenden A bflossri:lhren, 
eine mit einem Deckel versehene Lutte, eingeblendet. 

Die Rollwehre bedarf hiezu eines 6-8m dicken 
Bodtnstockes, welcher im Horizonte dee Al·flusses iiber 
das ganze Salzlager auszusparen kommt, wahr<ind bei der 
gemeinen Dammwehre dieses Gebirgemittel nur Mannshohe 
betriigt. 

Nachdem wir uns aber im Sinne des Grundeatzes I 
(Stabilitiit) ein fiir alle l\lal fiir das etehende Gerippe 
von horizontalen und verticalen Bergfesten zwiechen den 
Laugwerken entschieden haben, RO muss strenge genommen 
auch, entschieden werden, ob diese horizontalen Festen 
am Beginn oder Schluss der Verlaugung zu belasRen 
sind, beziehungi;weise die Rollwehre in der tieferen oder 
die Dammwehre in der hi:lheren Lage auszufiihren sei, 
das heisst , es muse ausschlieeslich zwiechen der Roll
und Dammwehre die Wahl getro.tfen werden. 

Einen Wechsel fiir diese beiden Zustellungen in 
einem Horizonte gibt es bier nicht, weil er die Stabilitiit 
~chwacht und nicht allein dem Grundsatze I (Stabilitiit), 
sondern anch cl em Grundsatze II (A usnutzung) entgFgen 
wiire. 

Man sieht also schon hieraus, dass der Streit, welche 
dieser beiden Verdiimmungsarten die bessere sei, eio 
nutzloser ist, dass es fiir jeden Salzberg vor Allem noth
wendig iet, die Gleichformigkeit dieser Zustellungsarten 
dem obersten Principe der Stabilitat anzu
p assen, und dass es erdt in zweiter Linie eine locale 
Frage bleibt , sich zu entscheideo, welche Art dem Be
triebe am zweckmiissigsten frommt. 

Ist W asserkraft vorhanden und liegt es in dem 
Bereich der Moglichkeit, die aufgehobenen Berge in der 
niichsten Nii.he zu verstUrzen, so wird die Sc h win d'sche 
Kiibelkunet die erste und zweite Sii.uberung eines Werkes 
in verticaler Richtung anf die billigste Weise mi:lglich 
machen und die gemeine Dammwehre am Platze sein, 
rnhon ans dem Umetande, weil die einmal verschlagene 
Webre nie mehr geoffnet werden darf. 

Ist keine gentlgende Wasserkraft vorhanden oder 
hat BUB ortlichen v erhiiltnissen die Bewegnng der 
Siiuberungsberge nach abwiirte zu folgen, so wird die 

Rollwehre dort am Platze sein; auch spricht fiir die 
letztere Zustellung die leichtere Bebebung von Gebrechen 
an den Soolenabflussrohren, vorausgesetzt, dass aus einer 
iiber diesen gestellten Piitte die Einfiihrnng von Bohr
werkzengen moglich ist. Billigkeit spricht im Allgemeinen 
fiir die gemeine Dammwehre, raschere Siiuber1mg und 
bessere LuftznfUhrung , sowie die Behebung der be
sprocbenen U ebelstii.nde und die Gefahrlosigkeit vor Ver
schneidung fiir die Roll web re; unter alien U mstii.nden 
werden wir nns aber filr eine correcte , gleichmii.ssige 
Durchf"tihrung einer dieser Arten entscheiden miissen, wo 
P.s eben gilt bestimmten Grundsii.tzen gerecht zu werden, 
und in dieser Hinsicht ki:lnnen wir sagen, dass aus der 
reichPn Auswahl obiger Zustellnngen die Betriebsleitungen 
bereits insbesonders hinsicl:.tlich des Grundsatzes III 
(Billigkeit) die richtigste Auswahl getroffon haben. 

c) Die Soolenerzeugung oder d er Wasserungs
h et r i e b i m A 11 gem e in en. 

c<) Die Ofon verwasserung. 
Unter dieaer veratehen wir die Verlaugung jener 

Gebirgspfoiler, welche nach Ausschlagung der Parallel
i:lfon iibrig bleiben, nnd welche wir oben sub c<) bei der 
W erksveroffoung behandelt haben, Diese Verlangnng 
oder Verwii.sserung, auch Ofenveratzung genannt, beginnt 
nach Verschlagung der Damm wehre in der Weise , <lass 
stlsses Wass er ei ngelei tet und zuerst 1/3 bis l m hoch 
tiber der Soole ineolange unter allmiihlicher kleiner Nach
fiillung erhalten wird, bis die voile Sattigung stattfindet, 
ein Vorgang, der allmii.hlich immer wieder erneuert wird, 
Enorme Ansch wellung dee Thones fiihrt schliesslich ins
besonders bei armen Salzgebirgen die Nothwendigkeit 
der volletii.ndigen Sii.nberung des Laistes herbei, welche 
entweder mit der Klibelkunst nei der gemeinen Damm
wehre nach aufwarts oder durch die Lutte der Rolle 
nach abwiirts stattfiudet. 

Es gibt einen Maassstab . von der Langwierigkeit 
des Processes , wenn man erwii.gt, dass selbst bei dem 
reichen Salzberge von Hallstatt bis zum Beginne der 
ersten Sii.uherung oft 17-18 Waseerungen durcb einen 
Zeitraum von 30- 3 6 W ochen abgenommen werden 
mtlssen. 

Offenbar war man schon friiher darauf bedacht, 
diesen Vorgang abznkiirzen, wie Al. Miller v. Hau en
f e ls erwabnt, wonach das Wasser zur Beschleunigu1:g 
der Ofenverii.tznng halbgut in die tieferen W erker ab
gezogen nnd weiter vergiitet wird1 ein Vorgang, auf den 
offenbar anch v. Schwind in seiner vortrefflichen Ab
handlung 1) hin weist, bei welchem seiner Ansicht nacb 
grosser Zeitgewinn, sowie Kostenreduction resultire. 

Zweifelsohne ist dies auch der Fall, und wenn diesee 
Verfahren bis znm heutigen Tage noch nicht allgemein 
zur vollen Durchfllhrnng gelangte, so mag dies darin 
seinen Grund haben , weil die meisten W erksanlagen 
uneerer tiefsten Stollen eine tiefere Einschlagung , be-

') Berg- nod Htittenmii.nniecbes Jahrbucb \"OD Leoben und 
Pribram, XIX, pag. 103. 
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ziehungsweise V ergiitung der Soole nicht gestat ten. Es 
unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass namentlich bei 
sebr armen Wehren eine continuirliche schnelle Durch· 
jegung von siissem Wasser den Process der Veroffnung, 
somit die _\bkiirzung der Umtriebszeit wesentlich fOrdern 
wiirde. 

~) Die Himmelveratzung und Werksverwiisse1ung. 
Ist es eine Hauptaufgabe der Verwasserangskunst 

bei der Ofenveriitzung innerhe.lb der bestimmten Anfe.ngs
:flache f auf borizonte.le Durchschneidung der Pfeiler 
hinzue.rbeiten , so muss nach Bildung des Wehrhimmels 
das Bestreben andererseits darauf gerichtet sein , die 
W asserarbeit in vertice.ler Ricbtung mit der geforderten 
Beschleunigung moglicbst zu begiinstigen. 

Heute , wo die Wasserungskuust al8 solche ihren 
Hohepunkt erreichte, wissen wir, <lass bei jeder differentialen 
Losung in verticaler Richtung , im Durchschnitte eine 
gleiche in horizonte.ler Richtang e_intreten mus s, deren 
MaaES wir Erweiterung ( Verschneidung) nennen, dass der 
ausbeniitzte Wehrrll.um nicht eine Cylinder-, sondern eine 
abgestutzte Kegelform darstellen soil, und dass die ge.nze 
Kunst des praktischen Wiisserers darin btstebt, in jeder 
Zeiteinheit den physikalischen Gesetzen der eintretenden 
Verdichtang zwischen W e.sser unrl Salz wiihrend ibrer 
Losang genau Rechnung zu tragen. 

W elche W e.ndlungen der Salzbergmann in dieser 
Hinsicht mitmachen muEste, um zu dieBer seiner Er
kenntniss zu gelangen, koanen wir einigermaassen ersehen, 
wenn wir die Vorgange bei der Wasserung seit Beginn 
unseres Jabrhunderts historisrh zu skizziren versucben. 

Bereits aus dem Jabre 1814 finden wir in der erst 
im J ahre 1841 erschienenen Mc.nogrephie des Haller 
Se.lzberges von M. K op f 1), dass mit Beginn dieses 
Jahrhunderts die Verle.ugung an einzelnen Salzbergsn 
unbewusst nach den Gesetzen der Verdichtung betrieben 
worden sein muse. 

Obgleich Ko p f's lHonograpbie erst nacb der 
bayerischen Occupation Tirols bearbeitet wurde, deuten 
doch manche Stellen dieser Schrift in V erbindung mit 
dem 1835 erschienenen Reisebericht Alois Richard 
Sc h mi e d's darauf bin, de.ss sich an mebreren Salzbergen 
allmablich ein Umschwung in der Verwiisserungskunst vor
bereitete, and fast klingt es wie ein Leitartikel des Jahr· 
bunderts, wenn sich der filr SchOnheit und Kunst des 
alpinen Salzberges begeisterte erste Autor unserer beimi
schen Se.lzberge bei der Aufstellung seiner Grundsiitze 
Uber Fiillzeit und den richtigen Gebre.uch des Aetzers, 
pag. 173, wie nachstehend vernebm en liisst: nDer Aetzer 
aber muss ne.ch erreicbter Fiillung so gewiihlt werden, 
dass der Waseerspiegel in keinem anderen Verhaltnisse 
steigt, e.ls in welohem das Gebirge vom Himmel abnimmt. 
Diese Abne.hme biingt .ab theils von der Aufiosbarkeit 
des Gebirges and theils von der Capacitii.t der den 
Sattigungspunkt immer naher riiokenden Solution. A uf 
beide mass daher der Wiisserangssteiger Riicksicht nehmen, 
und wenn der Salzberg zu Hall einen gross ten, 
einen g r o s s e n , einen m it t 1 er e n and einen k 1 e i n s t en 

')Karsten and v. Deken's Archiv, Bd. XV, Heft 2. 

Aetzer besitzt, so will dies nichts anderes se.gen , ale 
de.ss die Aufiosbarkeit aller Himmel daselbst and der 
Einfiuss der Capacitiit a.Iler Solutionen in vier Classen 
eingetheilt wird." 

Jahr 

-

1809 Hall 

1835 Hall 

1835 Isch! 
Hallstalt . 

1835 Hall 

Ta be 11 e II. 

' 
Aetzmaass I Ganze 
per Woche Aetzzeit 

-

I aach M. 
1-1 1/ 2-2 Dec" 

40-50 Kopf 
Wochen 

l-!1/2-2 Dec" 
nach S eh mied 

bestii.t igt 

7 Wochen nach Schmied 
:5 " 

-I-. -P-er-i-od_e_3_D_e_c_" i} 15 
II. n 2 n 1 Wochen 
III." In· 

nach Sc b m i e d 
eingefiihrt 

imWerk Sehl o gl 

l. Woche 6 " il 
2. n 5 n : 
3. n 4 " I ' im Werke 

5. " 3 " I I 
4. ,, 3 " [j7Wochen:. Erlacb 

6. " 2 " ! 

~----12 __ ,, _ _!_. __ : I __ _ 

1861 Isch! 1. W oche 15" / 4 Dec" ) I 
2. " 7'/4 " 1 31;

3 
I im Werke 

3. ,, 5 " Wocben Reiter 

---- - ~-·--"-~_,,__' ·----
1886 Isch! . 1. Wocbe 15,l Dec"} 2•1 \. . 

2. " 4,2 ,, .
1 

Wochen .
1

1m L1ndnerwerke. 
3. " 0,5 " 

Kopf musste wohl, wie e.us vorstehender Zusammen· 
stellung zu ersehen ist, bei seinem Dienste.ntritte am 
Haller Salzberge die alten wocbentlicben Aetzmaasse von 
1-l1, 2-2 Dec" vorgefunden he.hen, welche auf 40 bis 
50 W ochen e.usgedehnt wurden ! U ngeheure W erksfiii.chen, 
Verschneiduagen und vorzeitige Himmelbriiche wurde'l 
nicht allein durch langsame Fiillungen , vor Allem aber 
durcb diese le.nge dauernde Himmel verii.tz.ung berbeigefiihh. 
Ganze Etagen fielen dieser Behandlung zum Opfer, nnd 
jeder Salzberg hat mit Ausne.hme von Ischl eine ai..· 
sehnliche Menge dieser filr imm.er verlorenen berrliohen 
Mittel, von denen beispielsweise die Moosberg Dammwehre 
des Ausseer Salzberges allein eine Fliiche von 16 J ochen 
ausweist. 

Waren e.uch einzelne Salzberge vielleiobt im Besitze 
einer vorgescbrittenen Ansioht 1 so war ihre damalige 
Isolirtheit, der Mangel jeder literarischen Berlibrung, die 
strenge engherzige Hut mancher Erfahrungen nicht selten 
die Urse.ohe einer Stauung des Fortschrittes 1 der sich 
sonst vielleicht zum Heilti des Betriebes frliher entwiokelt 
bii.tte , . w i e s i oh di e s he u t z u t e. g e u n t e r d em 
stetigen Einfluss der Wissensche.ft norme.l 
v o 11 z i eh en mus s. 

Es ist in dieser Beziebung bezeiohnend , wenn wir 
in Lind n e r's Monographie der Haller Se.line lesen, dass 
der tirolisobe Salzamtme.nn J. v. Pu oh en berg, e.ls 
er im Jahre 1639 e.uf Befehl der Erzheuogin Claudia 
die Se.linen von Gmunden bereiste and ao.f seiner Riick
reise die · bayerische Saline Rosenheim berlihrte, hi er die 
Soole he i m l i c h wog ! 
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Nur so ist es zu verstehen, wenn der ebenfalls im 
Jahre 1835 zu den bayerischen, salzburgischen und ober
osterreichischen Salinen entsendete tirolische Bergver
walter Alois R. Sc h mi e d bier an manchen Salinen 
das alte wocbentliche constante Aetzmaass nicht mehr, 
wohl aber bei fiinfwochentlicher Aetzzeit bereits das 
summarische Aetzmaass nach 3 Period en von 3", 2" und 
1" Decimalmae.ss ausgetheilt vorfand. J e. einzelne Salz
berge, wie Isch!, batten nach jenem Berichte bereits einen 
offenbe.r verderblichen Hocbdruck der Wasserung, indem 
sie das Wasser 2-30 Dec" Uber Himmel hielten, 
welchen V organg man damals Schnell wasserung nannte. 
Beide Extreme btilrUhrten sicb sozusagen innerhalb einer 
kurzen Periode ! 

W e.r dies e.uch, wie o ben in Ko p f' s Monogre.phie 
erwii.hnt wurde, ein unverkennbe.rer Fortschritt, so we.r 
de.s V erfahren , wit1 wir heute einsehen , noch ein sehr 
nnvollkommenes. 

De.s Bestreben war da.mals immer noch irrthUmlich 
de.rauf gerichtet, ein beliebig angenommenes, a\mehmendes 
Aetzmae.H8 bis zur summarischen Aetzzeit e.ufzubrauchen, 
z. B. grosster, grosser, mittlerer und kleinster Aetzer 
(Kopf); 3", 2", 1" in 15 Wuchen (Sch!Oglwerk); 
6, 5, 4, 3, !i, 2, 1 Dec" auf 7 Wochen (Erlachwerk). 

Es war die reine Empi.rie, welche aber schliesslich 
<loch zur allmiihlichen Erkenntniss der e.bnehmenden Aetz
wassermengen fiihren musste. 

Die Vergleichungen deH specifiHehen Gewichtes satter 
Soole mit jenem ihrer Beste.ndtheile (W e.sser und Salz), 
ihrer berechneten Volumina mit jenem ihrer zur Losung 
verwendeten Bestandtheile (We.seer und Se.lz), ergo.hen 
mit Beginn der FUnfziger J e.hre die Kenntniss vom Gesetz 
der Verdichtung, den Re.umabgang von 3115 Procent. 

Das hohe Verdienst, diese Beziehungen in den 
pre.ktischen Se.lzbergbaubetrieb der Alpen eingefiihrt zu 
baben, gebiihrt unstreitig unserem geistreichsten Se.linisten 
Franz v. Schwind, welcher bereitll 1839 den ersten 
wissensche.ftlichen Im pule in dieser Richtung gab, der 
sich nun ununterbrochen von ihm und seinen Nachfolgern 
bis auf die heutige Zeit fortpflanzte. 1) 

') Wir erwahnen in <lieser Richtung: v. s c h w i D d's 
Verwii.sserung des Haselgebirges, 1854. - Mittheilungen iiber 
Verwii.sserungskunst, 1862. - Ueber Zeiterforderni~s bei der 
Ltisnng, Oest. Z. f. B. u. H. 1870. - Ueber die Raumver
ii.ndernng <lurch Verwii.sserung im Leopold v. B n c h- Werke, 
Oest. Z. f. B. n. H. 1866 - Ueber die Betriebsverhiiltnisse 
dee Eustach Herriech-Werkee in Anesee 1866. - Ueber 
Verwii.eeernng des Haselgebirges, Oest. Z. f. B. u. H. 1868. -
Ueber das Leopold v. Buch- Werk, Oest. Z. f. B. u. H. 1868. 
- Verli1Ugungemaaes 1867-1870. - Ueber Einfiihrqng und 
gleichmii.seige Zimentirnng bel den tisteneichischen Salz
bergen, 1860. 

Dr. Ge r I ac h's Speciftsche Gewichtsliisnngeu, 1859. 
Aigner: Verlangnng des Haselgebirges, 1862. - Ueber 

vortheilhaftere Verlaugnng des Haselgebirges, Berg- u. H. J. 
fiir Leoben nnd Pribram 1879, 1880, 1881. - Anfnahme von 
Nebensalzen bei der Verlangnng, Oest. Z. f. B. n. H. 1881. -
Ueber gesiittigte Soole vom Standpunkte des Salzbergmannee, 
Oest. Z. f. B. n. H. 1883. - Das Wassermaass, 1860. - Maass 
und Gewicht von Soole nach metrischem System. 

Carl v. Haner: Der Salinenbetrieb in den osterreichischen 

Alie diese Arbeiten haben die gleichmitssige natur
gemasse anstheilung des gesammten Aetzwassers auf die 
Losungsdauer zu ihrem Zielpunkte. Wie schwierig es 
war, diesem in frUherer Zeit lediglich von Empirie be
herrschten Zweig die Principien der Wissenschaften an
zupaseen, kann man entnehmen, wenn wir erfahren, wie 
selbst im Jahre 1859 noch die Ansicht bei der con
tinnirlichen Wasserung in Aussee maassgebend war, dass 
mehr Soole ab-, als \Vasser zufliessen mUsse. 

Die erste Folge der Erkenntniss Uber das Gesetz 
der V errlichtung war dae glinzliche Fe.llenlassen der 
wochentlichen Aetzme.assaustheilung, an deren Stelle die 
richtigen Aetzwae11ermengen zu treten batten; damit im 
Zusammenhang war gleichzeitig das grosse BedUrfniss 
vorhanden, diese Mengen richtig zu messen; v. Schwind 
war ea, der auch hier bahnbrechend eingriff, und die 
umfossenden langwierigen Versuche mit dem Druckmaase
stabe und dem schwimmenden Messtro~e mit Beginn der 
Sechziger·J ahre haben uos in den Stand gesetzt, die 
eubtilsten Versuche Uber die Raumverhaltnisse der im 
Grossen verlaugten Gebirgsme.ssen ausznfiihren und end
lich auf hoherem Wege nicht nur rlas analytische Gesetz 
Uber die summarische Aetzwassermenge anfzustellen, 
sondern aucb empirisch auf den bei allen Zweigen der 
N aturwissensche.ften angewendeten Wege der Induction 
diese Wassergaben mit einer Zeite.bkiirzung von 15 Pro
cent prnktisch auszutheileo ! 

Es ist uns nach dem heutigen Stande der Technik 
nicht mehr sch wer, z. B. ein Werk von 40 OOOhl 
Fassuogsraum in 5 Tagen zu fiillen und bei einem Aetz
mae.ss von 0,6m in 20 Tagen zu vergUten, wozu im 
Anfange unReres J e.hrhunderts 40-50 W ochen noth
wendig waren. 

ViTir he.hen die physikalischen Vorgango bei der 
Verlaugung nach alien Seiten sondirt, den Einfluss des 
Barometers, der Temperatur und selbst der chemischen 
Vorgiinge bei dem Austausch der N ebensalze zu erforscben 
gesucht, und dennoch mUssen wir heute nach diesen 
gewiss befriedigenden und im Sinne des obigen Grund
satzl:ls III ( Billigkeit) errungenen V ortheilen des offene 
Gestandniss thun, dass wir anf dem eiogeschle.genen 
Wege dem Grundsatz I (Ste.bilitat) und II (AusnUtzung) 
nicht entsprecben kBnnen und an der U n g 1 e i chart i g
k e it des Gebirges eine uniibersteigliche Grenze fiuden I 

Um diese letzte Behauptung in ihrem vollen Um
fange zu wiirdigen , miis@en wir vor Allem constatirev, 
was Uberhaupt dnrch die Kunst der Waeserung angestrebt 
wird. Offenbe.r die moglichste Entsprechung der Grund· 
siitze I, II, III, und von diesen sind es wieder zweifels
ohne die GrundRiitze I und II, -niimlich die Stabilitii.t 

Al pen, 1864. - v. B a I z berg: Losnngedaner von Salz in 
Wasser nnd Soole, B. u. H. J. von Leoben nnd Pribram, 1879. 
- Soolenwaagen, Oest. Z. f. B. u. H. 1883. 

Sc he rn thane r: Ein Versuch iiber Indnctionswii.sserung, 
Oest. Z. f. B. u. H. 1881. - Eine Stndie iiber Verwiisserung, 
B. u. H. Jahrbuch 1883. - Ein Beitrag zur Verwii.sserungs
knnde, Oest. Z. f. B. u. H. 1885. - Die Ranmgrtissen des 
Haselgebirges, Oest. Z. f. B. u. H. 1885. - Max v. Arb e s s er: 
Eine Stndie iiber den Wiisserungsbetrieb. 
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und die grosstmogliche Ausnutzung, welche in erster 
Linie zu beriicksichtigen sind. 

So lange die Verlaugung auf dem Punkte der oben 
geschilderten Vorgiinge stand, so lange eine Etage um 
die andere der ZerstOrung anheimfiel, konnte iiberhaupt 
von einer Erhaltung der Salzberge keine Rede sein, allein 
der Umstand, dass der diesen Ereignissen machtlos gegen
iiberstehende Alte mit richtigem Blicke endlich bei den 
Schutzdammen Rettung suchte, beweist, <lass auch er 
vom Drange beseelt war, die kiinftige Existenz der Salz
berge zu sichern. 

Eine vorlaufige naturgemasse U nterstiitzuag fan den 
letztere aber erst in der Eatdeckun~ des Verdichtungs
gesetzes , welches uns wenigsteas in den Stand setzte, 
den AufNiedewinkel unter iibrigens gl1:1ichen Umstiinden 
so gross als iiberhaupt moglich zu machen; dadurch 
kamen wir erst in die Lage , die bereits bestehenden 
Etagenhohen vortheilhafter auszuniitzen , als es bisher 
stattfand, und die Principien der Stabilitiit und der besseren 
Ausniitzung vom Standpunkte des Grundsatzes III, nam
lich der Billigkeit, gegenseitig abzuwagen. 

Es ist klar , <lass alle diese Fragen erst nach der 
oben genannten denkwiirdigen Commission in Erwiigung 
gezogen werden konnten , wo v. Sc h win d's iiberaus 
wichtiger Grundsatz festgestellt wurde, daRs die stehen
bleibenden horizontalen und verticalen Bergfesten u n t er 
a 11 en Um s t ii n den geschiitzt werden miissea, wenn 
die zukiiaftige Existenz der Salzberge gesichert sein soil. 

So stehen Grundsatz I, Stabilitiit, und Grundsatz II, 
AU8niitznng 1 in einem gegenseitigen Abhiingigkeitsver
hiiltniss; je naturgemiisser die A usfiibrung von II unter 
einem constanten Aufsiedewinkel moglich wird , desto 
s.icherer stehen die Mittelpfeiler, weil die Endfiiiche im 
ricbtigen Verhiiltnisse zur Anfaagsfiiiche auf dam oberen 
Horizonte anlangt, ohne Uber den nahestehenden verticalen 
Mittelpfeiler hinUber zu greifen. 

Dieses U ebergreifen , Verschneiduag, wie sich der 
Bergmann richtig ausdriickt, zu verhindera, ist demselben 
bis zum heutigen Tag n i c h t geluagen. 

Der Grund liegt in der Natur des de.rgeboteaen 
Naturschatzes, des Haselgebirges, welches als ein Ge
menge von Salz , Thon und Gyps und verschiedenen 
N ebensalzen einem maunigfaltigen W echsel unterliegt. 

Wir haben in vielen Fallen vollkommeae Homogenitat, 
in den meisten Fallen aber eine UagleichfOrmigkeit sonder
gleichen. Reiche Kernstriche wechseln mit fast se.lzlosem 
Thon und Gyps, und um die U aguast bier noch zu vermehren, 
geht der Zug der Salzmassen nicht selten mit vorherr
schen<ler Reichbaltigkeit in Form einer Welle nach irgend 
einer Weltge~end. Dies ist namentlich am Salzberge von 
Ischl der Fall, und wurde diese Erscheinung bereits in 
A I be rt i's hallurgischer Geologie (1852) sehr treffend 
mit dem Ne.men .Streifung" bezeichnet. 

\Verden dem Salzbergmanne sehon <lurch diese · un
gleichartigen Massen uniibersteigliche Hindernisse in seinem 
regularen Abbau entgegengestellt, so werden ihm die
selben in einem vielleicht noch grosserem Mae.ese, ale 
wir ahnen, durch den cbemiscben und Aggregatznstand 
des Gebirges sozusagen verstarkt dargeboten. 

Schon der gemeine Salzbergmann unterscbeidet 
zwiechen weichen und harten W ehren, und dem vorur
theilslosen Beechauer bieten sicb hier die Sahstraten in 
allen moglichen Graden der Harte und Porositat dar, 
welche der Aufiosung mit grosserer oder geringerer Ge
schwindigkeit Folge leisten. 

Hier also tritt jenes oben beriihrte Wechselverhalt
niss zwischen verticaler und horizonte.ler Verlaugung, 
welcbee im grossen Durcbschnitte in einen Aut'siedewinkel 
von 450 seinen allgemeinen Ausdruck findet , i mm er 
zum Nachtheile der Verlaugung ein; der Winkel wird 
flacber , die Webrfiache tritt aus und das, wenn auch 
part i e I I e, dem normalen Verlauguagskegel zugeborige 
Gebirgsstiick, ist fUr immer verloren. (Forts. folgt.J 

Die Uichte kohlenstoffarmer Stahlsorten. 
Im Anhange zu dem unter diesem Titel in Nr. 16 

d. Zeitschrift (S. 262) mitgetheilten Vortrag G. S. Miller's 
bringe ich folgende, auf den Gegenste.nd beziigliche Bemer
kungen William Kent's in New-York City. 

Die mit Martinstahlkesselblecben durchgefiibrten Ver
suche ergaben : 

Kohlenstoff 0, 14 
Phosphor 0,03 
Silicium 0,02 
Schwefel 0,02 
Mangan 0,30 

Es wurden 5 Probeplattcben von 673499 mm Dicke 
gepriift und fand man fol gen de specifische Gewichte (Dichte) : 
7,9328, 7,9320, 7,9318, 7,9356, 7,9275; Mittel 7,9319; 
Maximald1fferenz 0.0081. 

Dae hohere epecifiscbe Gewicht dieses Ste.hles gegen 
alle bis nun. erhaltenen Resultate schreibt W. Kent der 
besonderen Reinheit des Materie.les zu. 

Betreffs der Eigenthiimlichkeit, dass diinnere Platten 
ein geringeres specifisches Gewicht zeigten als dickere 
Pro hen, me in t Herr Ke n t, dass ein Fehl er bei Be
stimmung der Dichte leichter bei diianeren Platten, mit 
RUcksicbt auf die grossere Oberfiiiche im Verhiiltnies zu 
ihrem Gewichte, vorkommen konne. Die Oberfiache hiilt 
stets etwas Luft zuriick , welcbe verhindert, de.ss das 
Stuck vom Wasser (die Messungen werden im Wasser 
vorgenommen) vollstlindig benetzt werde. Die zu erwiihnten 
Versucben verwendeten Stucke wurden zuerst geebnet, 
d. h. es wurden alle durch Gliihspan hervorgerufenen 
Erhohungen entfernt, de.nn glattgefeilt, in verdUnnter 
Sch wefelsiiure gereinigt und endlich, um alle Luftspuren, 
die auf der Oberfiache vorhanden gewesen, wegzubringen, 
in destillirtem Wasser abgeepiillt. 

Bei Doppelversuchen spiilte Ken t die Proben zu
erst in Alkohol, spiiter in destillirtem Wasser ah und 
gab sie endlich unter die L11ftpumpe, um die Luft mog· 

2 
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":elches zur Befestigung der Bretterwand (Schacbtscheider) I 
rl1~t , die die Fahrabtheilung dieses Schachtes von der 
Forderabtheilung trennt. 

In je 6m, d. i. bei jeder dritten Biihne, ist dieses 
L-Eisen <lurch ein 1-· Eisen ersetzt, an welchem die 
Verschalbretter zusammenstossen. 

Der Biihnenboden liegt einerseits auf diesem Winkel
eisen , andererseits auf einem zweiten solchen Eisen, 
welches nach der Schachtmauer gekriimmt, an dieser an
liegt und mit den drei Spnrlattentriigern verschranbt ist. 

Das Gewicht der Eisenbestandtheile eines solchen 
Biihnengerlistes betriigt im Durchschnitte 393kg und 
kosten 100kg 18 fl 50 kr. 

Es diirfte bier am Platze sein , einiges Uber die 
Kosten des Schachtabteufens, der Zimmerung, Mauerung etc. 
zu erwahnen. 

Zu den folgenden Daten iet zu erwiihnen, dass selbe 
Durchschnittszahlen sind, welche erhalten wurden <lurch 
Divis: on der summarischen Tiefe beider Schiichte in die 
summarischen Kosten der einzelnen Arbeiten fiir beide 
Schachte. 

Die um O,lm grossere Weite des Forderschachtes 
gegenliber dem Wasserhaltungsschachte kann in Bezug 
auf die Arbeit, sowie auf den Materialverbrauch fUglich 
vernachliissigt werden, da in letzterem die erwiihnten Ver
stiirkungen in der Mauerung statthaben, wodurch etwaige 
Differenzen hinliinglich ausgeglichen sind. 

Die Kosten fiir 1 Current - Meter Schacht stellei:;. 
sich nun wie folgt: 
1. A bteuf- und Zimmerungsarbeit , nebst 

Wasserhaltung und AbfUhrung des erhauten 
Materiales 

Transport 

fl 

fl 

46,21 
46,21 

Transport • . fl 
2. Maurerarbeit, incl. Hauben der Zimmerung 

und Einbau der eisernen Trager und der 
Biihnengeriiste . . " 

3. Schmiede- und 11onstige Zimmermannsarbeiten n 

4. Material flir den provisorischen Ausbau . n 

5. Material fiir die Ausmautrung (1000 Stiick 

46,21 

24,20 
9,49 

15,48 

Ziegel fl 18) n 37,09 
6. Maschin!lnwartung • • ft 6,15 

Zusammen fl 138,62 
W erden zu dieser Sum me weiter zugerechnet das 

Eisen- und Schnittmateriale fiir den Ausbau des Forder
schachtes mit fl 39,48, ferner dieselben Kosten fur den 
Ausoau des Wasserhaltnngsschachtes mit fl 23,25 pro lm 
Schacht, so stellen sich die Gesammtkosten filr 1 Current
Meter fertigen 
Forderschacht auf . . fl 178,10 
Wasserhaltungsschacht auf • n 161,87 

Bei der Abteufarbeit, sowie bei der Maurerarbeit 
waren immer vier :Mann in achtstiindigen Schichten be
schiiftigt. 

Die Leistung bei der ersteren Arbeit inclusive 
Zimmerung war ein Bau, oder 1,25m Schacht, in 26 
bis 28 Arbeitsstuuden; von der Mauerung wurdeu 2m 
in 24 .A.rbeitsstunden fertig gestellt. 

Diese Arbeiten waren in Accord vergeben und es 
wurden fiir lm Abteufen sammt Zimmerung fl 28 bis 
fl 30 und fiir lm Mauerung ft 12 bis ft 15 im Normal
querschnitte bezahlt, wobei sich die ersteren Zahlen auf 
die Teufe bis lOOm, die letzteren auf jene unter 1 OOm 
bezieben. 

Arbeiten im Wasser wurden in Schichten mit ent· 
sprechenden Zulagen entlohnt. (Fortsetzuog folgt.) 

Grundztige eines rationellen Salzbergbetriebes in den Alpen. 
Von August Aigner, k. k. Bergrath. 

(Fortsetzung von Seite 415.) 

D em Grund s at z e II, der grosstmogli6hen Aus
niltzung, w i r d in de r v er d er b Ii c h s ten Weise 
widersprochen! 

I 
I 

Etage 
--

Tab e 11 e III. 

Name der Webre 

Tritt zu. diesen Verhiiltnissen , wie wir ans der 
obigen Tabelle II ersehen , noch eine naturwidrige Be
handlung der Veriitzung, wie dieselbe bis zum Jahre 1835 
und theilweise auch noch spiiter geiibt wurde, hinzu, so 
ist die maasslose Vergrosserung der Himmelflachen die 
natiirgemiisse Folge; die Fliichen verlieren ihren Halt 
und stiirzen , alle mit Grundsatz I im Widerspruche 
stehenden verticalen Stiitzpfeiler noch mit sich reis
send, ein ! 

Am Hallstatter Salzberg 

Es scheint mir gerade hier am Platze zu sein, diese 
soeben geschilderten Vorgiinge durch einige statistische 
Daten zu illustriren, und sollen zu diesem Ende die 
Fliichen einiger Wehren angefiihrt werden, wie dieselben 
in Hallstatt" noch bei dieser Grosse brachen , bei dem 
Salzberge von Anssee jedoch mit Ausnahme der mit * 
bezeichneten W ehren sich noch erhielten. I 

I 
I 

Tnllingerberg 
n 

Wiesberg 

" Kath. Theresia 

" n 

ft 

n 
Max und Leopold 

" 
" 
n 

" Kaiser Josef 

Mohrfels 
Allerheiligen 

Lentnlus 
HilJebrand 
Ehrmann 

Knoll & Scholda 
Michalovic 

Lovina 
M. Gegele 

J. B. Gegele 
Eleonora v. Seeau 

E. Scharzen 
J. und Jiebe Frau 

Max & Stitz 

Thomas und Weinhe.user 

Jacobi 
Freiheit 
Nr. IV 

Bruch11.achti 
in m 2 

1440 
3050 
4780 
2300 
2590 
4390 
1870 

790 
1920 
1560 
4240 
3 220 
5000 
5 340 
7100 
7 970 
1440 
2 330 
1090 
2 



432 

Etage Name der Webre 

Am Ansseer Salzberge 
Moosberg Alta Gart11er 

n Neue Gartr.er 

" 
n 

Steinberg 

" 
" 
n 

n 

Kalte11 ha user u11d Bair
dorfer 

Plentz11er 
Fz. X. Matzen 

Welsersheim nnd Alt
berriscb 

Veit nod Gerstorf * 
Sternbacb * 

Fz. X. Matzen 
Kobalter und Hamer! 

Mons berg 
Helena Kammergrafen 

Brnchfiiiche 
in m• 

3150 
4287 

11 ~00 

7 385 * 
1650 

4 900 

13 650 
10 326 
7 875 
8 400 
5 372 

11112 

Aus diesen Flacbenriiumen stellt sich heraus dass . ' im Mittel am Hallstiitter Salzberge die Bruchgrenze 
3285m2, in Aussee 10 450m 2 betragt, dass also, wie 
schon aus den stebengebliebenen Endflii.chen von A ussee 
erbellt, bier die Tragfahigkeit des Gebirges wenigstens 
noch einmal so gross ist. 

Wem sollte es beim Anblicke der Tabelle nicht 
klar werden, \~elch' nnfassbaren Einfllissen die Auflosung 
unterworfen sem muss, wenn selbst bei einem und demselben 
Salzberge die Bruchfliichen von 790 bis 7970m2 variiren 
und wie sehr Diejenigen irren, welche meinen, die ver
schiedenen Balzberge nach einer und derselben Bchablone 
des Abbaues behandeln zu sollen. 

Ftirwahr, es bedarf keines Be weises mehr, um zu 
zeigen , wie machtlos wir diesen Thatsachen gegentiber
stehen , Thatsachen , welche auch zu allen Zeiten von 
maassgebenden Autoren gewiirdiget wurden, wie z. B. 
Ko p f , pag. 44 , in so Uberzeugend schoner Weise· 
Miller v. Hauenfels, pag. 31j am tiberzeugendste~ 
wohl v. Sc h win d selbst, wenn er beispielsweise schon 
1854 schreibt: ~Die Natnr des Heselgehirges wird nicbt 
immer durch die Kunst des Wiisserers iiberwunden warden 
konnen", oder in seiner Hauptarbeit, gleichsam seinem 
Testamente, XIV. Band des ~Berg- u. Htittenm. Jahr
buches f. Leoben und Pribram", peg. 123, das letzte 
Gestiindniss thut: ,, Alles zusammengefa.sst, ist man noch 
lange nicbt Herr der Formgebung, weder wird die lei
d ige Gestalt des abgestumpften Kegels in den Cylinder 
verwandelt, noch werden die Grundrisse von Au!lscbrei
tungen vollig befreit werden konnen." 
. 'Yenn wir bier erwiigen, wie sehr die vieljiihrige 

hterar1sche Thiitigkeit dieses bedentenden Mannes einzig 
~nd ~llein da~auf gerichtet war, den abgestumpften Kegel 
m. e1nen Cy.hn~er zu verwa.ndeln ( der ideale Cylinder 
b~1 der contmmrlichen Wiisserung) und dies praktisch 
n.1e ~elang 1 so mlissen wir die obige Beha.uptung als 
r1chtig ~nerkennen 1 dass wir an der Ungleichartigkeit 
des Geb1rges eine uniibersteigbare Grenze finden Herr 
. F I Jener ormen zu werden , welche den Grnndsiitzen I Bta-
bilitiit, und II, Ausniitzung, entsprechen. ' 
. ~ie. geahnte Erfolglosigkeit , auf dem Wege der 
1 a term1ttJrenden Wiisserung steiler zu verwi:i.ssern oder 
zn einem regelrechten Abban zu gelangen, scheiot 

1

jedoch 

schon bereits friih den Gedanken erweckt zu haben, 
durch eine constante hohere Griidigkeit der iitzentlen 
Lauge (1,170 Bpec.-Gew.) ein geringeres Ausschneiden 
gegen die Na.chba.rwehren anzustreben, beziehungeweise 
continuirlich Wasser ein- und Boole auszufiihren. Dieeer 
Vorgang findet bekanntlich bei der continuirlichen 
Wasserung statt, welche schon 1633 bis 1651 in Hall 
versucht , spiiter mit Beginn der Fiinfziger· J ahre von 
Horner v. Roithberg in Aussee wieder eingefiihrt 
wurde, und insbesonders mit Beziehnng auf den giinsti~ 
geren F~ll ( Eustarb Herrisch) F. v. Schwind angeregt 
wurde, m iiberaus schonen nnd geistreichen Abhandlungen : 
n Verwassernng des Haselgebirges", 1854; n Ueber fort
setzende Verwiisserung des He.selgebirges", "Oesterr. 
Ztschft. f. Berg- u. Huttenw.", 1856; nUeber Werks
wiisserung", "Oesterr. Ztschft. f. Berg- u. HUttenw.", 
1870 i n Ueber continuirliche Wiisserung", XIX. Band 
des mehrerwahnten J 11.hrbucbes, 187 4, diese Wasserungs
methoden zur praktischen Gtiltung zu bringen. 

Wie wenig dies erreicht wurde, babe irh bereits 
frtiher und andernorts erliintert. *) 

Die grossen Verluste, welrhe die continuirliche 
Methode bei ihrer hohen Volum·Gewichtslllge durch die 
Erweicbnng oes Hirnmels zur Folge ha.tte , die \'er
schneidungen, welche trotz des hohen Volum-Gewicbtes 
in leichtlOslichen Kernstrichen htattf'a.nden, sind der Grund, 
waruw dieselbe iiberall aufgegeben wurde ; ihre Anwen
dung widerspra.ch vor Allem dem Grnndsatze II der 
Ausntitzung, theilweise, weon auch nicht in so bedeuten
dem Maasse als bei der intermittirenden Wiisserung, 
auch dem Grundsatze I der Stebilitat. 

Die continuirliche Verwasserung wurde als gross e 
Verlaugungsmetbode mit Recht verla.ssen, doch hatte ihre 
sanguinisch-speculative Theorie im gegenseitigen geistigen 
A.usbuscbe gewiss zur Kenntniss der schonen und wich
tigen Gesetze wesentlich beigetragen 1 mit welchen die 
Wasserungskunst, insbesonderil in den letzten Decennien, 
bereichert worden ist. 

Uebrigens kann die continuirliche Wasserung ale 
Mitt e I zum Zweck in vielen Fallen nicht tntbehrt 
werden , wie z. B. bei Verwasserung der ''r erksofen, 
wenn die ha.lb vergtitete Boole in einer tieferen Etage 
angereichert werden kann 1 oder, wie wir spiiter zeigen 
werden , bei der sogenannten U eberwasserung eines 
Doppelwerkes , wo dieselbe a.uf kurze Zeit zur Durch· 
wasserung des Bodenstockes gute Dienste leisten kenn. 

Wir haben somit alle Mittel erschopft, welche uns 
die Anwendung der Na.turgesetze an die Hand zu geben 
schienen , um den Abbau unserer Salzlager nl).ch den 
Grundsiitzen der Sta.bilitat und grosstmoglichen Aus
ntitzung auf billige Weise einzuleiten , und wir stehen 
vor der Alternative, dies entweder durch andere Maass
regeln zu erzwingen oder unter gii.nzlicher Preisga.be 
der Grundsatze I und II dem einfa.chen Ra.ubbau zu 
huldigen ( wilde Verlau~ung). 

. "') Aigne.r: Die continuirliche Verwasserung des Hesel
ge.?1rges nod seme Anwendung anf das Millerwerk, "Berg- und 
Hntteum. Jahrbnch f. Leoben n. Pi'ibram", XXI. Ba.ntl. 
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Auch fiir erst ere Ziele war der salinistische Geist 
thatig, und zwar <lurch Einflihrung des Trockenabbaues, 
der Doppel werke und Damme. 

d) Der Trockenab bau. 
Er besteht darin, ein bestimmte@, abgetheiltes Re

vier eines Salzberges nach .Art eines Erzbergbaues sohlen
oder firstenmiissig mittelst Sprengmittel abzubauen, die 
gesprengten Massen zu zerkleinern und dieselben ent
weder in der Grube selbst oder iiber Tags zu Soole zu 
verlaugen. Im er11teren Falle wird der Laist iu der 
Grube selbst zweckmiissig ale Versatz alter Werkeriiume 
beniitzt, im zweiten Falle wird darauf verzichtet; der 
erste Fall ist unter allen Umstiinden der theuerere, ent· 
spricht aber gleicbzeitig dem Grundsatze I, der Stabilitiit. 

Den ersten lmpuls zu dieeem Abban ge.b von 
Schwind im Je.hre 1863 durch seine Schrift: ,,Be
trachtungen iiber die Bedingungen, unter welchen die Be
niitzung der Salzlager mittelst Werkswa.iserung vortheil
haft ist." 1) Einzelne V orc1chliige die1:1er kllnstlichen Ver
laugung wurden in den Alpen schon 1826 von M. Zier I er 
in Aussee und spiiter in Isch! gemacht, sowie wir letztere 
ja schon im Je.hre 1863 in Wiirttemberg, ebenso in Bex: 
nnd England in voller AusUbung finden. 

Die oben erwiihnten, im Jahre 1849 e.uf
gestellten Grnndsiitze iiber die Ste.bilitiit, 
die insbesondere voa Sc h win d e.ls not h we n dig e.ner
kannte zimmerf<irmige Bauform, das ganzliche Fehlschlagen 
der bisherigen Methoden, haben zweifelsohne gere.de ihn 
bestimmt, die· kllnstliche Verlaugung e.ls Gegense.tz zu dem 
herrschenden Systeme in die offentliche Discussion zu 
ziehen, und es erschienen ausser dem oben citirten Aufse.tz 
noch mehrere e.ndere. 2) 

Die um die Mitte der Sechziger-Je.hre mehr oder 
weniger e.n alien Salzbergen ausgeftlhrten V ersuche haben 
gleich an fangs dargethe.n, dass auch bier die U ngleich
artigkei t unseres Haselgebirges schon bei der Verlaugung 
ernste Hindernisse bereite , and dass , we.s in ausser
osterreichischen Landern bei ihren vorherrschend reichen 
Salzlagern dieser Verlaugung fOrderlich ist, bei uns fast 
giinzlich mangelt. 

Die grossen Thonhiillen, welche nach der Aufliisung 
einen sehr plastischen 'l'hon darstellen, erschweren wesent
licb die V erlaugung in Kasten und Ktibeln. Die Folge 
davon ist reicher Laist 1 geringe Hiiltigkeit der Boole 
und es war bald erwiesen , daes die kUnstliche Ver
laugung bei unserem Salzgebirge nur durch Bewegung 
auf mechanischem Wege e.usgefUhrt werden konnte, 
wie sie bereits v. Posch 1864 in Hallstatt versucht 
hatte. 

') ,,B. u. H. J. fiir Leoben und Pfibram", XII. Bd. 
2) v. Schwind: Ueber Trockengewinnung (Lithographie), 

1865. - Ueber Werkswasserung und kiinstliche Auslaugung. 
,,Oest. Z. f. B. u. H. u, 1868. - Aigner: Ueber Trocken
gewinnung. nOest. Z. f. B. u. H.u, 1868. - v. Schwind: 
Apparat zur kiiDstlichen Auslaugung. ,,D. P. J. ", 198. Bd. -
Der Abbau· unreiner Salzlager in Oesterreich. ,,B. u. H. J. fiir 
Leoben und Ptibram", XIX. Bd. - Ke lb: Der Trommel
Laugapparat in Kossow. ,,Oest. Z. f. B. u. H.", 1878. 

Ansgedehnte Versuche in der Grube, namentlich 
mit RUcksicht auf den oben ausgesprochenen Grand
satz III, der Billigkeit, haben in den Alpen nicht statt
gefunden, <loch haben, gestiitzt auf praktische Ergeb
nisse der Forderung nod Sprengung, in dem <larch die 
Kiibelkunet sehr glimtig wirkenden Salzberge von Isch! 
dargethan, dass die Verarbeitung einer Kubikklafter 
He.selgebirge zu Soole auf dem Wege der Trockengewinnung 
um 35 fl 78 kr hergestellt werden kiinnte, woranter 
13 fl 78 kr e.llein auf Dislocation des Laistes entfe.llen, 
und woraus sich fiir 63 Proc. Haeelgebirge eine Sooleo
gestehung von 16,8 kr pro Hektoliter erp;ibt, wahrend 
bei der gewiihnlichen Erzeognog fiir Isch! im Jahre 
1882 eine solche pro 6,3 kr erscheint. 

Nachdem bei dem Trockenabbau die Kostrn fiir die 
Werksanlagen 1 Damme, Vorrichtungs- und Hoffnangs
bau und Hiiuerberg-Ford':lrnng eutfalleo, diese Kosten fiir 
Isch! circa 1/ 3 des ganzen Etats ausmachen, so werden 
sich die Gestehuogekosten der Trockenabbausoole am 
I/3 x 6,3 = 2,1 kr verriogern and sich eine Soolen
gestehung von 14,7 kr, also noch einmal so hoch er
geben, welche Mehrkosten von 8,4 kr, also lediglich 
dem Grundsatze I, der Stabilitiit, und II, der Ausaiitzung, 
geopfert werden; denn es kann bier nebenbei bemerkt 
werden, dass durch den Trockenabbau einer Etage drei
mal mehr Gebirge beoiitzt wird, wiihreod bei der ge
wiihnlichen Verlaugung unter den gtiostigsten Umst.iinden 
nur I/3 ausgeniitzt, aber natiirlich auch weniger kosteu 
wird. 

Die obige hohe, insbesoodere durch die Dislocation 
des W erkslaietes vergriisserte Quote mag wohl auch 
v. Schwind zur ldee veranlasst haben, im Wehrre.ume 
selbst e.of dem Soolenbeete ein griisseres Floss mit den 
Verlaugongsapparateo nach Bediirfniss des daselbst firsten
miissig gewonnenen He.selgebirges zu heben, und den Le.ist 
im W erke 11elbst e.uszustlirzen, oder in ahnlicher Weise 
vorzugeben, wie im Jahrbuche XIX, pag. 146, von dem
eelben vorgeechle.gen wurde. 

Ein gleich uogUnetiges Reeultat haben auoh die 
ausgedehnten, mit 7 5procentigem Salzgebirge durchge
fiihrten Versuche in Kossow ergebeo , wobei filr Her
stelluog eines Hektoliters Soole 8,64 kr er~cheineo, 
welche Kosten die der galizischen Grubensoole pro 4,8 k:r 
um oahezu 1000;0 Ubereteigen. Selbst bier erscheinen 
auf Dislocation des Le.ietes und Reinigen der Kasten 
2,06 kr. 

Unter e.llen Umstiinden muds betont werden, de.ea 
ee ganz besonders hier gelang, den Kubikmeter Gebirg 
um 1 fl 50 kr zu sprengen, eine Leistung, welche ale 
eine eehr hervorragende gelteo muse. 

Wir sehen daher, dase mit Rtiokeioht auf den Grund
satz I, der Stabililiit, der Trockene.bbao e.uoh in Galizien 
theuerere Soole liefert , welche im V ergleiohe zu den 
thonreichen Haeelgebirgen von Isch! jedooh 11och immer 
um die Hillfte billiger kommt, dass daher auch bei uns 
nur eehr reiche Salzberge mit Beaohtung der Grundsatze 
I und II eine Auesicht e.uf den Trookenabbe.u haben 
konnten und in dieeer Hinsicht eteht der Salzberg von 

2• 
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AusBee allein da, wie in der ,,Oest. Z. f. B. u. H.", 
1868, Nr. 13, begriindet wurde. 

e) Die Dopp e I we r k e. 
Dieselben Motive, welche den 'J'rockenabbau der oster

reichischen Salzberge in die Oeffentlichkeit zogen, haben 
aucb die Discussion der Doppelwerke zur Folge gehabt 
nnd wieder war es v. Schwind, welcher bier be
wegend eintrat. 

Veranlaseung hiezu gab die Unterwii.sserung des 
Lebenau-Grubenwerkes in Isch! 3),. bei welcher der Beweis 
erbracht wurde, dass der zwischenliegende Bodenstock 
zwischen dem unter- und oberliegenden Werke auf 2,5m 
zusemmengewii.esert werden konnte, bis er brach and 
sich gefahrlos in das in Entleerung begriffene Unterwerk 
eenkte. 

Allerdings war die in Folge <lessen in diesem W erke 
eingetretene V ergrabung des unterliegenden Ablass
j!:ebiiudee und die im obigen Aufsatze nii.her angegebene 
Gew ii.ltigung dee verstopften A blasses gerade nicht eehr 
einladend, an dieeem Vorgange sich ein Muster spii.terer 
Werksanlagen zu nehmen, doch war die Aussicht auf 
Hebung derartiger Hinderniese, vor Allem aber eine in
teneivere AusnUtzung des Gebirgeetockes, mit Recht ent
scheidend. Denn eB iet klar, dass , wie wir oben eahen, 
die uns von den Alten Uberkommenen EtagenhOhen pro 
36 bis 38m im Hinblicke dee zu geringen Aafsiede
winkele und des normaleu Enddurchmessers der W erks
ftii.che zu gross ist, groese Mittelkeile verloren gehen and 
daes es daher zweckmaesig sei1 diese Etagenhi.ihe gleich
eam durch partielle Mittellaufe abzutheilen, oder wie sich 
v. Schwind in eeiner erechienenen Abhandlung n Werks
verwiisserung in verticalen Absiitzen 11

, ,,Oest. Z. f. B. 
u. H. 11

, Nr. 1868 und XIX. Bd. des "B. u. H. J. f. 
L. u. Pr. 11

, ausdrUckt, durch eine derartige Behandlung 
mit demselben Reviere eine gewiese Soolenmenge statt 
fiir 2, kiinftig fiir 3 Jahre zu decken und hiedurch aucb 
die Kosten kilnftiger Aufschlussbauten zu verringern. 

v. Sc h win d's Vorschlag fand mit Recht Beach
tung uud wurde am Hallstiitter Salzberge die Anlage 
derartiger Doppelwerke nach einer Modification von Ober
bergrath Stapf ausgefUhrt. Es war dies zweifelsohne 
eine bedeutende Maaesregel, welche zur beeseren Ans· 
nlltzung unserer Lager ergriffen wurde. Eine im Jahre 
1876 im "B. u. H. J. von Leoben und Pribram", 
XXIV. Band, erscbienene Abhandlung von Sc b wind, 
eine neue Bauregel fiir die Salzberge, welche insbesondere 
die vortheilhaftesten Hohenverhii.ltniese bei Anlage von 
Soolenerzeugungswerkern zum Gegenstande batte , war 
wesentlich darauf berechnet, zu untersuchen, welche Etagen
hOhe jedem Doppelwerke gegeben werden soil, damit in 
Rlickeicht auf den, jedem einzelnen Kegelstutzen um
schriebenen Cylinder, der ausbeniltzte Wehrraum im 
V erhii.ltniss zum verlorenen Theil moglichst gross werde. 

Von diesem Standpunkte aus soll die Anlage der 
Doppelwerke mit Beziehung auf die Grundsiitze I, II, 
III in Betrachtung gezogen werden unrl der Reihe nach 

3) W allmann, "Oest. Z. f. B. u. H.", 1867. 

drei verschiedene Werkersysteme in Bezug auf ihre An· 
lagskosten und ibre Benlitzbarkeit in Vergleich kommen, 
und zwar: 

A. Das einfache gewobnliche System, 
B. das Sc h win d'sche System, 
C. eine Modification des Sc h win d'scben Systems 

durch Unterwiisserung des Mittelbodenetockes nach dem 
Vorschlage des Ober-Bergverwalters B. Hutter. 

Sii.mmtliche drei Anlagen sind in den weiter unten 
mitgetheilten Figuren dargestellt. 

Zur Basis der Berechnung werden folgeude, fiir den 
Salzberg von Hallstatt allgemein giltige Daten ange
nommen: 

Die Etagenbohe 38m, Enddurchmesser dee W erkes 
85m, Aafsiedewinkel 400, nothwendige Bergmitteldicke 
zum Schutze der oberen Etage 5m, mogliche Versudhohe 
eines einfacben gewohnlichen W erkes 20m. 

A. Einfaches Werk (Fig. 1). 

Bei 20m Versudhohe ergibt sich aus den gegebenen 
Zahlenwerthender Anfongsredius des Werkes = 18,665m, 
der ganze zu Gebote stehende Gebirgscylinder = 215 630m 3 

und gilt diese Zahl auch filr die iibrigen Systeme. Das Aus-

h..: ( ) lh bringen = a R 2 + r 2 + Rr = 61740m3, we c es 

Volumen sicb mit dem Gebirgsverlust 153 890111 3 zu 
215 630mB ergii.nzt, 

Die gesammte Herstelluug eines einfachen 'Verkes 
fiir Sinkwerk, Ablassofen, Dammver!:iffnung, Sauberung, 
Wiederverdii.mmuag betrii.gt 6270 fi. 

B. v. Sc h win d's Dopp e I we r k (Fig. 2). 
Nach Abzug des nothwendigen Zwischenmittels pro 

8m und der zum Schutze der oberen Strecken zurtick
bleibenden Bergdicke von 5m verbleiben fur die beiden 
Werker 38-(5+8) = 25m und wird daher die Versnd
hOhe eines Werkes mit 12,5m in Rechnung kommen. 

Der Anfange-Radins ergibt sich hieraus durch Rechnung 
oder Constrnction mit 27,6m. Dae zur Ausnlitzung 
kommende Gebirgs-Volumen = 97 775ms. Nech Abzug 
dieses Volumens vom ganzen Cylinder = 215 630m 8 

bleibt Gebirgsverlust 117 855m3• 

Die Kosten flir beide Anlagen sammt Zubehor, 
Siiuberung und Wiederverdii.mmung sind: 19 244 ft. 

C. Werk-Sys t em Hutter (Fig. 3). 

Es besteht darin , dass nach vollstlindiger Ver· 
wii.sserung des unteren W erkes und der Sc h win d
schen Horizontalfeste die Parallel-Veroffaung derselben 
ff' f" auf einem Gerilste ausgefiihrt wird; die Hauer· 
berge flillen den unteren Raum; das Werk wird hierauf 
mit Soole geflillt und beginnt eine continuirliohe Ver· 
wii.ssernng der Oefen, wobei der Laist in das untere 
Werk f"allt. Sind die Parallelofen des oberen Werkes 
durchwii.ssert, so kann die Verwii.sserung continuirlicb 
80 lang.e fortgesetzt werden , bis eich oben ein gleicber 
neuer Ulmwinkel bildet, wo dann auf gewohnliche Weise 
moglichst schnell weiter veriitzt wird. 
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. Es ist selbstverstiindlicb, dass sich diese Grenzen 
ID der Praxis nicbt so theoretisch ecbarf bestimmen 
!assen und ist ja auch bier w i e ii be r a 11 eine Ver
schneidung nach den Kernstrichen nicht a.usgeschlossen, 
doch ist bei diesem Syeteme C immerbin die grosste Aue
niitzung zu hoffen und wird namentlich der V erbruch 

IO 

I 

Fig. I. Einfaches Werk. 

Fig. 2. Sc h win d's Doppelwerk. 

Fig. 3. Werk mittelst Ueberwasserung. 

20 M "° 50 60 
I I I I I 

7tJ 
I 

der Mittelfesten verhindert, in Folge deeeen die Zer
Bt<lrung der Ablaesgebaude nnmoglich ist, von welcher 
oben bei dem Leben an - Werke Erwiihnung gethan 
Wurde. Daher dieses System unter alien Ubrigen Doppel
werks-Modificationen das beste ist, ja wir konnen be
haupten, daes erst durch dieses System die Doppel
'!'erke eine gefahrlose AnsnUtzung geetatten. Es diirfte 
s1ch bier wohl a.Umiihlich eine dem Profil 6 und 7 der 

Leben au- Webre (Oesterr. Zeitschr. fiir Berg- u. Hiittenw .• 
1867) abnlicbe Form beraneetellen. 

Na.chdem bier bloes eine Bergdicke von 5m Starke 
zuriickbleibt, kommen 33m zur Versiedung, und betriigt 
demnach die Schlueshohe eines Werkes 16,5m. Der Anfang
radiue iet 23m nnd der nach obiger Formel berechnete 

80 
I 

911 
I 

IOOm 

I 

Fig. 4. 

Wehrraum. 

Fig. 5. 

Wehrraum 

Gebirgekorper, welcber der Verlaugnng unterworfen wird, 
beeitzt ein Volnmen von 114 480m 3 ; dieeee vom Volnmen 
dee ganzen Cylinders abgezogen bleiben 101150ms als 
Gebirgeverlnst, in Summa wieder 215 630ms. 

Die hierauf ergehenden Kosten betragen 11 863 fi. 
In nachetehender Tabelle IV eind die vorans

gehenden Resnltate und die verschiedenen Verhliltnies
zahlen zneammengestellt. 

3 
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Te.belle IV. 

A. Ziegel· I B. I c. I Latten· Einfaches Schwind's Ueberfahrungs· Diimme Cement· 
Werk Doppelwerk werk Damm 

Kosten, B. 6270 19 394 11863 19701 12 963 
Ausbringen, m" 61740 97 775 114 480 163 747 163 747 
Gebirgsverlust, m3 153 890 117 855 101150 51789 51 789 
Kosten . . . . . 1 3,09 1.89 3,1 2,06 
Ausbringen .. l 1,58 1,85 2,6 2,6 
Gebirgsverlnst 1 0,77 0,66 0,49 0,49 
Kosten : Ausbringen l 1,96 1,02 1,20 0,79 

Die letzte Zeile dies er Te.belle gibt e.n, I Streben, daR, wie wir seben, !eider bisb er 
in we I c b em Verb ii It n is s e die Kosten, we I c be v on g er in gem Er fo I g e g e k r o n t we. r," auf welcbe 
aufdieEinbeitdeszugewinnendenMaterie.les Stelle wir auch bei den Dammen noch zuriickkowmen 
entfallen, zu einander steben. werden. 

Die in Colonna 5 und 6 stebenden Wertbe bezieben 2 · De.s grosstmoglicbe Ausbringen erzielt wird i so 
sich auf die Damme und werden dort ibre Erkllirung steigt dasselbe bei dem Doppelwerke gegen de.s gewohn
finden. licbe Werk auf 1,6 und 1,8 , erfordert aber in dieser 

Hinsicbt wieder entgegen 
Dare.us seben wir, dass mit Beziehung auf den 3. grossere Steuereinhebungskosten, wirkt also 

Grundsatz I, II und III: nege.tiv. 

1. Der Stabilitiit durcb Anlage von Doppel werkern Das Verbiiltniss der Kosten e.uf die Eiobeit des zu 
Recbnung getragen wird, e.llerdings nur nach Moglichkeit, gewinnenden Me.teriales ist am ungtlnstigsten bei dem 
und icb verweise bier ganz besonders auf eine schlageude 

1 

Sc b win d'schen System, bei System A und C nahezu 
Stelle v. Scbwind's XIX. Bd., pag. 129: ,,Man gleicb! 
siebt 1 dass jeder Zoll ZurUckweicbens (Aus· 1 Auf die ausbringbare Boole ergibt sicb pro he fiir 
scbneidung) directerVerlust e.n der Grosse l.A:01234kr, fii1• B:0,46kr, fiir C:0,239. 
des kiinftigen Wiis.serungskegels und un-1 Wir sehen, dass unter diesen drei Systemen de.s 
mitt e 1 barer E n t g e. n g an V er z in s u n g des System H u t t e r un bedingt den V orzug verdient; iibrigens 
auf Aufscbluss und Anlage des Werkes ver· behalte icb mir vor, zu untersuchen, in welcbem Ver
w end et en Capita Is is t u n d w i e rich t i g d ah er hiiltnisse diese Systeme beziiglicb der Grundsiitze I, II 
alles Streben de.bin gerichtet war, eben die und III zu einem mit Dammen versebeneu Laugwerke 
b or i z on ta 1 e Arb e it e in z us c h r ii n ken , e in A etehen. 

Oesterreichisch ·Al pine Mon tangese Use haft. 
In der am 5. Juni I. J. abgehalteneo IV. ordeotlichen 

Generalversammlung dieser Gesellschaft gelangte zuoacbst der 
allgemeine Geschaftsbericbt iiber das abgelaufene Jahr 1885 
zur Verlesung. in welchem eingangs die in Betracht kommende 
Geschaftsperiode, ebenso wie die vorhergehende, als eioe in 
ihren Ergeboissen wenig befriedigende bezeichnet wird. Die 
Ungoost der allgemeinen wirthschaftllchen Verhalt.oisse and die 
in den meisten Productionszweigen eiogetretene Stockung be
wirkteo es, dass der Verbrauch voo Roheisen und Eiseofabri
katen, wean oicbt einen Riickgaog, mlndestens eioen Stillstaod 
erfubr uod in keioem Falle gleicheo Schritt bielt mit der ver· 
m'lhrten Leistuogsfahigkeit, welche die Eisenindustrie durch 
neue Anlagen uod Erweiterung der Werke sowohl in der dies· 
seitigen Reichshalfte als auch in Ungarn gewonnen hat. Diese 
allgemeinen Verhiiltnisee der Eisenindustrie iibten ihren vollen 
Eintluse auch auf den Betrieb der Uoternehmung und auf die 
fioaozielleo Ergebnisse derselben. 

Es musste darauf verzicbtet werdeo, die Bergbaue sowie 
Betriebseinrichtongen in jenem Maaese auszuniitzen, in welchem 
es uoter normalen Verhaltnissen mllglich gewesen ware; die 
Praise sowobl fiir Roheisen als fiir die meisten Sorten von 
Fabrikaten mussten betrachtlich herabgesetzt uod konnte die 
Verwerthoog der Vorrathe in diesem Jahre noch nicht mitjener 
Beschleuoigung vollzogeo warden, welche sonst wiinschenswerth 
gewesen ware. 

Nacb Eriirteruog der l.Jei den einzelnen Werksanlagen 
vorgeoommenen Aenderuogen und Vervollkommnungen wird in 
dem Gescbilftsberichte auf die Bilanz·Zusammenstelluog binge· 
wiesen, welche pro 1885 einen Gewinn·Saldo von fl. 405 000,46 
ergibt, der sich mit Hiozurechnung desjenigen voo 1884 pro 
B. 584 944,86 auf B. 989 945,32 erhiibt. Daran koiipfen sich 
folgende Bemerkungen: 

Wenn aucb die Ertragoisszift'er eine gerioge ist uud 
oa;neotlich jenen Erwartuagen oicbt entspricbt, za welcben 
man sicb bei der Griindnog der Unternehmuag borechtigt hielt, 
so ware doch angesichts der eiogetreteoen Marktlage sel list 
dieses nicht zu erreichen gewesen, wean die alpine Eisen· 
industrie nicht durch die vollzogene Vereiniguog der grossten 
Etabiissemeots, durch die dadurch ermiiglicbte rationelle Ar· 
beitsvertheiluog, durch die einheitlicbe Leitang nnd durch die 
Investirungen, welcbe seit der Aufnabme der Thatigkeit der 
Gesellschaft gemacht wnrden, an Widerstandskraft gewoooeo 
hatte. Es unterliege wohl keinem Zweifel, dass die dorch eine 
acbtjabrige schwere Krisis gescbwachten Gesellschaften, dereo 
Besitz im Wege der Fusiooirong und des Kaufes an die Ge
sellschaft iibergegaogen ist, nicht die Mittel gefnnden batten, 
jeae neuen Anlagen und Ameliorationen ri:u scbaffen, flir welcbe 
bis Ende 1885 ein Betrag von B. 2 990 667,32 ausgegeben 
wordeo ; dass der Concurrenzkampf au Heftigkeit gewoonen 
und daber der Rilckge.ng der Praise noch viel gri:issere Dimen· 
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Grundziige eines rationellen Salzbergbetriebes in den Alpen. 
Von August Aigner, k. k. Bergrath. 

(Schloss von Seite 436.) 

d) Die Damme. 

. Kein Zweig des alpinen Salzbergbaues hat eine so 
ger1~ge Beachtung in den offentlichen Bliittern gefunden, 
ale die Schutzdiimme unserer Wehren, ja die nicht seltenen 
~emerkungen iiber ihre hohen Kosten von Seite Sc h win d's 
in se.inen Abhandl~ngen 1) waren eher geeignet, eine 
:Abne1gung gegen s1e zu erwecken, ale dieselben ne.ch 
~hrem vollen W erthe abzuschiitzen; es liegt daher gewiss 
1i:'1 Interesse des Salinenwesens, auch die Diimme einmal 
e~ner eingehenden Untersuchung zu unterziehen, was 
d1eselben waren oder zu werden versprechPn. 

Was das erstere betrifft, so haben wir znfiillig einen 
Werthmesser an dem Salzberge von Iscbl an welchem 
Salzberge die Schutzdamme ihre gross:e Anwendung 
fanden. Dessen schmales, von Osten nach Westen 
streichendes Lager mit seiner reichen Salzstreifung nach · 
d~m Streichen , zwe.ng seine Bebaner schon friihzeitig, 
sic? derselben zu bedienen und es gibt andererseits wieder 
ke1n besseres Zengniss fiir ihre Zweckmiissigkeit, wenn ---
B 1

) Verwasserangsknnst, 1854. "Oest. Z. f. B. n. H." 1868. 
erg n. Hiitt. J. v. L. n. Pt. X.IX. B., pag. 106. 

einer der heftigsten Gegner dieser Damme, v. Schwind 2)1 
sich dahin iiussert, dass der Salzberg von Ischl mit seinen 
Verschneidungsdiimmen am beaten ausgebeutet sei und 
noch mehr ausgebeutet worden wii.re, wenn die W ehren 
senkrecht unter einander gelagert wiiren, wie es spiiter 
die Commission vom Jahre 1849 vorschrieb. 

In der That etammen die authentischen Daten bereits 
aus dem J11hre 1754, wo im Amaliastollen im alten 
Landsteiner-W erke gegen die Pressl- und Boinger-W ehre 
Damme errichtet wurdtn. 

Es steht aber ausser Zweifel, dass an diesem, erst 
1560 eroffneten Salzberge schon in seinen iiber den 
Amaliastollen gelegenen Wehren Schutzdiimme bestanden 
haben, wie dieselben ja auch in den . al ten Chroniken 
anderer Salzberge bei grossen Gefahren Erwiihnung fi.nden. 

Aber in keinem Salzberge wurden sie so zum Systeme 
erhoben, wie an dem Salzberge von Ischl, daher dieselben 
ftir die vorstehende Vergleichung eine ganz besonder" 
Wichtigkeit erlangen, weil wir zum ersten Male in d~n 
Stand gesetzt werden, ans dem nachstehenden statistischen 
Materiale den ergangenen Aufwand mit dem Erfolge 
gegenseitig abzuwiigen. 

') Pag. 134, XIX. Bd. des nB. n. H.J.". 

'l'abelle V 

Name des Werkes 

Lan dsteiner 
n 

n 
Schmied 

Moh~ 
n 

Scbli:igl 
" . . . . ... 

Monsberg & Gerstorf 

Quix 

" n 

n 

n 

Leben an 

Grii.:'wald 
Leno bi 
Reiter .. 
Ehrmann 

n 

n 

Lange 
m 

20,7 
41.7 
22,75 
35,6 
51,2 
41,9 
26,4 
17,2 
19,8 
29 
13,8 
14,9 
46,0 
36,8 

631,4 
19 
27,5 
30 
26,5 
32,0 
24,6 

Aus dieser Znsammenstellung fi.nden wir, daes: 
vom Jahre 1754-1807 in 43 Jahren 2474,3m3 

n 1807-1860 n 53 11 1291,9m3 
,, • 1860-1886 ,, 26 n 584,lms 

in Summa in 132 Jahren 4360,3ms 

Breite 
ni 

1.15 
0,5 
0,5 

1.15 
0,5 

1,15 
1,15 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Hi:ibe 
ni 

17 
24.6 
18,9 
5,75 

17,0 
5,7 

11.5 
5,7 

13,2 
5,75 
5,75 
2,30 

12,6 
6,9 
1,8 
3,89 
5,04 
4,60 
3,80 
9,40 

11,3 

404,6 
512,9 
214,9 
235,4 
435,0 
274.I 
348,4 
49,0 

130,6 
80 
79,3 
17,l 

289,8 
126,9 
568,2 

36,9 
138.6 
69,0 
50,3 

150,4 
138,9 

I des Dammes I Jahr ! 

) 

J A me.Iia-Stollen 

Elise.beth-Stollen 

} 

} Ludovice.-Stollen 

} J oeef-Stollen 

1754 

1806 

1806 

1807 

1860 

1804 
1848 

also pro Jahr 33m3 Schutzdiimme gebaut wurden. Wir 
he.ben keine bestimmten Ange.hen iiber die in dem vorigen 
J abrhnnderte dieees Se.lzberges stattgefundene alljii.hrliche 
Soolenerzengung, wohl aber wiesen wir, daBS an diesem 
Se.lzberge der Cobikmeter fertig hergestellten De.mmes seit 

2 
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laogerer Zeit inclusive aller Hauer- und V erschlagungs
arbeiten auf 32 ft zu stehen kommt. Nachdem die 
heutige Soolenerzeugung 600 OOOhl betriigt, so diirfte es 
vergleichsweise erlaubt sein, die durchschnittliche Soolen
erzeuguog auf 300 OOOh/ zu setzen und es wiirde auf 
den Hektoliter Soole an Dammkosten jahrlich 0,35 kr 
entfallen. 

Genauere Angaben finden wir in den Anfzeich
nnngen Uber die Damme bei der Quixwehre, wohl der 
einzig dastehenden grosseren Verdiimmung im Sinne Mi 11 er 
von Hauenfels', wonach 3) seit dem Jahre 1840 bis 
1866 fiir Damme 38 OOO ft ausgegeben nnd 7 OOO OOO 
Cubikfuss Boole erzeugt wurden, de.her auf den Hektoliter 
Soole 1, 7 kr entfallen. 

Die vom Ministerialrathe von S c h w i n d im J ahre 
1863 angeregte Trockeugewinnung veranlasste den um 
das Salioeowesen hoch verdienten Professor A. Miller 
v. Hane n f e l s1 die Gewinuung des Haselgebirges auch 
vom Standpunkte der Verdiimmung zu betrachten, und 
es erschien von ihm im Jahre 1867 bei Gottlieb Haase 
in Prag eine Schrift: 11 Ueber eine rationellere Methode 
der Salzgewinnung in den Alpen." Es soil daher diese 
einzige Arbeit Uber Verdammung insoweit besprochen 
werdeo, als diesel be dem Zwecke meiner vorliegenden 
Arbeit entspricht. 

Professor A. v. Mi 11 er theilt die Gewinnuug des 
Haselgebirges in 2 Theile ein, und zwar acceptirt er 
fiir die Eroberuog der reichen Mittel den Trockenabbau, 
filr die Verwasseruug armer Mittel die g11.uze Umdammung. 

Was den ersteren betrifft, so soil eine Ausscheiduog 
von Kernsalz ste.ttfinden und die reichen Mioutien nach 
Art eiuer nassen Aufbereituug in Soole separirt nod ge
schieden werdeo ; ich tibergehe bier die niiheren Details 
dieser interessanten Arbeit nod verweise in dieser Hinsicht 
auf meine, im Jahre 1868 in der ,.Oest. Z. f. B. u. H." 
Nr. 13 erschienene Abhandluog, woran die weitere Be
haudlung dieser Frage speciell dano aozuschliessen 
wiire, wenn diese Sa!ze von Aussee einmal in der 
lndustrie Verwendung fiinden. 

Wichtiger erscheint fiir uns bier die Gewinnung 
armerer Mittel, und hiefUr schliigt Mi 11 er vom Stand
punkte des Grundsatzes I der Stabilitiit und II der Aus
nlitzung nichts Geringeres vor, ale eine voile Umdiimmuog 
bestimmter Gebirgsprismeu, welche nach dem Grundsatze 
I im Salzlager, mit Hinterle.ssung von 40 Proc. an 
Bergfesten, nach gewobnlicher Manier aufzusieden wiiren. 
Ein derartiges Prisma ist 40° laug, 200 breit und 20° 
= 1 Etage hoch, die Diimme ringsum haben eine Dicke 
von 4 Fuss. Dabei soil insbesonders das Spritzwerk 
seine Anwendung finden, welches die Hauerkosten flir 
die Dammraumherstellung wesentlich reduciren soil. 

!eh Ubergehe auch diese letzte Methode, weil die 
alten Resultate der Spritzwerke uns mehr nachtheilig 
a.ls vortheilhaft erscheinen und die spiiteren V orschliige 
noch nicht praktisch versucht worden sind. 

Da es sich bei den Dammarbeiten in Ischl in den 
letzten Decennien zeigte, dass ein 3 Decimal-Fuss dicker 

a) 11 0est. Z. f. B. n. H." 1875, Nr. 20. 

Damm unter Anlegung einer Schwartling-Vorlage gegen 
den Wehrraum geniigend haltbar ist, koonen wir st11.tt 
von v. Mi 11 er vorgeschlagenen 4 Fuss dicken Damme 
den 3 Dec.-Fuss haltenden Damm zur Berechnung nehmen, 
filr dessen Herstellung inclusive Schwartling pro m3 

36 ft vollends ausreichen werden. Es ergeben sich daon 
fur die Umdiimmung mit 4896m 3 in Summa 176 256 ft. 

Das zu verlaugeude Gebirgsprisma von 16 OOO Cub. 0 

= 109 120m 8 Inhalt gibt filr 63procentiges Gebirge 
4 726 218/il Soole, daher der Hektoliter Soole auf 3,7 kr 
zu stehen kommt, welche Kosten sich zu den ohen bei 
dem Trockenabbau fiir Isch! erhaltenen Soolenkosten von 
14, 7 kr in der That billiger herausstellen, wie v. Mi 11 er 
richtig behauptete, was auch ganz natiirlich ist, nachdem 
hier die ganze Wegsiiuberung des Laistes zu unter· 
bleiben hat. 

Wir haben bier noch zu untersuchen, wie sich die 
Anwendung der Damme in Bezug der oben bei den 
Doppelwerken angegebenen 3 Systeme .A B und C 
verhalt. 

Um bier zuerst ans der Erfahruug eine Antwort zu 
erhalten, so wissen wir, de.ss fiir die Stabilitiit des Salz
berges Isch! seit mehr als hundertjahrig~m Betriebe 
jahrlich circa 33 Raummeter on Schutzdiimmen benothigt 
wurden, we.s b3i einem jiihrlichen Kostenaufwande von 
33 x 36 = 1188 ft die Gestehungskosten von 6,3 
(Isch!) um 0, 19 belastete. 

Ich enthalte mich vor der Hand jeden Urtheils, 
aber es muss wohl auffal!en, de.ss v. Schwind seit 
Decennien diesen Aufwand als zu kostspielig fa.nd, filr 
eiuen Betriebszweig, der als die erste Grundln.ge einer Salz
berg-Existenz gelteo muss und von dem man andererseits 
doch wieder gestehen musste, dass der Salzberg von Isch! 
ihm allein seine Stabilitat verdanke. 

In Fig. I ist filr eiue gewi:ihnliche Werkaanlage 
D = 85, R = 42,5, d = 37,32, r = 18,66m der 
untere Verlaugungskegel = 61651m8 ; dieser gibt fiir 
63 Proc. Gebirge 2 670 280/il; der obere, filr gewi:ihnlich 
ohne Damme verlorene Cylinder misst 102 096ms. 

Die daraus zu gewinnende Soole = 4 422 OOOhl. 
Die Summe der Soole = 7 092 250hl. 
Die Summe des disponiblen Gebirges 
der ganze Cylinder 
daher der Verlust • 

= 163 747m 3
1 

= 215 536mS, 
51789mB, 

Wtirde uach Erreichung des Normaldurchmessers 
auf der oberen Kegelftache die Umdiimmung des Cylinders 
im Sinne v. Mi 11 er's g an z bis zum Ende der Etage aus
gefiihrt, so ist bei 0,56u> Dammdicke der gauze Cubik
inhalt des Dammes gleich 2680ms. 

Bei einem Einheitspreis von 36 ft pro ms erhalten 
wir an Gesammtkosten fiir den Damm 96 480 ft, de.her 

. 9 648 006 
einen Soolenpre1s von 

7 092 250 
= 1735 kr pro Hekto-

liter, In Anbetracht dessen, dass wir f ii r Isch I pro 
Jahr 33m3 erforderlich faoden und die obige Soole bei 
einer Jahreserzeugung von 600000hl auf 11 Jahre aue· 
reichen, also 363m 3 Verdiimmung nothweodig wiirde, 
entfal!en aus obigen Dammkosten hiefiir 13431 ft. 
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Wir haben also 
Tabelle IV 

Dammkosten 

fiir die Wehranlage laut 
6270 fl 

13 431 " 
in Summe 19 701 fl 

n~d sind somit im Stande, ans diesen vorliegenden Daten 
die Colonne 5 in Tabelle IV anzufilgen. 

Aus ihr sehen wir, dase im Entgegenhalte zu System 
A,B, C bei Anwendung der Dii.mmejedenfalls die grosste Aus
niitzung und die geringsteo Gebirgsverluste etattfinden, 
aber um dem Grnndsatz I (Ste.bilitii.t) nod II (A.usniitzung) 
Volle Rechonng zu trageo, wir auch bier in Abhiiogigkeit 
zu dem G1 uodsatze III (Billigkeit) gelaogen, und zwar 
fur Isch! um einen Gesammtpreis von 19 701 fl auf 
7 042 250hl Soole oder um 0,28 kr pro Hektoliter. 

Welcher Salzbergmano nun wird eine derartige Quote 
zu gross finden, um, wie wir saheo, eioe so intensive 
Ausniitznng nod so geringe Gebirgsverluste zu erzieleo, 
vor Allem aber einzig und allein es moglich zu machen, 
de.ss v. So h win d's geforderte Bauform erhalten bleibt, 
wean, wie wir oben in v. Schwind 's N achlass geh&rt 
haben, jedes Zuriickweichen baarer Entgang an Verzinsung 
des Anle.gecapitales ist? Gewiss keiner ! Denn wir wissen 
nun, sowie die al ten Bergleute des vorigeo J ahrhunderts, 
<lass es our einen W eg gibt, niimlich dtn abs o I n ten 
Z w a o g, den Lannen des Gebirges unser Eigec.thum ab
zutrotzen, und Niemand kann es glauben, dass dies durch 
ein anderes System beeser zu erreichen wii.re , weil die 
V erschneirlnngen dorthin ziehea, wo keine and ere Grenze 
ist als eine ideal gezogeoe ! 

Wir haben aber bier die Damme betrachtet, wie 
sie ijich seit Jahrhunderten sozusagen im stationii.ren 
Zustandti befunrlen haben, unbeki!mmert um die Frage, 
ob sie dee Fortschrittes oder der Verbesserung fiihig 
seien ofor nicht. 

V Prsuchen wir einmal bier ein Bild zu entwerfen, 
was in dieser Beziehung bereits geechehen ist, oder noch 
zu erwarten steht. 

Die Alten gingen bei Herstellung der Damme jeden
falls scrupulOs vor; die Prii.parirung rles Lettens fand 
am Tage <lurch umstii.udliches Kneten und Beizen statt 
und erst gegen Mitte dieses J ahrhunderts fand man, 
dass der in den W ehren abfallende Laiet ein ganz ge
ntigendes Materiale ftir die V erdii.mmung liefere. 

Doch war dici Herstellung des Verdii.mmungsranmes 
mit dem Hii.nereisen bei der Grosse der Dammstii.rke 
immerhin noch eine kostspielige. 

Das veranlasste mich im Jahre 187 5 4) znerst eine 
Reduction der Dammkosten dadurch zu erzielen , de.as 
statt der Lettendii.mme in Ichl Cementdiimme versnchs
weiee in Anwendnng ke.men. 

Die Cementdii.mme waren insoweit ein Fortschritt 
auf diesem Gebiete, indem unter absetzender Ausmanerung 
der, bereits · bei hober Saturation der Lange gebildeten 
kleinen Ansscbneidungszwickel, anf dem zuriickbleibenden 
GebirgRpfeiler, eioe bedeutende Minderung der Hii.uerkosten 
erzielt werden koonte. 

4) ,,Oest. Z. f. B. n. H." 1875 nnd .B. n. H. J. flir Leobe0 

und Pfibre.m" 1878. 

Die Geeammtkosten wurden dadnrch den Letten
dii.mmen gegeniiber um 1/ 3 reducirt. 

Dieee Cementdii.mme erzielten eine gleichzeitige Re
duction der Hii.uerkosteo und der Letteodammarbtit, 
welche letztere sich nnr mehr anf die kleioen, hinter 
der Dammmauer entsteheoden kleinen Verschoeidnoge
winkel beschrii.nkt. 

Der allgemeinen Anwendnng der Cementdii.mme stand 
insbeeondere der AnfaogB vorgeschlagene Gebrauch der 
in den· W ehren abfallenden Anhydritms.ssen, welche nicht 
immer in hinreicheoder Menge aufgebracht werdeo konnen, 
entgegen. Heute gelangeo wir aber bei dem Stndium iiber 
das W esen der Dii.mme zur Einsicht , dass Ietztere our 
die Aufgabe habeu, die Separation des Wassers vom 
Haselgebirge zn bewirken, nicht aber den Gegeodruck 
dieser Waseermenge aufzuhalten und dass die in den 
letzteo Deceonien beigefiigten Schwartliogwii.nde lediglich 
in der Ahsicht errichtet word en, das Wegsitzen der 
reioen Lettenlagen hintaozuhalten. 

Diese Betrachtuogen filhren uns dahio, dase eine ein
fache, mit C em e o t di c h t gefiigte Ziegel wand dieselben 
Dienste leistet. 

Fur die Herstellung einer solchen Wand haben wir 
loco Grube: 
a) Schrii.mmen pro m2 . 
b) Mauernog t1ammt M11teriale 

zusammen 

2 fl 60 kr 
6 ,, 62 " 
9 tl 22 kr 

36 
Nachdem auf lm 2 Letteudamm 2 = 18 fl eotfallen, 

so werden diese Kosten nun um die Hiilfte reducirt. 
Wir finden weiters, dass bier gar nichte im Wege steht, 
schliesslich eine fingerdicke Cemeotschicht (Fig. 4) in 
der Art auf die Wii.nde zweimal aufzustreichen, dase 
dieselbe etwa ooch 0,5m in d~u verticalen Damm~chramm s 
hineinreicht, was fUr ein Wasser vollkommeo geniigen wird. 

Fiir eine derartige Schicht haben wir wieder pro m 2 

a) Schre.mmarbeit . 2 fl 60 kr 
b) Materiale, Cement, Sand 50 ,, 
c) Arbeit 20 " 

3 fl. 30 kr 
Die Reduction geht Dahe bis auf 1 / 6 • Die wenigen 

Versnche, welche in dieser Hinsicht mit Wiirfeln von 
verechiedenhaltigem Salzgebirge gemacht wurden, be
stii.rken mich, de.se wir diese weitere Reduction erhoffen 
konoen. Die mit Cement nod Sand zweimal iiberzogeoeo 
Steinsalzwiirfel haben <lurch mehrere Tage aoete.odsloe 
de.s ftiessende Wasser ausgehalten. 

Bei sehr armen thonreichem Haeelgebirg~ kommen 
nach dem A ntrockneo der ereten Anflage in der Cemeot
me.sse an m11ncheo Ste\len kleine Sprllnge vor, wahr
scheinlich herbeigefilhrt durch die Einwirkung dee 
blii.heoden Thones. Derartige Partien miissen daher bei 
dem zweiten Anwurfe sorgsam iiberstrichen werden. 6

) 

Kehreo wir nun zu unserem obigen Beispiele, nii.mlich 
znr gewohnlichen Webre A zuriick, so finden wir fiir den 

~) Oeldamme: Ein dreimaliger Anstricb von Firniss und 
Ocker mit 2maligem Sandbewerfen gibt eine ziemlich wider
standsiahige Dec)te. Weitere diesbezligliche Versuche sind im Zuge. 

2• 
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oberen Cylinder die Mantel.dacha 2R..: Ii= 2680m2• Mit 
Riioksicht anf die statisti8chen Daten genligen 1 / 8 

dieser Zahl, niimlich 726m2, zum Schutze gegen Kern
stricbe. 

Es ergibt sich daher ein Kosten von 726 X 9,22 ft. 
= 6693 ft 

Hiezu die Wehrkosten A= 6270 ,, 

in Somma 12 963 ft 

Betzen wir diesen Werth in die 6. Colonna der 
Tabelle IV und vervollstandigen wir dieselbe durch die 
bereits bekannten Daten, so finden wir in dem a 11 e in 
ausschlaggebenden Schlnsereeultate: ,, Kosten: Auebringen", 
dass schon die gemeinen Lettendamme sich als die vor
theilhaftesten StUtzen darstellen, den Abbau am 
ration ells ten durchznftthren i mm er mi t RU ck
s i c h t an f d e n n n w id er I e g b are n G run d, d a 118 

nur durch die Damme allein v. Schwind's 
stabile Bauform erzwungen werden kann. 

Kosten 
Wir finden weiter, dass der Quotient: . 

Ausbrrngen 
in dem Maasse kleiner wird, je mehr e~ uos gelingt, in 
dem vorgeschlagenen Mittel der Cementdamme bier fort· 
schrittlich einzulenken und w1e wichtig es ist, dieses 
Feld durch gemeinsames Zusammenwirken 
fruchtbringend zu machen. 

G. Die wilde Verlaugung. 

Nachdem dieselbe in den letzten Jahren eigentlich 
mehr eine, nie sehr ernst genommene, Discussion pro domo 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monat Jani 1886. 

Von C. Erne t. 

Mit Ausnahme von Zinn nad Qneck9ilber, von welchen 
das eretere in Folge giinstiger statistischer Lage eine rapide 
Hansse erfahren hat, die sich nach einer stark.en Reaction 
doch wieder voll erholte, bliebe11 alle anderen Meta lie in 
weicbender Tendenz bei gil.nzlicher Unbelebtheit des Geschil.ftes. 
Bierlands eind die Bestellnngen seitens der Baboon nod der 
Grossindnstrie fast belanglos; die Metallwaarenfabriken sind 
demznfolge nor schwach beecbiiftigt and fehlt ee somit an 
jedem Anlasse, aber anch an Vertranen in die niichste Znknnft, 
nm von den billigen Metallpreisen, an die man sich nach
gerade gewohnt hat, dnrch grossare Ankiinfe zn profltiren. 

E i e e D. In der zweiten .Monatehiilfte hat sich auf 
unserem Eisenmarkte ein erfrenlicber Umechwnng knndgegeben, 
welcher, znmal im Hinblicke anf die, einen lebhaften Geschiifts· 
verkehr sonst nicbt begiinstigende Jahreszeit dentlich erweist, 
dass die .Bemiibnngen der Vertreter der maassgebenden Unter
nehmnngen, eine Regelnng der Production•· nod Marktverhiilt
nisse herbeiznfiihren, nicht erfolglos geblieben. Znniichst sind 
es Walzartikel, in welchen die bessere Stimmnng zum Aus
drucke gelangte nod sind Anzeicben ant· ein Anhalten derselben 
vorhanden, da die fortdanernd gate Nachfrage einer Bessernng 
der Preise nor flirderlich sein kann. In Robeisen zeigt sich 
gleichfalls etwas mebr Bewegnng, seitdem das Bestreben der 
Werke, die Stabilitii.t der Preise zn befestigen, den Reflectanten 
die Anssicht anf billigere .Beschalfung benommen n!ld dieselben 
veranlasst hat, nicht bloss fiir den augenblicklichen Bedarf 
vorznsorgen. Fiir Eisenbahn-Materiale scbeint eich, in Folge 
der 1n unserem letzten Referate erwiihnten Bahnbanten, die I 
Geschiiftslage etwas g!instiger za gestalten; anch einige 

bildete, so wiirde ich dariiber kein W ort verlieren, ware diese 
Frage nicht in dem mehr erwiihnten N achh.ese v. Schwind 6) 

gestreift worden, indem er die wilde Verlaugung als eine 
Operation auf Leben un1 Toi eines Salzbergee hinstellt. 

Ee muss hiebei vorerst entschieden verneint warden, 
diese Maesenverwasserang, wie sie v. Schwind nennt, 
mit den Soolqnellen der norddentschen Bohrlllcher in eine 
Parallele stellen zu konnen, denn erstens haben wir ein 
iirmeres Gebirge und mitunter sehr plastischen Thon, der 
jede Circulation der Soole hemmt, und zweitens befi.nden 
sich nnsere Se.lzberge Uber der Thalsohle, wo sich die ge
sattigte Soole nicht wie in N orddentschland in eioem 
nach oben geschUtzten Beoken ansammeln kann. 

Die erste Folge einer derartigen V erwassernng 
wilrde es sein, dass die ans den Hangendkalken ein· 
brechenden Wasser, wenn sie mehr als den Soolenbedarf 
decken, Uber die Etagen steigen und oben als schwache 
Lange iiberftiessen (gegen Grnndsatz II der groestmog· 
lichen Ausniltzung), nach unten e.ber durch den ple.stischen 
L11ist der Abftuss der Soole Vdreiegen wlirde. 

Wir wiirden also mit z we if e Iha ft em Erfolge riick
sichtlich des Grundsatze~ III (Billigkeit) die beideD. anderen 
Gr•lndsatze I und II preisgeben; diese extensive Bewirth
schaftung ware daher nicht mehr im cooservativen Sinne 
wirksam nnd vom ne.tione.1-okonomischen Standpunkte ale 
eine Zersti:irnng eines gro~sen Productiv-Ce.pite.les bei uns 
vollkommen zu v11rde.mmen. 

8
) XIX. Bd. des Berg· nod hiittenm. Jahrb. von Leoben 

and Pfibram, pag. 148. 

Maschinenfabriken sind wieder besser beschiiftigt, was theil· 
weise den Reparatnren nod Nenanschalfungen der mit ibrer 
Campagne zu Eude gekommenen Zuckerfabriken zuzuschreiben 
ist. Fiir schwere nod kleine Bauartikel herrdcbt andane1nd 
ein guter Markt. Die stellenw11ise bes~er lantenden Notirungen 
nnserer Rob- und Stabeisensorten lauten gegenwiirtig: A. Ho I z. 
kohlen. Robeisen ah Hiitte: Vordernberger weisses und 
Innerberger weisees :fl 44 bis Ii -, Hiittenberger, weisses und 
halbirtes fl 45 hie .6 -, detto einfach graues fl 48 bis fl 51, 
detto Bessemer-Roheisen fl 52 bis fl 54, e.nderes Kiirntnt:r, 
weisses I! 43 bis fl 44, detto balbirtes fl 43 \Jis fl 44, detto 
granes fl - bis 11 - , detto steierisches weisses fl 42 bis 
fl 43, detto granes fl 47 bis fi 49, krainerisches weisses fl - bis 
:fl -, detto graues fl - bis fl -, detto Spiegeleisen 11 - bis 
fl - ; ferner loco Wien: obernngarisches graues fl 45 bis fl 46, 
detto weisses fl 44 bis fl 45, mil.hrisches granes fl 44 bis fl 45. 
- B. Co k e s • Rohe i s e n ah H ii t t e : Schwechater Bessemer
Roheisen fl 46 bis fl 47, detto weisses und halbirtes ll 40,50 bis 
fl 41, detto granes fl 45 bis fl 46, Hiittenberger Bessemer
Roheisen fl - bis 11 -, detto weisses nod halbirtes fl - bis 
fl -, detto granes fl - bis fl -, Miihrisch-Ostrauer Bessemer
Roheisen fl - bis fl -, miihrisches graues Roheisen la 11 -
bis fl -, detto weisses Ila fl - bis ll -, Bohmisches weisses 
Roheieen fl - bis 11 - ; ferner loco Wien: Schottisches graues 
fl 64 bis fl 65, Coltness I. Bessemer-Roheisen fl - bis fl -, engl. · 
Cleveland, weisses fi - bis fl -, Clarence, grau, fiir Giesserei
zwecke fl 48 bis fl 49, Bessemer-Ingots, karntcerische nod steieriscbP. 
ah Werk fl 72 bis fl 85. - Raffinirtes Eisen. Grnndp1eis 
loco Wien: kiirntnerieches Stabeieen fl 117,50 bis 11 -, Scblu~s· 
blech fl 160 bis fl -, Dachblech fl 17~.50 hie fl -, Kessel· 
blech fl 162,50 bis 11 -, Reservoirblech fl 150 bis fl -, Bau· 
trii.ger 11105 bis fl 111; niederosterreichisch-steierieches Stabeisen 
fl 122,50 hie 11 -, Schloesblech fl 160 bi11 fl -, Dachblech 
fi 172,50 bis 11 -, Kesselblech fi 162,50 bis .6 175, Reservoir· 




