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STEINSALZBERGWERK S'fi\SSFURTH 
BEl MAGDEBURG 

VON 

Dr. E. REI C H A R D T *), 
M. d. A. d. N. 

Die Auffindung und der in Angriff genommene Abbau des Steinsalzes zu 

Stassfurth, eine bei dem allgemeinen Bedurfnisse des Salzes zum Leben und 

Treiben ausserst wichtige Quelle fUr die Ernahrung der Menschenund Thiere, 

*) Se. Excellenz, der Konigl. Preussische llinisrer fUr Handel, Gewerbe und ofl'entliche 

Arbeiten, Herr von der Heydt, hatte auf unser Gesuch die Gewogenheit, durch 

eine hohe Verfdgung an das KOnigl. Preussische Oberbergamt zu Halle die Konigl. 

Preussische Berg - und Salineninspection zu Stassfurth zu beauftragen, uns das Profil 

und den Grundriss des Steinsalzbergwerkes zu Stassfurth, sowie die Probestufen des 

Steinsalzes selbst zu iiberlassen. Wir sind dadurch in den Stand gesetzt worden, die 

nachfolgende Abhundlung unseres Collegen, des Herrn Dr. Reichardt, unseren "Ver

handlungen" einzuverleiben. 

Die horizon tale Ausdehnung, sowie die senkrechte Erstreckung des hier erschlos

senen Salzstockes sind zwar noch ~cht bekannt, und diirften erst durch Fortfdhrung 

der bereits vorhandenen .Strecken nach den verschiedenen Weltgegenden und durch 

fortgesetzte Bohrversuche ermittelt werden; anein die schon jetzt bis gegen 1200' 

erbohrte Miiehtigkeit des Sreinsalzlagers stellt dasselbe neben den bisher bekannren 

grossten ,Salzschiitzen der Erde. 

Es schwindet ane Berechnung, wenn man bedenkt, welcher vorweltliche palao

logische Zeitraum und welche Temperatur dazu gebOrt haben mogen, um aus dem 
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wie fUr die gewerbliche Thatigkeit fUr Nah und Fern, veranlassten den geehrten 

Herm Prasiden ten der Akademie, welcher mit regstem Eifer getreu all e n 

Zweigen der Naturwissenschaften Aufmerksamkeit widmet, eine Aufzeichnung 

dieses Fundes in den Jahrhunderte hindurch laufenden Acten der Akademie 

anzuordnen. Del' Autor dieser Abha~di~ng wurde hiermit beauftragt trotz 

mannigfacher Einwendungen seinerseits wegen der Hickenhaften'Ken:ntnisse, die 

gerade ihm als Chemiker bei d~r Beschreibung eines geognostisch so ausserst 

interessanten Vorkommens auf jedem Schritte fUhlbar werden. Jedoch liess 

sich aber auch nicht verkennen, dass .das geognostisch fiber die Gliederung der 

Gebirgsformation etc.,Wissenswerthe der dasigen Gegend im Allgemeinen langst 

be - und erkannt ist, wahrend eine specielle Beschreibung del' umgebenden 

Verhaltnisse nicht einmal Neues fUr die Erkenntniss derLagerung des Stein

salzes liefern wlirde und von weit kundigerer Hand auch schon in Bearbeitung 

genommen' ist. 

, friiheren Weltmeere einen mit den iibrigen crystallisirten Salzmeeren am listlicheh 

Abhange des Harzes wahrscheinlich in Beziehung stehenden Steinsalzblock von 1200' 

senkrechtem. Durchmesser und noch unbekannter horizontaler Breite auszuscheiden und 

die verschiedenen Meerbestandtheilc in demselben nach chemischen Anziehungsge

setzen zu ordnen und schichtenweise abzulagern. Man kann daher dem Staate nui" 

Gliick wiinschen, welcher aucll einen solchen unterirdischen fUr Menschengedenken 

unersch1ipflichen S,chatz des "Salzes der Erde" besitzt. 

Gleieherweise sind die allgemeinen geologischen Verhaltnisse dieses Bergwerkes 

noeh nieht: ausreiehend bekannt und erwarten noell ihre nahere Bestimmung. 

Dessenungeaehtet diirften schon jetzt die ausser den hier mitgetheilten Profil

und Horizontalzeichnungen noch hinzugefUgten Abbildungen verschiedener Steinsalz

stufen und besonders die sehr genauenchemischen Untersuchungen und Bestimmungen 

der Produkte dieses Bergwerkes nicht nur fUr die gesammte halurgische Geologie 

wichtige Beitrage liefern, sondern auch iiber die "Vechselwirkungen der chemischen 

Krafte im Innern der Erdrinde fruchtbare AiIdeutungen und wichtigeAtifschliisse 

geben. 

Der Prasident der Akademie, 

Dr. D. G. Kieser. 
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Das \Vichtige und Neue bei dem Aufschliessen dieses Steinsalzlagers, sicher 

eines der machtigsten, liegt bier.in der That vorzuglich in del' chemischen Zel'~ 
gliederung der eigenthiimlichen V ~rkommnisse, welche theils yother schon er

kannt waren, theils bier bei del' angeordneten Untersuchung nachgewiesen wor

den sind; und dies war die Veranlassung; . dass del' Autor es zu versuchen 

wagte, der hochst ehl'enden Aufforderung des Herrn Prasidenteil. zu . ent. 
sprechen. 

Se. Excellenz, del' Konig!. Preuss. Handelsminister v 0 II del' Hey d t, ge

staUete auf Ansuchen des Hel'rn Prasidenten in 'Uberalster Weise die Ueberrnit

telung der beigefGgten Abzeichnungen des Profils del' Schachte und des Grund

risses, sowie die Ueberlassung der vorkornrnenden Salze. Ebenso entgegen

kommend entsprachen die KonigL Behorden, das KonigLObel'bergamt zu Halle 

und die Salzwerksdirection zu Stassfurth den ausgesprochenen Wiin~chen, so 

dass erst durch solche ausserst freundliche Unterstiitzung es moglich wurde, 

dem Ganzen die gewiinschte vollstandige aussere Ausstattung Zll verleilien. 

Ingleichen verdankt del' Verfasser verschiedene Notizen den HerzogL Anhalti

schen Herren Bergbearnten besonders in Beziehung des auf Anhaltischem Ter

ritorium in unmittelbarster Ni,he von Stassfurth in Angriff genommenen zweiten 

Abbaues desselben Steinsalzlagers. 

Die zahlreichen Salzquellen, welche an der Saale und ein!gen benachbar

ten F'Hissen, del' Hrn, Un strut , Bode etc., schon seit langer Zeitbekannt sind 

und benutzt werden, Hess en mitgrosster Bcstimmtheit auf die Anwesenheitei

nes ausgedehnten, reichen Steinsalzlagers schliessen, ingleichen die fiir das 

Vorhandensein gleichfalls sprechenden geognostischen Verhaltnisse der beriihr-. ~ 

ten Gegend. Die Salin en zu .Halle, Frankenhausen gehoren mit zu den altesten; 

geschichtlich nachzuweisenden, und die erstere hat sich sowohl in Ansehung 

del' Reichhaltigkeit der Soole wie des regen Betriebes stets ausgezeichnet. An~ 

dere Soolquellen zeigten verschiedene Starke des Salzgehaltes, nnd dies gab die 
77 * 



612 E. Reichardt, 

erste Veranl:issung, tiefer gehende Bohrarbeiten zu unternehmen, urn wo mog-

lich reinere und salzhaltigere Quellen zu erschliessen:· .. 

Schon-1725-1731 wurden von dem Bergrath Borlach Arbeiteri zur 

Erbohrung einer reicheren Soole an der Saline Artern Cangestellt, mussten· aber 

wegen der zu hohen Kosten bei einer Tiefe-von 584~Fuss eingestelltwerden, 

ohne den beabsichtigten Zweck erreicht zu haben, indem eine 'nur 7 procentige 

Soole in sehr geringer Menge erhalten wurde. ' > , 

~ , 
Der Salzgehalt der Soole zu Artern betrug nach 10jahrigem Durchschnitte 

(1828~1837) nm 3,483 Pro cent und. wegen diesel' Geringhaltigkeit wurde auf 

Vorschlag des damaligen Herrn Bergrathes Back s zuDiirrenberg am 18. Octo

ber 1831 ein neuer Bohrversuch unweit dereigentlichen Salzquelle angefangen, 

und nach einer vielfach miihevollen Arbeit bei' einer sechsjahrigen Ausdauer 

endlicham 26. October 1837 ineiner Tiefe von 986 Fuss das Steinsalzlager:er

reicht, nachdem schon seit einigen Tagen eine -fast gesattigte Soole erhalten 

worden war. Mittelst des Bohrers waren einigeStiicke Steinsalz zu Tageige'

fordertworden, und im December desselben Jahreshatteman schon gegen 

12 Fuss Steinsalz durchbohrt. . , 

Dies war die erste und deshalb' besonders erwahnenswerthe Nachweisung 

und Auffindung des Steinsalzes in den KonigL Preuss. Landen, speciell dem 

thiiringischen Salzbecken. 

Der giinstige Erfolg des Unternehmens und die praktischen Vortheile durch 

Gewinnung einer gesattigten Soole munterten zu weiteren Versuchen auf, und 

so begannen dann bald auf den verschiedenen SalinenBohrversuche, von de- ' 
I 

nen vorziiglich einer die grosste Aufmerksamkeit auf sich zog, da die giinsti":' ' 

gere Lage des Ortes, wie die nicht zu bedeutende Tiefe, in welcher das Stein

salz erbohrt wurde, das Konigl. Ministerium veranlassten, den Abbau des Stein

salzes selbst anzuordnen. Es ist dies das auch dieseVeroffentlichung veranlas

sen de, jetztim Betrieb befindliche Steinsalzbergwerk ,Stassfurth bei Magdeburg .. 

Die Gewinnung des Steinsalzes zu Artern wurde wegen der zu reichlich auftre~ 

tenden Wasser nicht fiir rathlich erachtet 

Stassfurth, 2~ Meilen von Magdeburg, an der Bode, welche unweifin die 
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Saale miindet, gelegen,· hat schon seitalterer Zeit'Salzquellen im Betriebe, wel

che sich durch Reichhaltigkeit der Soole (- 17,75 -8-) auszeichneten und so auch 

zu dem Schlusse der grosseren' Nahe des> Steinsalzlagers berechtigten. Am 

23. April 1839 wurde hier in dem Hofe der .Salzsiederei in der Nahe der Bode 

und der .friiheren SoolqueUe der ~ohrversuch mitAbteufen eines Bohrschachtes 

begonnen, derselbe 62 Fuss tiefbis zu festeren Gebirgsschichten getrieben, und 

von hier aus das Bohren in der Formation des bunten Sandsteins, in roth em, 

mehr oder weniger sandigem undglimmerreichem Thon angefangen. Bei einer 

Tiefe von 790-794 Fuss zeigten sichdie ersten Spuren des Steinsalzes im 

Anhydrit. Mit 797' 5 Zoll wurde der Anhydrit durchbohrt, es folgten nun 28' 

10~ Zoll blaugrauer :Mergel mit rothlichem Gyps, grauem Kalkstein in unbe

stimmtel' Folge, und 826' 3·r oder .605' 3·r untel'dem :Meeresspiegel be

gann das Steinsalzlager, welches ununterbrochen bis zu 1851' Tiefe verfoIgt 

wurde. Bei diesel' letzten Tiefe, nachdem 1024' 8~/~ Salz durchsun

ken waren, ohne ein Ende zu finden, horten weitere Bohrarbeiten auf, da die

selben wohl von wissenschaftlichem Interesse gewesen waren, leicht aber auch 

unterliegende wasserreiche Schichten hatten treffen und so dem Unternehmen 

Gefahr bringen· konnen. . ' 
Der Gehalt der aus dem Bohrloche-fliessenden Soole vor Ort stieg vom Be

ginn des Bohrversuches an, illdem folgende Procente durch .. die Soolwage er

mittelt wurden: 
Tiafe des 13ohrlochs Gehalt der Soolevor Ort 

62 Fuss . 10,1 Procent. 

101 10,89 

, 259 11,22 

300 12,5 

435 . 12,7 

469 13,1 

475 ~ 14,4 

493 15,8 

513 . . . 16,5 
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Tiefedes. Bohrlochs 

553 Fuss 

591 .. . 
592 -, 

601 
683 . 

701 . 
·703 .. 
720 

729 

733 

736 

739 

741 

747 

749 

777 

Gehalt ; der Soole. vor Ort . 

16,8 

"' 17,4 
17,7 

1813 

'. 18.6·· 

Procent, 

. 18,87· 

. .18,93 

18,99 . 

19,34 

19,57.7 

19,694 

19,752 

20,100 

21,535 

21,932 

27,40 

Bemerkenswerth ist die rasche Steigerung der Procente bei der Nahe des 

Steinsaiziagers selbst, da bei 776' 9". plotzlich gesattigte, 27,4 8- haltige Soole 

sich zeigie.Bei genauerer Untersuchung dieses Rohsaizes ergab sich aber, .dass 

die Zunahme an gelosten Stoffen keineswegs in Chlornatrium bestehe, sondern 

die gross ere Halfte des Salzriickstandes andere Salze, vorzuglich Chlormagnium, 

seien. Prooen von Steinsalz,durchden Bohrer zu Tage g,efordert, waren gieich

falls mit Bittererdesalzen verunreinigt, llnd namentIich ein der ch~mischen Ana

lyse unterworfenes Stuck bestand aus einer .Mischung von wasserfreiem Bitter

salz und Kochsalz, welche der chemischen Zusammensetzung von 10 Mg. Chlor-. 

natrium und 1 Mg. wasserfreier schwefelsaurer Talkerde entsprach und mit dem 

Namen Martinsit belegt wurde. ·,Die spateren Untersuchungen bei dem Abteu

fen der Schachte haben dieses Salz nicht wieder auffinden lassen.Bei die

ser Untersuchung wurde auch :ein in. \Vasser unloslicher Rfickstand erhalten, 
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welchen man als' borsaure Talkerde' erkannte und· spater . als Stassfurtit~mge
fUhrt werden wird. 

In den grosseren Tiefen des Bohrversuches verschlimmerte sich die Soole 

nur noch mehr hinsichtlich ibres Gehaltes an Talkerdesalzen und im' Wasser 

unloslichen TheiIen~ Eine Soole ,963' tief geschoptl,enthielt 33,28H Rohsalz, 

wovon nur 7,15 H Kochsalz waren; sie war mit Gyps und Thon stark verun

reinigt, obgleich·der langeWeg, welchen der tiere Bohrer bis nach oben durch

wandern musste, allerdings viel Veranderung in den fliissigen und festen ein

geschlossenen Theilen hervorbringen konnte. 

Die Temperatur der vor Or! gemessenen Soole nahm mit' der Tiefe des 

Bohrloches stets zu, die angestellten sorgfaltigen Beobachtungen sind folgende: 

Tiefe des :Bohrlochs Temperatur vor Ort 

50 Fuss 11 Procent 

376 . 11~ 

402 11! 
430 12 

443 12,4 

451 .12,5 

483 '12,8 

493 . 13,2 

514 13,4 

639 14,2 

656 14,3 

686 14,4 

797 14,5 

870 15,4 

885 15,8 

906 16~ 

Weitere wissenschaftliche Folgerungen wurden hier, wo eine Menge Ne

beneinflusse mit in Rechnung treten konnen und muss en , gewagt sein. 
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,Vergleichsweise mogen die bei den Bohrversuchen zu Artern und Stass":" 
furth durchbohrten Gebirge zusammenstehen: ,',1 

Stassfurth 1839-1844 etc~ \ . ,Artern 1831,-1837.' 
221 Fuss iiber dem Meera., , 

- 20' aufgetragener,Boden, 
- 26' Kies, 
-, 169' 6" rother Thon',mit Glimmer~ 

,nach untenfester, 
- 171' 7" grauer Kalkstein mit Rog-

440 Fuss' iiber dem Meere. 

-, 42' Dammerde, Kies, Kies mit Thon~ 
-78' 3" grauer, rother,u.grauerThon, 
- 82' 6" Triebsand mit Thon, ' ' " 

, - 309' 6" grauer, schwarzlicher; sel-:
ten rothlicher Than mit ({ies, 

" , genstein,; grauem Sand, Feuersteinen ge-
-', 307' 7/1 rother Than, mit rothlichem.", mengt wechselnd i ' 1 

, Sandstein, Kalkstein nnd rothli- -, 334' 8" weisser, sandigerThon Cnoch 
chem Sandstein, zur Braunkohlenformation geho-

- 314' 10" rothlicher Sandstein und rend), 
grauer Kalkstein, ' ,-,345' 5" rother Than mit Glim-

- 363' 6/1 rothlicher Sandstein, mer ,nebst etwas Sand, 
- 371' 6" rather Than, ,- 406' 8" Sandstein mit GlimmerbHitt-
- 407' 6" rothlicher Sandstein, ,mit, chen von rother u. bunter Farbe, 

griinlichem Kalkstein, - 424' grauer Sandstein mit Glim-
- 424' blaulich grauer Than mit La~ mer, 

gen von Kalkstein, 
- 431' grauer Kalkstein, 
- 460' 3" blauer u. rother Thon nebst 

Sandstein, 
- 465' 2" blauer Thon, 
- 510' 10" rothlicherSandstein mit La-

gen von Kalk" 
- 582'2" rather Thon mit. Glimmer, ' 
- 584'11" - mit Spuren von 

Gyps" 

-, 562' 10" 'bunter Sandstein mit bei
gemengtem rothen Thon, spater 

. , mit Quarz und Schwefelkiesge
schieben, 

583'10", bunter Sandstein mit wech
sel n den S pur en von Gyps, 

-, 617' 2" meist reiner, weisser Gyps, 
-, 620' 7" . Stiickgyps mit Stiickstein, 
,-779' 5" Gyps, ,weisslich-grau ge

I, farbt, wenig,rothlich, tiefer dich-
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Stassfurth 1839-18·1:4 etc. 
221 Fuss tiber dem Meero. 

-, 592' 5" Gyps von weisser Farbe, 

- 628' rother Sandstein mit Spuren 

von Gyps, 

- 649' 7¥' Gyps, dichter werdend mit 

Fraueneis, 

-797' 5" strahliger Anhydrit von 

bHiulich grauerFarbe, 

- 826' 3~" blaugrauerMergelmitSpu

ren von Steinsalz, Kalkstein, Mer

gel mit Gyps, Fraueneis, 

- 1024' 8~" Steinsalz mit bitterem Salz 

und Gyps. 

. Artern 1831-1837. 
440 Fuss tiber dem Meere. 

ter werdend, und Fraueneis ent
haltend, 

- 800'grauer Kalkstein und Roggen

stein, zuletzt blaugrauer Mergel 

mit Kalk - und Gypstheilen, 

- 890' 10" Mergel und weisser Gyps, 

- 911' 10" weisslichgrauer, mehr kor-

niger Gyps, 

- 915' 3" graulichgelber poroser Kalk
stein, 

- 986' Gyps, kornig und weisslich

grau, zuweilen blatterig und mil

de, zuletzt gelblichweiss u. blass

roth. 

Bei 986' wurde das Steinsalz erbohrt . 

. In der nachsten Nahevon. Stassfurth auf Herzogl. Anhaltischem Gebiete ist 

gleichfalls ein Bohrversuch auf Steinsalz vorgenommen und ausgefiihrt worden, 

an einer Stelle, wo Gyps und Anhydrit zu Tage lagen. Die Resultate der Bohr

arbeit, welcher jetzt ebenfalls das Abteufen von zwei Schachten gefolgt ist, wa

ren folgende *) : 
"Die mit diesem Bohrloche durchsunkenen Gebirgsschichten bestehcn: 

, vom Tage bis 424' -" Tiefe = 424' "aus Gyps und Anhydrit, 

von 424''' 454' -" - 30' -" Salzthon, 

454''' 498' -" 44' _If - unreinen Salzen, 

498' -" 568' 11" 7ff 11" - reinem Salze, 

568' 11" 582'-" - 13' 1" - festem Salz mit blauen 
. Streifen, 

*) Zeitschrift f. die ges. Naturwissensch. von C. Giebel und W. Heintz 1858 S.289 

yon Herrn Bergmeister Mette. 
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von. 582' -It bis 627' -. " Tiefe .= 45' -, " - Salzthon mit Salz und 

Gyps durchsetzt, 
627' -It - ·630' 8" - 3' , 9" weissem u; rothem Salz, 

630' 8" - 634' 9" - 4' 1" grauem Salz, 

- 634' 9" - 1000' = 365' 3" - rein em Salz." e, 

"Vergleicht man nun hiermit die Ergebnisse des KonigL Steinsalzbergbaues 

zu Stassfurth, wo das Steinsalzlager in 826 Fuss 3 Zoll Tiefe erreicht wurde, 

so ergiebt sich: 

1) dass im Anhaltischen das Steinsalzlager in 454 Fuss Tiefe, mithin 372i 

Fuss weniger tief Iiegt, und 

2) dass im Anhaltischen ein zweites 84 Fuss miichtiges Steinsalzlager auf

gefunden wurde, welches in Stassfurth nicht bekannt geworden ist und 

jedenfalls liber demselben liegt." 

Die geringe Entfernung Stassfurths von der Elbe, die Nahe der Saline Scho

nebeck und die reichen Braunkohlenlager der . dasigen Umgegend, sowie der 

wahrscheinlich nur wenig Wasser fiihrende iiberliegende rothe Sandstein ver

anlassten zur bergmiinnischen Aufschliessung des Steinsalzes, und so wurden 

denn sehr bald zwei' Schachte in Angrilf genommen, da ein zweiter Schacht fUr 

Forderung und Wetterwechsel jedenfalls sehr nothwendig sein musste. 

Der erste Schacht wurde am 4. December 1851 abgesteckt und nach Sr. 

Excell. dem Herrn Handelsminister "von der Heydt" benannt, der' zweite, un

mittelbar auf das Bohrloch angesetzt, am 31. Januar 1852 begonnen und nach 

Sr.: Excellenz Herrn v. Manteuffel "Manteulfel-Schacht" genannt. 

In demals Kunstschacht vorangehenden Schacht "von der Heydt". wurden 

folgende Gebirgedurchsunken: 

- 4 Lachter 28 Zoll aufgeschiittetes Gebirge und Diluvialkies, 

89li Lachter Tiefe Buntsandstein -Forrnation,bestehend aus rnehr 

orler weniger festen rothen Schieferletten mit einzelnen sandigen Lagen, Ban-
, j 

ken von feinkornigem Sandstein, von Roggenstein oder sehr festern grauem 

Kalksteiin (Hornkalk). An den Einlagerungen schwankte,das Einfallen der 

oberen Schichten zwischen 33 und 42 Grad, mit westlicher Richtung. Von 
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31 Lachter bis 57 Lachter fand sich dunkelrother Schieferletten mit unter

geordneten Lagen von grauem Kalkstein, meist nicht uber 2 3 Zoll betra",: 

gend; Schichten von graulich - blauen L~tten kamen seltener als die rothge

farbten. Die Schiclitung der Lettenschiefer war meist wellenformig, daher die 

Beurtheilung des Streichens und Fallens erschwerend. Die eingelagerten Kalk

banke gab en aber eine starke Verminderung, des Neigungswinkels an, indem 

dieser endlich nur noch 28 Grad betrug. Die Fallrichtung schwankte zwischen 

den Compassstunden 5k- 6~, in den oberen Schichten war sie 5~.; Von 57 

bis 59~ Lachter zeigte das sonst gleich bleibende Gebirge variirende Neigung, 

wahrscheinlich von ortlicher Gebirgsstorung abhang'ig; von 59k Lachter kamen 

wieder regplmas~ig gelagerte Schichten mit 12 -17 Grad Einfallen. 

Bei 89~ Lachter zeigte sich zuerst eine Lage von festem Gyps und Anhy

drit 1 ~ Lacbter stark und oben von fleischrother Farbe. Der darunterliegende 

dunkelrotbe Lettenschiefer enthielt Schnuren von Fasergyps, Knollen von spa

thigem Gyps, ging dann in festen, spathigen Gyps, und dieser bald in blau

grauen strahligen Anhydrit liber bis zu einer Tiefe von 120 Lachter - dem

nach 30k Lachter Anhydrit, mit aufliegendem spathigen und dichtenGyps und 

etwas Letten im Anfange wechselnd. 
Auch im Forderschacht "Manteuffel" wurden gleiche Ergebnisse erzielt, nur 

war der zwischen dem ersten Funde von Anhydrit und dem grossen ununter

brochenen Lag'er desselben Gesteines eingeschlossene Lettenschiefer sehr ver

schieden machtig. 
_ 123! Lachter 6 Zoll - Auf diese machtige Anhydritlage folgten 3-1 Lach

ter 6 Zoll dunkelgrauer bituminoser, mit Steinsalz 

_ 146~ Lachter 6 Zoll - und Gyps durchzogener Mergel und dann 22-kLach-
ter sog. Abraumsalze, d. h. bunte Salze, besonders 

aus leicht zerfliesslichem Chlormagnium, Chlorkalium 

etc. bestehend. Von da an. wurde das Salz reiner 

und fester, so dass von 154 Lachter an bis zu der 

- 162 Lachter . Tiefe von 162 Lachter der Schacht ohne Zimme

rung niedergebracht werden konnte. 
'18 * 
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pas Steinsalz zeigte sich sehr fest und nur von diinnen Gypsschnureii 

durchzogen; welche die-Festigkeit eher' vermehrten als verminderten. 

Bei dem Eindringen in die sog. Abraumsalze oder bunten, bitteren Salz

schichten entstromten in dem "von der Heydtschacht" brennbare und explodi

rende Gase, welche Vorsichtsmassregeln hervorriefen, in dem "von Manteuffel

schachte" jedoch in gleicher Schichtung in kaum merklicher Menge angetroffen 

worden sind. 

Ausser den schon angegebenen Abweichungen bei der Abteufung des 

"Manteuffelschachtes" waren die durchsunkenen Gebirge und sonstigenEreignisse 

ganz gleich, so dass sie der Klirze wegen iibergangen werden mogen. Nach

dem auch dieser Schacht. bis auf 160 Lachter Tiefe gebracht. war, wurderi iIi 

dieser Tiefe die Abbauarbeiten ausgerichtet. 

Beide Schachte sind durch mehrere Querschlage (Taf. 46. Fig. 1. g. h.j. k. l. 

m und n) verbunden worden, welche jetzt zur Ansammlung der Grubenwasser 

etc. etc. dienen . 

. Die Verrichtung des Abbaues des Steinsalzes begann nun horizontal zuerst 

in dem friiher bis zu der angenommenen Tiefe von 160 Lachter gelangten "von 

der Heydtschacht" mit einem Querschlag nach Osten in die liegenden Steinsalz

schichten, welcher als der langste auf beiliegendem Profil und dem Grundriss 

zu ersehen ist. In 20 Lachter ostlicher Entfernung vom "von del' Heydtschacht" 

sind gegen Sliden und Norden zwei streichende Abbauorter (d) angesetzt und 

an diese wieder Querorter, urn einen schachbrettartigen Abbau einzufiihren, wie 

der Grundriss auf Taf. 46. Fig. 2 deutlich den jetzigen Stand des Abbaues zeigt. 

Das Steinsalz selbst war stets mit diinnen Gypsschnliren durchsetzt und. die 

nach dem Bohrversuche angenommene Meinung, dass mit der Tiefe die Rein

heit des Salzes zunehme, fand sich wenigstens in den bisher nach dem Anstei

gen zu aufgeschlossenen tieferen Schichten nicht bestatigt. 

Die Bohrversuche zeigten bei zunehmender Tiefe Salz mit MergeI', aber 

ohne Gyps. Die Gypsschniirchen, deren SHirke auf Tafel 47. Fig. 3 u. 4 in na

tiirlicher Grosse gezeichnet ist, haben aber durchschnittlich eine schiefe Rich..: 

tung von 250 , und dies auf die schichtlose Lagerung des Salzes iibertragen, 
- /. 
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,liess v~rmuthen, dass sich diese tieferenSchichten im ostlichen Querschlage im 

Liegenden finden liessen. Das Auftreten der Gypsschniire war aber dauernd 

selbst in dem blind abgeteuften Schacht auf dem ostlichen Querschlage (Taf. 46. 

Fig. ~ u. II. a), so dass dieses Vorkommen des Gypses bis jetzt iiberall gefunden 
ist, wenn auch in verschiedener Wiederholung .. 

Auch vom "Manteuffelschachte" wurden unmittelbar im Liegenden der bitte

ren bunten Salze und auf der hangenden Steinsalzbank rach Norden und Sii": 

'den streichende Abbauorte begonnen und' 22 - 23 Lachter weit getrieben, je

doch wegender starken Beimischung von bitteren Salzen die Arbeit eingestellt, 

so dass jetzt nur die von dem "von der Heydtschachte" ausgehenden Oerier sich 
in Betrieb finden. 

Zur Herstellung eines kraftigen \Vetterzuges ist 6 Lachter iiberder Abbau

sohle des "von der Heydtschachtes" ein Wetterort aufgefahren, welches durch 

die Gesenke I. II. III. Fig. I u. II. Taf. 46 mit dem ostlichen Querschlage ver
bun den ist. 

Das zli Tage gefOrderte Salz wird durch Mahlwerke Kaffeemiihlen und 

Mahlsteine - und durch Siebe in den erforderlichen Grad der Zertheilung 
gebracht. 

Eirie wirkliche Schichtung des Steinsalzes kann, wie schon angedeutet, 

nicht verfolgt werden, nur die Gypsschniire zeigen im Ganzen betrachtet ein, 

Fallen von 25 Graden, . obgleich diese Richtung oftmals durch Umbiegungen 

unterbrochen und streckenweis geandert wird. 

Urn das Lager auch nach der Seite hin kennen zu lernen, wo die bitteren, 

bunten Salze die Abbausohle des "Manteuffelschachtes" beriihren, und vielleicht 

eine Verwerthung derselben zu anderen Zwecken zu erzielen, wurde neuer

dings unmittelbar am "Manteuffelschacht" ein Querschlag nach \Vesten gefiihrt 

(Taf. 46. Fig. I u. n. b). Am jetzigen Ende desselben zeigten sich jedoch zwei 

nieht angenehme Neulinge: 1) eine wenn auch sehr geringe Menge \Vasser, 

wahrend das Salzlager sonst ganz trocken liegt, und 2) aus mehreren einge

hauenen Lochern entstromten brennbare Gase, allerdings bis jetzt auch noch in 

sehr geringer Quantitat. Das Entziinden geschieht unter geringer Detonation, 
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. und brennt dann die Flamme unter horbarem Knistern ununterbrochen fort 

Aus dies en Griinden ist schon jetzt eine Vertiefung zum Einbringen einer .Mauer 

direct VOl' Ort angebracht, um leicht dies Uebel verschliessen zu konnen. 

Urn namentlich die den oberen Gebirgsschichten entstromenden Wasser 

besser ableiten zu konnen und bei etwaiger Schadhaftigkeit der gewohnlichen 

Wasserwel'ke Ersatz fUr diese zu haben, wird jetzt noch ein, auf dem Grundriss 

angedeuteter Hiilfsschacht niedergetrieben. 

Das Steinsalz wird besonders durch Spreng'arbeit gewonnen, die Festig

keit und Dichte desselben leisten bedeutendenWiderstand, jedoch wird die 

Arbeit wesentlich erleichtert und die Kosten vermindert durch das sag. Schlitz en 

mit Wasser. 

Da das Salzlager ohne 'Vasser ist, trocken liegt, so leitet man von oben 

in Bleirohren Wasser hinein und Hisst dasselbe in feinem Strahl auf die. vor

zubereitende Stelle langsam, aber ununterbrochen einwirken: Bierdurch wird 

das Salz gelost, und es entstehen durch Nachriicken der Wasserrohren Ver

tiefungen - Schlitze -,' welche den folgenden, Sprengarbeiten vorgreifen, die

selben direct fOrdern und unterstiitzen. 

Die bis jetzt ersehlossene l\Hichtigkeit des Salzlagel's dureh den Bobrver

such und durch den ostHeh getriebenen Abbau des Salzes - liber 700 Fuss 

lang yom "von der Heydtsehaehte" gereehnet - ist eine die Erwartungen weit 

iibertreffende, und Stassfurth allein ware im Stande, eine l\Ienge von 5,000,000 

Ctnr. Steiusalz jahrlich zu liefern.Fiir jetzt liegcn die Schranken des Bef.riebes 

in der noeh geringen Anwendung zu der Fabrication des Speisesalzes, wo dem 
, 

\V unsche des Publikums entsprechend krystallisirtes Salz bereitet und dicses 

von den vorhandenen Salinen schon ausserst billig geliefert wird. Das Stein

salz findet vorziiglich Verwendung zu Viehsalzund fUr chemische Fabri

ken, obgleich die grossten Quantitaten des reinsten Salzes im zerriebenen Zu

stan de geliefert werden konnten, da selbst gypsfreies und vollig reines Steinsalz 

in nur wiinschenswerther Qualitat und Quantitat leicht zu beschaffen ware. Dies 

. auszubeuten bleibt der Zukunft iiberlassen, die ein reiches Lager des wiclitig-
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sten Gesteines hier vorfindet und die Bedeutung von Jahr zu Jahr mehr erken
nen wird. 

Wenn auch die allgemeinen geognostischen Verhaltnisse wichtige Folge

rungen auf die unterliegenden Gebirge jeder Zeit gestatten, so sind diese doch 

auch nur allgemeine, und nur zu oft tauschen sich selbst die f<ihigsten Geologen, 

wenn sie aus dem Gebiete der Wissenschaft Schliisse auf die praktischen Ver

suche ziehen wollen. So berechtigt hier in Thiiringen das Aufsuchen von Stein

salz war, so war es doch immer nicht mit Gewissheit vorher zu bestimmen, dass 

gerade Stassfurth unter sich ein so machtiges Lager besitze. Der Ausdauer und 

der Anordnung umfangreicher Versuche des KonigL Preuss. Ministeriums ist es 

zu verdanken, dass iiberhaupt derartige Erfolge erhalten worden sind, die zum 

Segen del' gesammten Menschheit jetzt erschlossen vorliegen. Die zahlreichen 

Salzquellen, welche in Thiiringen zu Tage kommen, deuten schon durch ihre 

Lage einen wenn auch jetzt noch nicht zu bestimmenden Zusammenhang an. 

An nichl wenig Orten ist es auch schon gelungen, Steinsalz von verschiedener, 

nicht naheruntersuchter l\Hichtigkeit aufzufinden. 

Die dem Verf. bekannten gliicklich beendeten Bohrversuche sind: 

1) Die Erb9hrung des Steinsalzes bei Langenberg unweit Gera durch Glenk 

im Jahre 1831; 
2) die ebenfalls mit gliicklichen Resultaten gekronte Bohrarbeit auf Steinsalz 

in Stotternheim bei Erfurt durch G len k ; 

3) die schon fruher angefiihrte Auffindung zu Artern; 

4) Stassfurth; 
5) die Erbohrung eines 75 Fuss machtigen Steinsalzlagers nordlich von Er

furt im Johannisfelde in einer Tiefe von 1100 Fuss; der Abbau aufKonigL 

Rechnung ist hier durch zwei in Angriff genommene Schachte gleichfalls 

angebahnt; 
6) unweit Salza ist in einer Tiefe von 1764 Fuss zuerst Steinsalz mit Thon 

und Gyps, und endlich Steinsalz mit Anhydrit erreicht worden; 

7) bei Schoningen wurde von 1677-1710 Fuss reines Steinsalz, dann wie-
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der 11 Fuss Anhydrit und Gyps und hierauf 98 Fuss 8teinsalz mit Gyps, 

Anhydrit und 8chieferthon durchbohrt; end1ich 

8) bestatigte der in der Nahe von 8tassfurth ausgefUhrte Bohrversuch und 

begonnene Bau der 8chachte auf Anhaltischem Gebiete das 8teinsalzlager, 

indem, wie schon friiher angegeben, hier ein oberes Lager von 84 Fuss 

8teinsalz mit wieder darauf foIgendem Gyps etc.durchsunken ,und dann 

erst das nicht durchbohrte miichtige 8teinsalzlager eneicht wurde. 

Diese sammtlichen ziemlich entfernt liegenden giinstigen Bohrversuche er

geben das ebenso unzweifelhafte Resultat, dass mit der Verbreitung der 8001-

quellen in Thiiringen auch die Ausbreitung des oder der 8teinsalzlager cor

respondirt. 1m Allgemeinen ist das 8teinsalz nach Durchbohrung der bunten 

Sandsteinfonnation erreicht worden und vor dem J..ager selbst fand sichver

schieden miichtig Gyps oder Anhydrit, obgleich eine derartige Machtigkeit des 

letzteren Gesteines, wie bei Stassfurth - circa 260 Fuss - nicht weiter ge

funden ist. 

Ueber die Gebirgsformation, in welcher das I~ager des Salzes selbst zu su

chen sci nnd gefunden ist, mogen Geognosten· von Fach entscheiden. Das 

Durchsinken der ~ilteren Schichten des bunten Sandstein~s, sowie die machtige 

Lagerung des Anhydrites mochten auch hier fUr die Annahme d~s Zechsteines 

oder der unmittelbar darauf folgenden Gebirge sprechen. 

Ueber die Ausdehnung der Steinsalzablagernngen mag es gestattet sein, 

einer Arbeit einzelne Daten zu entlehnen, welche im Jahre 1842 in K a rs ten's 

Archiv fiir lVlineraL, Geognosie u. Bergbau enthalten ist *). 

Die siidostliche Balfte des grossen norddeutschen Beckens ist nach West

phalen hin nicht genau in der Begrenzung bekannt, wird aber Cnach Oberberg

hauptmann Veltheim) durch den Harz in zwei BaIften gespalten - das Mag

deburg - HalbersHidtische und das thiiringische. 

Das letztere Becken kann wieder durch den Kyffhauser in zwei oder meh

rere Theile zerfallen, so 1) in das siidthilringische Becken - Artern, Franken-

*') Siehe dieses Archiv 1842. 13d. XVI. S. 541 u. f. Ueber die Auffindung des Steinsal

zee in den niederslichsisch thiiriilgischen Provinzen. 
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hausen, Rossleben, Wendelstein etc. -, welches wieder eine nordliche und 

siidliche Mulde unterscheiden lasst. Die siidliche Mulde is! noch weniger er

Corscht. Das Steinsalz ist bier in Stotternheim 1174 Fuss unter Tage oder 

635 Fuss unter dem Ostseespiegel erbohrt worden· und in Bumeben 677,5 Fuss 
unter Tage, wie bei Stotternheim unter Muschelkalk und· Gyps. 

2) Das Nordthiiringer Becken oder Mannsfeldisch - Sachsisches. Hier bin
dern die Salzgewinnung vorziiglich die vorhandenen Seeen, da die Ansatz

punkte bei Seeburg, Schochwitz und Langenbogen schon unter den Spiegel 

derselben fallen. 'Yird auch dieses Becken in zwei Theile gespalten, so geho

ren Halle und wahrscheinlich auch Diirrenberg zu. der siidlichen Mulde. 

In dem Magdeburg - Halberstadtischen Becken liegt nun Stassfurth und die 

Begrenzung desselben ist weit scharfer nachzuweisen durch die zu Tage lie

genden Gebirge, nur nach Norden hin fehIt dieselbe und erhalt somit einen sehr 

natiirlichen Zusammenhang durch das Abfallcn nach derOstsee. Die Grenzen 

sind siidlich bei Walbeck die Grauwacke, an welche sich mit regelmassigem 

Schichtenfall gegen Norden und Nord - Nordosten das Rothliegende, der Zech

stein, bunte Sandstein und Muschelkalk anlagern. Von Walbeck bis gegen 

Grobzig, fast von Westen nach Osten, zieht sich Rothliegendesmit iibergela

gertem Zechstein fort. Nach Siidosten findet sich in der Nahe Porphyr. Del' 

Hauptwendepunkt des Beckens ist bier zu suchen, da zwischen Biendorf, Wohls

dorf und Kriichern die Zechsteinformation in bedeutcnder Machtigkeit mit siidIi

chern und siidsiidwestlichem Fallen sich wieder zeigt, im Liegenden derselben 

sogar Rothliegendes aufgefunden ist. So rerner von Schonebeck bis Magde

burg bezeichnet der Lauf del' Elbe vielleicht die nordliche und nordostliche 

Grenze, bei Magdeburg ist es wieder durch Grauwacke gegen Norden und Nord

westen begrenzt. 
Der regelmassigen Begrenzung entspricht die innere AusmUung besonders 

durch das dadurch bedingte Einfallen del' Schichten des bunten Sandsteines, 

obg'leich namentlich der Muschelkalk oftmals Abweichungen bietet, so dass StO

rungen innerhalb des Beckens dadurch erwiesen werden. Diese Unregel

massigkeiten andern meist auch die Fallrichtung, aber nicht das Hauptstreichen 
Vol. XXVI[. 79 
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'v 0 n Siid 0 s t n a c h Not d we s t. Vielleicht sind die Gypsmassen Ursache die":' 

ser Storungen, deren Wirkung, wenn verdeckt, nicht leicht zu erkennen ist. 

Eine; gerade an der Uingenachse des Beckens sich findende, Storung im 

Schichtenfall des bunten Sandsteins ist jedoch sehr bemerkenswerth, indem 

da, wo man. das . Tiefste der Mulde suchen miisste, eine Aufrichtung, eine 

Erhebung der tieferen Schichten hervortritt, kenntlich und wahrschcinlich be

dingt durch Gypsmassen, welche bei Wester - Egeln am vollstandigsten aufge",,: 

schlossen sind.' Sie zieht sich von Egeln nach Stassfurth und theilt so auch 

diesesBecken in zwei Mulden, dIe nord - und siidegelnsche .. 

Dieser kurze. stiickweise Auszug aus der citirten interessanten geognosti": 

schen Abhandlung moge genugen. urn iiber die vermuthbare Grosse eines.hier 

aufgeschlossenen Steinsalzlagers Andeutungen zu geben, im Ueb~gen muss 

der Kiirze wegen auf die Originalarbeit verwiesen werden: Der Durchmesser 

des fraglichen Magdeburg- Halberstadtischen' Beckens wiirde immer. gegen 6-
7 g'eographische Meilen, betragen, welche unterirdisch in ununterbrochenem La

ger das Steinsalz enthalten konnen; ob und in welcher Machtigkeit und mit 

welcher Begrenzung, da ein naher Zusammenhang alier dieser Salzbecken nicht 

zu leugnen ist, sind Fragen, welche von keiner Seite jetzt auch nm mit einiger 

Gewissheit beantwortet werden konnen. ledenfalls ist der Salzreichthum ein 

ganz bedeutender, dessen Grosse nur durch ein ferneres, grosseres Bild liber 

die Entstehung der Salzlager geahnet werden konnte. 

Weder die LagerungSverhaltnisse noch die durchsunkenen Gebirge enthal- . 

ten fUr die Geognosie etwas Neues und Auffallendes; Steinsalz ist schon in sehr 

verschiedenen Formationen nachgewiesen und aufgefunden oder vermuthet, so 

dass bei der jetzt allgemein gleichen Annahme der Entstehung desselben durch 

Verdunsten friiher salzhaltiger Wasser sehr leicht Aufklarung erhalten werden 

kann. Die einzelnen V orkommnisse bei der genaueren Beachtung der Bohr

und Abteufungs-Resultate zu Stassfurth, sowie die noch jetzt sichtbaren Schich

ten der verschiedenen Salze gehoren aber zu den merkwiirdigsten und interes
santesten. 
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. Das Auffallige bei dem Bohrversuche zu Stassfurth lag :Luerst'in demNach ... 

weis, dass mit del' zunehmenderi Tiefe derBohrarbeit der Gehalt an Kochsali 

in der sonst gesattigten SalZlosung bedeutend:fieL Nur der in der unmittelbar.,. 

sten Nahe von Stassfurth angestellte Bohf:versuch auf Anhaltlschem Territorium 

zeigte das hier wohl gleich zu erwartende ResuItat.Die bis jetztbekanntge

~ordenen Bohrungen zu Artern, Langenberg, Erfud etc. etc. ergaben eine reine, 

hochst concentrirte Soole, deren hauptsachlichster Bestandtheil Kochsalz ist: 

Die ErkIarung liegt bei Betrachtung der spater durchteuften Gebirge in den bei

nahe 200 Fuss machtigen sog. Abraumsalzen, bunten oder bitteren Salzen, wel

ehe unmittelbar liber dem eigentlichen Salzlager Hegen. 

Diese leichtzerfliesslichen Salze, welche schon in den unteren Lagen des 

Anhydrites sich zeigten und wohl als Multerlaugensa]ze betrachtet werden kon

nen, innerhalb welcher sich auch die entzlindlichen Gase gezeigt haben und zei..: 

gen ,geben wichtigen weiteren Aufschluss libel' die Entstehung der Steinsalz

lager und mogen llier mit zuerst naherer Betrachtung unterzogen werden, in

dem wir die besonderen V orkommnisse nach der Tiefe zu vorfiihren. 

ST ASSFURTHIT. 

Schon bei dem Bohrversuche wurde in dem Bohrmehl ein weisses, an der 

I .. ufLetwas dunkelndes Mineral zu Tage gefOrdert, welches nach der Untersu

chung von Kars ten *) ein specifisches; Gewicht von 2,9134 besitzt, Harte zwi

schen 4 und 5, und aus folgenden Bestandtheilen zusammengesetzt gefunden 

wurde: 
Talkerde '. .. .. .. . .. - .. . . ~ . .. . .. .. . 

Borsaure ...,'........ ,'. .. ; . . 

Kohlensaures Eisenoxydul mit Spuren von kohlensaurem Man-' 

. ganoxydul 'und von Eisenoxydhydrat . . • . 

. . 

29,48 

69,49 

. 1,03 
---
100,00 . 

Dus :Mineral st~mmte demnach nlit. dem Boracit liberein und unterschied 

~) Monatsbericht der Konigl. Preuss. Akad~der Wissensch. zit Berlin.' Januar, 1847. 

S. 19. . .. , , 
79* 
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sich nur durch die aussere Form, weshalb G. Rose*) den besonderen Namen 

Stassfurthi(vorschlug, da sowohldie Ieichtere Loslichkeit als die faserige StructUf 

und das etwas niedrigere specifische Gewicht hinreichende Unterschiede e~wie

sen. Auch ChandIer**)bestatigte die Zusammensetzung, fand aber das spe

cifIsche Gewicht zu 2,941. 

W. He i n t z ***) gelangte bei mehreren Analysen zu gleichen Resultaten, 

wie Karsten und Chandler. 

H. Lud wigt) fand jedoch bei der Untersuchung von Stassfurthit Chlor 

und Wasser noch chemisch gebunden und stellte zuerst die Formel5 (3 MgO, 

4 B03 + HO)+ 3 (MgCI, HO) daftlr auf. 

Auch Hein tztt) fand nur Chior und Wasser, und entwickeIte, gleich

zeitig mit Ludwig, welcher weitere Forschungen angeste1lt hatte, die Forme! 

2 (3 MgO, 4 BOB) + MgCI, HO. 

H. L u d wi g dehnte seine Untersuchungen sofort auf die Boracite aus, de

ren Formel bis dahin unbestritten als 3 MgO, 4 BOB nach den Analysen von 

Arfvedson, Rammeisberg und Stromeyer angesehen wurde, und fand 

auch hier den Chlorgehalt, so dass jetzt die Formein von Stassfurthit und Boracit 

sich foIgend stellen: 

Boracit = 2 (3 MgO,4 BOB) + MgCI (H. L u d wig), 

Stassfurthit = 2 (3 MgO, 4Boa + HO) + MgCI, HO (W. Hein tz, H.Ludwig). 

H. Rose fand zu derselben Zeitttt) ebenfalls chemisch gebundenes Chior 

in den Boraciten von Liineburg. 

So war durch die Auffindung des Stassfurthits ein hochst interessantes Re-

*) Monatsber. der Konig!. Preuss. Akad. d.' Wissensch. zu Berlin. Febr. 1856. Pogg. 

Annal. Bd. 97. B .. 632. 

*'11<) Miscellaneous chemical researches. Gottingen 1856. S. 20. 

'11<'11<'11<) Zeitschiif't fUr die gesammten Naturwissensch. von C. Giebel u. W. Heintz. 1858. 

Marz u. April. S. 265. 

t) Arch. der Pharntacie Bd. 96. S. 129; Bd. 97. S. 150; Bd. 98. S.129. 

tt) BerL Abd. Berichte 1858. S. 673. 

ttt) Berl. Abd. Berichte 1858. S. 679. 



Das Steinsalzbergwerl, Stassfurth bC'i !tlagdeburg. 629 

sultat in der chemischen Zusammensetzung des Boracites und Stassfurthites zu
gleich erhalten worden. 

Zunachst zeigt sich analog dem Vorkommen des Anhydrits in Liineburg 

und Holstein auch hier borsaure Talkerde als Begleiter dieses fUr das Steinsalz 

so wichtigen Gesteines; in Stassfurth ist der Boracit nur wasserhaltig, und hier

durch erklart sich anderes specifisches Gewicht und Loslichkeit. Allein Boracit 

wie Stassfurthit sind Doppelsalze und zwar ist die borsaure Talkerde mit dem im 

Meerwasser stets vorhandenen Chlormagnium verbunden und rucken beide Mi

neralien in ihrer Zusammensetzung dem Steinsalz und dem damit nothwendig 

verbundenen Vorkommen naher. Ebenso erkHirt die leichtere Loslichkeit des 

Chlormagniums die ZerstOrbarkeit des Boracites durch Wasser, da an der Ober
flache gleichsam angefressene Krystalle sehr haufig vorkommen. 

Der Stassfurthit findet sich in den zunachst dem Anhydrit liegenden bitte

ren Salzschichten und kam hier ziemlich haufig in grosseren oder kleineren 

Knoten: Knollen vor. Er ist frisch ganz weiss und zeigt sich unter dem Mi

kroscop al8 ein Aggregat von prismatischen, seidengHinzenden Krystallen. 

Meist ist der Stassfurthit mit leicht zerfliesslichen Salzen, besonders Chlormag

nium, durchdrungen, wodurch das gauze Mineral Feuchtigkeit anzieht und zu 

zerfliessen scheint. 

DIE BUNTEN, BITTEREN SALZE. 

Bei dem Abteufen des Schachtes wurden fast 200 Fuss machtig sehr ver

schieden gefarbte, besonders durch die leichte Zerfliesslichkeit ausgezeichnete 

Salze durchsunken, sie sind auf dem Schachtprofil Tar. 46. Fig. I mit o-p be

zeichnet und der jungst in diese Salze getriebene Querort mit b auf Grundriss 

wie ProfiL Schon in, den unteren Lagen des Anhydrites fanden sich bei ge

nauerer chemischer Untersuchung zwei neue Minerale Carnallit und Tach

hydrit -, zweifelhaft blieb' das Vorkommen von Polyhalit, wenn dieses Salz

gemisch iiberhaupt als eigenthiimliche chemische Verbindung angesehen wer-

den soll. 
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CAR N ALL I T *). 

, Von den leicht zerfliessenden·Salzen wurde H. Rose eih dergleichen durch 

Eisenoxyd roth gefiitbtes Salz ubersendet, dessen chemische Untersuchung, von 

Oesten ausgcfilhrt, als Bestandtheile ergab: ' 

I. II. 

Chlormagnium . ' • . 31,46 30,51 

Chlorkalium . .. .: . . 24,27 24,27 

, Chlornatrium 5,10 ,4,55· 

Chlorcalcium 2,62 3,01 

Schwefelsaure Kalkerde . 0,84 1,26 

. Eisenoxyd (eingemengt) 0,14 0,14 

Wasser alsVerlust . ' . 36,26 

100,00 100,00. 

Bei dem Losen im Wasser hiriterblieb das'Eiserioxyd in glimmerartigen, ·rothen 

Bliittchen. Das Chlornatrium ist nul' eingemengt,' da es beim Feuchtwerden 

des Salzes recht gut durch die Loupe gesondert ersehen werden kann .. Wer-: 

den Chlornatrium, .wasserhaltiges. Chlorcalcium ,schwefelsaure Kalkerde und 

Eisenoxyd als bcigemengt abgerechnet, so entsprechen die ruckbleibenden Mengen 

von Chlorkalium,Chlormagnium und \Vasser del' Formel KCI + 2 MgCI + 12HO, 

dasselbe Doppelsalz,welches Liebig aus der Mutterlauge der Soole von Salz

hausen in del' WinterkaIte und Marcet durch behutsames Abdampfen der letz

ten Mutterlaugedes Meerwassers erhalten haben .. 11. Rose nannte das Mineral 

nach dem Geheimen Bergrathe :v.Carnall -. Carnallit.: 

Carnallit von milchweisserFarbe, bei Abwcsenheit des farbenden Eisen-: 

oxydes, analysirtc, unter ,\V.Heintz, Siewert, und fand, gleichfalls der 

Formel entsprechend: -

*) ~ogg. Annal. Ed. 98., S. 161. ' Zeitschrift fdr ,die gesanunte~Naturwissensch; von 

Giebel u. Heintz XI. S.348. 
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ChlormagniuID. . 36,03 

Chlorkalium ., 27,41 

Chlornatriuin. ". 0,23 . 

Schwefelsauren Kalk 1,14 . 

Wasser. . . . ...... 36,33 - 38,0l. 

Bei den mehrfachen Untersuchungender bunten und zerfliesslichen Salze, 
welche Verf. anstellte, kam auch ihm ain .sehr schon rosa gefarbtes durchsich

tiges Salz vor, welches ,leicht Feuchtigkeit. anzog ,und der chemischen Zusam

mensetzung zufolge Cainallitvon' grosser Reinheit war, nur etwas Kalium durch 
Natrium ersetzt. Die Analyse ergab: 

Magnium 

Natrium 

Kalium . 

Chlor 

. . 
8,588 8,588 
2,359~. ' . 
9 458 f - K : 13,441 , . 

38,459 38,459 

. Wasser (durchVerlust) 41,136 

100,000 

39,512 

100,000 

bereclmet 

8,884 

14,068 

38,234 

38,814 
----

, 100,000. 

Die Formel KCI + 2 MgCI + 12 HO erhiilt demnach neue Bestatigung, und zwar 

war das hier untersuchte Salz ausserst reiner Carnallit, siebe Taf.47. Fig. 5. b, 

wie ich ibn auf keinem anderen Stucke wieder gefunden habe. Ausserdem 

wurde durch Eisenoxyd ganz roth gefarbter Carnallit untersucht, jedoch das 

Eisenoxyd, selbst unter dem Mikroscop, nieht in krystalliniseher, glimmerarti

ger Form gesehen, es war gewohnliches Eisenoxydhydrat, welches die ver

sehiedenen Nuancirungen der rothen Farbung in der versehiedensten Menge 

hervorrief. 

T A C H H Y DR I T *). 

C. Ra mmels berg erhielt durch Herrn Berghauptmann v. Deehen ein 

zweites sehr leicht zerfliessliehes Salz in rundlichen, durehsiehtigen bis durch-

*) Fogg. Annal. Bd. 98. S.261. 
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scheinenden Massen von gelber Farbe. welche im' dichten Anhydrit lagen und 

mit klein en scharfen Krystallen desselben verwachsen sind. Das Mineral ist 

nach zwei Richtungen deutlich spaltbar, und besteht aus: . 

berechnet 

Calcium 7,46 7,79 

Magnium . .. 9,51 9,29 

Chlor 40,34 41,16 

Wasser (Verlust) 42,69 41,76 
--

, 100,00 100,00 

nebst Spuren von KalL Die Zusammensetzung entspricht der Formel CaCI + 
2 MgCI + 12 HO, und wurde das Mineral von Ram mel s b erg, der Zerfliess

lichkeit wegen, Tachhydrit benannt. 

Bei den von mir angestellten Untersuchungen der zerfliesslichen Salze aus 

dem Querschlag b habe ich Tachhydrit nicht aufgefunden, iiberhaupt sehr sel

ten Chlorcalcium in Verbindung und nie in grosseren Mengen angetroffen. Es 

scheint daher der Tachhydrit zunachst dem Anhydrit 'vorzukommen, wie die 

Vermengung desselben mit Anhydrit· deutlich erweist. 

KIE SER I T. 

Salze aus denjenigen Schichten, woraus die oben erwahnten Carnallit und 

Tachhydrit, entnommen waren, standen mir nicht zu Gebote, nur die' sehr 

schone Sammlung des Salzwerkes Stassfurth enthalt noch dieselben in aus

gezeichneten Exemplaren, welche natiirlich jetzt filr die Sammlung selbst den 

grossten Werth besitzen. Mit freundlichster Bereitwilligkeit wurden aber von 

der Direction des Salzwerkes zahlreiche Exemplare der verschieden gefiirbtcIi 

Salze aus dem noch jetzt offen en Querschlage b (auf Profil und Grundriss) iiber

sendet, nebst einer gewiinschten Abbildung der iiberraschenden Lagerung und 

Farbung dieser Salze selbst in der ganzen Lange des Querortes. Taf 47. Fjg. 1 

giebt einen Theil des Bildes in den natiirlichen . Farben wieder und bezeichnen 

die angegebenen Langen nach Lachtern die allmahlichen Uebergange vom 

Salzstocke bei der Abbausohle des "Manteuffelschachtes" bis 'zu dem Ende des 



Das Steinsalzbergwerk Stassfurth bei 1lagdeburg. 633 

Ortes. Fig. 5 und 6 derselben Tafel geben zwei Salzstiicke in natiirlicher 
/ 

Grosse. 

Als iiusserst hiiufiges Vorkommen in dies en zerfliesslichen Salzschichten 

fmdet sich, wie schon die Abbildung andeutet, das weisse Salz, welches sich 

noch dadurch charakterisirt,dass es die Zerfliesslichkeit durchaus nicht theilt 

und an den Wandungen, von welchen die zerfliesslichen Salze allmahlich her

abfliessen, zuriickbleibf. 

Bei der Untersuchung eines sehr rein en Stiickes des weissen Salzes erga

ben sich Talkerde und Schwefelsiiure nebst Spuren von Chlor als alleinige Be

standtheile, allein die schwere Loslichkeit desselben stimmte keineswegs mit 

deIjenigen des gewohnlichen Bittersalzes iiberein. Das Chlor ist als Chlor

magnium vorhanden und kann leicht durch Alcohol . vollstiindig entzogen 

werden. 
Die angestellte quantitative Untersuchung ergab bei nieht mit Alcohol ge-:-

reinigtem feuchten Salze: 

Talkerde 

Schwefelsaure 

Wasser 

Spuren von Chlor. 

21,664 

43,049 

34,560 
99,273 

Sauerstoffverhiiltniss 

1 

3,03 

3,60 

Ferner bei mit Alcohol vom Chlormagnium befreitem Salze und lufttrocken: 

Talkerde . . 

Schwefelsaure 

Wasser 

21,198 

40,475 
. 36,666 
98,339. 

Sauersto:/fverhiiltniss 

1 

2,9. 

Da das Sauerstoffverhaltniss zwischen Schwefelsaure und Talkerde genau 

das Verhiiltniss von 1 : 3 oder MgO : soa zeigte, so wurde das Salz besonders 

auf den Wassergehalt untersucht, nachdem eineWarme von 200 C. zum Trock

'nen und Austreiben hygroscopischer Feuehtigkeit angewendet war, wobei kein~ 

weitere Veriinderung stattfand. , . 
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Die Wasserbestimmungen· durch Gliihen ergaben nun I. 30,770 Pro cent, 
II. 30,333 

111. 30,928 

Nach der Berechnung bedarf MgO, ,803 + 3 HO 

Talkerde 23,291 
Schwefelsaure 45,824 
Wasser . . . 30,885 

100,000. 

Da diese Verbindung sich in grosser Menge in den oberen bunten Salzen des 

Stassfurther Steinsalzlagers zu befindenscheint, so habe ich derselben den Na

men "Kieserit" beigelegt, umden Namen des Prasidenten der Acad. Leopold. 

Carol. Caesarea auf diese Weise mit del' von ihm angereg-ten Untersuchung die

ser Salze bleibend zu verbinden. 

Diese schwefelsaure Talkerde besitzt' einige auszeichnende Eigenschaften. 

'Sie findet sich in mikroscopischen, prismatischen Krystallen" oftmals durch Ei

senoxyd analog dem Carnallit mehr oder' minder gefarbt, und zeichnet sich 

durch Schwerloslichkeit besonders aus. Der Kieserit ist nemlich im Wasser nur . . . . 
sehr schwer loslich, selbst in kochendem: ~ine L6sung" erhalten durch 3 ta

gige Digestion des Salzes mit Wasser bei .20.° C., enthielt nur 2 Theile wasser

leeres Salz auf 1000' Theile oder 1 : 500. Auf wasserhaltiges Salz bezoge~, 
ergiebt dies eine L6slichkeit des Kieserites imWasser von 20 0 C., wie 1 : 370. 

Die Trennung des Kieserits von denanderen Salzen geschieht daher sehr 

leicht durch Uebergiessen mit Wasser, wobei Kieserit un16slich hinterbleibt. Die 

nahere Beschreibung' des Minerals solI an' geeigneterem Orte geschehen. 

Schon bei dem Bohrversuche war das Doppelsalz - Martinsit -, beste

hend aus Chlornatrium mit wasserfreier schwefelsaurer Talkerde gefunden wor

den, und Hammelsberg fand gleichfalls bei der Untersuchung des Tachhy

drits (wie oben) in anderem feinkornigen Gemenge eine schwefelsaure Talkerde 

mit wenig mehr als 1 Atom Wasser. ' . 

Die Form~I MgO, S03 + '3 HO anlangend, diirfte dieselbe zu ei~er'bes~ 
seren Abrundung gelangen, wClln durch Verdoppelung - MgO, S03 + MgO, 

S03 + 6 HO - ein Analogon der schon bekannten zahlreichen Doppelsalze 
\' , 
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des Bittersalzes erhalten wird, wo dann das. eine, Atom Wasser durch schwefel

.saure Talkerde selbst wiede~ ersetzt ware.· Vielleicht geben spatere Untersu
chungen noch Aufschluss. 

Die auf Taf. 47. Fig.I naturgetreu wiedergegeben~n bunten, bitteren Salze 

sind den Hauptgemengtheilen 'nach folge~d zusammengesetzt: 
1) das weisse Salz ist ~eist I{ie~erit;' . 

2) die rothgerarbten Partieen sind vorzuglich Carn alIi t.mit Eisenoxyd oder. 

wenn auch seltner von ~ir gef~n~en, I~es.erit, durch Eisenoxyd gefarbt. 

Das Eisenoxyd hinterblei,ht .bei, dem Losen in Was;;er; 

3) die Menge der blaugefiirbten Partieen besteht wesentlich aus dem Ge

misch von Steinsalz, Carnallit,l{ieserit und G)'''})s in verschiedenster 

QuantitiH der einzelnen Gemengtheile. Stetssind hier organische, bitu

minose Substanzen mit eQth~lt~n, 'welchebei grosserer Menge die braune 

Farbung des Salzes h~rvprb.ringen und meist mem Gyps mit beigemengt 

zeigten; 
4) die gelben Partieen 'Yar~n, wenigstens auf dem mir zur Untersuchung 

vorgelegenen Stuck Fig. 5, Kieserit, durch einen sehr diinnen Ueberzug 

von Eisenoxyd so gefiirbt. 
Fig. 5 u. 6. Taf.47 sind zwe! dergleichen bunte Salzstiicke in natiirlicher 

Grosse und genau untersucht. 
Fig. 5. a ist Chlornatrium mit Carnallit, Kieserit und sehr wenig Gyps; b 

ist sehr schon durchsichtiger fleischrother Carnallit, dessen' Analyse oben mit

getheilt ist; c ist gelb und roth. gefiirbter nebst vorherrschend weissem Kieserit. 

Fig. 6. a wie bei 5. a, mehr Kieserithaltig, bei der Losung im Wasser 

circa 21 % desselben zuriicklassend; b und c sind Carnallit sehr intensiv bis un-

durchsichtig gefarbt. . 
Sarnmtliche Mineralstufen. sind mit Chlormagnium, wahrscheinlich auch 

Carnallit, durchzogen ,und dieses Doppelsalz ist das zuerst zerfliessende. 

Mehrere Analysen, welche die KonigL Salzwerksdirection hat ausfiihren 

lassen und welche mir freundlichst mitgetheilt wurden, ergeben die variirende 

Mischung diesel' Salze; so wurden gefu nden : 
80* 
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In rothgefarbtem Salze: 

Schwefelsaures Kali' 
Chlorkalium . . 
Chlornatrium. . 

Chlormagnium 
Kohlensaure Talkerde 1 
Borsaure. . . . f 
Sand . . . . . 
Wasser und Verlust 

10,20 

21,80 

7,95 . 

29,53 

0,70 

. 0,50 

29,32 

100,00. 

In weissemund rothem. Salze: 

Schwefelsaures Kali .' . . . 6,95 

. Natron • 

Schwefelsaure Talkerde . 
Chlormagnium . . . . • 
Sand mit Spuren von Eisenoxydi 
Thonerde und Borsaure . '. ~ 

10,94 

36,91 

21,25" 

0,45 

Wasser und Verlust. . . . 23,50 

100,00. 

In gemischtem Salze: 

Schwefelsaures I{ali 
Chlorkalium . 
Chlornatrium 
Chlormagnium 

. . 
. . ., 10,10 

19,73 

15,67 

27,70 

Kohlensaure Talkerde 0,15 

Sand mit Spuren von Eisen. OXYd~ 
d Th d 

1,50 . 
un oner e . . .. 

Wasser und Verlust. . . '. 25,15 

100,00. 
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In dem Quero~e b, auf Profil und Grundriss Taf. 46, hatte sich zuletzt 
Wasser gezeigt, und so war eine hochst gesattigte Lauge herabgeflossen, wel
che bei der Analyse, durch meinen Assistenten Herrn Korn ausgefiihrt, als 
Bestandtheile ergab: 

Schwefelsauren Kalk 1,517 

Schwefelsaure Talkerde 0,031 

Chlorkalium 0,427 
Chlornatrium . 
Chlormagnium 

Brommagnium 

Wasser (als Verlust) 

.' 3,691 
24,370 

0,581 

69,383 
100,000. 

Das specifische Gewicht war 1,338 bei 200 C. 

Der Bromgehalt betragt fast genau ! Procent und wiirde sich die Lauge 
sehr zur Darstellung von Brom qualificiren. 

Eine friihere Untersuchung, seitens der Konigl. Salzwerksdirection an
geordnet und yondieser gleichfalls bereitwilligst iiberlassen, fuhrt auf: 

Spec. Gew. = 1,355. 

Schwefelsaures Natron (mit schwefelsaurem Kali) 0,06 
Chlornatrium 2,47 

Chlormagnium . 32,50 

Brommagnium . 0,04 

Wasser . . . 64,93 

100,00. 
Beide Analysen stimmen annahernd uberein, es ist eine Lauge von vor

waltend Chlormagnium, nur der Bromgehalt ist in der ersten Analyse weit be

deutender und ebenso die schwefelsauren Salze. 

Weder bei den Untersuchungen der bunten festen Salze, noch der Lauge 

wurde Borsaure aufgefunden; in der Laugeergaben Versuche mit Chlorpal

Iadium in grosseren Mengen derselben ebenfalls die Abwesenheit von Jod. 
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. DIE DEN BUNTEN SALZEN 'ENTSrRONlENDEN GASE. 

.Dieselbenzeigten sich zuerst bei denl Abteufen des Schachtesund traten 

dann wieder auf am Ende des Querorts b (auf Profil und Grundriss), wo sie zu

gleich mit der geringen Menge 'v'asser sichfinden' und einzelnen durch das 

Bohreisen gemachten_ Oeffnungen entstromen. 

Durch dem One angemessene Y orrichtung sammelte ich binnen circa 

l Stun de aus der einen Oeffnung. eine Weinflasche voll des farblosen Gases. 

Bei dem Entziinden· desselben an Ort .und Stelle detonirt es horbar und brennt 

dann' mit fast ungef:irbter Flamme, schwach den Geruch . nach Chlor zeigend, 

wahrscheinIich von dem Erhitzen der in ul11;nittelbarster Nahe del' Flamme sich 

befindenden Salze .herriihrend, welche dabei fortwahrend knistern. 

Bier in Jenawar dasGasbei der Untersuchung farb-und geruchlos, neu

tral, wie friiher detonirend bei der Entziindung; der elektrische Funke entziin

dete das Gas direct jedoch nicht, .es war demnach zu wenig Sauerstoff hierzu 
vorhanden: . 

l\1it Sauerstoff gemischtund verpufft, die Kohlensaure dann durch Kali-) 

lauge absorbirt,. wurden folgende. Resultate .. erhalten : 

I. 12,1 Cub. Cent. des Gases verloren beidem Verpuffen 2,9 C.C. und gaben 

an Kalilauge 1 Cub.Cent. .ab.; der noch vorhandene Sauerstoff wurde 

durch Pyrogallussaure absorbirt. und es blieben nun 7,3 Cub. Cent. eines 

die brennendeFlammeerlDsch~nden farb- und geruchlosen Gases ubrig 

demnach Stickstoff .. 

II. 13 Cub. Cent. Gas verloren hei dem Verpuffen 3,4 Cub.Cent. und an Kali

lauge 1,1 Cub. Cent. , nach Absorption durchPyrogallussaure hinterblie

hen 9,2 Cub.Cent. Stickstoff. 

III. Nach dcm Verhalten beidem Verbrennen u. s. w. 1wnnte hierauf Sumpf ... 

gas geschlossen werden, und wurden deshalb nach Be r the lot's Angabe 

16,25Cub.Cent. des Gases unter Quecksilber mit gekochtem absoluten 

Alcohol in Beriihrung gebracht. Es lOsten sich 0;75 Cub.Cent. des Gases 

= 4,6 Procent darin auf. 
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Ein Volum Sumpfgas liefert beider Verbrennung den gleiehen Raum 

Kohlensaure, und die doppelte Menge Gasvolum. versehwindet bei dem Verpuf

fen. Hiernaeh ist die Zusammensetzung des entziindliehen Gases folgende: 

Sumpfgas (CH2). . . 

Wasserstoffgas 

Stiekstoff .. 

Sauerstoff . . 

I .. ' II. 

8,26 8,46 Cub. Centimeter 
2,48. 3,07 

60,33 70,77 

28,93 

100,00 

17,70 

100,00 

Der zweite Versueh ist der controlirende und genauere, und hier sind 

Sauerstoff und Stickstoff genau indem Verhaltniss der atmospharisehen Luft 

vorhanden; sowohl die Menge des Sumpfgases wie die geringe Quantitat freies 

\Vasserstoffgas stimmen bei beiden Versuehen sehr gut. Die grosse Menge des 

Stiekgases - der Luft - hinderte die directe Entziindung des Gases dureh den 
elektrisehen Funken. 

Die Loslichkeit des Sumpfgases im absoluten Alcohol beweist dies Gas 

auch hier, und ist schon an und fiir sich dieser Versueh nieht mit der Genauig

keit der eudiometrischcn Analyse zu vergleichen. 

Das entziindliche Gas, welches aus den bitteren Salzsehich

ten bei b Taf. 46. Fig. I und II entweieht, ist hiernach ein Ge

misch von viel, wahrscheinlich ortlich eingemengter atmospha

rischer Luft, n e bst Sumpfgas un d wenig freiem \Vasserstoffgas. 

Dum a s *) fand zuerst, durch B 0 u e dazu aufgefordert, ein bei' dem Losen 

in 'Vasser decrepitirendes Steinsalzaus Wieliczka, wobei sich Gasblaschen ent

wickelten; H. R 0 s e *) untersuehte dieses Verhalten naher und namentlieh auch 

das aufgefangene Gas. 
Das von H. It 0 s e untcrsuchte Steinsalz verknisterte besonders bei dem 

plOtzlichen Erhitzen und bei dem Losen in \Vasser; vorher erhitztes Salz ver

knistertebeim spateren Losen nieht mehr. Das Steinsalz selbst besass einen 

*) Annal. de Chimie et Physic Tom. XLlli. p. 116. 

*'*) Poggend. Annal. Ed. 98. S. 353 u. f. 
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schwachbituminosen Geschmack. H. Rose erhielt bei dem Losenin Wasser 

1) von 4 Loth Salz 4 Cub. Cent. Gas, 2} von 7 Loth 13 Crib. Cent. und 3) von 

abermals 7 Loth Steinsalz 122 Cub. Cent. Gas. Nach der Dntersuchung bestand 

'das Gas ims Sumpfgas, \Vasserstoffgas und wenig Kohlenoxydgas. 

. Stassfurther Steinsalz der reineren, nieht vollig klaren, wie del' reinsten 

Varietaten Histe sich in luftfreiem, gekochtem Wasser ohne merkliche Gasent

wickelung auf, wahrend die mehrerwiihnten bunten, bitteren Salze, denen auch 

das oben angefiihrte Gasgemisch entstromt, mit Wasser ,iibergossen gleichfalls 

Knistern horen liessen und Gasblasen ,entwickelten. 
~ .. , ' 

'. Dahin zielende Versuche ergaben ziemlich gleiches Resultat. 4 Dnzen 

blaues, leicht zerfliessliches Salz ,-' Carnallithaltiges Steinsalz -,' welches die 

Gasentwickelung und das Knistern ziemlich lebhaft zeigten, lieferten nurgegen 

2 Cub. Cent. Gas, welches durch die aufschwimmenden bituminosen Theile ein::.. 

gehiillt war und bei dem Annabern der Flamme keine deutliche odeI' horbare 

Entziindung wahrnehmen liess. 

Auch hier in diesen bituminosen, leicht zerfliesslichen Salzen sind dem

nach Gase eingeschlossen, welehe abnliches Verhalten zeigen wie die friihere 

Auffindung, wenn auch die directaus dem Salze erhaltene Menge des Gases 

zu gering war, um die Identitat mit den oben untersuchten nachweis en zu 

konnen .. 

In welcher Machtigkeit sich das Salz selbst hier .vorfindet, ist geniigend bei 

der Beschreibung des Abteufens der Sehachte wie des Bohrversuchs angefiihrt, 

die speciellen Eigenschaften verdienen jedoch nahere Beriicksichtigung. 

Die bis jetzt ganz allgemeine Beimengung des Salzes sind durchsetzende 

Gypsschniire vonverschiedener, jedoch im Ganzen nicht bedeutender Starke. 

In der unmitte1baren Nahe der Gypsschniire ist oftmals das Salz von bitumino-;" 

sen'Substanzen dunkler gefarbt, meistens wird jedoch anliegend an dem Gypse 

oder in sehr geringer Entfernung das Steinsalz krystallinisch, nicht selten die 

schonsten, reinsten wasserhellen Spaltungsstiicke gebend von bedeutender 
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Grosse. Ueberhaupt beeintrachtigten die Gypsschniire die Absonderung ganz 

reinen Salzes keineswegs, da dieses zwischen den einzelnen Schniiren, welche 

in sehr verschiedener Entfernung sich wiederholen, ganz ohne diese Beimen
gung daliegt. 

Zuweilen ist sonst vollig krystallinisches Salz durch feinste, haarahnliche 

Krystalle getriibt, welche bei dem langsamen Losen des Salzesin kaltem Was

ser hinterbleiben und als Gyps nachgewiesen wurden. Es sind aufeinander lie

gende, feinste Gypsnadeln von verschiedener Grosse, ohne Talkerdegehalt, wel

che unter dem Polarisationsapparate die bekannte schone Erscheinung des Far

benspieles verschieden starker Gypsblattchen gewlihren. 

Gewohnliche, auch mikroscopische Gypsnadeln zeigen dies Verhalten nicht. 

Eigentliche ausgebildete, isolirte Krystalle von Steinsalz sind jetzt nieht 

gefunden worden; das auf Taf. 47. Fig. 4 abgebildete krystallisirte, besser 

krystallinische SHick' ist nur Spaltungsstiick. Ein Stiick deutlich krystallisir

ten Salzes fand ich kurz nach dem zuerst in Angriff genommenen Abbau un

terhalb des "Manteuffelschachtes", welcher wegen der Unreinheit des Steinsalzes 

verlassen wurde, bei einem friiheren Besuche des Salzwerkes. 
Did Ecke des ausspringenden Wiirfels war hier mit derCombination des 

Achtundvierzigfllichners versehen. Borsaure konnte jedoeh im Salze wedel' da

mals noeh jetzt naehgewiesen werden. 
Vor der Erreichung des Salzlagers, in der Nlihc desselben sind bei dem 

Abteufen der Schlichte im Anhydrite in H6hlungen \Viirfel von Steinsalz ge

funden worden. Ein Exemplar, beidem Abteufen der Sehlichte auf Anhalti

schem Gebiete gefunden, habe iell selbst zu sehen Gelegenheit gehabt. Es war 

Anhydrit als Unterlage und auf dieser prachtvoll krystallisirt das Steinsalz, des

sen Wiirfel.meist auf einer Ecke befestigt waren und uberall von feineren oder 

starkeren ganz reinen Gypskrystallen umgeben. Ebenso war dort cin. mit Gyps 

durchsetzter Salzkrystall gefunden worden. 
Das Stassfurther Steinsalz ist meistens ungefi:irbt oder nur wenig grau, von 

Gyps und damit verbundenen bituminosen Substanzen herriihrend. Bei einem 

Exemplare in meinen I':Ianden findet sieh unmittelbar unter der aufliegenden 
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dunnen Gypslage an einigen Stellen spurweise aber deutlich schon blaugefarb

tes Salz, gleich dem bekannten Vorkommen von Wieliczka und Hallein. 

Grossere durch Farbung charakterisirte StUcke des reinen Salzes sind nicht 

beobachtet worden. 

Mehrere veroffentlichte Analysen von Steinsalz aus Stassfurth ergeben die 

grosse Reinheit: 

Rammelsberg fand: Chlornatrium. . . . 

SchwefelsauresNatron . 

Schwefelsauren I{alk . 

Schwefelsaure Talkerde 

Wasser . . . . . 

Unloslichen Ruckstand 

97,55 

0,43 

1,01 

0,23 

, 0,30 

0,48 

100,00. 

He i n t z *) liess drei verschiedene Sorten untersuchen von S c h 0 n e, Ben

demann und Scholz, und fand als Bestandtheile: 

Natrium . . ., 39,74 39,22 

Chlor .... 59,99 59,20 

Schwefehiauren Kalk 0,27 0,99 

Chlorkalium Spur Spur 

Chlormagnium Spur 0,24 

Chlorcalcium . Spur 0,53 

GYPS 1M STEINSALZ. 

39,11 

59,61 

0,35 

Spur 

0,24 

0,04. 

Zu dem interessantesten Vorkommen im Stassfurther Steinsalzbergwerk 

gehort unstreitig der das Steinsalz in Schnuren durchsetzeride Gyps, wie wir 

vorlaufig die Bezeichnung noch gelten lassen wollen .. 

Diese Gypsschnure, bald ofter, bald seltner von oben nach unten in einer 

ziemlich gleichen Richtung von 25 Gradendas Salz durchsetzend, sind auf 

Taf. 47. Fig. 3 und 4 in naturlicher Starke gezeichnet; Fig. 4 ist zugleich ein 

*) Zeitschr. f. d.· ges. Naturw. XI. S. 395. 

I 
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sehr deutlich krystallinisches Stiick, wie es sich meist in der Nlihe der Gyps

schnilre zeigt. Die Flirbung des Gypses ist immer eine dunklere durch beige

mengte organische, bituminose Substanz, welche Flirbung, wie schon erwlihnt, 
dem Salze sich zuweilen mittheilt. . 

Seltener zeigt sich der Gyps im Salz eingesprengt, wie Fig. 2. Taf.47 es 
angiebt. ' 

Ziemlich haufig kommen derartige Umbiegungen der Gypsschniire vor, 

wie sie Taf. 46. Fig. 3 angedeutet sind. Es tritt dadurch eine Verwerfung del' 

Richtung der Schniire, ein, welche nach verschieden langer Abweichung doch 

wieder in den urspriingliehen Neigungswinkel einbiegt. Das Steinsalz selbst 

als vollig derbe, compacte Masse lasst keinerlei derartige Schichtung an und fUr 
sleh erkennen. 

An der Abbausohle des Sehachtes war in nachster Nlihe der Schachte 

dureh zufalliges Eindringen des "Vassers von oben, als das "Vasserwerk einmal 

schadhaft geworden war, das Steinsalz etwas gelost' worden und die Gyps

schniire waren als die schwerer loslichen Theile blossgelegt zuriickgeblieben. 

Hier besassen einige solcher Hervorragungen genau die Wellenform, wie es 

aber bei Biegungen solcher bandartiger Durchsetzungen entstehen muss, we

nigstens Hisst sich die \Vellenform keineswegs auf das gesammte V orkommen 

der Gypslagen ausdehnen. 

Die Gypslagen sind, wie die Zeichnungen ergeben, sehr schmal und 

entweder auf beiden Seiten ganz glatt oder mit linsenahnlich krystallisirtem 

Gyps ilberzogen, wie Fig. 7 auf Tar. 47 es verdeutlichen solI. 

Siimmtliche Gypssehniire sind im Kern dieht, sehr ahnlieh' dem Anhydrit. 

Die ehemische Untersuchung fiihrte zunaehst zu den Bestandtheilen des Gypses 

- I{alk, Schwefelsaure und Wasser. Mehrere quantitative'Vasserbestimmun

gen des inneren, nieht sichtbar krystallisirten TheiIes zeigten aber, dass der 

Wassergehalt kelneswegs derjenige des gewohnlichen Gypses = CaO, S08 + 
2 HO sei, welcher fast genau 21 Proeent betragt. 

Drei Bestimmungen des \Vassers ergaben 7,861- 7,801-7,936 Procent 

vorausgesetz~ dass Schwefelsaure und Kalk in dem VerhaItn,iss des Gypses vor-
81 ':' 
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handen sind, entsprechen diese Resultate der Formel 3 (CaO, S03) + 2 HO, 

welche 8,087 Procent Wasser verlangt. 

Jedenfalls ist die spatere Bildung dieses Gypses aus Anhydrit anzuneh

men, womr auch der allmahliche Uebergang in denkrystallinischen bis kry

stallisirten Zustand nach aussen spricht. 

Bei dem Gliihen dieses Gypses in der Glasrohre werden bituminose Sub...: 

stanzen zerstort,· welche einen an Stein61 ednnernden Geruch geben, zugleich 

tritt aber auch ein Sublimat von Schwefel und die fliichtige schweflige Saure 

auf, erkennbal' durch eigenthiimlichen Geruch und saure Reaction. 

Der Versuch, durch Schwefelkohlenstoff Schwefel dem Gypse zu entzie

hen, gelang vollstandig, und die quantitative Bestimmung des freien gediegenen 

Schwefels auf gleiche \Veise ergab 2,46 Procent, fast 2! Pro cent. 

\Vasser entzieht derartigem Gyps, wenn er moglichst rein dazu verwendet 

worden" wenig, die Analyse fand etwas Gyps, Talkerde und Kochsalz. Del' 

Riickstand del' wasserigi.m Losung war nur schwefelsaurer Kalk und, bis auf 

die geringe Menge bituminoser Substanz nnd Schwefel, in verdiinnter Saure 

lOslich. 

Unter dem IHikroscopwal'en keine Krystalle von Schwefel nachzuweisen, 

was dafiir sprechen wiirde, dass' der Schwefel durch Zersetzung sich abgeschie

den habe, wie es nach den vorhandenen Bestandtheilen - den schwefelsauren 

Salzen und den bitumin6sen Stoffen - und dem muthmasslichen Processe bei 

dem Festwerden dieser machtigen Salzlager anch angenommen werden musste. 

So weit die Aufzahlung der bis jetzt erkannten und erwiesenen einzelnen 

Vorkommnisse. 'Verfen wir einen Blick auf das ganze Lager, so weit es jetzt 

erschlossen ist durch Bohrversuche odeI' die eingefiihrten Schachte, so Hisst 

sich eine machtige Ausdelmung desselben mit Sicherheit annehmen, aber sehr 

unsicher begrenzen. Beriihren die gliicklich auf Steinsalz gestossenen Bohrun

gen bel Salza, Schoningen, Elmen, wie wohl anzunehmen ist, denselben Salz.;. 

stock, so ist hierdurch eine grosse Verbreitung vorauszusehen, wahrend die 

Machtigkeit des Lag:ers, der verticale Dnrchmesser, meist nicht ermessen oder 
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weit schwacher als zu Stassfurth gefunden ist. Aile derartigen Betrachtungen 

werden aber leicht ortlich und verlieren den allgemeinen Standpunkt, von wo 

aus ein Urtheil allein zu begrunden sein durfte. 

Bei Stassfurth liegt das Salz unter einer machtigen Anhydritschieht, wel

cher ein bedeutendes Lager zerfliesslicher, besonders Talkeide und kalihaltiger 

Salze folg! und dann das gYl)sdurehsetzte sonst liusserst reine Steinsalz. 

In unmittelbarster Nlihe ergiebt del' Bohrversuch auf Anhaltischem Territo

rium zwei iibereinander gesehichtete, sehr versehieden maehtige Lager Stein

salz, indem (s. S. 617) zuerst naeh 44 Fuss· unreinen Salzen 70 Fuss reines 

Salz erbohrt wurden, dem folgend wieder 45 Fuss Gyps, Thon und Salz, dann 

einige Fuss buntes Salz und endlieh 365 Fuss Steinsalz, ohne dasselbe dureh

bohrt zu haben, jedenfalls dasselbe Lager, was bei Stassfurth allein angetrof

fen wurde. 
Wiirde die Riehtung der Gypslagen unausgesetzt diejenige des Salzlagers 

angeben, so miisste bei einem \rinkel von 25 Grad das Salz in nieht bedeu

tender Ferne zu Tage kommen. Es liegt, wie iiberall, klar vor, dass Hebun

gen und Senkungen, Verwerfungen, durch sehr fragliche Veranlassungen be

wirkt, die Machtigkeit des Lagers ortlieh modificiren, und erst weit spater, wenn 

geognostiseh die OberfHiehe der Gegend und das Innere der Erde mehr er

forseht sind, diirften Sehlussfolg'erungen iiber das Lager selbst in seiner Au?

dehnung und Gestaltung zu ziehen sein. 
Jedenfalls sind aber diese .. iiberliegenden leiehtzerfliessliehen Salze, wie 

schon H. Rose bei del' fruher citirten Abhandlungiiber Carnallit andeutete, mit 

den bekannten, damitiibereinstimmenden Bestandtheilen der Mutterlauge der 

Salzsoolen und des Meerwassers zu parallelisiren. 
Die Bildung odeI' Ablagerung des Sh~insalzes hat schon seit geraumer Zeit 

die Aufmerksamkeit . der Geologen und Geognosten erregt und wie immer auf 

dem der Theorie geweihten Felde aueh hier eine ziemliehe Reihe von An

sehauungen hervorgerufen. Mag aueh hierund da noeh ausgesproehen werden, 

dass hahere, dem Innern der Erde entstrahlte \Varme bei der Entstehung soleh 

grossartiger Ablagerungen leicht in\Vasser loslieher Stoffe mitgewirkt habe, 
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wie wir sie nur zu gern zu derartigen, unsere Anschauungskraft leicht iiberra

genden Erschejnungen herbeiziehen, so durfte doeh, naeh derAuffindung zahl

reicher organischer Reste im Steinsalz *), die Ansicht iiber plutonische, eruptive 

Entstehung dieser Lager als ganzlich beseitigt angesehen werden konnen. 

Selbst die mittel bar oder unmittelbar damit in Beziehung stehende Ansicht 

uber dem Innern der Erde entstromte Schwefel- oder schweflige Dampfe **), 

welche durchaus. die Massen von Gyps erklaren sollten, dUrfte bei genauerer 

Beschauung wenig oder gar nieht mit demeinzigen Fundamente solcher Erkla

rungsweisen, dem noeh sichtbaren Wirken der unterirdischen Krafte, harmoniren . 

. Verdankt das Steinsalz, wie jetzt wohl kaum Hoch bezweifelt, friiheren 

Meeren die Entstehung, Ablagerung, so liegen die wichtigsten Momente fUr 

die mogliche Erklarung in den nachgewiesenen Bestandtheilen des jetzigen 

Meerwassers und den sich darin vorfindenden odeI' vorgefundenen Ablage

rungen. 

J\1it dieser Frage steht in gar keinem Zusammenhang, beleuchtet ganz an

dere Seiten del' wissenschaftlichen Discussion, die eben so wiinschenswerthe 

Erklarung des fruheren Zustandes yon Chlornatrium, von Gyps etc. Ob zu 

der Zeit, wo feuerflussige Massen in grosseren Mengen und in geringeren Zeit-

, raumen dem Erdinnern entquollen, schon Chlor und Natrium zu Kochsalz ver

bun den waren, ob die Sauerstoffverbindungen von Schwefel und Calcium sich 

erst an der Atmosphare erzeugten, obkohlensaures Natron und salzsaure Diim

pfe auf einander ejnwirkten, schweflige Diimpfe und kohlensaurer Kalk den 

Anlass zur GypsbiIdung boten, sind .Fragen, die insofern der mer zu erwiih

nenden Bildung der Steinsalzlager fernstehen, als damaIs, wo Kochsa]z in 

~) Besonders in Wieliczka sind Versteinerungen, wohl crhaltene doppeltschalige };Iu

scheIn, verkohltes Holz etc. gefunden worden und in noch grosserem Maasse im DUr

renberg bei Salzburg, wo das Salz im bunten Wechsel mit Mergel-, Thon- und Kalk

scmchten liegt. 

**) Vergl.L. Frapolli, Lagerung der secundaren FlOtze iin Norden des Harzes,' nebst 

einigen Bctrachtungen'iiber die Bildung der Erdrinde und den Ursprung der Gypse, 

Dolomite und Steinsalze. Poggendorf Annal. Bd. LXIX. S. 481 u. f. 
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Losung vorhanden war, wie jetzt in den Meeren, auch aIle bier in Betrachl 
kommenden anderen Salze schon gebildet und bestandig sein konnten. 

Soilen die ungeheuren Lager von Gyps und Anhydrit zu der gewagten 
Hypothese der Einwirkung vulkanischer, schwefliger Dampfe zwingen, so ge

schieht sicher ein Schritt, der so weit einseitig ist, als die Grosse der Salzlager, 

well tiefer liegend und dem Auge verschlossen, keineswegs nur annahernd be

kannt ist und urn so weniger ein auch nul' muthmassliches Verhaltniss der 
Menge des Salzes und Gypses gestellt werden kann. 

Derartige Salzlager, wie sie in Wieliczka und Bochnia in Galizien, in Un

garn, bier in Stassfurth .und neuerdings in Wurtemberg mehr oder weniger 

erschlossen sind, wiegen an Grosse und Ausdehnung viele, auch sehr machtige 
Gypslager auf. >-

Obgleich namentlich "eingeschlossene salzige Gewasser oder solche, welche 

bei nicht zu bedeutender Grosse .viel susses \Vasser aufnehmen, verscbiedenen 

Salzgehalt - bei dem Eiritrocknen ruckbleibende Salze gewahren, so lie

gen die Resultate doch nieht weit auseinander. Das Meerwasser enthaIt gegen 

2, 3 Procent feste Substanz und nur einzelne Seeen, welche im Stadium 

des Eintrocknens sich jetzt noch befinden, wie del' von E h r e n bel' g und 

G. Rose besuchte Eltonsee in der Nahe des caspisehen Meeres, dessen Salz

gehalt nach H. R 0 s e *) gegen 24 Procent, meist Chlormagnium, betragt, odeI' 

das rothe Meer - 4,3 Procent Salzruckstand - weichen davon abo 
. Nach der Untersuchungvon v. Bib I' a **) enthalt Meerwasser von sehr 

verschiedenen Orten gegen 2,5 3 Procent Chlornatrium, ih Procent schwe

felsauren Kalk und ilhnliehe Mengen von schwefelsaurer Talkerde und schwe

felsaurem Kali, sowie gegen lo Procent Chlormagnium und sehr wenig Brom

natrium. 
M ulder***) kommt zu dem Resultate, dass die Salze des Meerwassers 

*) Poggend. Annal. Bd. xxxv. S. 169. 

**) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. LXXVII. S. 90. 

***') Scheikundige Onderzoekingen VI; 1. 
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tiberall in ziemlich gleichen Verhaltnissen . waren , und findet in 100 Theilen 

der festen Salze: 

Chlornatrium 

Chlormagnium . . 

Schwefelsaure Talkerde 

Schwefelsauren Kalk. . 

Chlorkalium . . . 

Brommagnium . . 

Kohlensauren Kalk 

Kieselsaure 

Ammoniak 

78,5 

9,4 

6,4 
4,4 
1,0 

0,17 

0,04 

0,009 

0,013 

99,932. 

Wir verdanken H. Rose die Nachweisung bei den Bestandtheilen des 

Meerwassers, dass die Temperatur sehr bedeutenden Einfluss auf die Bildung 

der verschiedenen chemischen Verbindungenaussert, dass es, me es bei den 

Mutterlaugen der Salzsoolen jetzt auch technisch angewendet wird, auf die 

Temperatur ankommt, bei welcher die Salze sich aus der Losung abscheiden, 

ob die Schwefelsaure sich mit der Talkerde oder dem Natron, zu Bittersalz oder 

Glaubersalz vereint, abscheide. In dem schon erwahnten Eltonsee scheiden 

sichnach G. Rose im Sommer zuerst Gypskrystalle,dann Kochsalz, dann Bit

tersalz abo Chlormagnium bleibt in Losung· und vermindel't durch die eigene 

sehr leichte Loslichkeit sogar aie Moglichkeit del' Losungdes Kochsalzes, be

giinstigt die Abscheidung desselben. 

Hochst interessant sind hier die Resultate von J. U sig lio *), welcher die 

allniahliche Ahscheidung der Bestandtheile des.Meerwassers bei langsamer Con

centration verfolgte: Ais die Lauge das specifische Gemcht von 7,1 Beaume'

schen Araometergraden besass, schied sich zuerst eine sehr geringe Menge Ei

senoxyd ab nebst etwas kohlensaurem Kalk, bei 16,75 Graden Concentration 

gleichfalls wenig kohlensaurer Kalk nebst tiber 0,5 -G schwefelsaurem Kalk, letz-

*) Ann. ch. phys. [3J XxVII, 172. Jahresbericht dar Chemie lL Phys. von J. Liebig 

u. H. Kopp 1849. S. 643. 
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tere Abscheidung . setzte sieh bei weiterer Verdickung der Lauge immer fort, 

bei 26,25 Graden begann neben der Gypsabscheidung diejenigen von Kochsalz, 

nebst 8puren vQn schwefelsaurer Talkerdeund Chlormagnium. Die Kochsalz

abscheidung ist am starksten bei 27 Grad Beaumc. Bei 30,2 Grad hort die zu

letzt nur sehr schwaehe Abscheidung von Gyps auf. Der Versuch ist bis zu 

35 Grad forlgesetzt, wo sichnoch 1,4 S- Koehsalz nebst 0,5 Procent Bittersalz 

ablagern, wahrend immer nur sehr geringe Mengen von Brominagnium und 

Chlormagnium mit abgeschieden (mechanisch?) werden. Die so weit concen

trirte Lauge cnthalt keinen Kalk mehr, aber in 1000 Theilen: 

Schwefelsaure Magnesia 114,48 

Chlormagnium 195,31 

Chlorkalium 32,96 

Chlornatrium 

Bromnatrium 

159,79· 

20,39 

522,93. 

Die Lauge scheidet nun bei dem \Vechsel der Temperatur von Tag und 

Nacht verschiedene 8alze abo Beim Erkalten bildet sich namentliehBittersalz, 

am Tage ein Gemiseh von Bittersalz, Koehsalz, Brom - und Chlormagnium. 

Ziemlieh zu Ende der Krystallisation seheiden sich zwei Doppelsalze ab: 

1) KO, 808 + MgO, S03 + 6 HO (bis jetzt in 8tassfurth noeh nieht nachge

wiesen) und 2) KCl + 2 MgCl + 12 HO (Carnallit); ganz zuletzt krystallisirt 

endlich ·Chlormagnium. 
Raum durfte es wohl ein vollstandigeres Dild geben, nach welehem die 

nachgewiesenen Lagerungsverhaltnisse der Salze Stassfurths zu erklaren waren, 

als dies soeben angefUhrte des ausgefiihrten Experimentes. 
Endlich untersuchte J a c k son *) Meerwasser aus verschiedener Tiefe, 

vom Meeresspiegel und aus 450 Faden Tiefe. Er fand in dem tiefer ge

schopften Wasser weniger Kohlensaure, gleiehe Menge von Chlornatrium, aber 

*) Prooeedings of the 9. Annual }[eeting of the Amerio. Assoo. of Geo1. and Nat. at 

Boston 1847. 

Vol. XXVII. 
82 
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die doppelte Menge Schwefelsaure, mehr Talkerde und Kalk .. - Die schwerer 

laslichen Salze waren in der Tiefe in grossererMenge enthalten. -

Der Gesichtspunkt ist fast nicht weit genug zu spa~nen, urn solche gross

artigel,Ablagerungen, wiesie in dem Steinsalze und den unmittelbar damit ver

bundenen Vorkommnissen gegeben sind, anschauen zu durfen. Der- grosste 

Fehler bierbei ist, an ortliche Erscheinungen sich zu fesseln, wo sehr bald der 

Gesammteindruck schwinden muss. 

AIle Analysen des Meerwassers -finden ausserst wenig kohlensauren Ralk 

darin, iiberhaupt wenig Kalksalze, und deIl;noch sehen wir vor unseren Augen 

die fleissige KoraUe Berge kohlensauren Kalkes mitten im Meere,' gefahrlich 

der meerdurchschneidenden Schiffahrt, bilden, dennocb haufen :Milliarden von 

Muscbeln noch heute Berge von Muscbelkalk, ja, nach den neuesten, scho

nen Resultaten bei derder Legung des transatlantischen Kabels vorangehenden 

Untersuchung des Meerbodens, vieUeicht gar. Kreideberge am l\leeresgrunde auf. 

Die Menge des .imMeerwasser enthaltenen Gypses iibertrifft weit diejenige 

des kohlensauren Kaikes, aber es sammeln jenen auch keine Thiere zu ihrer 

Bekleidung. Die einzig mogliche uns jetztbekannte Abscheidung des Gypses 

ist diejenige durch Krystallisation aus der damit gesattigten Lasung. 

Betrachten wir die dem Gyps aufgelagerten oder unterliegenden Berge des 

Muschelkalkes, iiberhaupt des Kalksteines - kohlensauren RaIkes --,welcher 

sicher bier als abgeschieden aus friiheren Meeren angenommen werden muss, 

und vergleichen dann die noch jetzt sichtlichen Resultate der Abscheidungen 

der Meere nebst den durch die Analysen bekannten Bestandtheilen des Meer

wassers, so diirfte die Ausscheidung des Gypses aus gleicher friiherer Losung 

wohl als notbwendige Annahme nicht zu umgehen sein. 

Auf gleiche Weise, wie wir die den Gyps einschliessenden Gebirge in 

ihrer Entstehung erklaren miissen, den Sandstein, Kalkstein u. s. w., ist si

cher auch der Gypsselbst abgelagert worden, und zwar deroben auflie

gende zuletzt. In den obersten Lagern des Gypses ist die jiingste Bildung 

desselben reprasentirt, die untersten sind die altesten, - wenn nicht zufaIIige 

Umstfirzungen Aenderungen veranla~sten. 
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Bei der Isolirung grosserer oder kleinerer l\1eerestheile durch Hebung der 

unterliegenden Gebirge,iiberhaupt bei dem Eintreten des Austrocknens eines 

salzhaltigen Wassel's sind alle die damit zusammenhiinO"enden V orkommnisse o 
zuniiehsf den bekannten, nachweisbaren Erseheinungen zu entlehnen. 

Die Sa]zlauge wurde durch Verdunsten des \Vassers immer salzreicher, die 

schwerloslicheren Stoffe schieden sich krystalliniseh ab und senkten sieh ent

weder auf den Boden der noeh vorhandenen Fliissigkeit oder setzten sich 

an den Wandungen, dem jeweiligen Drer ab. Die letzten Ablagerungen des 

friiheren Meeres oder Seees· treten zuerst an die Atmosphare, werden zuerst 

der Wirkung des concentrirteren Salzwassers entzogen. Dieses letztere t!'itt 

natiirlich allmahlich immer tiefer zurfick nnd flillt die tiefsten, urspriinglich 

vorhandenen Stell en oder durch die Hebung entstandene Risse, Spalten aus, 

iiberall Spuren der Einwirkung den Gebirgen hinterlassend. 

Das Vorkommen des Steinsalzes in so maehtigen Lagern und endlich 

besonders die Auflagerung von leicht zerfliesslichen Salzen in so grosser 

:Menge, wie Stassfurth sie bietet, sind geniigend Beweis, dass die Bedingun

gen zur vollstiindigen Austrocknung ganzer Meere fruher gegeben waren; 

ob begiinstigt durch hohere Erdwarme oder durch die Lange "der Zeit dies 

Resultat erzielt, diirfte vor der Hand gleichgiltig sein. 
Durch das Schwinden des Wassers entstanden hoWe, fruher damit er

fUIlte Riiume, welche leicht zu ortlichen Dmstiirzungender Gebirge Anlass 

bieten konnten; schon vorhandene oder durch die Hebung erst erzeugte ein

zelne Vertiefungen bildetenendlich Abtheilnngen del' eintrocknenden Salz

lauge, einzelne Ablagerungen des spateren Steinsalzes, und was die mehr 

nnd mehr angehiiuften Salztheile chemisch iindern konnten, musste Zersetzung 

erleiden. 
Die zunachst damit in Beriihrung kommenden, unstreitig in grosser Menge 

vorhandenen organischen Substanzen werden von den leicht zersetzbaren Chlo

tiden des Eisens, Mangans, der Talkerde angegriffen, nnd die einmal in Zer

setzung iiberflihrten oder schon vorher darm befindlichen organischen Mate-

rien wirken wiederum auf zahlreiche Verbindungen zerlegend ein. . 
82* 
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Die scbwefelsauren Salze werden angegriffen, der Sauerstoff zur Oxyda

tion der organischen Substanz verwendet, der Schwefel thells als Schwefel

wasserstoff entfernt· oder. durch Zerlegung des letzteren als gediegener Schwe

fel abgeschieden. Jedenfalls ist es von grosstem Einfiusse, ob die Zerse-: 

tzungen unter Abschluss der atmospharischen Luft vor sich gehen, oder ob 

der stets verandernde Sauerstoff auch von aussen einwirken kann; In dem 

ersteren FaIle werden als gasfOrmige Zersetzungsprodukte des Organischen 

vorziiglich Kohlenwasserstoffverbindungen auftreten -. Sumpfgas - Bergol

Bergtheer etc. -, im anderen Sauerstoffverbindungen von Wasserstoff und 

Kohlenstoff sich erzeugen - Kohlensaure, .Wasser -, welche jetzt als der;.. 

artige Produkte nicht mehr nachweisbar waren, weil iiberhaupt in grosserer, 

anderen QueIlen entstammender Menge vorhanden. 

Das Auftreten der entziindlichen Gase, sowie der· ebenso haufig beob

achteten fliissigen - Kohlenwasserstoffverbindungen, als Bergol in der Liine

burger Heide, in der Nahe von Wieliczka etc., lasst sich dadurch wohl er

klaren, und das ebenso zu \Vieliczka wie jetzt in Stassfurth nachgewiesene 

Vorkommengediegenen Schwefels in den Gypsen gleichfalls. Der freie 

Schwefel dieser Gypse entstammt der Zersetzung, Desoxyda

tion schwefelsaurer Salze. 

Bei den Untersuchungen der Gypse von Stassfurth· zeigte sich das schone 

Resultat, dass der iiber dem Anhydrit vorkommende Gyps, Fasergyps, im 

thonigen bunten Sandstein weder Bitumen, noch freien Schwefel enthielt,der 

anhydritische Gyps unter dem:Anhydrit im Steinsalz jederzeit. Der Anhydrit 

scheint hier den valligen Abschluss der Einwirkung des freien Sauerstoffes 

bewirkt zu haben. 

Die Ablagerung der Steinsalzmassen und der dieselbe begleitenden Ge

birge muss wohl in den allermeisten Fallen in eine Zeit zuriick datirt werden, 

wo wir, durch die Reste der untergegangenen Thiere und damit gleichzeitig 

gefundenen Ueberbleibsel einer weit iippigeren Vegetation, gezwungen wer

den, der Oberflache der Erde eine hahereTemperatur als der Jetztzeit zuzu

schreiben. Diese hahere Erdwarme kann aber nicht von aussen, sondern nur .. 
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durch innere starkere Strahlung der \Varme nach der Oberflache der Erde 

Erklarung finden. Hierrnit liegt zugleich im innigsten Zusammenhange die 

bedeutend erleichterte und vollstandige Austrocknung, Verdampfung solcher 
abgeschlossener Meere oder Salzwa~ser - Becken. 

\Venn so leicht in \Vasser lOsliehe Stoffe, wie das Kochsalz, oder 
gar die nieht luftbestandigen, leichtzerfliesslichen Verbindungen des Chlor

magniums, Chlorcalciums etc. endlich in den festen Zustand ubergehen, so 

muss jedenfalls ein grosser Mangel von Wasser, ganzliche Abwesenheit des

selben in freier Form eingetreten sein, denn so lange wie nur irgend mog

lich wiirden so zerfliessliche Salze Feuchtigkeit an - und aufgesogen haben. 

Entweder war hier die hohere Erdwarme die wirkende Macht, oder die Lage

rung selbst in den Gebirgen, wie oftmals gefunden, hinderte den Zutritt des 
\Vassers ganzlich. 

Sicher mussen so leicht lOsliche und sogar zerfliessliche Salze auch che

mischen Verbindungen 'Vasser entzogen haben, denen irgend dasselbe ent
nommen werden konnte. 

HiE~rin durfte eine Erklarung der Bildung des Anhydrites liegen. Auf 

gleiche 'Veise, wie wir durch zahlreiche Beweise gezwungen sind, die alte

ren Gypse meist aus Anhydrit durch Aufnahme von Wasser entstanden an

zusehen, ist umgekehrt der Anhydrit friiher ausGyps gebildet worden durch 

. Entziehung des \Vassers. Diese Entziehung konnte mechanisch - durch 

Warme -. oder chemisch durch starkere Anziehung desWassers durch an

dere Salze geschehen sein. Letzterer Fall ist der hier anzunehmende. 

Dass del' Gyps zu denjenigen Substanzen gehort, denen leicht das 'Vas
ser entzogen werden kann, ist Thatsache, und die Lagerung des Anhydrites . 

mitten in den sicher als Sedimentgebilde anzusehenden, umgebendenGebir

gen, das Vorkommen organischer Reste in wohlerhaltener Form tiber und 

unter demselben zeigen mehr und mehr auf eine Entstehung desselben ohne 

hohere, bis zu dem Schmelzpunkt desselben gesteigerte Temperatur. 

Sehr nahe tritt. besonders in Stassfurth bei der unmittelbaren Beriihrung 

der leicht zerfliesslichen Salze und des obenliegenden Anhydrites die ErIda-
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rung derBildung desselben aus Gyps durch \Vasserentziehung, die dureh 

die abdampfende, Wasser iiberall aufsuchende, fast trockne Salzmasse geschah. 

Die diehte Form des Anhydrites kann unmoglich dagegen sprechen, WO 

noch vor unseren Augen bei hinreichen.der Ruhe sich Kalkspath, Arragonit 

und zahlreiche andere Mineralien in dichtester Form erzeugen, und hier bei 

einer solchen Ablagerung Jahrhunderte und Jahrtausende zur Vollendung der 

uns sich darbietendenGestalt verwendet wurden. 

Ueberhaupt ist das Vorkommen von Anhydrit und Gyps fast immer so 

innig cvereint, dass es sehr sch,ver sein durfte, eine Grenze festzustellen. 

Mitten in dem. Anhydrit in hohlen, aber vollig dichten Raumen wurden zu 

Stassfurth und dem nalle liegcnden Abbau auf Anhaltischem Territorium Kry

stalle von Gyps mit Steinsalz gefunden, deren Entstehung jedenfalls bis in 

. diejenige der einsehliessenden Gebirgsmasse selbst verlegt werden muss, da 

zu dem Bestehen derartiger einzelner Salzwlirfel eine bedeutende Troekenheit 

der Umgebung gehort, und das gleiehzeitige V orkommen der die Salzwiirfel 

umsehliessenden Gypsnadeln die damalige Existenz des Gypses erweist. 

Aueh in dem bekannten Anhydrit- Vorkommen bei Segeberg ist del' Ue

bergang in Gyps, ausgezeichnet krystalliniscl~, derb oder faserig, kaum ge

nau zu verfolgen, und erst chemisehe Versuehe geben Aufsehluss, ohne dass 

ausserlich die Veranderungen der frliheren Lagerung zu ersehen \Varen, wel

ehe aueh bei den Gypslagern leicht ersichtlich sind, derer. anhydritischer Ur-, 

sprung angenommen oder erwiesen worden. 

Ken n go t t fand sowohl Anhydrit (Karsten it) im Steinsalzeingesehlos

sen *), als aueh in einem Spaltungsstlick von Steinsalz aus Siebenburgen 

Gyps **). Das Steinsalz zu Stassfurth birgt oft im Innern kleine mikroseopi

sehe Gypsnadeln, und die Gypsschnure; welche es durchziehen, sind in Gyps 

theilweise umgeanderter Anhydrit. 

Wie wir die heutigen Kalkberge und Gypslager nieht mehr in der Tiefe 

*) Benehte der Akad. der Wissensoh. zu Wien, mathem.-naturw. 01. Bd. XI. Heft II. 

1853. S. 393. 

**) ,a. a. O. S. 292. 
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voruns sehen, welche sie friiher, vom Meere bedeckt, einnahmen, so finden 

wir oft auch Anhydritlager gehoben, ebenso iiberraschend und einzeln, wie 

so haufig gehobene Kalkfelsen. Der innige Zusammenhang der Lagerung des 

Kalkes, Sandsteines, Gypses, Anhydrites, Steinsalzes und unterliegenden An

hydrites gestattet nicht wohl eine gesonderte Auffassung ihrer Entstehung. 

Dass bei dem Austrocknen dieser grossen, die Steinsalzlager und unsere 
jetzigen Salzquellen bildenden Meere hohere Erdwarme mitwirkte, mitwirken 

musste, durfte keinem Zweifel unterworfen sein, die Annahme einer pluto
nischen, eruptiven Entstehung derAnhydrite, die iiber und unter dem Stein

salze lagern, aber um so gross ere Schwierigkeiten finden. 

Zuletzt von allen das Steinsalz umschliessenden Gebirgen und den Be

standtheilen des Lagers selbst gingen die leicht zerfliesslichen Salze in den 

festen Zustand iiber nnd bilden fUr uns eine fest gewordene Mutterlauge im 

grossten Massstabe - eine Mutterlauge ganzer Meere. 

Mit grosstem Rechte diirfte aus dem Nachweis starker Ab

lagerungen derartiger Mutterlaugensalze auf ein sehr bedeu

ten des Steinsalzlager geschlossen werden. Soolquellen, stark Chlor

magniumhaltig, berechtigen zu gleicher Folgerung iiber mren Ursprung. 

\Velche Veranderungen wahrend des Eintrocknens solcher Meere selbst 

in dem letzten Stadium des Ueberganges in den festen Zustand vor sich ge

gangen sind, beweist die bei Stassfurth bei dem Anhaltischen Bohrversuche 

aufgefundene Ueberlagerung der Hauptmasse des Steinsalzes dnrch ein zweites 

Lager, und gleiche Resultate sind schon oft erhalten worden. 
In neuester Zeit *) wurde zu FriedrichshaIl in \Viirtemberg Steinsalz er

bohrt nnter sehr interessanten Verhaltnissen. Man erreichte in 535 Fuss Tiefe, 

nach Durchsinken des Anhydrites und Salzthones, das Steinsalz, 47 Fuss mach

tig, grosstentheils wasserhelles, krystallinisches SaIz. Unter dies em kamen noch 

einige Fusse Anhydrit nnd bis zur Tiefe von 600 Fuss sehr bituminose, bit

tererdehaltige Gesteine. 

*) Augsb. Allgem. Zeitung 1859. 28. Dec. Ausserordentl. Reilage zu Nro. 862. 
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, Sollten diese letzteren etwa dieMutterlaugensalze sein, wie sie in Stass-:

furth und Umgegend nachgewiesen sind, so wiirde hochst wahrscheinlich das 

eigentliche grosse Salzlager nach Durchbohrung der sog. bitteren Salze erst 

erlangt werden. 

Die weite Verbreitung des Salzlagers in\Viirlemberg zeigte sich bei die

sem Aufsuchen des Steinsalzes besonders bei dem Einbrechen einer sehr be

deutenden Quell~, pro Minute 400 Cubikfuss Wasser ergiessend. Mit dem 

Bewaltigen der QueUe fielen aIle Wasser in den Bohrlochern von Friedrichs-, 

hall, Clemenshall, \Vimpfen und Rappenau, in ~riedrichshall um 65 Fuss un

ter den gewohnlichen Wasserstand. 

Obgleich SalzqueIlen aus iilteren Gebirgen zu Tage treten, so sind ei

gentliche Steinsalzlager doch erst in der Formation des Zechsteines aufge

funden und in den hoher gelegenen, folgenden Gebirgsschichten nachgewie

sen worden, sehr· haufig, besonders in Deutschland, nach Durchbohrung des 

bunten Sandsteins. 

Ein wichtiger Fingerzeig fUr Lagerung und Ablagerung liegt in dem ste

ten Vorkommen des Steinsalzes mit Gyps, Anhydrit und Thon, Salzthon, 

wo zuweilen, wie zu Sulzim Wiirtembergischen und am Diin'enberg bei 

Salzburg, der Thon yorherrscht und das Salz ausgelaugt werden muss, kurz 

mannigfache Variationen innerhalb dieser Theile der Salzlagerung sich zeigen. 

Jedenfalls muss aus dieser natiirliehen, gemeinschaftlichen Lagerung auch auf 

gleichartige Entstehung und Bildung geschlossen werden, was hier als lei~ 

tende Idee zu Grunde lag. 

, Wenn auch nicht immer in unmittelbarer Nahe des Gypses oder Anhy- . 

drites Steinsalzlager oder zunachst Salzquellen nachgewiesen sind, so Hisst 

doch ,die Lagerung desselben in anderen Verhaltnissen auf den innigstenZu

sammenhang schliessen,wie es schon langst geschehen. 

Die bedeutendsten Steinsalzlager Deutschlands und del' benachbarten Liin~ 

del' zeigen deutlich in ihrer Formation del' Salzmasse die grosse Ueberein

stimmung der Ablagerung unter gleichen Verhaltnissen, aus gleicher, sehr 

ahnlicher Mischung, wenn auch fruher odet spateI', aus den einschliessenden 
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Gebirgen ersichtlich, das Eintrocknen des salzigen Wassers erfolgte. Die so 

bedeutenden Salzlager . bei Wieliczka und Bochnia lief ern Oestreich jahrlich 

mehrere Millionen Centner Salz - Steinsalz, Siedesalz oder Viehsalz. - Sie 

werden umschlossen von Sandstein, Schieferthonetc:· und bestehen in wech

selnden Lagern von Gyps, :l\1ergel, Salzthon, Steinsalz und ebenso verschie

dener Machtigkeit und Reinheit. Sie gehoren, wohl erwiesen durch vielf31-

tige Untersuchungen, besonders die rteuestcn von Reuss, der alteren Ter

tilirformation an. Der Abbau des Steinsalzes zu \Vieliczka geschieht in Stock

werken, und je tiefer urn so reiner· ist das Salz gefunden worden . 
. 1m DUITenberg bei Hallcin im Salzburgischen wechseln gleichfalls Mer

gelschiefer, Gyps und Salzmasse, d. h. Thon mit Salzgehalt in Nestern, oft 

wieder mit Adem v~:m Mergel durchsetzt. Das umschliessende, aussere Ge

birge ist endlich Kalkstein. 
Die Lagerung im Wiirtembergischen istdurch die fruher angegebene Auf

findung des Steinsalzes in Friedrichshall reprasentirt, wobei der Anhydrit na

mentlich wieder auftritt, wahrend bei anderen, gerade hier zahlreich ange

stellten Bohrversuchen sehr oft nur Gyps ohne bemerkenswerthe Anhydrit

lage gefunden wurde. 
Gyps und Anl1ydrit treten aber gemcinsam auf, beide deuten auf Stein-

salz, obgleich das letztere Gebirge mit grosserem Rechte darauf schliessen 

lasst, da es meist in unmittelbarster Nlihe des Salzes gefunden ist. 
Die machtigsten Steinsalzlager sind in den oberenTheilen der Zechstein

formation, in der Muschelkalkformation . und den bunten Sandsteinen. Wie 

weit derartige Gebirgsformationen mit Genauigkeit begrenzt werden k6nnen, 

ist jedoch meist erst aus den vielfaltigen Untersuchungender ortlichen Ver

haltnisse zu erkennen und daher mit vollem Rechte weiteren Forschungen 

noch anheimzustellen. 

Vol. XXVII. 
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ErUiuterung der Abhildungen. 

Tafel 46. 

Fig. L Profil durch die Baue des Steinsalzbergwerkes ~u StassfUl'th, in der Richtung 
des Einfallens der Gebirgsschichten. Hora 51\r. 

a. Ein Gesenk, um die tieferen Schichten des Steinsalzlagers im Liegenden 
zu erkennen. Das Steinsalz war ganz gleichwie an den anderen Orten 
des Baues, ebenso mit Gypsschnurchen durchsetzt. 

b. Ende des in das Hangende getriebenen Querortes, welcher von {-b aus 
den bitteren, bunten Salzen besteht, welche Tal 47. Fig. 1 natUl'getreu 
gegeben sind. 

c~ d~ e und f sind die auf Fig. II eben so bezeichneten Abbauorter nach 
Norden und Sliden. 

9~ k, i, k, l, m und n sind die schon bei dem Abteufen der ScMchte aus
geffihrten QuerschHtge zwischen beiden Schachten. 

·o-p bezeichnen die auf dem Steinsalz aufliegenden bunten, bitteren Salze, 
welche von {-b noch weiter erschlossen sind. Ueber den bunt en Salzen 
und unmittelbar unter dem Anhydrit kommt eine Schicht Salzmergel, wel
che durch besondere Schraffirung bezeichnet ist. 

Der ,.Manteuffelschacht" steht unmittelbar auf dem Bohrloch, mit wel
chern bis zu der angegebenen Tiefe von 280 Lachter Steinsalz durchsun
ken WUl'de, ohne dasselbe zu durchbohren. 

No. I, II und ill sind Gesenke, welche das iiberliegende Wetterort mit 
dem unteren Abbau verbinden. 

- 2. Special-Grundriss des Konig!. Steinsalzbergbaues zu Stassfurth. 
Es giebt derselbe ein deutliches Bild von dem schachbrettartig aufgenom

menen Abbau des Steinsalzlagers. 
Die Zeichen a, b, c, d .. e, l finden durch die Erlauterung der gleichen 

Buchstaben auf Fig. I ihre Erklarung. 
Die Gesenke I, II, ill entsprechen den gleicben Nummem auf Fig. I, sie 

vermitteln die Verbindung mit dem Wetterorte. 
Der angezeigte Bilfsschacht ist neuerdings in Angriff genommen worden und 

zur Zeit noch unvollendet. 
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Fig. 3 giebt annahernd die im Steinsalzlager haufig sich findenden Umbiegungen der 
Gypsschnfire an, welche auf Taf. 47. Fig. 3 u. 4 in gewohnlicher Richtung ge
zeichnet sind. 

Tafel 47. 
Fig. 1. Profil des Bittersalzortes auf dem Konigl. Steinsalzbergbau zu Stassfurth. 

Es giebt diese Tafel ein moglichst naturgetreues BUd der bunten, bitteren 
Salze, welche fiber dem Steinsalzlager gefunden wurden und in dem ins Han~ 
gende getriebenen Querort b auf Profil und Grundriss jetzt noch offen Jiegen. 
Die Reihe der Zeichnungen von Oben nach Unten und die uberschriebenen Lan
genangaben nach Lachtern deutcll die Reihenfolge des Farbenilberganges an, 
wie derselbe auf dem Querort b gefunden wurde. 

- 2. Steinsalz mit eingesprengtem Gyps. 
Seltner als die Gypsschnfirchen ist das Steinsalz mit einzelnen Anhaufungen 

von Gyps versehen, wie Fig. 2 dieselben ganz naturgetreu giebt. 
- 3. Steinsalz mit Gypsschniiren. 

a. reines Steinsalz; b. Gypsschnfirchen in nattirlicher Grosse. 
- 4. Steinsalz, krystallisirt mit Gypsschntirchen. 

Ein Spaltungsstfick aus dem in der Nahe der Gypsschnfire sehr oft beson
ders reinem, glashellem und durchsichtigem Steinsalze, in welchem a gleichfalls 
das Steinsalz anzeigt und b wiederum in naturlicher Grosse das Gypsschniir
chen, welches nur durch bituminose Substanzen dunkler gefarbt erscheint. 

- 5. Bunte Salze in natiirlicher Grosse. 
a. Sehr unreines Stcinsalz. 
b. Sehr reiner, durchsichtiger Carnallit. 
c. Kieserit, durch auflicgenden diinnen Ueberzug von Eisenoxyd intensiv gelb 

gefarbt.· 

- 6. wie Fig. 5. 
a. Steinsalz mit Carnallit und Gyps stark gemengt. 

. b. Carnallit, durch beigemengtes Eisenoxyd mehr oder minder gefarbt. 

- 7. IIorizontale Ansicht einer Gypslage. 
Die Gypsschnfirchen. haben oft auf beiden Flli.chen linsenartige Krystallisa

tion von wirklichem Gyps, was 1!lg. 7 naturgetreu wiedergiebt. 

83* 
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