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Zur Geschichte der Bergbaue auf Eisenerz,
Kohle und Bauxit
in der Unterlaussa im Reichraminger Hintergebirge
V o n  H a n s  J ö r g  K ö s t le r

S e i t  A uflassung der Bauxitgew innung im April 1964 ruht die bergm änni
sche Tätigkeit in der Unterlaussa, wo zunächst Eisenerz, dann G agat -  eine b eson 
dere K ohlensorte -  und Steinkohle sow ie zuletzt B auxit als A lum inium erz und als 
m ineralischer R ohstoff für andere technische Zw ecke abgebaut wurden. O bw ohl die 
Einstellung des Bauxitbergbaues erst drei Jahrzehnte zurückliegt, ist das Bergwerk 
Unterlaussa an der oberösterreichisch-steirischen Landesgrenze zw ischen W in- 
dischgarsten und A ltenm arkt an der Enns bereits fast vergessen, wenn m an von Ein
heim ischen und m ontanistischen oder forstlichen Fachkreisen absieht (A bb. 1 und 
2). D er V erfasser h offt deshalb, h ierm it einen für die österreichische M ontange
schichte w ichtigen Beitrag  vorzulegen, der vielleicht zu intensiverer Beschäftigung 
m it dem  älteren B erg- und H üttenwesen im südöstlichen Reichram inger H interge
birge anregen w ird; vor allem die frühe Eisenerzeugung bedarf noch eingehender 
Forschungsarbeit sow ohl in A rchiven als auch im Felde.

schnitt sielte A b b . 2).
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A bb . 2 :  Schem atischer L agep lan  des B ergbaugebietes in der U n terlau ssa  m it den Revieren Sandl, B lahberg, 
G räser, Präfing, Schxoarza u n d  S on n berg  (A usschnitt au s  A bb . 1).

D ie A bhandlung, die großteils a u f bisher nicht ausgew ertetem  Q uellenm ate
rial in der Berghauptm annschaft Salzburg  beruht, entstand im G edenken an O b cr- 
berginspektor Jo se f Koestler, den G roßvater des Verfassers väterlicherseits. J. Koest- 
ler w ar von 1919 bis zu seinem  Tode 1935 als Betriebsleiter bzw. als Bevollm ächtigter 
in der U nterlaussa tätig gewesen.

Bergbau auf Eisenerz

D er Eisenerzbergbau im G ebiet nördlich des heutigen O rtes Unterlaussa 
(U nterlaussa-D örfl) dürfte im zwölften Jahrhundert begonnen haben, wie sich aus
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der Stiftung eines Zehents von Salinen und Erzbergwerken im Raum  A d m o n t- 
St. G allen durch Erzbischof Eberhard I. von Salzburg  schließen läßt; d ie Stiftung 
w urde 1202 durch den A dm onter A bt Johann I. erneuert.1 O bw ohl nam entliche Hin
weise auf d ie U nterlaussa oder ihre U m gebung fehlen, sprechen Lagerstätten eisen
reicher Bauxite im Blahberger H ochkogel (Blahberg) und im Breitenberg (beide im 
R eichram inger Hintergebirge) sow ie vor allem der N am e B lahberg für eine frühe 
Eisenerzeugung in der U nterlaussa. B lahberg, auch B laberg  oder Blaaberg, geht 
näm lich au f blähen oder blasen zurück, w om it -  wie andere Beispiele zeigen2 -  nur 
das Einblasen von Luft in einen Eisenschm elzofen, d. h. ein Verhüttungsprozeß, 
gem eint sein kann. W. Freh verm utet, daß diese adm ontischen Bergbaue sam t 
Schm elzbetrieb  im 14. Jahrhundert aufgelassen werden m ußten, um den Innerberger 
R adm eistern3 in Eisenerz (Innerberg) eine K onkurrenz durch nicht beim  Steirischen 
Erzberg gew onnenes „Waldeisen" zu ersparen.4

Ein zweiter Versuch des Stiftes A dm ont, den Eisenerzbergbau im Reichra
m inger H intergebirge in G an g  zu bringen, erfolgte M itte  des 15. Jahrhunderts, doch 
scheint das U nternehm en w ieder unter Innerberger D ruck keine Bedeutung erlangt 
zu haben.5 A u s dieser Epoche stam m t m öglicherw eise ein 1948 entdeckter Stollen, 
der Bohnerzanreicherungen im Bauxit nachging.0 O b ertag  hat die alte bergm änni
sche A rbeit verbrochene Stollenm undlöcher, seichte Pingen und bew achsene Hal
den hinterlassen, d ie sogar ein Fachm ann kaum noch als Bergbaureste zu erkennen 
verm ag. A rchäologische Belege für d ie Eisenerzeugung, z. B. O fenreste und Schlak- 
ken,7 sind bisher nicht bekannt geworden.

D ie erste für den Raum  Unterlaussa nachw eisbare Belehnung m it einem  
Feldm aß au f Eisenerz erfolgte am  12. Juni 1830 zugunsten von Josefa A igner und

'  F reh , W .: D e r  E is e n b e rg b a u  im  L a n d e  o b  d e r  E n n s . In : B eitr. G e s c h . d e s  E is e n w e se n s  in  O b e r ö s te r 
re ic h . B d . 1 .  L in z  1 9 4 9 ,  S . 5 - 1 7 ,  b e s . S . 6  u n d  7, s o w ie  W i c h n e r ,) . :  K lo s te r  A d m o n t  u n d  s e in e  B e z ie h u n 
g e n  z u m  B e r g b a u  u n d  zu m  H ü tte n b e trie b . In : B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . Ja h rb . 3 9  (1 3 9 1 ) , S . 1 1 1 - 1 7 6 ,  b es . 

S . 1 1 8 .
2 S c h w a r z , F.: D ie  M n -F e -L a g e r s tä t te  B la a -A lm , A lta u s s e e . In : B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . M o n a ts h . 8 6  

( 1 9 3 8 ) ,  S . 7 4 - 7 6 ;  P reß lin g er. H ., u . E ib n er, C .:  D ie  E is e n h ü tte  d e s  A b te s  W o lfh o ld  v o n  A d m o n t  a u f  
d e m  D ü r r n s c h ö b e r l . In : D a  s c h a u  h er, B eitr. K u ltu rle b e n  d e s  B e z . L ie z e n  3  (1 9 8 2 ) , N r . 5 , S . 1 5 - 1 7 ;  s o 
w ie  P re ß lin g e r , H ., G a h m , H ., u n d  E ib n er, C .:  D ie  E is e n v e rh ü ttu n g  im  ste ir isch e n  E n n sta l z u  B e g in n  
d e s  1 2 . J a h r h u n d e r ts . I n : B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . M o n a ts h . 1 2 8  ( 1 9 8 3 ) ,  S . 1 6 3 - 1 6 8 .

5 R a d m e is te r : E ig e n tü m e r  e in e s  E is e n s c h m e lz w e rk e s  (R a d w e rk ) in  V o r d e r n b e r g  b zw . in  E is e n e rz  (In 
n e r b e r g )  s a m t  A b b a u re c h te n  a u f  d e m  S te ir is c h e n  E rz b e rg .

4 A ls  v e rg le ic h b a r e , a lle rd in g s  s p ä te r e  M a ß n a h m e  g ilt  d ie  A u fla s s u n g  v o n  B e rg b a u  u n d  E is e n e rz e u 
g u n g  im  F e ß n a c h g ra b e n  bei S c h e if lin g  in  d e r  S te ie rm a rk .

5 F reh , W .: A l te  G a g a tb e r g b a u e  in d e n  n ö rd lic h e n  O s ta lp e n , ln : J o a n n e u m , M in e ra lo g . M itte i lu n g s 

b la tt . 1 9 5 6 ,  H e ft 1 , S . 1 - 1 4 .
°  F reh , W .: D e r  E is e n b e r g b a u ___w ie  A n m . 1, S . 7.
7  Z u  s o lc h e n  N a c h w e is e n  frü h e r  E is e n e rz e u g u n g  v g l. P re ß lin g e r , H ., u . E ib n er, C .:  D ie  E is e n h ü tte  . . . .  

w ie  A n m . 2 ;  P re ß lin g e r , H .. G a h m , H ., u . E ib n e r , C . :  D ie  E is e n v e r h ü ttu n g . . . .  w ie  A n m . 2 ;  s o w ie  S p erl, 
G .: C o r r ig e n d a  z u m  frü h e n  E isen  in  Ö s te r r e ic h . In : B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . M o n a ts h . 1 2 8  (1 9 8 3 ) ,  

S . 1 8 1 - 1 8 4 .
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T a b e l l e  1 :  V e r l e i h u n g  v o n  G r u b e n f e l d e r n  a u f  E i s e n e r z  u n d  a u f  S t e i n k o h l e  
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M agdalena Sonndorfer, die schon 1824 au f Eisenerz gem utet hatten.8 D er Lehens
brief betraf den „Eisenstein-Bau St. Johann-N epom uk-Stollen  im G ebirge Sandl und 
A gstein9 bei Laußa, H errschaft Steyr" (Verleihungen von G rubenfeldern auf Eisenerz 
siehe Tabelle 1). Sow eit bekannt, kam der aus nur einem  Feldmaß bestehende Berg
bau nie in Betrieb, aber erst 1882 entzog die Berghauptm annschaft W ien die B erg 
bauberechtigung für den St.-Johann-N ep om u k-Stollen  bzw. für das Feldmaß, das 
im folgenden Jahre gelöscht w urde.10

Ü berraschenderw eise betätigte sich auch die k. k. priv. A ktiengesellschaft der 
Innerberger H auptgew erkschaft,11 deren H ochöfen in Eisenerz und in Hieflau bis
lang Eisenerz nur vom  Steirischen Erzberg verhütteten,12 in der Unterlaussa. Nach 
erfolgreichen A ufschließungen durch die „Innerberger" verlieh die Berghauptm ann
schaft S t. Pölten dem expandierenden U nternehm en am  30 . M ärz 1871 das B lahber
ger und das Präfingkogler Grubenfeld m it je vier einfachen G rubenm aßen,13 d ie als 
„Blahberger Eisensteinbergbau am Blahberge" im Bergbuch aufscheinen.14 W ie aus 
bergbehördlichen Unterlagen hervorgeht, förderte die Innerberger Hauptgewerk
schaft aber w eder auf dem  B lahberg  noch auf dem  Präfingkogel Eisenerz (Roteisen
stein), obgleich  m an noch 1871 „ ...V orbereitu ngen  zur Inangriffnahm e der Lager
stätte getroffen hatte".15 Bereits vor der V erleihung von 1871 hatte die „Innerberger" 
beschlossen, in Schw echat (N iederösterreich) eine K okshochofenanlage16 zu bauen, 
deren Erzbedarf zwar vom  steirischen Erzberg gedeckt w erden sollte und konnte,17 
doch schien es ratsam , eine weitere Eisenerzlagerstätte zum indest in Reserve zu hal
ten.

8 B e r g b u c h  S te y r . H a u p tb u c h  ü b e r  d ie  B e rg w e rk e  im  K ro n la n d e  Ö s te r r e ic h  o b  d e r  E n n s  (w e ite rh in  z i
t ie r t : B e r g b u c h ) . T o m . I, Teil 1 ,  fo l. 5 0  u . 5 1 , so w ie  B e r g h a u p tm a n n s c h a f t  S a lz b u rg  (w e ite rh in  z itie rt: 
B h S ). E n ti tä te n -B u c h  ü b e r  d ie  B e r g w e r k e  im  K r o n la n d e  Ö s te r r e ic h  o b  d e r  E n n s , fo l. 1 7 9 .

9 S ie h e  A n m . 2 6 .
10 B e r g b u c h . T o m . 1, Teil 1 ,  fo l. 5 3 .
11 D ie  1 6 2 5  g e g r ü n d e te  u n d  v o m  S ta a t  g e fü h r te  I n n e rb e rg e r  H a u p tg e w e r k s c h a f t  u m fa ß te  d a s  n a h e z u  

g e s a m te  E is e n w e se n  z w isch e n  E is e n e rz  u n d  S te y r ;  1 8 6 8  e r fo lg te  ih re  U m w a n d lu n g  in e in e  p r iv a te  
A k tie n g e s e lls c h a ft . V gl. d a z u  F e rro , F.: D ie  k . k . I n n e rb e rg e r  H a u p tg e w e rk s c h a f t  u n d  ih r E is e n w e rk s
b e tr ie b  in  S te ie r m a rk  u n d  Ö s te r r e ic h  b is  z u m  J a h re  1 8 4 5 . l n : D ie  s t .- s t .  m o n ta n is t. L e h ra n s ta lt  zu  V o r-  
d e r n b e rg , Ja h r b . II1-VI ( 1 8 4 3 - 1 8 4 7 ) ,  S . 1 9 7 - 3 6 8 ,  b e s . S . 2 0 4 - 2 3 3 ,  s o w ie  L a n z e r, E .: D e r  Ü b e r g a n g  v o n  
d e r  I n n e rb e rg e r  H a u p tg e w e r k s c h a f t  u n d  d e r  V o r d e r n b e r g e r  R a d m e is te r k o m m u n itä l  z u r  Ö A M G .  
P h il. D iss . U n iv . G r a z  1 9 7 1 .

12 K ö stle r , H . J .: D ie  H o ch o f e n w e r k e  in  d e r  S te ie r m a rk  v o n  d e r  M itte  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e rts  b is  z u r  W ie 
d e r a u f n a h m e  d e r  R o h e is e n e r z e u g u n g  n a c h  d e m  Z w e ite n  W e ltk rie g . In : R a d e x -R u n d s c h a u  1 9 8 2 ,  
S . 7 8 9 - 8 5 2 ,  b e s . S . 7 9 4 - 7 9 7  u n d  S . 7 9 0 - 7 9 4 .

13 B e r g b u c h . T o m . II, Teil 2 ,  fol. 4 1 7  (V e rle ih u n g su rk u n d e n  d e r  B e r g h a u p tm a n n s c h a f t  S t . P ö lten  Z I. 3 0 7 1  
u n d  3 0 7 2  ( 1 8 7 0 ) .  D ie  V e rle ih u n g  e rfo lg te  a u f  „zw ei R o th e is e n s te in a u fs c h lü s s e  a m  B la b e rg e " .

1,1 B h S , B e s itz s ta n d s -V o rm e rk b u c h  O b e r ö s te r r e ic h , fol. 3 .
15 D e r  B e r g w e r k s -B e trie b  in  d e n  im  R e ic h s ra th e  v e r tr e te n e n  K ö n ig re ic h e n  u n d  L ä n d e rn  d e r  ö .-u .  M o n 

a r c h ie  fü r d a s  Ja h r  1 8 7 1 , S . 1 3 0 .
10 K ö s tle r , H . J . :  D a s  e h e m a lig e  E is e n w e rk  in  S c h w e c h a t  1 8 7 3 - 1 9 0 1 .  I n : U n s e r e  H e im a t. Z e its c h r . V erein  

L a n d e s k d . N Ö . u . W ie n  5 1  ( 1 9 8 0 ) ,  S . 2 0 7 - 2 1 4 .
17 D a s  g e r ö s te te  (d . h . s c h m e lz fe r tig e )  E is e n e rz  w u rd e  p e r  B a h n  ü b e r  H ieflau  u n d  A m s te tte n  n a c h  

S c h w e c h a t  tra n s p o rtie r t .

22

© 

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at



D ie so fo rt nach ihrer Verleihung gefristeten G rubenfelder B lahberg  und Prä- 
fingkogel'* unterstanden Bergverw alter Johann Heigl und Bergingenieur Emil Sed- 
laczek (beide in Eisenerz). G egen Ende der siebziger Jahre fungierte der Reichram in- 
ger H am m erw erksverw alter als Betriebsleiter19 des nicht produzierenden Bergbaues 
in der Unterlaussa.

A uch die Ö sterreichisch-A lpine M ontangesellschaft (Ö A M G ), d ie im 
N ovem ber 1881 die Innerberger H auptgew erkschaft übernom m en hatte, setzte den 
Bergbau Unterlaussa auf „Roth- und T honeisenstein"20 nicht in Betrieb, sondern fri
stete ihn jährlich. Im Zuge einer durchgreifenden Reorganisation des Ö A M G -K on - 
zerns um die Jahrhundertw ende (W ittgenstein 'sche Konzentration)21 wurden beide 
G rubenfelder im Juni 1898 gelöscht, nachdem  die O A M G  eine diesbezügliche 
H eim sagungserklärung im N ovem ber 1897 abgegeben hatte.22 Som it „ ...b esta n d  
(in O berösterreich) infolge A uflassung des einzigen Eisensteinbergbaues der 
Ö A M G  am Blahberg  und am Präfingkogel keine U nternehm ung (auf Eisenerz)"23 
m ehr.24

Bergbau auf Steinkohle

W ährend der K ohlengew innung im Sandl unm ittelbar nach dem  Zweiten 
W eltkrieg stieß  m an m ehrm als au f Reste eines offenbar sehr alten Bergbaues, dessen 
eigentlicher Zw eck zunächst unklar war, denn „ ...(d ie  Altungen) gingen sichtlich 
ganz arm en Kohleflözen nach, w obei w irklich bauw ürdige Flöze gänzlich unbeach
tet blieben und beim  Vortrieb der alten Stollen  g latt durchörtert wurden".25 W. Freh 
konnte in diesem  Z usam m enhang später nachw eisen, daß schon 1524 ein Bergbau 
auf G agat20 im Sandl um gegangen war, d. h. nicht der Brennstoff Kohle, sondern der 
Schm uckstein  G agat war Gegenstand bergm ännischer A rbeit gewesen. D arüber 
hinaus verm utete W. Freh einen G agatbergbau sogar schon für die erste Hälfte des

18 Ö s te r r e ic h is c h e s  M o n ta n -H a n d b u c h  (w e ite rh in  z i t ie r t : M H B , s ie h e  A n m . 3 7 )  2 3  (1 8 7 5 ) , S . 15 .
19 M H B  2 4  (1 8 8 0 ) . S . 15 .
20 M H B  2 5  ( 1 8 8 5 ) ,  S . 1 5 .
2'  K arl W ittg e n s te in  ( 1 8 4 7 - 1 9 1 3 )  h a tte  1 8 9 7  d ie  A k tie n m e h r h e it  d e r  Ö A M G  e r w o r b e n  u n d  s e tz te  s o 

d a n n  e in e  r ig o r o s e  „ S tru k tu rb e re in ig u n g "  d u r c h ; v o n  d e n  z a h lre ich e n  B e tr ie b s s ta n d o rte n  im  E isen 
b e re ic h  b lieb en  n u r  H ieflau , E is e n e rz , D o n a w itz , K in d b e r g  u n d  N e u b e r g  a . d .  M ü r z  (S te ie rm a rk ) s o 
w ie  d e r  H ü tte n b e rg e r  E r z b e rg  (K ä r n te n ) ü b rig .

22 W i e  A n m . 1 4 ;  B e r g b u c h . T o m . II, Teil 2 , fo l. 417 .
u  S ta tis t is c h e s  J a h rb u c h  d e s  k . k . A c k e r b a u -M in is te r iu m s  fü r  d a s  Ja h r  1 8 9 8 : D e r  B e rg w e rk s b e tr ie b  

Ö s te r r e ic h s . S . 3 4 .
24 D e r  1 8 7 5  v e rlie h e n e  „ S te in k o h le n - u n d  T h o n e is e n s te in b e rg b a u  im  S a n d l u n te rm  H o c h k o g e l d e s  G e 

o r g  W is s ia k  in  G ra z "  k a m  a ls  E is e n e rz b e rg b a u  n ic h t  in B etrieb .
25 F reh , W :  A lte  G a g a tb e r g b a u e  . . . ,  w ie  A n m . 5 ,  S . 6 ,  -  D a z u  a u c h  F reh . W .. u . H a b e rfe in e r , E .: Ein  a lte r  

G a g a tb e r g b a u  in  O b e r ö s te r re ic h . In : Ja h r b . O b e r ö s te r r .  M u s e a lv e re in  9 5  ( 1 9 5 0 ) ,  S . 3 3 7 - 3 5 0 .
2 6  U n te r  G a g a t  (a u c h  Je t, A g s te in . A u g e n s te in  o d e r  A u g s te in )  v e rs te h t m a n  e in e  b itu m e n re ich e , h a rte , 

a b e r  n ic h t s p r ö d e  o d e r  b r ü c h ig e , s c h le if -  u n d  p o lie rb a re  K o h le  v o n  tie fs c h w a rz e r  F a rb e ; g e sch liffe n e r  
u n d  p o lie r te r  G a g a t  z e ig t  e in en  s c h ö n e n , e h e r  m a tte n  G la n z  u n d  w u rd e  d a h e r  g e rn e  a ls  „ S c h m u c k 
ste in " v e rw e n d e t.
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15. Jahrhunderts; er stützte sich bei seiner plausiblen Erklärung der Zeitstellung auf 
einige 1946 entdeckte Zim m erungen, die wohl von schw äbischen G agatschürfern 
aus dem  nahen G am s (bei Hieflau in der Steierm ark) stam m ten. Leider verm ochte 
auch W. Freh trotz intensiver Forschungen, d ie grundlegende Kenntnisse über den 
österreichischen G agatbergbau brachten, keine D etails für den Betrieb in der Unter- 
laussa zu finden; über die geologische Seite berichtete er wie folgt:27

„D er Vortrieb m ehrerer Stollen  sow ie die W iedergew ältigung einiger älterer, 
bereits verbrochener Strecken erm öglichte es, in diesem  Bergbau das G agatvorkom - 
m en näher zu untersuchen. D er G agat steckt hier fast ausschließlich in den kohligen 
M ergeln  und Kalken, die d ie Kohlenflöze im H angenden und Liegenden begleiten; 
er findet sich stets in Form flacher, länglicher Schm itzen, Scherben und Linsen von 
höchstens 3 0  bis 50 cm  Länge, 10 bis 15 cm  Breite und 5 bis 10 cm Stärke; nur ganz 
vereinzelte G agatbrocken erreichten M eterlänge. D as M aterial zeigt deutliche M erk 
m ale starker tektonischer Beeinflussung; es ist vielfach geklüftet, längs paralleler 
A blösungsflächen von M ergelhäutchen durchzogen, von Schw efelkieseinlagerun
gen durchsetzt und deshalb zum eist brüchig; es k onnte also w ohl nur ein geringer 
Teil der seinerzeit angefallenen G esam tausbeute zur weiteren Verarbeitung brauch
bar gew esen sein."

D ie G agatgew innung in der U nterlaussa dürfte noch im 16. Jahrhundert 
erloschen sein,28 und es dauerte nun m ehr als zw eieinhalb Jahrhunderte, bis diese 
Kohlenlagerstätten w ieder Interesse fanden. In den Jahren 1875 und 1876 nämlich 
wurden dem  G razer G eorg  W issiak  „im Sandl unterm  H ochkogel" in der U nter
laussa vier D oppel- und ach t einfache G rubenm aße verliehen,29 nachdem  die zwi
schen einigen M illim etern und ungefähr einem  M eter m ächtige Lagerstätte durch 
zwei Stollen  erschlossen worden war.30 Laut behördlichen A ngaben förderte der 
W issiaksche Bergbau nur im Jahre 1877 die belanglose M enge von 78,4 Tonnen31 
und w urde bald  nach 1880 g elösch t;32 das Ö sterreich ische M ontan-H andbuch 1880 
führt den gefristeten „Steinkohlen- und Thoneisensteinbergbau im Sandel" mit

27 F reh , W .: A l te  G a g a tb e r g b a u e  . . . ,  w ie  A n m . 5 , S . 7.
28 D a z u  F reh , W .: A lte  G a g a tb e r g b a u e  . . . .  w ie  A n m . 5 ,  S . 8 :  „ A u c h  im  L a u ssa ta l is t  w ie  in G a m s  d ie  

E rin n e ru n g  a n  d ie  a lte  A g s te in g e w in n u n g  g e s c h w u n d e n ; s ie  le b te  a b e r  im m e rh in  b is in s 1 9 . Ja h r h u n 
d e r t  in c h a ra k te ris tis c h e n  O rts b e z e ic h n u n g e n  u n b e w u ß t w eite r . N o c h  in d en  d re iß ig e r  Ja h re n  d e s  v e r
g a n g e n e n  J a h r h u n d e r ts  w a r  fü r d a s  h e u te  , S a n d l ' g e n a n n te  G e b ie t  d ie  B e z e ic h n u n g  ,1m  S a n d l  u n d  
A g s te in ' ü b lic h ; ö s tlic h  v o m  S a n d l fließ t d e r  ,S c h w a b -B a c h ', d e r  in  d e r  N ä h e  d e r  n o c h  v o n  A m i B o u e  
e rw ä h n te n  G a s tw ir ts c h a f t  ,z u m  A c h s te in ' in d e n  L a u s s a b a c h  m ü n d e t."  V gl. d a z u  B o u e , A . :  N o t ic e  su r  
les  e n v ir o n s  d e  H in te r -L a u s s a  p re s  d 'A lte n m a r k t  e n  A u tr ic h e . D e s c r ip itio n  d e  d iv e rs  g is e m e n ts  in ter-  
e s s a n ts  d e  fo s s ile s , d a n s  les  A lp e s  A u tric h ie n n e s . In ; M e m o ir e s  G e o lo g iq u e s  e t P a le o n to lo g iq u e s  I 
( 1 8 3 2 ) ,  S . 1 8 5 - 2 4 1  (in  P a ris  e r s c h ie n e n ).

”  M H B  2 4  (1 8 8 0 ) , S . 15 . -  L a u t  D ie  M in e ra lk o h le n  Ö s te r r e ic h s . E in e  Ü b e rs ic h t  d e r  g e o lo g is c h e n , B e 
tr ie b s -  u n d  A b s a tz v e rh ä ltn is s e . 2 . ,  g ä n z l. u m g e a rb . A u fl . W ie n  1 8 7 8 . S . 37 . w a re n  2 0  e in fa c h e  G r u b e n 
m a ß e  v e rlie h e n  w o rd e n .

30 D ie  M in e ra lk o h le n  . . . ,  w ie  A n m . 2 9 ,  S . 37.
J1 S ta t is t . Ja h r b .........w ie  A n m . 2 3 ,  S . 1 0 8 . -  In O b e r ö s te r re ic h  f ö r d e r te  1 8 7 7  a u ß e r  d e m  B e rg b a u  U n te r 

la u s s a  n u r d e r  B e r g b a u  P e c h g ra b e n  (b ei G r o ß r a m in g  im  E n n sta l) 9 5 ,6  T o n n e n  S te in k o h le ; b e id e  
B e r g b a u e  w u r d e n  d a m a ls  v o m  W ie n e r  B a n k v e re in  b e tr ie b e n .

32 Im  M H B  2 5  (1 8 8 5 )  n ic h t m e h r  e rw ä h n t.
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einem  W eilarbeiter und J. Rieger (H öllenstein a. d. Y bbs) als Bevollm ächtigen) noch 
an. 1903 erw ähnt eine Beschreibung der österreichischen M ineralkohlenvorkom 
m en zwar d ie Unterlaussa, räum t dieser Lagerstätte jed och  keine A u ssich t auf 
A bbau ein .33

Erst die B rennstoffnot nach dem  Ersten W eltkrieg zw ang zur Beschürfung 
oder zur Inbetriebnahm e bzw. W iederinbetriebnahm e sogar unbedeutender Koh
len bergbaue.34 Dies traf auch für die U nterlaussa zu, wo die Firma G um m i- und 
Kabelw erke Jo se f Reithoffer's Söh n e (Steyr und W ien)351919 einen Freischurf ange
m eldet hatte36 und einen Steinkohlenaufschluß erzielen konnte,37 für welchen sie im 
folgenden Jahr um Freifahrung bzw. Verleihung ansuchte. A us dem m it 16. Septem 
ber 1920 datierten Freifahrungsprotokoll38 g eh t auch hervor, daß das höchstens 1,4 
M eter m ächtige Flöz durch die Stollen  „W ilhelm " und „Karl“ sow ie durch die Unter
baustollen „M oritz" und „M aria" aufgeschlossen wurde, w obei m an 600 M eter strei
chende Länge nachweisen konnte. Aufgrund des Freifahrungsergebnisses und eines 
Erkenntnisses, welches die Verleihung für zulässig erklärte,39 verlieh die Berghaupt
m annschaft W ien  das aus vier D oppelgrubenm aßen (36,1 ha) bestehende G ruben
feld „Josef", das gem äß Verleihungsurkunde vom  18. April 192140 m it der „Entitäten
bezeichnung: Steinkohlenbergbau unterm H ochkogel" im Bergbuch verm erkt wur
de.41 (Verleihungen von G rubenfeldern au f S teinkohle siehe Tabelle 1.) D as Ö sterrei
ch ische M ontan-H andbuch 1921 hält dazu folgende Eintragung fest:42

„Steinkohlenbergbau Unterlaussa. U nternehm er: G um m i- und Kabelw erke 
Josef R eithoffer's Söhne in G arsten (bei Steyr). Bevollm ächtigter und Betriebsleiter: 
Ing. Josef Koestler,43 b .a . Bergbauingenieur in S tey r; zugeteilt: Bauleiter Ing. Karl

33 D ie  M in e ra lk o h le n  Ö s te r r e ic h s . H rs g . v o m  K o m ite e  d e s  A llg e m e in e n  B e r g m a n n s ta g e s  W ie n  1 9 0 3 . 
W ie n  o .  J. ( 1 9 0 3 ) ,  S . 38 .

-14 Z . B . d ie  B r a u n k o h le n b e rg b a u e  F e e b e rg  (b e i J u d e n b u rg ), u n d  K la u s  (b e i S c h la d m in g )  s o w ie  W eiten 
b a c h  (L a v a n tta l) .

35 W e ite rh in  z i t ie r t : R eith o ffer.
30 Im  H e r b s t  1 9 1 8  w a re n  b e re its  z w ei S to lle n  a n g e s c h la g e n  w o rd e n .
37 Ö s te r r e ic h is c h e s  M o n ta n -H a n d b u c h  (w e ite rh in  z it ie r t : Ö M H B ; N e u b e g in n  d e r  J a h r g a n g s z ä h lu n g  

n a c h  d e m  E rs te n  W e ltk rie g  u n d  z u n ä c h s t  „ M itte ilu n g e n  ü b e r  d e n  ö s te r re ic h is c h e n  B e rg b a u "  g e n a n n t)  
1 ( 1 9 2 0 ) ,  S . 4 8  u . 4 9 :  S c h u rfb a u  U n te rla u s s a  a u f  S te in k o h le  m it  6 0  B e s c h ä f tig te n  im  Ju n i 1 9 2 0 .

3S B h S , O r d n e r :  B r a u n k o h le  u n d  S te in k o h le , Teil 2 :  S te in k o h le n b e rg b a u  U n te rla u s s a  O Ö . (w eite rh in  z i 
t ie r t : U L /K ). P r o to k o ll , a u f g e n o m m e n  a m  1 6 . S e p te m b e r  1 9 2 0  in U n te rla u s s a  (G e g e n s ta n d : F re ifah 
r u n g  d u rc h  d a s  R e v ie rb e rg a m t W e ls ). -  A u ß e r  R e ith o ffe r  h a tte n  d a s  L a n d  O b e r ö s te r r e ic h , d ie  E lek tri
z i tä ts w e rk e  S te r n  & H afferl A G  u n d  G u s ta v  W ie g n e r  F re is ch ü rfe  in  d e r  U n te rla u s s a  a n g e m e ld e t.

39 B h S , U L /K , Z I . 4 3 2 /1 9 2 1  v o m  2 . M ä r z  1 9 2 1  (B e r g h a u p tm a n n s c h a f t  W ie n ).
40 B h S , U L /K , V e rle ih u n g su rk u n d e  Z I. 7 3 1 /1 9 2 1  fü r d a s  jo s e f -G ru b e n f e ld  (B e r g h a u p tm a n n s c h a f t  W ie n ).
41 B e r g b u c h . T o m . V II, Teil 2 ,  fo l. 2 6 6 ,  u n d  B h S , B e s itz s ta n d s b u c h  O b e r ö s t c r r c i c h , S . 6 .
42 Ö M H B  2  (1 9 2 1 ) , S . 5 4  u . 5 5 .

43 J o s e f  K o e s tle r  ( 1 8 7 8 - 1 9 3 5 ) ,  d e r  G r o ß v a te r  d e s  V e rfa sse rs , h a tte  a n  d e r  B e r g a k a d e m ie  ( je tz t  M o n ta n 
u n iv e rs itä t)  in  L e o b e n  B e rg w e s e n  s tu d ie r t . Er m u ß te  E n d e  1 9 1 8  a ls  O b e r b e r g in s p e k to r  a u s  d e r  W o lfs -  
e g g -T r a u n th a le r  K o h le n w e rk s  A G  a u s s c h e id e n , w o ra u f  e r  s ic h  a ls  b e h ö rd lic h  a u to r is ie r te r  B e rg in g e 
n ie u r  (Z iv ilin g e n ie u r) s e lb s tä n d ig  m a c h t e  u n d  in  S te y r  b zw . in  L in z  ein  M o n ta n is tis c h e s  B ü r o  fü h rte . 
In d e n  d r e iß ig e r  Jah ren  w a r  J . K o e s tle r  a u c h  a ls  B e tr ie b s le ite r  e in e s  K ä rn tn e r  G o ld b e r g b a u e s  tä tig ; 
d a z u  K ö s tle r , H . J . :  V ersu ch  z u r  W ie d e r g e w ä ltig u n g  e in e s  a lte n  G o ld b e r g b a u e s  im  G ö ß n itz ta l b ei H ei
lig e n b lu t (K ä rn te n ) in  d en  J a h re n  1 9 3 3 /3 4 .  In : D ie  K ä rn tn e r  L a n d s m a n n s c h a f t  1 9 9 0 , H e ft 1 2 , S . 2 3 - 2 5 .
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H em elm ayer und O bersteiger Franz Pöchm ann. 92  Beschäftigte (Ende 1920); Förde
rung im Jahre 1920 : 2 .158  Tonnen Steinkohle."

Im April 1922 fand die erste Inspektion durch die Bergbehörde44 statt, w obei 
sich im  G egensatz zur Freifahrung jetzt eine Flözm ächtigkeit von  0 ,2  bis 3,5 M eter 
herausstellte. D ie unreine, teils schiefrige Kohle wies im M ittel nur 3.500 kcal/kg 
Heizwert auf, während „glänzende, pechartige Kohle" aus einem  ca. 15 Zentim eter 
m ächtigen Band den doppelt so  hohen Heizwert gezeigt haben soll; die sichtbaren 
Kohlenvorräte beliefen sich auf nur 40 .000  Tonnen. „D er gegenw ärtige G rubenbe
trieb" -  so  der Inspektionsbericht weiter -  „ist sehr beschränkt, da der größte Teil der 
A rbeiterschaft beim  Seilbahnbau  U nterlaussa-E isenbahnstation  W eißenbach 
(5,4 km ) beteiligt ist. Da die Seilbahn m it der Kohlenförderung nicht voll ausgenützt 
würde, so wird sie auch zur Förderung von Holz und später auch von Bauxit d ie
nen"45 (Verlauf der Seilbahn siehe A bb. 1 ); die Seilbahn O rt Unterlaussa (D örfl)— 
Bergbau (2,23 km) bestand bereits seit 1921.

D er nächste Befahrungsbericht40 (Inspektion durch das Revierbergam t Wels 
am 23. Februar 1923) hält das A nschlägen eines neuen Stollens („Barbara") zwischen 
„Karl" und „W ilhelm " fest; dadurch sollten sich K ohlengew innung und -förderung 
vereinfachen. Von den am  Befahrungstag beim  Reithofferschen Bergbau U nter
laussa Beschäftigten arbeiteten 18 M ann im eigentlichen Bergbau sowie 38 M ann im 
Seilbahnbau und in W erkstätten; aus der kleinen G rubenbelegung erklären sich die 
niedrigen Förderm engen in den Jahren 1921 und 1922, wie sie Tabelle 2  angibt.

Im H erbst 192347 war außer dem  H auptflöz sow ohl im W ilhelm - als auch im 
K arl-Stollen  ein durchschnittlich ein M eter m ächtiges H angendflöz auf 450  M eter 
streichende Länge au fgeschlossen ; die dort zu gew innende Kohle soll m erkbar rei
ner gew esen sein und einen höheren Heizwert erbracht haben. D ie nunm ehr fertig
gestellte Seilbahn O rt U nterlaussa-W eißenbach  endete in der N ähe des Bahnhofes 
W eißenbach-St. G allen bei einer Sturzrolle, aus w elcher die Eisenbahnwaggons 
d irekt beladen werden konnten. M onatlich  gelangten ungefähr 450 Tonnen Kohle 
zum Versand, w ovon der größte Teil nach Steyr-G arsten zum Reithoffer-W erk ging; 
im O k to b e r 1924 übernahm  dieser Betrieb ca. 80  Prozent des G esam tversandes von 
550 Tonnen. D er m it 6 . N ovem ber 1924 datierte Inspektionsbericht48 enthält im 
G egensatz zu dieser verhältnism äßig hohen M onatsprodu ktion  aber bereits die M it
teilung, d a ß ___(jetzt) nur die drei oberen K ohlenhorizonte (in Betrieb stehen), kein
A bbau , nur A u s- und Vorrichtung (stattfinden), wahrscheinlich um günstige Koh-

44 B h S , U L /K , B e r ic h t ü b e r  d ie  In sp e k tio n  a m  2 6 . A p ril 1 9 2 2 .
45 Im  ju li 1 9 2 3  w u rd e  d e r  F a. R e ith o ffe r  d a s  G ru b e n fe ld  .W ilh e lm "  m it  d e r  B e z e ic h n u n g  „ B a u x itb e rg b a u  

u n te rm  B la h b e rg e r  H o c h k o g e l"  v e rlie h e n , s ie h e  A b s c h n itt  » B e rg b a u  a u f  B au xit" .
40 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  In sp e k tio n  a m  2 3 . F e b ru a r  1 9 2 3 . -  D ie  In sp e k tio n  fan d  a n lä ß lic h  d e r  K o l

la u d ie ru n g  d e r  S e ilb a h n  U n te r la u s s a -S ta t io n  W e iß e n b a ch  s ta tt .
47 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  In sp e k tio n  a m  2 6 .  O k to b e r  1 9 2 3 .
48 B h S , U L /K , B e r ic h t ü b e r  d ie  In s p e k tio n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 9 2 4 . -  A m  3 0 .  J ä n n e r  1 9 2 4  s ta rb  d e r  B e r g 

m a n n  K e r s c h n e r  b ei e in e m  E x p lo s io n su n fa ll in d e r  G r u b e ; d a b e i w a r  v e rs tre u te s  S p re n g p u lv e r  (I) g e 
z ü n d e t  w o rd e n , d a s  K o h le n sta u b  (B o h rm e h l)  z u r  V e rp u ffu n g  g e b r a c h t  h a tte .
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T a b e l l e  2 :  B e s c h ä f t i g t e n s t a n d  u n d  J a h r e s f ö r d e r u n g e n  im  S t e i n k o h l e n 

b e r g b a u  U n t e r m  H o c h k o g e l  i n  d e r  U n t e r l a u s s a

J a h r B e s c h ä f t i g t e n s t a n d
F ö r d e r u n g  
t  S t e i n k o h l e

Q u e l l e

1 9 1 9 k .  A . 0 ÖMHB 1 ( 1 9 2 0 ) ,  S . 4 8  u .  4 9

1 9 2 0 9 2 a ) 2 . 1 5 8 ÖMHB 2 ( 1 9 2 1 ) ,  S . 5 4  u .  5 5

1 9 2 1 4 0 a r ~ 9 5 1 ÖMHB 3 (  1 9 2 2 )  , S . 6 0  u .  6 1

1 9 2 2 2 6 a ) 4 6 2 ÖMHB 4 ( 1 9 2 3 ) ,  S . 7 0  u .  7 1

1 9 2 3 5 8 3 . 0 9 2 ÖMHB 5 ( 1 9 2 4 ) ,  S . 6 2  u .  6 3

1 9 2 4 4 7 a ) 3 . 3 4 8 ÖMHB 6 ( 1 9 2 5 ) ,  S . 6 0  u .  6 1

1 9 2 5 k .  A . 3 9 1 ÖMHB 7 ( 1 9 2 6 ) ,  2 . T e i l ,  S . 4

1 9 2 6

1 9 2 7  
b i s  
1 9 3 2

k .  A . 0 ÖMHB 8 ( 1 9 2 7 ) ,  S . 8 7

k .  A . 0 —

1 9 3 3 k .  A .
3 , 7 A n m .  5 3

1 9 3 4 6 4 b )

1 9 3 5 k .  A . o < ? ) ÖMHB 1 7 ( 1 9 3 6 ) ,  S . 6 3

1 9 3 6
b i s
1 9 4 5

k .  A . 0 —

1 9 4 6 1 0 8 c  ^ k .  A . A n m .  6 1

1 9 4 7 1 1 3 d >" 7 . 8 0 7 ÖMHB 2 2 ( 1 9 4 8 ) ,  S . 4 2

1 9 4 8 3 6 e ) 8 . 5 0 1 ÖMHB 2 3 ( 1 9 4 9 ) ,  S . 6 6

1 9 4 9 7 3 f  } 5 . 6 2 1 ÖMHB 2 4 ( 1 9 5 0 ) ,  S . 6 3

1 9 5 0 k .  A . 0 im  ÖMHB n i c h t  e r w ä h n t

a )  z u  J a h r e s e n d e

b )  d a v o n  2 3  i n  d e r  G r u b e

c )  d a v o n  2 4  i n  d e r  G r u b e

d )  d a v o n  3 6  i n  d e r  G r u b e  ( B h S .  U L / K .  B e r i c h t  ü b e r  d i e  B e f a h r u n g
b z w .  W e r k s n a c h s c h a u  a m  5 .  S e p t .  1 9 4 7 )

e )  " A m  S a n d l  a u f  K o h l e  a n g e l e g t " ,  A n m .  6 5

f )  d a v o n  6 0  i n  d e r  G r u b e  ( B h S .  U L / K .  B e r i c h t  ü b e r  d i e  W e r k s n a c h s c h a u  
am  9 .  M ä r z  1 9 4 9 )
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le n a u fs c h lü s s e  z e ig e n  zu k ö n n e n , d a  d ie  B e r g w e rk s b e s itz e r in  w e g e n  V e rk a u fe s  d e r  
G r u b e  m it  d e r  G e m e in d e  W ie n  in  V e rh a n d lu n g e n  s te h t". T r o tz  g e w is s e r  T e ile r fo lg e  
b e i A u fs c h lu ß a r b e ite n  m u ß te  R e ith o ffe r49 s e in e n  S te in k o h le n b e r g b a u  u n te rm  H o c h 
k o g e l  a m  S a n d l (G r u b e n fe ld  „ Jo se f")  im  F e b ru a r  1925 w e g e n  U n re n ta b il itä t  -  w ie  
m a n  a n n a h m  -  v o r lä u f ig  s t il le g e n  bzw . f r is te n .50

A nderthalb Jahre nach Betriebseinstellung besichtigte das Revierbergam t 
W els im A ugust 1926 den ruhenden Kohlenbergbau Unterlaussa und hielt sodann 
folgende Punkte fest:51 „M it seiner W iederaufnahm e ist vorläufig erst dann zu rech
nen, wenn einmal der A bbau der . . .  am Präfingkogel und Blahberger Hochkogel 
gelegenen teils eigenen, teils frem den Bauxitlagerstätten in A ngriff genom m en wer
den wird, in w elchem  Fall die Kohle gleich an O r t und Stelle bei der A ufbereitung 
der Erze verwendet w erden könnte. Von den zuletzt in Betrieb gestandenen drei 
Stollen  Karl, Barbara und M oritz ist der B arbara-Sto llen  knapp hinter dem M u nd 
loch ganz verbrochen und nicht m ehr befahrbar, auch die beiden übrigen Stollen 
sind infolge lokaler Verbrüche . . .  stark verschlem m t. ...T ran sfo rm ato r und M otor 
(beim  K arl-Stollen wurden) der Forstverwaltung des Landes Steierm ark in U nter
laussa abgetreten. D er U nternehm ung (Reithoffer) w urde geraten, den Vorrat an 
Sp ren g- und Zündm itteln an frem de B etriebe abzugeben." D ie Seilbahnabschnitte 
W eißenbach-U nterlaussa und U nterlaussa-Bergbau  Sandl standen hingegen m ei
stens in B etrieb ; m an transportierte aber keine m ineralischen Rohstoffe, sondern 
ausschließlich Holz. M it der Erhaltung der Seilbahn verband sich auch die H off
nung, d ie Bauxitgew innung au f dem Blahberger H ochkogel in G ang zu bringen, 
denn 1927 interessierte sich d ie W iener Baufirm a M ünz G m bH  für die Bauxitlager
stätte zw ecks Erzeugung von Alum inium  und Tonerdezem ent.52 Sow eit bekannt, 
übernahm  die Firma M ünz w eder Bergbau noch Seilbahn ; im Jahre 1932 wurden 
jedenfalls auch beide Seilbahnstrecken stillgelegt.

Unerw arteterweise kam  im H erbst 1934 w ieder Leben in den verlassenen 
und verfallenden Steinkohlenbergbau Sandl-U nterlaussa, nachdem  seit Frühjahr
1933 m ehrere Firmen ihr Interesse an Kauf oder Pacht der Bergbauanlagen gezeigt 
hatten. Zum  Nachweis guter Kohlenqualität ließ Reithoffer im W inter 1933/34 eine 
kleinere Kohlenm enge aus Flözen über dem  K arl-Stollen gewinnen und außerdem  
Pingen sow ie einen W etteraufbruch gew ältigen.53 D er befriedigende Heizwert und 
der U m fang aufgeschlossener K ohlenvorräte veranlaßten die W iener Firma Trikota- 
gen H andelsgesellschaft m bH , alle Bergbauberechtigungen in der Unterlaussa sam t 
A nlagen und Seilbahnen von Reithoffer zu pachten; der Pachtvertrag erstreckte sich

49 R e ith o ffe r  w u rd e  im  M ä r z  1 9 2 4  in  e in e  A G  u m g e w a n d e lt  (B e r g b u c h , T o m . V II, Teil 2 ,  fo l. 2 6 7 ) .
50 B h S , U L /K , B e r ic h t ü b e r  d ie  In sp e k tio n  a m  2 9 . Ju li 1 9 2 6 .  -  Ö M H B  7  (1 9 2 6 ) , S . 9 0 :  S te in k o h le n b e rg b a u  

U n te r la u s s a  a u ß e r  B e tr ie b  (E n d e  1 9 2 5 ) ;  U n te r n e h m e r : G u m m i-  u n d  K a b e lw e rk e  J o s . R e ith o ffe r ’s 
S ö h n e  A G  in  S te y r . B e v o llm ä c h tig te r  u n d  B e tr ie b s le ite r : In g . J o s e f  K o e stle r . b .a .  B e rg in g e n ie u r  in 
S t e y r ;  K a n z le ile ite r : F ritz  W o lk e r s d o r f e r ; M a s c h in e n m e is te r : A u g u s t  U n g e r .

51 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  In sp e k tio n  a m  2 9 . Ju li 1 9 2 6 .
52 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  In sp e k tio n  a m  2 1 . Ju li 1927 .
53 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  B e fa h r u n g  a m  1 9 . u n d  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 3 4 .
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A b b . 3 :  U n terlau ssa . S teinkohlenbergbau  unterm  
H ochkogel, G ruben feld  „Josef“ im  S an d l. M undloch  
des B arbara-S to llen s (?) m it G ele ise  d er G ru ben 
b a h n ; d arü ber H a ld en  beim K arl-S to llen . A u f
n ahm e w ahrscheinlich im  H erbst 1 9 3 4 . U nbezeich- 
nete u n d  undatierte Fotografie im  B esitz von H . ]. 
Köstler.

A b b . 4 :  U n terlau ssa . Steinkohlenbergbau  unterm  
H ochkogel, G ru ben feld  „Josef“ im S an d l. M u n dloch  
des K arl-S to llen s (?). A u fn a h m e w ahrscheinlich im 
H erb st  1 9 3 4 . U nbezeichnete und undatierte Foto
g ra fie  im  B esitz von H . J .  Köstler.

au f d ie Z eit vom 15. Septem ber 1934 bis 31 . D ezem ber 1944, w obei J. Koestler w ie
der als Betriebsleiter Vorstand. D ie G ew ältigungsarbeiten begannen schon im 
H erbst 1934 in den Stollen  „Barbara" (A bb. 3) und „Karl" (A bb. 4), die nur beim 
jew eiligen M undloch verbrochen waren. D ie K ohlengew innung sollte im N ovem ber
1934 beginnen, doch liegen keine diesbezüglichen A ufschreibungen des Revierberg
am tes vor; das Ö sterreich ische M ontan-H andbuch führte den Bergbau Sandl jed en
falls als „außer Betrieb stehend".54

D ie seit 1932 unbenützte Seilbahn erforderte um fangreiche Instandsetzungs
arbeiten (A bb. 5 und 6), weil viele Stützen beider A bschnitte wegen V erm orschung 
um gelegt worden waren. B e- und Entladestationen sow ie der Kohlenbunker beim 
Bergbau erfuhren ebenfalls eine durchgreifende Erneuerung. A u f eine Strom versor

54 Z .B .  Ö M H B  1 7  (1 9 3 6 ) , S . 6 3 ,  u n d  Ö M H B  1 9  ( 1 9 3 8 ) ,  S . 6 2 .
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g u n g  d e s  B e r g b a u e s  d u rc h  d a s  E le k tr iz itä tsw e rk  A m  P la tz l b e i U n te r la u s s a  (E ig e n tü 
m e r :  N e u s ie d le r  P a p ie r fa b r ik  in  W e iß e n b a c h )  v e rz ic h te te  m a n  a lle rd in g s  u n d  
b e s c h r ä n k te  s ic h  a u f  e in  d ie s e lg e tr ie b e n e s  A g g r e g a t  a n  O r t  u n d  S te lle .

W ährend der A nlaufphase der Kohlenförderung starb der Bevollm ächtigte 
und Betriebsleiter J. Koestler im April 1935,55 w odurch die A rbeiten fast zum Erlie
gen kam en und bald gänzlich aufhörten. O ffen bar verlor d ie Pächterfirm a nach 
J. Koestlers Tod jedes Interesse am  Bergbau U nterlaussa50 und zog sich aus dem 
kaum rentablen Vorhaben bald zurück.57

A b b . 5 :  U n terlau ssa . N eu bau  der S eilbahn  zwischen dem  Steinkohlenbergbau  unterm  H ochkogel (G ru ben 
fe ld  „Josef" im  S an d l) und dem O rt U n terlau ssa . A u fn a h m e w ahrscheinlich im H erbst 1 9 3 4  n ahe beim  
Bergbaugebiet;  vorne in d er M it te :  B etriebsleiter Jo s e f K oestler (m it schw arzer K ap p e und Bergstock). U nbe- 
zeichnete u n d  undatierte Fotografie im Besitz von H . J . Köstler.

55 L a u t  B h S , B e s itz s ta n d s -V o rm e rk b u c h  O b e r ö s te r r e ic h , fol. 8 3 ,  w u rd e  H o fr a t  In g . H ie r o n y m u s  S e n ft  
(W e y e r  a .  d . E n n s) a ls  n e u e r  B e v o llm ä c h tig te r  g e n a n n t . -  H e r r  R o m a n  W e isse n ste in e r  (g e b o re n  1 9 1 9 ) ,  
U n te rla u s s a  2 5 , te ilte  d e m  V e rfa sse r  in  e in em  G e s p rä c h  a m  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 9 1  m it, d a ß  e r  s ich  an  
J . K o e stle r . d e r  im  „ O b e r s te ig e r h a u s  a m  S a n d l"  g e w o h n t  h a tte , n o c h  g u t  e r in n e re . H e r r  W e is s e n s te i
n e r  h a t  n ä m lich  a ls  V o lk s s c h ü le r  d ie  v o m  P o s ta m t  A lte n m a r k t  a .  d . E n n s  z u r  P o s ts te lle  U n te rla u ssa  
(im  d a m a lig e n  G e s c h ä f t  P ra n tl)  g e lie fe r te  u n d  fü r  d en  B e r g b a u  b e s tim m te  P o s t  fa s t  tä g lich  in d a s  
O b e r s te ig e r h a u s  g e tr a g e n ; fü r se in e  k e in e sw e g s  le ich te  A r b e i t  w u rd e  e r  v o n  J . K o e s tle r  -  w ie  H e rr  
W e is s e n s te in e r  s a g te  -  a n g e m e s s e n  e n tlo h n t.

50 N a c h  M itte ilu n g  v o n  B e r g r a t  h .c .  D ip l.-In g . H e in z  K o e s tle r  ( 1 9 0 9 - 1 9 9 1 ) ,  S o h n  v o n  J .  K o e s tle r  und  
O n k e l d e s  V e rfa sse rs , s o l l ). K o e s tle r  n a m h a fte  B e tr ä g e  in  d e n  B e r g b a u  U n te rla u s s a  in v e stie rt h ab en , 
u m  d e n  B e trie b  u n te r  d e r  P ä c h te rfirm a  in  G a n g  zu  b r in g e n ; a ls  tre ib e n d e  K ra f t  h a t a n g e b lic h  e in  g e 
w is s e r  O s w a ld  S c h ö n  (w a h rs c h e in lic h  E ig e n tü m e r  o d e r  M ite ig e n tü m e r  d e r  P ä c h te rfirm a ) g e w irk t. 
S o w e it  fe sts te llb a r , h a b e n  d ie  E rb e n  n ach  J . K o e s tle r  v o n  d ie s e m  G e ld  n ic h ts  m e h r  g e se h e n .

57 D a s  b is  1 9 4 4  b e fris te te  P a c h tv e rh ä ltn is  m it d e r  .T r ik o ta g e n "  h a t  b e re its  im  M ä rz fA p ril 1 9 3 8  g e e n d e t,  
w eil d ie  E ig e n tü m e r  d e r  P ä c h te rfirm a  Ö s te r r e ic h  v e rla s se n  m u ß te n  (M itte i lu n g  v o n  H . K o e stle r , s ieh e  

A n m . 5 6 ) .
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A b b . 6 :  U n terlau ssa. N eu bau  der Seilbahn  zw i
schen dem  Steinkohlenbergbau  unterm H ochkogel 
(G ru ben feld  J o s e f"  im  S an d l) und dem O rt U nter
lau ssa . A u fn ah m e w ahrscheinlich im  H erbst 1 9 3 4 ;  
vorne rechts: B etriebsleiter J o s e f  K oestler (m it B erg
stock). U nbezeichnete u n d  undatierte Fotografie im  
Besitz von H . ] .  Köstler.

M it Kaufvertrag vom  28. M ai 1938 g ing das Eigentum srecht am Stein koh 
lenbergbau Sandl unterm H ochkogel au f die Ö sterreichische Kraftwerke A G  über, 
d ie ab O k tob er 1941 als Kraftwerke O berdonau  A G  firm ierte.58 Sch on  im folgenden 
D ezem ber erwarb die Vereinigte A lum inium w erke A G 59 (Berlin bzw. Braunau am 
Inn/Mattigwerk Ranshofen) das Eigentum srecht, deren H auptaugenm erk sich nicht 
auf Steinkohle, sondern au f d ie Bauxitlagerstätte in der U nterlaussa richtete. Som it 
ruhte die K ohlenförderung während des Zweiten W eltkrieges und setzte erst im 
H erbst 1945 ein, nachdem  A nfang Juli die G ew ältigung der Sandl-Baue begonnen 
hatte.00 Laut Erich Haberfeiner, eines erfahrenen M ontangeologen, „ ...g in g  (man 
dabei) von der Erwägung aus, daß bei dem  zu erwartenden Kohlenm angel, analog 
zu den Verhältnissen nach dem  Ersten W eltkrieg, d iese K ohle A bsatz finden wird

58 B e r g b u c h . T o m  V II, Teil 2 ,  fo l. 267 .

59 W e ite rh in  z i t ie r t : V A W  A G . -  D ie  V A W  A G  w u r d e  m it B u n d e s g e s e tz  v o m  2 6 . Ju li 1 9 4 6  (V e rsta a tli
c h u n g s g e s e tz . B G B l. N r . 1 6 8 /1 9 4 6 )  v e rs ta a tl ic h t : a llg e m e in  d a z u  H o lle re r . S . :  V e rs ta a tlich u n g  u n d  
W ir ts c h a f ts p la n u n g  in  Ö s te r r e ic h  ( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 ) .  D iss . H o c h s c h u le  fü r W e lth a n d e l W ie n , N r. 1 5 . W ie n  
1 9 7 4 .  -  S ie h e  a u c h  A n m . 7 2 .

°° B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d en  S te in k o h le n b e rg b a u  a m  S a n d l  v o n  E . H a b e rfe in e r ; u n d a tie r t  (u m  1 9 5 0 ) .
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und daß es dadurch m öglich sein könnte, den ganzen Bergbau (d .h . au f K ohle und 
Bauxit) in eine günstigere Z eit hinüberzuretten''.

Für die Z eit b is Ende M ärz 1946 liegen leider keine bergbehördlichen Befah
rungsberichte vor, so  daß erst der Bericht über die Inspektion am 27. M ärz 1946 Ein
zelheiten über den „Steinkohlenbergbau am  Sandl" bringt.01 D as Personal setzte sich 
dam als aus 84 Ö sterreichern, 10 Reichsdeutschen, 10 Volksdeutschen aus der Tsche
choslow akei, 1 Ungarn, 1 Rum änen und 2  Slow enen zusam m en. Von diesen 108 
Beschäftigten arbeiteten nur 24 M ann in der G rube; trotzdem  erreichte die Tagesför
derung durchschnittlich 23 Tonnen Steinkohle, d ie aus zwei A bbau en im Liegend
flöz und einem  A bbau im H angendflöz stam m ten. D as seinerzeitige A rbeitspro
gram m  sah m ehrere A ufbrüche, D urchschläge und A ufschlüsse vor, w ovon ein 
G roßteil verw irklicht w erden konnte, obw ohl m an sich über die Lebensdauer des 
Betriebes von A nfang an  im klaren gewesen sein dürfte. A ußerdem  hem m ten A rbei
term angel (vor allem  an H auern) sow ie S trom - und Treibstoffm angel noch 1947 eine 
kontinuierliche Entw icklung der Kohlenproduktion, auch wenn im N ovem ber d ie
ses Jahres m it 1.011 Tonnen die -  gesam tw irtschaftlich gesehen belanglose -  bisher 
höchste M onatsförderung62 erzielt wurde. Qahresförderungen siehe Tabelle 2.)

A nläßlich der Befahrung am  6. und 7. April 1948 stellte das Revierbergam t 
Salzburg  fest,63 daß „ . ..d e r  Bergbau am  Sandl in den letzten M onaten  eine sehr 
günstige Entw icklung genom m en (hat), indem  die Auffahrungen des H aupthan
gendflözes . . .  sow ohl wesentlich größere M ächtigkeiten (ca. 2  m) als auch bessere 
Kohlenqualität zeigen. . . .  D ie K ohle besteht zum großen Teil nicht m ehr aus Sch ie
ferkohle, sondern aus sogenannter H artkohle, die trotz des höheren A schenanteiles 
sehr gerne abgenom m en wird". M ehrere N eubauten (Knappenhaus, W aschbaracke, 
W erkstätte in W eißw asser, K om pressoren usw.) standen aber wohl nicht m it einer 
größeren  K ohlenförderung im Zusam m enhang, sondern m it dem im m er wahr
scheinlicheren Bauxitabbau; so  wollten z .B . d ie Treibacher C hem ischen Werke 
(Kärnten) zunächst 3 .000  Tonnen Bauxit (m it m indestens 56 Prozent Tonerdegehalt) 
für ihre Korunderzeugung abnehm en. Eigenartigerw eise berichtete das Revierberg
am t Salzburg  schon am  29. April 1948,6-1 daß die K ohle von Unterlaussa wegen 
geringer Q ualität und hohen Preises sow ie wegen allgem einer Entspannung auf 
dem K ohlenm arkt „schwer absetzbar“ sei -  eine durchaus richtige Feststellung, wie 
z .B . d ie Förderung von nur 165 Tonnen im Septem ber 1948 infolge „A bsatzschw ie
rigkeiten" zeigt. A n  der bereits aussichtslosen Lage des Bergbaues Unterlaussa

61 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  a m  27. M ä r z  1 9 4 6  s ta t tg e f u n d e n e  B e fa h ru n g  (R e v ie r b e r g a m t S a lz b u r g  für  
O b e r ö s te r re ic h  u n d  S a lz b u r g , A u ß e n s te lle  L in z). -  D ie  B e f a h ru n g s b e ric h te  b is  O k to b e r  1 9 4 9  b rin g e n  

v ie le  b e r g b a u te c h n is c h e  D e ta ils , a u f  d ie  h ie r  n ic h t  e in g e g a n g e n  w e rd e n  k a n n .
62 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  a m  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 4 7  s ta t tg e f u n d e n e  W e r k s n a c h s c h a u . -  B e le g s c h a fts 

s ta n d  a n  d ie s e m  T a g : 1 3 2  A r b e ite r  u n d  z w ö lf  A n g e s te llte .
«  B h S , U L /K . B e r ic h t  2 7  z u m  K o h le n fö r d e r p r o g r a m m  b e tr . d e n  S te in k o h le n b e rg b a u  U n te rla u s s a  (V er

fa s s e r : D ip l.-In g . M . M a c z e k ) ;  B e f a h r u n g  a m  6 .  u n d  7. A p ril 1 9 4 8 .
44 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  W e r k s n a c h s c h a u  a m  2 9 . A p ril 1 9 4 8  (V e rfa sse r : B e r g h a u p tm a n n  D ip l.-  

In g . D r. V. G ru n d m ü lle r ) .
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änderten auch erfolgreiche Brikettierversuche m it reichlich anfallendem  K ohlen
staub65 sow ie die hohen Förderm engen im D ezem ber 1948 (1.235 Tonnen)66 und im 
M ärz 1949 (ca. 1 .500 Tonnen) nichts mehr. D em gem äß hält der Bericht über die 
W erksnachschau am  17. M ai 1949 fest, daß m an von der Vorlage eines Betriebspla
nes für 1949 abgesehen habe, weil die unklare Situation beim  Bergbau Sandl eine 
Planung auf längere S ich t unm öglich m ache.67

W ie  befürchtet, m ußte d ie VAW  A G  ihren Kohlenbergbau Unterlaussa, 
Revier Sandl, zu Jahresm itte 1949 auflassen. „D er K ohlenbergbau" -  so  der B efah
rungsbericht Ende Septem ber 19496S -  „ist vollständig eingestellt worden. D ie 
Baracken sind durchw egs abgetragen. . . .  D ie A ufbereitungsanlage ist zum Großteil 
abgetragen, es steht nur noch ein G erüst. A us der G rube sind säm tliche G leisanla
gen und Leitungen entfernt w orden. D ie Stollenm undlöcher sind abgekreuzt." Laut 
M ontan-H andbuch69 fungierten bei Betriebseinstellung D ipl.-Ing. Bernhard Klein 
als Ö ffentlicher Verwalter70 und D ipl.-Ing. Jo se f Jungwirth (beurlaubt) bzw. Dipl.- 
Ing. Hans W elser als Betriebsleiter.

In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wurden einige österreichische K oh 
lenvorkom m en au f ihren U rangehalt untersucht. Sandl gelangte dabei n icht zur 
Untersuchung, sondern nur d ie Bauxit-Reviere G räser und Präfing; Schw arzschiefer
aus dem  Revier Präfing zeigte zwar eine geringe Radioaktivität, a b e r ___das Uran
der Laussa hat keine praktische Bedeutung".71

D ie bergrechtliche Löschung des „Steinkohlenbergbaues unterm H ochko
gel" am  Sandl erfolgte erst zwei Jahrzehnte nach Einstellung der Kohlenförderung, 
näm lich am 29. Septem ber 1969 aufgrund eines diesbezüglichen Beschlusses des 
B ezirks- als Berggerichtes Steyr.72

Bergbau auf Bauxit

D ie A lum inium erzeugung in der Schm elzflußelektrolyse, bei der sich m etal
lisches Alum inium  aus einer Tonerde-K ryolith-Schm elze kathodisch abscheidet, 
g eh t au f den Franzosen Paul-Louis Toussaint H eroult (1863-1914), den A m erikaner 
C harles M . Hall (1863-1914) und den D eutschen M artin  Kiliani (1858-1895) zurück. 
D abei ist „ ...  festzuhalten, daß H eroult die Priorität (für d ie Erfindung der Schm elz

65 B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  W e r k s n a c h s c h a u  a m  2 5 . S e p te m b e r  1 9 4 8 .
66 B h S , U L /K , B e r ic h t z u m  K o h le n fö r d e r p r o g r a m m  b e tr . d e n  S te in k o h le n b e rg b a u  S a n d l (U n te r la u s s a ) ;  

B e f a h ru n g e n  a m  1 6 . N o v . u n d  3 . D e z . 1 9 4 8  s o w ie  a m  2 1 .  J ä n n e r  1 9 4 9 .
6 7  B h S . U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  W e r k s n a c h s c h a u  a m  17. M a i 1 9 4 9 .
6 S  B h S , U L /K , B e r ic h t  ü b e r  d ie  W e rk s n a c h s c h a u  v o m  2 8 .  b is 3 0 . S e p te m b e r  1 9 4 9  beim  B a u x it -  u n d  

S te in k o h le n b e rg b a u  U n te rla u s s a .
69 Ö M H B  2 4  (1 9 5 0 ) , S . 6 3 .
70 A u fg r u n d  d e s  E rla sse s  d e r  M ili tä r re g ie r u n g  Ö s te r r e ic h s  v o m  2 8 .  S e p te m b e r  1 9 4 5  (B e rg b u c h . T o m . 

V II, Teil 2 ,  fo l. 2 6 7 ) .
71 P e tra s c h e c k , W ., S c h u b e r t , H ., u n d  V o h ry z k a , K .; Ü b e r  u r a n h a ltig e  K o h le n  u n d  K o h le n sch ie fe r  in 

Ö s te r r e ic h . I n ; B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . M o n a ts h . 1 0 4  ( 1 9 5 9 ) ,  S . 1 - 8 .
72 B h S , B e s itz s ta n d s b u c h  O b e r ö s te r r e ic h , S . 6 ,  -  E ig e n tü m e rin  d e s  S te in k o h le n - u n d  d e s  B a u x itb e rg 

b a u e s  U n te rla u s s a  se it  1 9 5 5 :  V e re in ig te  M e ta llw e rk e  R a n s h o f e n -B e r n d o r f  A G  (s e it  1 9 8 5 :  A u s tr ia  M e 
tall A G ).
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flußelektrolyse) zukom m t. Sein e Patentanm eldung vom 23. A pril 1886 ist von vor
bild licher K larheit und beschreibt treffend die w esentlichen M erkm ale des noch in 
der G egenw art benutzten Verfahrens".73 Entscheidende Im pulse für die großtechni
sche A lum inium produktion gingen von der 1887 in N euhausen am Rhein (Schweiz) 
gegründeten Schw eizerischen M etallurgischen G esellschaft aus, die 1888 gem ein
sam  m it der A llgem einen Elektricitäts-G esellschaft (AEG) die A lum inium -Industrie- 
A ctien-G esellschaft (AIAG) ins Leben rief. 1892 stellte der Ö sterreicher Karl Joseph 
Bayer (1847-1904) das von ihm entw ickelte Verfahren zur G ew innung der Tonerde 
(A lum inium oxyd) aus Bauxit (5 0 -6 5  Prozent Tonerdegehalt) vor, wom it genügend 
A usgangsm aterial für die Schm elzflußelektrolyse erzeugt w erden konnte.

D ie aufstrebende A IA G  plante schon in den neunziger Jahren je  ein A lum ini
um werk in Rheinfelden (Baden-W ürttem berg)7'1 und in Lend (Land Salzburg), um 
sow ohl die Einfuhrzölle für das im m er bedeutendere A lum inium  zu um gehen als 
auch d ie ausbaufähigen W asserkräfte75 zu verwerten. Im Jahre 1899 ging das W erk 
Lend76 als erste A lum inium hütte Ö sterreichs77 in Betrieb, wo m an außer Alum inium  
auch Elektroden und Karbid erzeugte. Zu dieser Z eit hatte sich Alum inium  bereits 
viele A nw endungsbereiche (Fahrzeugbau, D achkonstruktionen usw.) erobert und 
gew ann nach Erfindung der aushärtbaren Legierung D uralum in 1906 durch den 
D eutschen Alfred W ilm  noch m ehr Bedeutung.

Bald nach Beginn des Ersten W eltkrieges im Juli 1914 m achte sich in vielen 
österreichischen Rüstungsbetrieben em pfindlicher M angel an M etallen, vor allem 
an Kupfer und A lum inium , bem erkbar. D as k. u. k . Kriegsm inisterium  regte deshalb 
bei der Firma Elektrizitätswerke Stern & Hafferl A G  (Gm unden) die Errichtung einer 
A lum inium fabrik für ca. 1 .300  Tonnen Jahreskapazität an ; als Standort faßte man 
das Elektrizitätsw erk von Stern  & Hafferl in S teeg  am  Hallstätter See ins A uge. D ie 
Planungen unter Leitung des Schw eizer Elektrom etallurgen W ilhelm  W iederkehr

73 S tr o b e l , A .:  D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  A lu m in iu m e le k tro ly s e  v o n  H e ro u lt  b is  K ilian i ( 1 8 8 5 - 1 8 9 3 ) .  I n : Fer
r u m , N a c h ric h te n  a u s  d e r  E is e n -B ib lio th e k  S c h a ffh a u se n  1 9 8 4 , H e ft 5 5 , S . 3 1 - 3 5 ,  b e s . S . 3 2 .  -  Z u r  E n t
w ick lu n g  d e r  A lu m in iu m in d u s trie  v g l. Z e e rle d e r , A . :  5 0  J a h re  A lu m in iu m e le k tro ly s e . In : A lu m in iu m
1 8  ( 1 9 3 6 ) ,  S . 1 6 3 - 1 6 7 ;  B lo c h , A . :  E n tw ic k lu n g  u n d  B e d e u tu n g  d e r  A lu m in iu m in d u s trie . S o lo th u rn  
1 9 4 0 ;  s o w ie  B re n n e r , A .:  D e r  h e u tig e  S ta n d  d e r  A lu m in iu m e rz e u g u n g . In : B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . M o 
n a ts h . 9 3  (1 9 4 8 ) , S . 1 4 3 -1 4 7 .

74 In b e tr ie b n a h m e  1 8 9 8 .
75 D a z u  G r a n ig g , B .: D ie  W a s s e rk ra f tn u tz u n g  in  Ö s te r r e ic h  u n d  d e r e n  g e o g r a p h is c h e  G ru n d la g e n .  

W ie n  1 9 2 5 , S . 1 1 6 :  » A u ch  w e n n  in  Ö s te r r e ic h  z w ei A n la g e n  a u f  A lu m in iu m  a rb e ite n  (L e n d  u n d  
S te e g ), s o  n im m t d e r  A lu m in iu m -W e ltv e r b r a u c h  s o  r a s c h  z u , d a ß  e in e  a u fs te ig e n d e  E n tw ic k lu n g  d ie 
s e r  In d u str ie  a u c h  in  Ö s te r r e ic h  e r fo lg v e rs p r e c h e n d  w ä re . A lle rd in g s  sp ie len  g e ra d e  b eim  A lu m i
n iu m  d ie  S tr o m k o s te n  e in e  g e ra d e z u  e n ts c h e id e n d e  R olle ."

70 M its c h e , R .: D ie  L e ic h tm e ta llin d u s tr ie  in  Ö s te r r e ic h . In : B e r g -  u . H ü tte n m ä n n . Ja h rb . 8 2  (1 9 3 4 ) , S . 8 5 -  
8 9 ;  G e s c h ic h te  d e r  A lu m in iu m -I n d u s tr ie -A k tie n -G e s e lls c h a ft  N e u h a u s e n  1 8 8 8 - 1 9 3 8 .2  B d e . N e u h a u 
s e n  u n d  C h ip p is  1 9 4 2 .1 .  B d .:  D ie  J a h r e  v o n  1 8 8 8  b is  1 9 2 0 ,  b e s . S . 1 0 8 - 1 1 2 ;  5 0  Ja h re  A lu m in iu m  L e n d . 
F e s tsch rif t , h r s g . z u m  5 0 jä h r ig e n  B e ste h e n  d e s  A lu m in iu m w e rk e s  L e n d  1 8 9 8 - 1 9 4 8 .  L e n d  1 9 4 8 .

77 K ö s tle r , H . ) . :  Z u r  G e s c h ic h te  d e r  A lu m in iu m h ü tte n  in  L e n d , S te e g  u n d  R a n sh o fe n . I n : Ö s te r r . K a le n 
d e r  fü r B e r g , H ü tte , E n e rg ie  1 9 8 6 , S . 1 4 3 -1 5 7 .
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gingen so  rasch vor sich, daß schon am  1. A pril 1916 der Bau aller W erksanlagen, 
die je  eine Fabrik für Tonerde, Elektroden und Alum inium  (Schm elzflußelektrolyse) 
um faßten, begann; die neue Steeger Hütte lag  am linken U fer der Traun, ungefähr 
einen K ilom eter flußabw ärts des Kraftw erkes von Stern  &  Hafferl. Am 28. Sep tem 
ber 1917 erschm olz man erstm als A lum inium , doch hem m te allgem einer K ohlen
m angel eine A usnützung der gesam ten Schm elzkapazität,78 denn die Tonerdefabrik 
konnte zu w enig Bauxit verarbeiten; m an m ußte daher Tonerde zukaufen und die 
eigene A nlage sogar zeitw eise stillegen.

N ach dem Ersten W eltkrieg kam es sow ohl bei der Bauxit- als auch bei der 
Tonerdeanlieferung zu Problem en, wie Stern & Hafferl im Juni 1919 feststellen m uß
te :79 „W ir haben zw ar (noch vor Kriegsende) in D alm atien Freischürfe auf Bauxitla
ger erw orben. Infolge der Kriegs- und Staatsverhältnisse ist jed och  deren Erhal- 
tungs- und V erw ertungsm öglichkeit sehr fraglich gew orden. Daher haben wir 
Schurfrechte auf größere Bauxitlager in O berösterreich  erw orben und glauben m it 
R ücksicht auf unsere Vorerhebungen m it ziem licher Sicherheit, au f deren A bbau 
w ürdigkeit zählen zu können. Erst wenn die fachm ännische U ntersuchung, die 
wegen der ungünstigen W itterung b isher nicht durchgeführt werden konnte, abg e
schlossen sein wird und ein günstiges R esultat ergibt, werden wir das A bbaurecht 
definitiv erwerben und den A bbau auch unverzüglich beginnen. W ir hätten dann 
nicht nur genug B auxit für unsere Fabrikation, sondern w ir käm en auch in die Lage, 
B auxit ins A usland zu liefern. Es w äre dies auch zur H ebung der Valuta von großem  
W ert und überhaupt für das Land O berösterreich  ein großer Gewinn."

D ie erste Schürfperiode durch Stern  & Hafferl dauerte von Ende Juli bis 
O k tob er 1919, w obei nennensw erte Bauxitlager im G eb iet um den Präfingkogel 
nachgew iesen w erden k onnten ;80 im Jahre 1920 gewann m an 362  Tonnen Bauxit,81 
der in S teeg  verarbeitet w orden sein soll. A ngaben über d ie Erzeugung von Tonerde 
aus dieser verhältnism äßig großen Erzm enge und über die Verschm elzung der Ton
erde sow ie über w eitere Schürf- und A bbautätigkeiten fehlen leider. Insgesam t dürf
ten alle A rbeiten erfolgreich gewesen sein, denn das Revierbergam t Wels verlieh am 
23. Juli 1923 der Firma Stern & Hafferl d ie Bauxitbergbaue „Am Präfingkogel" und 
„Am Blahberger H ochkogel“ m it drei bzw. zwei G rubenfeldern (je vier einfache G ru 
ben m aße); Tabelle 3 enthält d iesbezügliche D etails.82

D ie Freifahrungsverhandlung hatte am  24., 25. und 26. M ai 1923 stattgefun
den, bei w elcher Stern & Hafferl folgende Bauxitanalyse vorlegte: Tonerde (Al20 3) 
47,0% , Kieselsäure ( S i 0 2) 9 ,0 % , Eisenoxyd (Fe20 3) 2 8 ,3 % , T itanoxyd ( T i 0 2) 3 ,8  °/o;

78 B e r ic h t  d e s  V e rw a ltu n g s ra te s  in  d e r  1 3 . o rd . G e n e r a lv e rs a m m lu n g  d e r  E le k triz itä tsw e rk e  S te r n  &  H a f
ferl A G  a m  1 1 .  Ju n i 1 9 1 9 .  S . 1 1 - 1 5 .

”  B e r i c h t . . . ,  w ie  A n m . 7 8 , S . 6 .
60 B h S , O r d n e r :  B a u x it  U n te r la u s s a  (w e ite rh in  z i t ie r t :  U L /B ). B e r ic h t  v o m  1 6 . O k to b e r  1 9 1 9  ü b e r  d ie  

B a u x its c h ü r f u n g e n  im  L a u ssa g e b ie t .
81 Ö M H B  2 8  (1 9 5 4 ) , S . 5 4 ;  s ie h e  A n m . 8 6 .
82 B h S , S a m m lu n g  F re ifa h r u n g s p r o to k o lle  u n d  V e rle ih u n g su rk u n d e n , F a sz ik e l U n te rla u s s a  (w eite rh in  

z i t ie r t : Ff/U L ).
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T a b e l l e  3 :  V e r l e i h u n g  v o n  G r u b e n f e l d e r n  a u f  B a u x i t  i n  d e r  U n t e r l a u s s a

V e r l e i h u n g s u r k u n d e  
R e v i e r b e r g a m t  W e l s

N a m e  d e s  B e r g b a u e s
G r u b e n f e l d e r  
( j e  4  e i n f a c h e  
G r u b e n m a ß e )

B e r g b a u b e r e c h t i g t e r

D a t u m Z a h l ( b e i  V e r l e i h u n g )

4 5 0 6 / 2 3
B a u x i t b e r g b a u  a m  

P r ä f i n g k o g e l

G r u b e n f e l d  A

2 3 .  J u l i
4 5 0 7 / 2 3 G r u b e n f e l d  B

4 5 0 8 / 2 3 G r u b e n f e l d  C
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e

1 9 2 3
4 5 0 9 / 2 3 B a u x i t b e r g b a u  a m G r u b e n f e l d  D S t e r n  & H a f f e r l  AG

4 5 1 0 / 2 3 B l a h b e r g e r  H o c h k o g e l G r u b e n f e l d  E

4 5 0 5 / 2 3
B a u x i t b e r g b a u  u n t e r m  

B l a h b e r g e r  H o c h k o g e l

G r u b e n f e l d  

W i l h e l m 3  ^

G u m m i -  u n d  K a b e l w e r k e  
J o s e f  R e i t h o f f e r ' s  
S ö h n e  S t e y r  b z w .  W i e n

3 4 3 7 / 2 9 B a u x i t b e r g b a u  a m G r u b e n f e l d  F

2 .  J a n . 3 4 3 8 / 2 9 P r ä f i n g k o g e l G r u b e n f e l d  G E l e k t r i z i t ä t s w e r k e

1 9 3 0 3 4 3 9 / 2 9 i n  d e r  S c h w a r z a k l a u s e G r u b e n f e l d  H S t e r n  & H a f f e r l  AG

3 4 4 0 / 2 9 a m  S o n n b e r g G r u b e n f e l d  K

a )  i m  B e r g b u c h  S t e y r ,  T o r a .  V I I ,  T e i l  2 ,  f o l .  2 6 6 ,  u n t e r  

" S t e i n k o h l e n b e r g b a u  u n t e r m  H o c h k o g e l "  e i n g e t r a g e n
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R est im w esentlichen G lühverlust; „das Erz . . .  ist daher seiner Zusam m ensetzung 
nach eher als A lum inium erz (und nicht als Eisenerz)83 anzusprechen. Tatsächlich ent
spricht sein Tonerdegehalt europäischen A lum inium erzen m ittlerer Güte".84 G leich
zeitig m it Stern &  Hafferl trat auch Reithoffer als Verleihungsw erber in der U nter
laussa auf; die Firm enleitung stützte sich dabei auf ein angeblich  über 100.000 Ton
nen m ächtiges Bauxitlager (5 0 -6 4  Prozent Tonerde) im Blahberger H ochkogel.85 
D as R evierbergam t verlieh daraufhin ebenfalls am 23. Juli 1923 das Grubenfeld 
„W ilhelm " (vier einfache G rubenm aße) unter der Bezeichnung „Bauxitbergbau 
unterm H ochkogel" (Tabelle 3).

Unerw arteterw eise nahm  keiner der drei verliehenen Bergbaue die Bauxit
förderung auf.80 W ährend Reithoffer ab er w enigstens einen Bevollm ächtigten im 
Sin n e des Berggesetzes, näm lich J. Koestler, g enannt hatte, kam  Stern &  Hafferl d ie
ser Verpflichtung nicht nach87 -  w ohl deshalb, weil die Steeger Tonerdefabrik wegen 
Energiem angels selten produzierte und der Bergbau Unterlaussa (90,2 ha verliehene 
Feldesfläche) so m it nur w enig Interesse fand. V ielleicht erwies sich auch die Bauxit
qualität als unbefriedigend, so  daß sich der Im port von Tonerde als günstiger her
ausstellte.

N ach M itte  der zw anziger Jahre -  der Reithoffersche Steinkohlenbergbau 
ruhte bereits seit Februar 1925 -  wollten sich beide Firmen von ihren B ergbau be
rechtigungen sam t Freischürfen in der Unterlaussa trennen, obw ohl die Hütte Steeg  
Rohalum inium  erschm olz (z .B . 1926; 900 Tonnen; 1928; 1 .100 Tonnen; 1932; 
900 Tonnen).88 M an ließ eine ausführliche Beschreibung89 sow ohl der Lagerstätten 
als auch der O ber- und U ntertaganlagen verfassen; dem nach beliefen sich d ie K oh 
lenvorräte auf 1 ,070.760 Tonnen, näm lich „40.000 Tonnen bergbaum äßig ersch los
sen, 70.400 Tonnen au f Schürfungen m it A usbissen beruhend und 960.000 Tonnen 
in nachweislich kohlenführender Form ation" sow ie die Bauxitvorräte au f ca. 40  M il
lionen Tonnen im G ebiet P räfingkogel-H ochkogel und ca. zwei M illionen Tonnen 
am Sandl.

83 D ie  L a g e r s tä tte  d e r  je tz t v e rlie h e n e n  G r u b e n fe ld e r  .A m  P rä fin g k o g e l"  w a r  1 8 7 1  G e g e n sta n d  d e r  V er
le ih u n g  a n  d ie  I n n e rb e rg e r  H a u p tg e w e r k s c h a f t  g e w e s e n .

84 B h S , F f/U L , P r o to k o ll  d e r  F re ifa h ru n g  fü r A  a m  P rä f in g k o g e l (Z I . 3 1 8 8 /1 9 2 3 ) .
85 B h S , F f/U L , V e r le ih u n g sa n su ch e n  v o m  8 . D e z e m b e r  1 9 2 2 .  -  M i t  S ic h e rh e it  h a t  J . K o e s tle r  (s ie h e  A n m .  

4 3 )  a ls  e r s te r  d ie  g ru n d s ä tz lic h e  A b b a u w ü rd ig k e it  e in ig e r  B a u x it la g e r s tä tte n  in  d e r  U n te rla u s s a  e r 
k a n n t ; s o  h e iß t e s  in  d e m  u n te r  A n m . 9 7  z itie r te n  B e r ic h t  e in le ite n d : » D ie  S c h ü rfa rb e ite n  (a u f  B a u x it)  
w u rd e n  im  G e b ie t  U n te rla u s s a  z u e r s t  v o n  H e rrn  In g . K ö s tle r  im  A u ftr ä g e  d e r  F irm a  R e ith o ffe r  d u r c h 
g e fü h rt."  (Im  B e r ic h t  s te h t  w o h l ir r tü m lic h  .K ö s te r " .)  H e in z  K o e s tle r  (s ie h e  A n m . 5 6 )  u n d  E rich  K ö s t
ler, d e r  V a te r  d e s  V e rfa sse rs , h a tte n  s ich  in  d e n  z w a n z ig e r  u n d  frü h e n  d r e iß ig e r  Jah ren  m e h r m a ls  b eim  
B e r g b a u  U n te rla u s s a  a u f g e h a lte n ; s ie  b e to n te n  d e m  V e rfa sse r  g e g e n ü b e r  s p ä te r  o ft , d a ß  d ie  B a u x i tg e 
w in n u n g  in d e r  U n te rla u s s a  le tz tlich  a u f  ih re n  V ater , a ls o  a u f  J. K o e stle r , z u rü c k g in g e .

86 A n g a b e n  im  je w e ilig e n  Ö M H B . -  L a u t R a u c h , E .: G e s c h ic h te  d e r  H ü tte n a lu m in iu m in d u s trie  in  d e r  
w e stlich e n  W e lt. D ü s s e ld o rf  1 9 6 2 ,  S . 2 6 1 ,  w u rd e n  1 9 2 3  in Ö s te r r e ic h  2 .7 0 0  T o n n e n  B a u x it  g e w o n n e n , 
d e r  w o h l a u s  d e r  U n te rla u s s a  s ta m m te  u n d  im  Z u g e  v o n  A u fs c h lie ß u n g s a rb e ite n  a b g e b a u t  w o rd e n  
w ar.

87 Ö M H B  6  (1 9 2 4 ) , S . 9 5 .
88 R a u c h , E .: G e s c h ic h te  . . . ,  w ie  A n m . 8 6 , S . 3 1 2  u . 3 1 3 .
89 B h S , U L /B , D ie  B a u x it la g e r  in  d e r  L a u s s a  u n d  d e re n  A u s b e u tu n g  (B e r ic h t  u n d a tie rt) .
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A n O bertaganlagen um faßten die Bergbau e ein Kraftwerk, zwei Seilbahn
strecken sam t Verladestellen und einige Schm alspurbahnen (Schleppbahnen), doch 
scheinen auch diese O b jekte ebenso wie d ie Kohlen- und Bauxitvorräte in sehr gün
stigem  Licht dargestellt zu sein, wie überhaupt der A bschnitt „N otw endige W erks
anlagen und weitere Installation" sich als sehr um fangreich erweist. A ls günstigste 
Bahnstation für den Erzabtransport zu Tonerde- und/oder A lum inium fabriken wird 
wie bisher W eißenbach-St. G allen em pfohlen, weil von d o rt aus gute Verbindungen 
zur D onau und weiter au f den Balkan bzw. an  d ie N ordsee „über den im A usbau 
begriffenen R hein-M ain-D onau -K anal"90 bestehen. B eachtu ng verdient auch fol
gende Passage im V erkaufsangebot:

„An dem  Ennsknie gleich oberhalb d er Station W eißenbach wird das große 
Ennskraftwerk m it 150.000 PS ausgebaut w erden. Es bietet sich also hier d ie herr
lichste G elegenheit zur Errichtung einer A lum inium hütte und (einer) Schm elzze
m entfabrik.91 Es entfällt der kostspielige Transport der Tonerde -  denn auf Tonerde 
wird m an w ohl die Erze an O rt und Stelle unbedingt verarbeiten m üssen -  zu einer
w om öglich in Am erika gelegenen Hütte und der R ücktransport des M etalles___ Die
K onkurrenz der deutschen A lum inium w erke wird infolge der billigen A rbeitslöhne 
in Ö sterreich  gegenüber D eutschland n ich t zu befürchten sein. D er Fall, daß Erz, 
K ohle und Kraft so nahe beisam m enliegen, wird bei der A lum inium verhüttung 
w ohl selten Vorkom m en. D arum  erscheint es eigentlich als selbstverständlich, den 
Bau einer A lum inium hütte und (einer) Schm elzzem entfabrik  in W eißenbach ins 
A u ge zu fassen."

O ffen bar im H inblick auf eine durchaus denkbare A lum inium erzeugung in 
o d er bei W eißenbach führte Stern &  Hafferl in den „Bauxitrevieren Präfingkogel- 
Son n berg" U ntersuchungen von Erzausbissen und bergm ännische A ufschließungen 
durch, wofür im Juni 1929 d ie Freifahrung beantragt w urde.92 D ie Freifahrungsver
handlung fand am 18. Septem ber 19299-' statt und erbrachte den N achw eis der 
A bbauw ürdigkeit aller Bauxitaufschlüsse. S o m it verlieh das Revierbergam t W els die 
G rubenfelder F und G  unter der Bezeichnung „Bauxitbergbau am  Präfingkogel", das 
G rubenfeld H „In der Schw arzaklause" und das G rubenfeld K  „Am Son n berg"; alle 
Verleihungsurkunden94 sind m it 2. Jänner 1930 datiert (Tabelle 3). D er Stern & Haf
ferische Bauxitbergbau Unterlaussa, der sich au f jetzt insgesam t 162,4 ha verliehene

90 D e r  R h e in -M a in -D o n a u -K a n a l  w u r d e  e rs t  1 9 9 2  fe rtig g e s te llt .
91 P lä n e  z u m  B a u  v o n  H ü tte n w e rk e n  m it  b e k a n n t  u n z u re ic h e n d e r  R o h s to ffb a s is  ta u c h te n  in  n e u e re r  

Z e i t  o f t  a u f ;  s o  w o llte  m a n  in  d e r  A u ß e r fr a g a n t  (M ö llta l )  u n d  in  E tte n d o rf  (L a v a n tta l)  je  e in e  K u p fer
h ü t te  u n d  b ei S p ita l  am  P y h rn  e in  g r ö ß e r e s  E is e n s c h m e lz w e rk  e rric h te n .

9 1  B h S , F f/U L , S c h re ib e n  v o m  2 8 .  ]u n i 1 9 2 9  (F, G  u n d  H ) u n d  S c h re ib e n  v o m  2 8 . Ju n i 1 9 2 9  (K ).
93 B h S , F f/U L , V e rh a n d lu n g s sch rif te n  v o m  18. S e p te m b e r  1 9 2 9 . -  M it  d e r  V e r tr e tu n g  a lle r  b e rg b a u lic h e n  

I n te re sse n  v o n  R eith o ffer  g e g e n ü b e r  S te rn  &  H afferl w a r  J . K o e s tle r  b e tr a u t  (B h S , F f/U L , S c h re ib e n  

v o m  1 4 . S e p te m b e r  1 9 2 9 ).
91 B h S , F f/U L , V e rle ih u n g su rk u n d e n .
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Feldesfläche erstreckte,95 g ing 1930 an d ie Ö sterreich ische Kraftwerke A G 96 (Linz) 
über, blieb aber w eiterhin gefristet, d. h. außer Betrieb .97

M it dem A nschluß Ö sterreichs an das D eutsche Reich im M ärz 1938 änder
ten sich  die V oraussetzungen auch für den Bauxitbergbau Unterlaussa der Ö sterrei
chischen Kraftwerke AG, d ie am  19. April 1938 Schürftätigkeiten am Präfingkogel 
aufnahm 98 und am 28. M ai 1938 das Reithoffersche G rubenfeld „W ilhelm" kaufte.99 
Ein im A u gu st desselben Jahres erstelltes G utachten '00 kam  allerdings zu einer nega
tiven Schlußfolgerung:

„Auch wenn die noch durchzuführenden A ufschließungsarbeiten größere 
A usdehnung und M ächtigkeit, die A nalysen eine günstigere Beschaffenheit des 
Bauxits ergeben sollten, kann von einer R entabilität dieses V orkom m ens im kauf
m ännischen Sinn  keine Rede sein. U rsache hierfür ist die ungünstige örtliche Lage 
der Vorkom m en. Ein A bbau kom m t daher überhaupt nur unter den G esichtspunk
ten des V ierjahresplanes101 in Frage oder dann, wenn aus irgendw elchen Gründen 
die Einfuhr ausländischer Bauxite erschw ert oder unm öglich sein sollte, ln diesem 
letzten Falle könnten dann die V orkom m en von W eißw asser (Unterlaussa) für eine 
kurze Ü bergangszeit herangezogen werden."

U ngeachtet dieser Stellungnahm e und w ohl auch entgegen allgemein herr
schender A nsicht über die offenbar schw ierige Zukunft des Bergbaues Unterlaussa 
hatte die Ö sterreich ische Kraftwerke A G  am 19. April 1938 m it Aufschließungen 
auch in der Schw arzaklause (Schw arza) und auf dem Son n b erg 102 begonnen. D ie bis 
3 . D ezem ber 1938 dauernden und von zehn Beschäftigten durchgeführten A rbeiten 
erschlossen ca. 50 .000 Tonnen Bauxit und berechtigten nach M einung des B ergbau 
unternehm ers zum Schluß, daß sich d ie Unterlaussa bald zu einem bedeutenden 
Bauxitlieferanten entw ickeln werde, „ . . .d a  bekanntlich außer kleinen Vorkom m en 
in H essen in keinem Teile G roßdeutschlands Bauxit in abbauw ürdiger M enge vor
kom m t". Erst A nfang 1939 änderten sich d ie Bedingungen für eine Bauxitgew innung 
in der Unterlaussa neuerlich, denn die Vereinigte A lum inium w erke A G, Berlin, 
begann dam als m it der Planung eines A lum inium w erkes in Ranshofen bei Braunau 
am  Inn. D ie seit M ärz 1940 laufenden Bauarbeiten schritten so  rasch voran, daß

95 Ö M H B  U  (1 9 3 0 ) , S . 8 8 .
90 B e r g b u c h . T o m . V II, Teil 2 , fo l. 2 8 1 , Ü b e r g a n g  d e s  E ig e n tu m s re c h te s  (B e r g b a u b e r e c h tig u n g ) a u f 

g ru n d  d e s  F u s io n s v e r tr a g e s  v o m  1 9 . O k to b e r  1 9 2 9 .
97 L a u t  Ö M H B  1 3  ( 1 9 3 2 ) ,  S . 6 2 ,  fu n g ie rte  In g . K arl S te r n , O r th  b e i G m u n d e n , a ls  B e v o llm ä ch tig te r .
98 Ö M H B  1 9  (1 9 3 8 ) , S . 6 6 .
99 B h S , B e s itz s ta n d s -V o r m e rk b u c h  O b e r ö s te r r e ic h , fo l. 8 3 .

,0Ü B h S , U L /B , B e r ic h t  u n d  G u ta c h te n  ü b e r  d ie  B a u x itv o rk o m m e n  v o n  W e iß w a ss e r. E rs ta tte t  v o n  
D r. H e lm u th  Z a p f e ; P ic h le rn , 1 0 . A u g u s t  1 9 3 8 .

10'  P r o d u k tio n s p r o g r a m m  d e r  n a tio n a ls o z ia lis tis c h e n  W ir ts c h a f ts -  u n d  R ü stu n g sp o litik ; 2 .  V ie r ja h re s 
p lan  1 9 3 6  m it d e m  Z ie l w e ite s tg e h e n d e r  A u ta rk ie  u n d  3 .  V ie r ja h re sp la n  1 9 4 0  fü r k r ie g s w ir ts c h a f t
lich e  Z w e ck e .

102 B h S , U I/B , J a h r e s b e r ic h t  ü b e r  d ie  S c h ü rfa rb e ite n  d e r  Ö s te r r .  K ra ftw e rk e  A G  in  d en  B a u x it la g e r s tä t
ten  in  d e r  L a u ssa , O b e r d o n a u , L in z. 3 .  M ä r z  1 9 3 9 .
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schon am  30. N ovem ber 1940 einige der 800  geplanten Elektrolyseöfen im neuen 
„M attigw erk" die Produktion aufnehm en k on n ten .'03 D ie R anshofener Hütte bezog 
Tonerde aus dem  bayrischen W erk Schw andorf, in welchem die VA W  A G  Bauxit 
auch aus der Unterlaussa verarbeiten wollte, w eshalb sie am 5. M ai 1939 die Schür
fungen im Bergbaugebiet der Ö sterreich ischen Kraftwerke A G  auf eigene Kosten 
aufgenom m en hatte.104 D ie am 9. D ezem ber 1939 w itterungsbedingt unterbroche
nen A ufschließungen105 w iesen in den Revieren Sonnberg , Schw arzaklause und 
G räser nam hafte Bauxitvorräte nach, aber die Tonerdegehalte schw ankten zwischen 
32 ,8  und 63,7 Prozent (M ittelw ert ca. 50  Prozent).

D ie Ende April 1940 wieder einsetzenden A ufschließungsarbeiten umfaßten 
außer dem N euanschlagen von zehn Stollen  das Vortreiben bestehender Stollen 
und neuer Q uerschläge sow ie das N iederbringen m ehrerer B ohrlöcher und das Zie
hen vieler R öschen .106 Aufgrund dieser M aßnahm en ließen sich folgende Bauxitvor
räte nachw eisen:

P rä fin g k o g e l-N o rd .....................  360 .000  t
G ebiet der G räser-Stollen  . . . 75 .000 t
G ebiet der A lm -Stollen  . . . .  500 t
Blahberg  .........................................  267.000 t

U n te r la u s s a ................................ ca. 500 .000  t

M ittels weiterer Explorationen hoffte m an au f eine zusätzliche M enge von 
ca. zwei M illionen Tonnen verw ertbaren Bauxits, dessen Q ualität -  vor allem hin
sichtlich des Tonerde- und des Kieselsäuregehaltes -  als sehr ungleichm äßig beur
teilt wurde. Trotzdem plante d ie VAW  A G  eine A usw eitung der B auxitförderung 
wie sich auch aus dem verhältnism äßig hohen Personalstand schließen läßt (1940: 
ca. 120 M ann, davon ca. 100 Polen).

D ie aussichtsreichen A ufschließungen und M engenberechnungen in den 
Jahren 1940/41 veranlaßten die VAW  A G, sow ohl den Steinkohlen- als auch den 
Bauxitbergbau 107 sam t allen G rubenfeldern m it Vertrag vom  15. D ezem ber 1941 von 
der K raftw erke O berdonau  A G  (früher Ö sterreich ische Kraftwerke AG) zu überneh
m en .108 N achdem  sich die zwei ersten Jahre unter der VAW  A G  auf Vorbereitungen 
beschränkt hatten, setzte 1944 angeblich der volle Betrieb ein (Tabelle 4), der bis Mai 
1945 dauerte. In dieser rund 16 M on ate w ährenden Phase sollen ca. 27.500 Tonnen

103 K ö stle r , H . ] . :  Z u r  G e s c h ic h te  . . . ,  w ie  A n m . 77 , b e s . S . 1 5 3 - 1 5 6 .  -  Im  J a h r e  1 9 9 2  w u rd e  d e r  E le k tro ly 
s e b e trie b  d e r  A lu m in iu m h ü tte  R a n s h o fe n  stillg e le g t.

104 B h S , U L /B , B e r ic h t  d e r  V A W  A G  ü b e r  d ie  A r b e ite n  im  B a u x itv o rk o m m e n  U n te rla u s s a  im  Ja h r  1 9 3 9 .  
B e rlin , 4 .  J ä n n e r  1 9 4 0 . -  Ein  a n g e b lic h  a b g e s c h lo s s e n e r  P a c h t-  u n d  O p tio n s v e r tr a g  zw isch en  
V A W  A G  u n d  Ö s te r r . K ra ftw e rk e  A G  lie g t in  d e r  B h S  n ic h t  au f.

,05 B e le g s c h a fts s ta n d  d u rc h s c h n ittlic h  2 2  M a n n .
100 B h S , U L /B . B e r ic h t  d e r  V A W  A G  ü b e r  d ie  A r b e ite n  im  B a u x itv o rk o m m e n  U n te r la u s s a  im  Ja h r  1 9 4 0 . 

B e rlin , 2 8 .  J ä n n e r  1 9 4 1 .
107 B e r g b ü c h e rlic h e  B e z e ic h n u n g : B a u x itb e rg b a u  P rä fin g k o g e l.
108 B e r g b u c h . T o m . V II, Teil 2 ,  fo l. 2 8 1 ,  u n d  B h S , U L /B , B e s c h lu ß  d e s  A m ts g e r ic h te s  S te y r , 3 .  Jä n n e r  

1 9 4 2 .
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Bauxit gefördert worden sein, wie das Ö sterreich ische M ontan-H andbuch festhält; 
eine zweite Q u elle (siehe Tabelle 4) spricht allerdings von ganz anderen M engen für 
d ie Jahre 1940 bis 1945. Bauxit aus der Unterlaussa wurde jed och  nicht in Schw an
dorf, sondern in der dam als neuen Tonerdefabrik in Pettau (früher Untersteierm ark, 
dann Jugoslaw ien, jetzt Slow enien) verarbeitet. D er Belegschaftsstand bei der B au 
xitgew innung hat im A pril 1945 -  kurz v o r Z usam m enbruch des G roßdeutschen 
Reiches -  955 M ann erreicht, w ovon 430  in der G rube und der R est obertag einge
setzt w aren.109

M it Kriegsende kam die Bauxitgew innung in allen Revieren der Unterlaussa 
zum Erliegen, und die Bergbaurechte gingen bald danach au f die nun in Braunau am 
Inn/Ranshofen ansässige Firma Vereinigte A lum inium w erke A G  als Rechtsnachfol
gerin des gleichnam igen Berliner U nternehm ens über; der jetzt österreichische A lu
m inium betrieb wurde 1946 sam t seinem  Bauxit- und Kohlenbergbau Unterlaussa 
verstaatlich t."0 O bw ohl ein im N ovem ber 1945 erstelltes G utachten111 von einer 
„m öglichen Förderung von 60 .000  bis 70 .000 Tonnen (Bauxit) für 1946“ gesprochen 
hatte, ruhte der Bergbau w eiterhin, weil offenbar keine N achfrage b estan d "2 und 
andererseits Personalm angel herrschte, so  daß ohnehin nur wenig Bauxit hätte 
gew onnen werden können. Trotzdem  plante m an den A bbau  von drei Bauxitsorten, 
näm lich:
1. Bauxit m it m ehr als 50 Prozent Tonerde, höchstens 6  Prozent Kieselsäure und 12 

bis 15 Prozent Eisenoxyd: A lu m in iu m erz"3 für die A lum inium erzeugung in der 
Schm elzflußelektrolyse

2. Bauxit m it 40 bis 50  Prozent Tonerde, 8 b is 15 Prozent Kieselsäure und 12 bis 
15 Prozent Eisenoxyd: Z uschlagstoff für d ie Zem enterzeugung

3. Eisenerz m it 30  bis 45 Prozent Tonerde, höchstens 30  Prozent Kieselsäure und 
25 Prozent Eisenoxyd als „Zuschlagerz" für die Roheisenerzeugung.

D arüber hinaus em pfahl die diesbezügliche Studie, sich in erster Linie der 
A lum inium erzgew innung zu widmen und diesen R ohstoff nur für die Tonerde- bzw. 
A lum inium produktion zu verwenden, denn „ ...v o m  volksw irtschaftlichen Stan d 
punkt aus wäre es eine Verschw endung von V olksverm ögen, w enn m an die für die 
A lum inium erzeugung geeigneten Bauxite anderen Zw ecken zuführen würde, da an 
solche (Erze) ja  höhere A nsprüche gestellt werden".

109 B h S . UL/B, B e rg b a u  U n ter la u ssa ; N o tizen  d es H errn  Freyberg . B rau n au / Inn -R an sh ofcn , 30 . Ju li 1945.
■ 10 V e r s ta a tlic h u n g s g e s e tz  v o m  2 6 .  Juli 1 9 4 6 , s ie h e  A n m . 5 9  u n d  7 2 ,
111 B h S , U L /B . Ö s te r r e ic h is c h e r  B a u x it , ein  w ic h tig e r  R o h s to ff  fü r d en  W ie d e ra u fb a u  u n d  im  A u ß e n h a n 

d e l. W e iß w a ss e r, 1 3 . N o v e m b e r  1 9 4 5 . (D a s  m it „D r. H .' g e z e ic h n e te  G u ta c h te n  s ta m m t w o h l v o m  
M o n ta n g e o lo g e n  D r. E rich  H a b e rfe in e r.)

1,2 B h S , U L /B , A k te n v e rm e r k  Z I. II B e ./9 7 8 /4 6 . L in z , 3 0 .  M ä r z  1 9 4 6 : „D ie V e re in ig te  A lu m in iu m 
w e rk e  A G  h a t  a m  B a h n h o f  in  W e iß e n b a c h -S t . G a lle n  n o c h  c a . 6 .7 0 0  T o n n e n  B a u x it  lieg en , d e r  fü r d ie  
Z e m e n tin d u s tr ie  g e e ig n e t  ist. F e rn e r  lieg en  5 .0 0 0  T o n n e n  in  d e n  B u n k e rn  a m  S o n n b e r g  u n d  a m  P r ä -  
f in g k o g e l.'

113 B a u x i t  m it h o h e m  T o n e r d e g e h a lt  u n d  n ie d rig e m  E is e n o x y d -  u n d /o d e r  K ie s e lsä u re g e h a lt fü r  d ie
S c h m e lz k o ru n d e r z e u g u n g  k o m m t in d e r  U n te rla u s s a  e h e r  se lte n  v or.
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In Erwartung eines größeren Bauxitbedarfes hielt die VAW  A G  ihren Berg
bau U nterlaussa bauhaft, indem  sie sow ohl in den G ruben als auch an  den Seilbahn
strecken B lahberg-P räfing-Z entralstation  W eißw asser Erhaltungsarbeiten durch
führen ließ.114 Nach wie v o r hem m te auch das Fehlen einer Tonerdefabrik in Ö ster
reich d ie Inbetriebnahm e des Bauxitbergbaues Unterlaussa, doch scheint der Bedarf 
an Bauxit für Tonerdezem ent und als Z uschlagstoff in Eisenhüttenw erken gestiegen 
zu sein, w eshalb die Bauxitgew innung im Jahre 1948 wieder anlief (Revier Sonn- 
berg).115 G leichzeitig plante m an eine -  n ie gebaute -  Tonerdezem entfabrik ; die S in 
terung zu Klinker sollte unm ittelbar beim  Bergbau stattfinden, während die M ahlan
lage beim  B ah n h of W eißenbach-St. G allen oder in seiner näheren U m gebung stehen 
so llte .116 W ie die im Sandl gew onnene K ohle gelangte auch der Bauxit m ittels Seil
bahn, deren Verlauf aus A bbildung 1 und 2  hervorgeht, zu einer Verladeanlage 
nördlich des Bahnhofes W eißenbach-St. Gallen. Bei Beginn der Bauxitförderung 
fungierte Dipl.-Ing. Josef Jungwirth als Betriebsleiter, 1950 übernahm  Dipl.-Ing. 
Hans W elser117 d ie Betriebsleitung.

W ie befürchtet, hatte die Bauxitgew innung in der Unterlaussa m it starkem 
W echsel der M ächtigkeit aller Bauxitlinsen und m it sehr unterschiedlichen Gehalten 
an Tonerde, Kieselsäure bzw. Eisenoxyd zu käm pfen; eine längerfristige Planung für 
d ie Verwendung des Fördergutes als A lum inium erz, H üttenbauxit oder K orundbau
x it w ar daher nicht m öglich. Trotzdem  nahm  der Bergbau einen kaum erwarteten 
A ufschw ung, denn . .  die A ufschließung der einzigen abbauw ürdigen Bauxitlager
stätte in Ö sterreich, U nterlaussa, verlief in den letzten Jahren so  erfolgreich, daß 
nunm ehr (1953) ein geregelter A bbau m it ständig steigender Förderung eingeleitet 
werden k onnte"116 (Tabelle 4). In Verhieb standen zu dieser Z eit d ie Reviere G räser 
und Son n b erg  sow ie ab 1956 statt Son n b erg  das Revier Präfing (Tabelle 5 ) ; der ver
kaufsfähige Bauxit g ing je  zur Hälfte in die heim ische Eisenhütten-, Zem ent- und 
Schleifm ittelindustrie und nach Schw andorf zw ecks Tonerdeerzeugung. D as Ö ster
reichische M ontan-H andbuch 1956119 w eist für 1955 nur noch den „Bauxitbergbau 
am  Präfingkogel" unter D ipl.-Ing. K urt Schm id  au s; im nächsten Jahre folgte Dipl.- 
Ing. Erhard H offm ann, der bis zu r Stillegung des Bergbaues 1964 in der Unterlaussa 
blieb.

N achdem  1960 m it 26 .006 Tonnen Bauxit die höchste Jahresförderm enge 
erzielt worden war, setzte unm ittelbar darauf der N iedergang des Bergbaues Unter
laussa ein. Zunächst fielen d ie Z em entfabriken m it ungefähr 8 .000  Tonnen Jahresab
nahm e aus, und 1962 bezogen auch d ie anderen Bauxitverbraucher um ca. sechs

lla B h S , U L /B , B e r ic h t  d e r  V A W  A G  ü b e r  d ie  L a g e  d e r  B e r g b a u e  in  U n te r la u s s a , 1 5 . M a i 1 9 4 6 , s o w ie  B e
r ic h t  Z I. I I /B e ./1 4 5 5 /4 6  d e s  R e v ie r b e r g a m te s  S a lz b u r g , A u ß e n s te lle  L in z , ü b e r  d ie  W e rk s n a c h s c h a u  
v o m  6 .  b is 8 .  A u g u s t  1 9 4 6 .

,ls  Ö M H B  2 3  (1 9 4 9 ) , S . 67.
1,0 B h S , U L /B , T o n e r d e -Z e m e n t a u s  B a u x it  v o n  U n te r la u s s a ; E x p o s e  d e r  V A W  A G , U n te rla u s s a , 2 4 .  Juli 

1 9 4 8 .
117 Ö M H B  2 5  ( 1 9 5 1 ) ,  S . 6 8 .
" e Ö M H B  2 8  ( 1 9 5 4 ) ,  S . 5 2 .
119 Ö M H B  3 0  ( 1 9 5 6 ) ,  S . 1 6 0 .
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T a b e l l e  4: Besch ä f t i g t e n s t a n d  und J a h r e s f ö r d e r u n g e n  im 

B a u x i t b e r g b a u  in der Unterlaussa

Jahr
Beschä ftigce

B a u x i t f örderung 
t (Naßgewicht)

Que l l eA r b e i 
ter

A n g e 
stellte

Grube Halde gesamt

1920 k .A. 362 0 362
ÖMHB
28(1954), S . 54

1921
1922

keine
Unterlagen

1923 k • A. 2.700 0 2.700 R a u c h ,E . : G e 
s c h i c h t e  ... 
wie Anm.86,S . 261

1924 0 0 0 0

j eweiliges 
ÖMHB

1925
bis
1937

0 0 0 0

1938 10 0 0 0
Anm. 102 u. ÖMHB 
22(1948), S . 11

1939 k.A. 0 0 0 Anm. 104

1940 0 a) 0 0 0 ( 2 . 6 2 8 ) b

1941 35 879 0 879 (3.439)

1942 42 554 0 554 (840)

ÖMHB

22( 1948), S . 11

1943 130 0 0 (50)

1944 404 18.812 18.812 (0)

1945 205 c) 8.756 0 8 . 756 (0)

1946 k.A. 0 0 0 (0)

1947 k.A. 0 0 0 (0)

1948 22 2 4.530 794 5.324 (4.530)

1949 33 8 6.526 30 6.556 (6.526)

1950 48 3 616 2.391 3.007 (616)

1951 77 9 8.407 612 9.019 (8.407)

1952 76 10 15.180 0 15.180 (15.180)

1953 61 11 17.735 485 18.220 (17.735) ÖMHB

1954 69 11 17.266 0 17.266 (17.266) 34(1960), S . 54

1955 66 11 18.149 989 1 9.138 (17.598)

1956 70 8 18.041 4.052 22.093 (18.041)

1957 78 9 21.800 525 2 2.325 (21.800)

1958 73 9 23.570 0 23.570 (23.570)

1959 72 9 23.981 0 23.981 (23.981)

1960 69 9 26.006 0 2 6.006 (26.006)

1961 60 7 18.013 0 1 8.013 (18.013)

1962 50 5 16.961 0 16.961 (16.961)
ÖMHB

1963 46 5 17.830 0 17:830 (17.830)
39(1965), S . 55

1964 23 4 3.708 0 3.708 (4.044)

1965 k.A. 0 0 0  (0) ÖMHB
40(1966), S . 58

a) A n m . 106: ca. 120

b) Die e i n g e k l a m m e r t e n  Za h l e n  entsta m m e n  
BhS. UL/B. Ba u x i t b e r g b a u  ... wie Anm. 122

c) BhS. UL/B. Bergbau U n t e r l a u s s a  ... wie Anm. 109: 
995 Bes c h ä f t i g t e  im April 1945
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Tabelle 5: Jahresförderungen in den einzelnen Revieren des

Bauxitbergbaues in der Unterlaussa (siehe Anm. 122)

J a h r

B a u x i t f ö r d e r u n g  t  ( N a ß g e w i c h t )

R e v i e r B e r g b a u
U n t e r l a u s s a

S o n n b e r g S c h w a r z a P r ä f i n g G r ä s e r

1 9 4 0 - - 1 . 6 5 2 6 7 9 2 . 6 2 8

1 9 4 1 1  . 0 1 2 5 6 6 9 9 5 8 6 6 3 . 4 3 9

1 9 4 2 - 3 0 0 5 4 0 - 8 4 0

1 9 4 3 2 0 3 0 - - 5 0

1 9 4 4 - - - - -

1 9 4 5 - - - - -

1 9 4 6 - - - - -

1 9 4 7 - — - - —

1 9 4 8 4 . 4 1 0 - - — 4 . 5 3 0 a )

1 9 4 9 6 . 5 2 6 — - - 6 . 5 2 6

1 9 5 0 — — - 6 1 6 6 1 6

1 9 5 1 1 . 7 9 2 2 . 5 2 2 - 4 . 0 9 3 8 . 4 0 7

1 9 5 2 5 . 5 5 6 6 9 8 - 8 . 9 2 6 1 5 . 1 8 0

1 9 5 3 5 . 5 8 7 - - 1 2 . 1 4 8 1 7 . 7 3 5

1 9 5 4 8 . 6 2 7 — — 8 . 6 3 9 1 7 . 2 6 6

1 9 5 5 2 . 2 0 8 - 6 . 8 4 5 8 . 5 4 5 1 7 . 5 9 8

1 9 5 6 — - 8 . 5 8 3 9 . 4 5 8 1 8 . 0 4 1

1 9 5 7 - - 1 1 . 4 2 7 1 0 . 3 7 3 2 1 . 8 0 0

1 9 5 8 — - 1 2 . 0 3 3 1 1  . 5 3 7 2 3 . 5 7 0

1 9 5 9 — - 1 4 . 2 0 6 9 . 7 7 5 2 3 . 9 8 1

1 9 6 0 — - 1 4 . 4 1 3 1 1 . 5 9 3 2 6 . 0 0 6

1 9 6 1 — — 8 . 5 0 0 9 . 5 1 3 1 8 . 0 1 3

1 9 6 2 - - 5 . 8 1 7 1 1 . 1 4 4 1 6 . 9 6 1

1 9 6 3 — - 2 . 0 7 2 1 5 . 7 5 8 1 7 . 8 3 0

1 9 6 4 - — 4 3 8 3 . 6 0 6 4 . 0 4 4

1 9 4 0
b i s
1 9 6 4

3 5 . 7 3 8 4 . 1 1 6 8 7 . 5 2 1 1 3 7 . 5 6 6 2 6 5 . 0 6 1 a )

a) einschließlich 120 t aus dem Revier Sandl
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Prozent w eniger.120 A ußerdem  „ ... (wurde) d ie U ntersuchung des Reviers Schwarza 
au f ein m ögliches, w irtschaftlich abbaubares Erzvorkom m en nach insgesam t 477 m 
Streckenvortrieb einschließlich A ufbrüchen ergebnislos abgebrochen".121 Nach einer 
belanglosen Produktionszunahm e im Jahre 1963 w urde der Bauxitbergbau U nter
laussa (Reviere Präfing und G räser) am  3. April 1964122 aus „geologischen und 
(dam it) w irtschaftlichen G ründen"123 eingestellt. D er berggesetzlich vorgeschriebene 
Berich t über d ie Schlußbefahrung hält hingegen fest, daß m an die Förderung wegen 
A bsatzm angels aufgeben m u ßte.124

M it der Stillegu ng des Bergbaues U nterlaussa verlor O berösterreich  seinen 
einzigen Erzbergbau. D ie W iederinbetriebnahm e stand (und steht) offensichtlich 
nicht zur D iskussion, denn bald nach A uflassung d er Bauxitförderung wurden 
nahezu alle A nlagen geschleift.

120 Ö M H B  3 6  (1 9 6 2 ) , S . 5 3 .

121 Ö M H B  3 7  ( 1 9 6 3 ) ,  S . 4 6 . -  L a u t  B h S , UL / B ,  B e tr ie b s p la n  1 9 6 2  d e s  B e r g b a u e s  U n te rla u s s a , w a r  e in e  
F ö r d e r u n g  v o n  2 0 .0 0 0  T o n n e n  B a u x it  v o r g e s e h e n ; e r re ic h t  w u rd e n  n u r  c a . 1 7 .0 0 0  T o n n en .

122 B h S . U L /B . B a u x itb e rg b a u  U n te rla u s s a . B e r ic h t  ü b e r  d ie  S c h lu ß b e fa h ru n g . W eiß w asser, N o v e m b e r  
1 9 6 4 . V e rfa sse r ; E. H o ffm a n n , b e s . B la tt  1 1 . (D ie s e r  B e r ic h t e n th ä lt  e in e  a u s fü h rlic h e  B e s c h r e ib u n g  a l 
le r  e h e m a lig e n  A b b a u re v ie re .)

123 Ö M H B  4 0  (1 9 6 6 ) , S . 5 8 .

12,1 B h S , U L /B , B a u x itb e rg b a u  . . . ,  w ie  A n m . 1 2 2 , b e s . B la tt  2 8 .
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