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~ m vo ri s ~~ Janr l as i c h das b e kannte Werk Dr. G. Landau: 
1l !3 <7 s o :':-"Teib u n i;; des Xu:cfür s t e n tums He ssentl, I\:assel 184 2 , 
u~d Zand i~ Je~ A~tik e l ü b er den Bergb au i m Richelsdorfer 
Ge~ i r~ e d a s J 7h r 1 4 50 a ls ~lteste ~rw~hnun5 ' 

'1:Y' O !: z Q ' ):;::' S :: :i. . ~le.:; ung de.> Ku p ferschi e f'erb erg bau s i m J a hre 
19 55 is t rl i 8 BuY~lk eruns d er hie sig e n Ge g end noc h seh r 
t7'7_ .;; d'~m ': 2 .·(' ~b cl:!. V 0:':' ~, I ~~,c~e n : z Ul:Ja l ja au.ch noch der Schwer-
.s p c:l> . ~ " ~:" .:.;bal .. : i r_ :: 8tri e b i ot ~ s o da s s ich p J.ante, mich 
:!_ILCi.'1.S.:'_ v r:. :i. t C: 0 1- S n t 1,.rj.cklu ng de r; Ber3b aus i o !:i..ic h el s dor-
f e r Gebi~Ee ~~ b~ fa ~ ~ en und das Er g e b ni s i~ einem Gedenk-
?:. <>::" I: o h p!.-: L>; .--;·::::" _·. ~') a~_ t er~ . l c h d ... !]:chsncht e viel e alte Auf-
zc: :_. ; I-l'1' .~i.:. ?; c ::-' v.l: d H ·J=:,c1.e dadurch i n ';lein.er Vermu t u ng b e-
uti r kt, ~ ~G ~ i m J 3\~S 1t60 d er h i es i g e Bergb a u d as e rste 
11'? 1 E. : :7/~ ~·.,~lT':. T,,r:L: 'c' . • I o:'l !:labe mi ch e j.fri g bemüht , alle mir 
c :.-:- r.; :i_ ': ' '1 ;:) ~, :;" ''': .. QU(; :'_ J_ e ~'l :;::,U 8 ".- s c h ö p f en , erheb e ab er n ic h t den 
A~Gp :,:,o~ h : e ~~E wis 8ans chaft liche Arb e i t g e s chri e b en z u 
::la'j C ::-.~ . -/ ~_ ~)] ::':-.'-'.\1:"' '.'!~:. ~_ 1 i (:~l. de ~1 L e s er vornehmlich ein e n E in-
l. , :;. i<~ :.i . . !. C: :~ l' ,; cr·;cr:.L~ :::. t l ic he und. t echnLJc h e Entwi c k lung 
d 8 ~: p.er r:; 'J8L: ~ l -.:1 .. -1 in c~ i e i'rijht:. re n j·\.'') baumethode n. l;e;::> e 1'1 . 
D ~ ~~ b - ~r ~~ ~ ~ i~ Bergbau a n diese Arb eit herangetreten 
~::>~ ll: ~)i_-:'.·:: 0 :;.c ;! ~}'11 IT E,-:: l' .s i cht be i e v e ntu e llen k lei:1.en sach-

I ~ t~ ~~lÖ c }:-~ -: 8 ~~ ~. ~ .>~ -:-. "\1-8 y~ oS 2 .um'3;:1 , 

b a "J...:;, l e. C h.~: ~ 'L: '~'. :-:;~:."). ':: .. /'. .:I .3 0Xl .S t i gen 
n j_ ]'." Q ~;:n C ~ .: .~_ ~~ I:; :. :' '...., :--~.3. 7:) e ~ 1. , cl i e s e 
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Ar~ eit f ert igzustellen . 
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Quellennachweis 
Chronologisch g eordnet 
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. , ~ '/~ : '. ,,: ' .;' :' ... .' .. . 

, < 

Neben persönlichEm Untersuchungen an Ort u"nd Steil~ " , :, . ' ; 
Aussagen von Bergfachleuten und Bergleuten, alten ~nd j ! 

neuen Grubenrissen, dem umfangreichen Aktenmaterial des 
Marbur0er Staatsarchivs (19 Pakete: Berg~ und Hütten~ 
werke Richelsdorfj 1 Paket: Berg- und Hütten~erke Sontra), 
Statistiken aus alter und neuer Zeit benutzte d/er Ver .. 
fasser folgende Quellen: 

1. G. Landau: Beschreibuns des Kurfürstentums 
Hessen, Kassel 1842 (S. 291: Erw~hnuns von 
13 Schmelzöfen im Jahre 1460) 

2. u. F~~ Kop~: Brudhstüdke ztir ~~l~uterung 
qer qeutschen Geschichte und Rechte, ' Kassel 
1801 Teil IX (8 ; 60: Erw~hrturig dss BerGbaus ' 
im T~iluhg$g~taphten des Adels vom 3.9.1466) 

3. Erbregister La~dgraf Ludwig II 1471, Abtei.-
lung ', Sontra 

4. Hessische Bergfreiheit 1536 

5. Ber~- und Schiefferordnung 1543 

6. J. J. Winkelmann: Grundliehe und wahrhafte 
ßeschreibung der Fü rstentümer Hessen und 
Hersietd, Bremen 1697 

7. G. Agricola: De veteribus et novis metallis 
lib. II., Basel 1546 (S. 409i erste Erwäh-
nung des Richeldörfer Bergbaus in der Lite-
ratur! ..•. in Chattis aero sunt d~o 
Eschuega & Su~rum) 

8. Schlüter: "Vom Kupfer;.,.Schiefer- schr.1E~lzen zu 
Rie s elsdorff in den Hessen-Cass~lischen"1738 

9j ?~ L; Canc~irtus! Beschr~ibung der vorzüg~ 
liebsten Berg~eike in Hessertj in dem Waid eck-
i~ch~n, an dem Ha~z us~. Frankfurt a~M. 1767 

10. Ri echeisdorffer :und Ibaische ~upfer- Bere -
und Hütten-RechnunG de ad 1787 (Handschrift 
des Ta nnenbers ... l1useums) 

11. J~ Ph. Riess: i'Mineralögische-, Bers - und 
Hüttenm~nnisch ~ Be schreibung des Rie 3 els-
dörfer Schiefer- un~ Kobolds-Werck in 
Heßeri"" 17 8 7; 190 Seiten und 20 Ta:f~ll'1 Ul'1d 
Zeichnungen (Handschrift der Ka sseier Lan~ 
desb i b liothek) 
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12. , ~ J. Ph. Riess: in Berg'baukunde, 
2,,, Ban,d ,17,90 (5. 349 - 352Y 

j~ Ph. Riess: Minsralog~sche Qnd ,ber~m~nni
sehe Beobachtungen über 'einige hess:!sche 
Gebir:;:;sgegenden. H ~rausg.· v.i ,Karsten, Berlin 

~ ,;". t~~ P. A. ,Kirchvogel: Der Hofmechanikus Joh. 
Chr. ~reithaupt, Kassel 1938 ($; ; ~O: ;', J 
1798 ' wurd~h vet'such swei se I;/larksc l)~iderzüge 
mit einem theödtili+artigen ' Visierinstrument 
mi t Signal im :r:ti ,ch e lßäorf'er Ber -.:bau vOm 
Hofmechanikus durc6gefüh~t) " '. 

· l . :' :.; .~ .. " :) - , ~ : __ :."': '''~ '~~I _ '''!, j' 

.". . . . : /" " . . ... , -,:- . ' ! " f. ('; ~'~.:.( ," ~ ~) ,.r: , ,,:. 
,1 5. 'DIr '. J" . '· ' ·L ~,' c Jordan't. i. I·iin e;r'aJ..~&i. ;sch.e, ' berg - und 

hüttenmännische Re{sebeschreih~ng~n vorzüg -
-;Y " . " fLeh in Hess:e·n, ;' ; ;:Thü"rii;·p;g~Jl, : a~ Rhein \lnd im 

._ ~; , ;:~ ~)j ,::', ':'Sä-yn.-:Ä'l ;t:enitiirc.hener. :-G.e4,-:te t .e " , Gö.;t~tiing'en 1803 
; "::' ..J :t -;' -. " i..'; '~ " .. IJ~:: ~._ . ,: "'t : :' I ,~ " ~ ·~ :· _i . · . ~~ ~ i'r.~ )· ( ~) :I ';': 

. 16. ~. ~ulda: Geo gnbstische Be~~hr~i~~n~ des 

1791 

y " ;~~ "i ." :~~', t ,: ~~e'!~~s' ')R~tenbu:rs :Ln ' der;} l?~<?Yii}l:i1 ,)H~~)~rhessen 
, • • lJ ~ r ;' , " 1 830 ' ( Harld!?chri ft:nder , :K9-s~G1;.:~r: ::)~~ndesbi bliothek) 

l ,"'; ;J ~;) '-:':J,':,: _ """,)::';-,, , !";>" ;,' ~ ,':: 
17. Prof. B. Neumann: ~in fast 200 Jahre alter 

, ~' ,~r . -- '\: ' · Kupf'et:sChrite1 ,z·(!jf~1i1Cr. ~uf'_~ det' , :F.ri:~' dr;i,chs\1i,itte bei 
-, ,'"-,:,, " :, Ib ä!~ iW: " M'ehill · und , Erz ", , 1 ,8 ,.j)a:r;~;~; 19:;Ü - (S.325ff') 
', - " : __ '; , ', :, ,~:. ,) ,.~:~ ; , " ;,,) :, ~) ; j';; , -'",) , ::'!: ':'),:, ::,"r.;:; ; , 
:" _":' 1'8· ~ ~.' ' 1\". :'A~G'entl{! j B':E:d t~agei 'ZU'+i, Kre~:t~;*s des Kupfer-

." " )' . ;, J ' ) 's'chl ere'rhUtitern'pr.0!z,e:ss G ·s',;: ,:e;r).:~'t.l;t , ~:r.t durch die 
Untersuchung der aufFri~drichs~ütte bei Ri-
chelsdorf gewonnenen Produkte, Marburg 1846 

19. E. Dietz: Ber~mannslieder, MarburG 1857 

20. E. Dietz: Auswahl vermischter Gedichte, 
Harburg 1879 

21. H. Crede: 100 Jahre Schwerspatabbau im ai-
chelsdorf'er Geb irg e in: Das Werra Land, 
Mr. rz 1955 

22. Berichte des Vereins für Natur~unde zu Kassel 
1889 - 1890, Kassel 1891 (5. 23) 

23. W. Kunze: G201o g ische Streifzü~ e in die 
vlerralandschaften, Eschwe.;;e 191 1:: 

24. W. Lohmann: Me i ne Welt 1924 

25. Dr. A. Deist: 3rankfurter Geographische Hefte, 
Zwölfter Jahrv ang 1938, 2. Heft 
Die Si 2dlunGen der Bergbaulandschaften an der 
hessisch-thürin0 ischen Grenze 
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;, ~ . : .. u ':'l d ur.:~, d2:':1 J-~l1-L e i _-~!e :r.", I-l .. :·~ ... t 1 ; Sa Ge:."! , l '~?· rc i~ e:;.'1. 
und 2r ~~hlu~~e~ a us d em ~r e is ~ot ün0ur u/ J . 1950 

87. ~2r~zai tschri f t ~2 r rrurh a ssisc~an ~up~ersc~i e 
f'e r i'') 3 r _ ~:)au ·~:-.i~~I·; . 

23 . H. Tr i obel: ~i e huf~ er e itun~sanla0e der ~ur
hsssischc,. ;(l~.~Jfers c hi c:fer be r .; :;au G!:1~o I-.i:. i :(1 
Sontra 195 5 

29 . Schulchronik Bau haus 

30. Lithopone : MErk~e ft der 
Richel s~or ~2rhtit t e 

Lincl~2ns 24 Co. , 
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Wichtige Daten aus der Geschichte des Bergbaus 
( Meilensteine der Richelsdor f er Ber6b augeschicQteJ 

Aus der ~ülle des uns zur Verfü~un~ stehenden MatacLaLa 
~reifen wir nur das Wichti~ste heraus: 

1460: 

1462: 

(nach Landau) erste ETw~hnun~ des ~ichels
dorfer Bergbaus; 13 Schmelzöfe~ stehen bei 
Sontra, Nentenhausen, Iba und Hornel 

Landgraf Ludwi ,; 1 1 . be r ennt das feste Schloß 
Schöneber3 bei Eo~gc~cma~ , dabei zieht er 
die Bers knappen aUD Scntra zu den Minier -
arbeiten heran ( ::;r:;.be~:J~HlU, ~lühlarbeiten) 

1466, das Teilung s gutachten des Adels erw~hnt 
3. 9.: das " Kopperwerg un:> Sonthra" 

1468: 

1471: 

1490: 

die Kammerrechnung v~n 1468 erw~hnt 
"ofenkopper zu SOl1.tra uf d en hutten gefai len" 

das ErbreEister Land GTaf Ludwig 11. nennt 
"ofenkopfer" von del1. Öf:'e n des Bergwerks ' 
"zcu Sontra" 
Aus dem letzten Viertel des 15. Jh. lagern 
im Staatsaruhiv zu Marburg mehrere Urkunden 

Entstehun6 der ältesten hessischen Ber~
ordnun.:; , der "So:;:'.traer i3er[;ordnUn3" 

um 1500: Aufblühen der "Bergc.tadt" Sontra 

1517: Erwähnun~ von 60 Bersknapgen aus Nenters-
hausen in der so~. Schä~erfehde 

1530: (nach Winkelmann} di e Berswerke ~m Richels-
dorfer Gebirge stehen in voller Blüte. 
Land ::;ra :f Fh;ilip~ v o n Hess en treibt vorüber-
Gehend Bergbau 

1543: Entstehuns einer " Ber ~ - u:;:;.d Schieffer 
(Schiefer)-Ordnu.ns" 

Gegen 
15~5 : kurze Stillegung des Xup f erschieferbergbaus 

1546: erste ErwähnunG des Ber~baus in der Literatur 
~. Az ricola: Da v et eribu s et novis metallis 
lib. 11. Seite 409: in Chattis aero sunt 

1554: 

duo 2schuega & Sunt eru~ 

Land~raf Philipp erstreb t Wiederaufbau des 
Ber3baus; Schaffu:1.g ~,,:'o ::l Bertknappenwo hnungen 
in Iba (Freiheit) 
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1586: Bergbau steht in neuer Blüte 

1617: Land Graf Morit z der Se lehrte von Hessen 
übernimmt die Bergwerke bei Iba und Ri-
chelsdorf in eigenen Betrieb 

um 1625: Stillegung des Bergbaus im Dreißigjähri-
gen Krieg 

1634: Zerstörung einer Schrnelzhütte bei Richels-
dorf durch die Kroaten 

1679/80: Bau des Messinghofes bei Kas sel unter Land-
graf earl 

1684: Wiederaufnahme des Bergbaus durch Landgraf 
earl (großzügige Planung ) 

1700: Aufbau der Richelsdorfer Hüt te 

1708: Beginn der Gewinnung vo n Kobalt zur Farben-
herstelluns 

1716: Kobaltbergb au wird als neuer Bergbau zwei g 
systematisch betrieben 

1720 : Bau des earl-Stollens ( Wasserlinie) 

1732: unter Landgraf :?riedrich I. "drd die Fried-
richshütte gebaut (1735 Bau abgeschlossen) 

1738: Bau des Wolfsberg- Stollens ( Wasserlinie ) 

1739: 

1745: 

1751: 

auf Grund des aufblühenden Bergb aus erhal-
ten Nentershausen und Süß jährlich zwei 
Jahrmärkte 

Bau des Bodenthaler-Stollens (Wasserlinie) 

Bau der Günkelröder Wasse rhebek unst (F eld-
ges t änge ca. 1300 m lang ) 

der Unterschied zwischen Nick el und Kupfer 
wird erk annt 

1756 : Bau des Siebels-Stol~ens (Wasserlinie) 

1758: Baube ginn des Friedrich-Stollens (Wasserlinie) 

1767: Beschreibung des Bergwerks ( s. Quellen) 

1769/70: Bau der Roßkunst auf der Halde der Zeche 
Marie i m Stollenrevier 

1783: das Museum i n Kasse l erhält vom Be r grat Fulda 
eine Darstellung des "Ri echelsdorffer Fletz 
:iebir[;s Lage n "rie solche ordinair fol g en" 
(jetzt i m Naturkundemuseum) 
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um 
1780/85; der Bergbau hat seine g röß-te- Ausdehnung 

1790: 

1791: 

der Ber ,scommiDsarius Johann Philipp Riess 
bes c h reibt das !lRiege lsdörfer Schiefer-
und Kobold s-ioJe r k in Heßen " 
(Handschr ift der Kasse ler Landesbibliothek) 

J. p. Riess t.eschrei1;>t de~ Berz,b au ir.1 
2. Teil der 'iBerz;bauku nde I' 

J . P. Riess beschreibt den Ber ,soau in sei -
nem '/Jerk : "lli:iner-alo s ische und bergr.1i::inni s c he 
Beobachtungen usw.", Berlin 1791 
( na c h Riess) 1000 Menschen sind i~ Richels -
dorfer Kupferschiefer - und Kobaltwerk be -
sch&fti g t 

um 1800: Blü tezeit des Be r gbaus 

um 1830: es wird in 12 Bergrevi eren gearbeitet 

1840: 

185C: 

1866: 

Krise im Bergb au (Preise für Kupfe r g efallen) 

lans saDer Zusammenbruch des Kupferbergbaus 

bei der ti~ ernah~e Hessens durch Preußen z eigt 
Preußen ke~nerlei Interesse am aer~bau 

um 1870: Tagebau ~rube Münden (bei Ne ntershausen) e n t-
steh t (Sc hwe~'.'3pat ) 

1873: 

1880: 

1882: 

1888: 

1890: 

das Kupferbergwor~ wird ~n die Privat firma 
Fleitmann und Witte aus Iserlohn verkauft 

Teilung des Grubenbesiizes i n die Felder 
Richelsdozf I (47 Mi l lI qm ) und Ric h elsdorf 11 
(10 I'1ill . q;:J) 

Stille ~ung des Kupfe rschieferbergbaus 

vorüberg ehend wird wieder Bergbau auf Kupfer-
schiefer be ~~ieben 

Entstehung ees Barytwerkes Son tra 

1891: das Lithoponefarbwerk auf der Richelsdorfer 
Hütt e wird angelegt 

um 1906 : vorübergehe~d Kupfers~hieferbergbau im Schacht 
Sc hnepfenbus c h 

1910/11: Bau des Ha~sclfeldstollens bei Süß 

1913: Blüt ezeit de r Grube MUnden (ca. 100 Berg leute) 

um 1917: vorüb ergehend Arbeiten im ehemaligen Kupfer-
schiefer- u~d E oba ltbergbau 
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um 1920: Bersbautätigkei t i m Schwerspatbergbau bril'1gt 
Neut eufunse~ mit sich 

1920: 

1931: 

1934: 

1936 : 

2rwerb der Grubenfe l der im Richelsdorfe r Ge -
bi rg e durch a i_i.:: IfI:lans':c;lc:. AGli 

Wirtnchaftskrise ma c h t sich auch im Bersbau 
bemerkbar, vi e le Arbe itslose 

Gründunr; de r "S tudi en[.:;es ellscha:ft Deut s c he r 
Kupfe r berr;bau G.mbH. 11 

d i e Fa. Lindgens & Co., K51n, erwi rb t weit o -
r e 3rub enfelder zur VergrBßerung des Bar yt -
Bergbaus 

Beginn großzüg i g er Planung de s Kupferschie-
ferber gbaus 

1937/38: Errichtung der Bergbausiedlungen Sontra, 
Nentershausen , Co r nberg, Solz 

1939: Fert i gstel lung der Sc hacht - u nd Schmel2anlagen 

1945: auf Befehl des Amerikaners müssen alle 
Sc h achtanlagen "unter \r/ass e r ge le g t" we rde n 

1948: Demontage der heiden Schmelz5fen (nac h 
Jugoslawi e n abtransporti ert) 

Be ginn der "Süm:p:':ul'J.g " des Heichenbergschachtes 
Bau den 520 m la~gen We tterstollens i~ Rosen -
tal b ei Weißenhasel 
Kra ftwerk ist i n Betri eb 

1950: Be g i n n der "Sümp:fu!lö " des 1!lolfsber gs tollel1. s 
26 .11.: Wassereinbruch im Re ichonberg 

1951: 

c a . 400 Arbe iter arbeit s los 

Beginn der " Sümp ful1.C; " d es Schnepfenbusc h -
schachtes 

Einrichtung einer Lehrwerkstatt au f Schac h t 
Schnepfenbusch 
Grube 14ünden wird still8;el(~gt 

1953: Bundesrat h~l t Zus chuß f ür Sontra zu h oc h 

1955, Frühjahr: Stillegung des Kupferschieferberg -
baus ist n icht mehr aufzuhalten 

1956: 

1000 " Kumpels ll p rot estieren i n Sontra 

Sp ä therbst: Stillegung auf' "voll e n Touren " 

Stillegung wir~ zum Abs c h luß gebrac h t 

------------ -- - ' 



1955 : 

1956 : 

1957: 

1959 : 
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das 17 . Lichtloch des Carl - Stollens wird als 
?ördersc hacht zur Erschließun6 des " Jachs -
berger Rückens" neu ahgeteuft durch die 
Fa . Dr. Rudolf Alberti 

Ausbau des Kurfürsten- Stollens bei Iba als 
Förderstrecke durch die Fa . Lind~ens & Co . 

Abbau der Schachtanlage Wilhelm I . bei Bauhaus 

\viederaufnahme der Arbei ten im Schacht "Lange 
Eedce - Ost" durch die Fa . Dr . Rudolf Alberti 

1960 , Fruhjahr : Untersuchun~ sarbeiten im ehe~aligen 
Ibaer Koba ltrevier westlich von Iba 
auf 'Schvlerspat durch die Fa . LL1.d-
sens & Co . verlaufen er~ebnislos 

2 . Juli 500-Jahrfeier des Bergbaus i n 
Nentershausen 
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Kurzer geo logisriher Abriß der Erzlagerstätten im 
RICHELSDORFER JEBIRuE 

Die Entatehung des Kupferschiefers 
--------~-----_._-----------------
In einem We chselspiel von inneren und äußeren Kr~ften hat 
unsere Erde in den vielen Jahrmillionen der Entwicklunl 
einer festen Erdrinde die heutige ~estalt angenommen. 
Die inheren Kr~ fte bewirkten das an die Oberfl ~chetretan 
f euri g-flüss iger Massen, während erdinnere Kräfte uebirse 
auffalteten, d{e spiter wieder der Zarst~rung durc h Was -
ser, Eis, ~Iind usw. UI1terlagen. Durch die Einwirkung der 
genannten Naturkräfte wurde dann eine Verwitterung der 
Gesteine hervorgerufen. ·DiGse bewirkte die Ab lag eruns dar 
neuen Schichtgesteirie auf dem Meeresboden. Die ~renze~ 
zwischen Festland und Meer haben unterhalb dieser Ent -
wicklungsperioden mehrfach gewechse lt. ~roße Landflächen 
wurden zu Mee r urid umsekehrt. Durch einen so lchen Vorg ang 
ist auch die Bildung unserer Kupferschiefer-Lagerstätten 
e rfolgt. 

Zu einer Zeit 1 die man als Grenze zwischen Altertum und 
Mittelalter der Erde ansieht und die einige 100 Mi llionen 
(ca. 250 Mill.) Jah~ a zurückließt, entstand die sog. 
Permformation mit dem Rotliegenden und dem Zechstein. 
Sie folgte dem Ka~bon, in dem neben der Bildung unserer 
Steinkohle durch Gebirgsbildung großen Ausmaßes das 
Vari~kische Gebirge entstanden war. Zeugen dieser Faltung 
der damal~gen ~rdrinde findet man in England, der 
Betra~ne, Normandie, im Rheinischen Schiefergebirge und 
Harz, in Ostthüringen und den ~estsude ten in Anlehnung an 
ältere ~ebirgsfaltung. Die Abtragung und Einebnung dieses 
uebirees bestimmte das erdgeschichtliche Geschehen des · 
auf das ICarbort folgenden Zeitabschnittes. Die Täler und 
Senken füllten sich mit dem Äbtragungsschutt der Gebirge, 
die nach und nach an H~he verloren und s chließlich im ei-
g enen Schutt ertranken. Diese Schuttrnassen finden wir 
heute als Sandsteine von großer Mächtigkeit und meist 
roter?arbe. Nur hin und wieder sind sie in den oberen 
Schichten ausgebleicht. Da der Kupfer-Be~gmann des alten 
TJjansfelder Revie~s di e se Schichten immer Ui1.ter dem LCU-
pferschiefer antraf, naante er sie kur z "Rotliegendes", 
eine Bezeichnun~j die sich im wissenffhaftlichen Sprach-
gebrauc h eingebürg ert hat . 

Als die erste Hä lft e der Permzeit zu Ende ging, war von 
dem einst so stolzen Gebirge nicht mehr viel übri g ge-
blieben.Zu diesem Zeitpunkt erfolgte ein neuer Einbruch 
des offenen We ltmeeres, das damals ganz Rußland bedeckte 
und nunmehr mit einem breiten Meeresarm ganz Norddeutsch-
land bis an die Westküste von En8 land hin überfiutete. 
In dem ~ebiet des heutigen Mitte ldeutschland verlief eine 
stark ::;ewellte Küstenlinie dieses als Zechste inmeer be-
zeichneten Meeresarmes, die reich an Buchten und Untiefen 
sowie an vorse lazerten Inseln war. 
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Info1 a 8 sc h lechte r Dur~lü~tung b ei tfp c kencrn , hdiße~ 

Kli ma war d e s ~anZ 0 Be c ken , besonders ab 2 r .die m~hr ode r 
wenis o r vollst~nd~~ ~bgeschloss~rt~n ~~2in~n Buc ht~n a -
de::-i. K~':.st :;L , r e ic : ar F~:ulnis s to-:ff2"n '; ' di ;: sich zusammen 
_~it de~L~ eresa~l a ~ ü r&ng0n ( ~ es ond~rs Bitum~n ) a ls F a 1 -
sc hl c.~r: a b s .~t~.::; t 8:::1. <I 11'1 d~~ ~ S d oS -}1~ cl"" _: s~ eck ':; i.~. -z ~j l q .i._~t -:':::'1 '" . i ,) 
i~ de r c b Z2tr2~ ~nun Lanr0 0 ~rfl ~~ h~ fr clig~ le ~ tdn Min~ rc l

"L: '":d E rZb E-". : .. ;:::: Q~ ..... r ['!n~ r8 11~..;:'1.d ... ;11 G- __ '~ir se , Uil~ ~'tv·:-: r i~'1 "; ....: lö--
st 0 r ? or. l . Ui~S2 vorwi ~end Kup7~r, Bl ~ i und Zi n k fUhren-
d . 3 ~~ t Gll~sun~2n wur ~ n voa dclm F3ul schl [~~ unt ~ r ~ ~m 

2i::~ :flu~-:' chemische r U'.i s.:;:tzunZ2D. .:lusg .:;f' f- llt; · wo d.urc h di;::; s er 
:,1. t ::; 11h", 1 ti ;:, wurd " . Ji .. .s <Jr ,m.:; t .';1.1 1 ' ,alti:; ~3c hl-:: r",m s t 0:, 1 1 t 
~_~t~ d?~ KU?f~rS~~~ ~~ ~r dar, d ~r i ~ ~2nBf~ 1 ~a r 3 ~vier 
..lila 1 -._: 1-.:. 1. C l ...... h~ 1 soo r :~ ·.~r 3. ~-:; b i r ~~ 2 ZU , ~ i .1. ~ " ; . Et l t '.:; .c. , 1 oh::~ ··_ 2:1.cl :;1'1 

Edrcb ,u s~ frinrt ~~ t . 

b<;~ s s chon 8::-'-"" hn ·t;~; trockG n ;·~ u l ;.d h.:::i ß.:) ·:;:~li l1w 0r 2. c :lt ~~ !li~ c h 
u n d L~ch d a s Z ~ c hst~ inm ~~r zur V _ rdunstun~ . A~~ dan ~u

pfarsc~i8for ~ol~t c is n Oc h st 3 A~ l ~~~run; 'G i~e b r2 i t a 
B .'<~ll;:: vo :::-~ Z , c hs tei :nl;:[: l l~ ', ·lJ.;:"..d ü:,)i;or dics:.~~ .. Tird ·-ji n ~ o ft 
m~ cht ig G Sc hi c ht fol ~ cl voh An~«dri t, Stei _- u~d K21is~ l z0n 
(?~ l'1.se tro :f:fcn , di ~~ ' ~-i.e c '::l ' o>b2n dl1rch d :=] ~-:~ 3°6 _ S ~ 1 4to :{l r- b t:;0 -
sc h loss"n \-,rird. Vl.;:L.; l i:-~uch cL" r Cin b ruc h de:s n J C ~"l S t0in -
-:18~rcs und~ sei:~ ~ 'Ti cd -,rv2r .~· \...:il0~ nur ~i:n. ~ :)e{leutu::.~,!;sloGG 
E~isod~ dar Erd~8sc~i c ht e ~ rst~11~ , so i sts i 2 fjr u n s 
Mertsch~n das mi tta ldautschon Rcumas in zw~ifcc h~ r Hi ~ -
sie t s 2nr bcd-.:.:u tu:llgsvoll. Ei.~1E: l -~'1. :: t d~L0 d i il'1YL8 L ~- i·c:e d:.;.CJ 
~upferschiefers e in~~ sahr 2 1t2~ Ber ~ ~cu i ns L ~h 8'~ ~ eru-

I ' : • ~ • 

~a~ und d~mit vi~10~ Berg - u~d P tit t e n leut drt Ar~a i t u~d 

B~ot tib e r J ~ arhunderte hinw8 0 ~ ~ s eben , ZUD n~dera~ hc t 
dbr o b e re Z3chstein mit sein en S &lzla;e rn - ~ esonQcrs in 
den Kn1is ~ l zon - uns eine n Sodensc h~ tz hinterl a ssen , das -
sen B ed 2utun ~ ~ ls Dtingdmi ttel für unsere L&ndwi r tschc ft 
und 2 1B devisenbri n 6Wnde 

, 'e ~c}-!t' t'7t .,·qerrlen (al"';l ~ -' .1. .• --' • . _....... ... _ _ ... _ tI 

' . j: . . 
. G e olo ~~s c he Eirize lbe tr~chtu~~e~ ' _ ________ _ < ___ ____________ __ 1-__ -: ~ 

• '.L. r:. J.: C -I1 L ~o ch g t~nug :.:; in-

N'": c.-. d..:: r V . rdun:stu~_ "-, ce s Z :, c h:s t ci.:.l :ne e res ""ur d 2 D die Ci s -
st ...: i n s 1 ;:-. ::;--. r j':';doc1~. i !:: ::ol S ~ tekton.isciNr .::. ;:vl , ~: u::l [; ;n ;,~ -
~0 ,::,' 1+ !:.t- . 1".1" - :r\- tr"'<· ....1,... :..~.'"'; -, · .J"t ..... . r; '~j WT .:.' ~ .:~ ';'''''' -P.' ......... r· .::. -- . ' ~.; . ::. .,. O 'i"'" r", · . ...... \.. L,.l .... ...., o .wS ..... .J:..'l ,':5 L , __ : .. .;.\...~ ...... ..t.. l 0r oA:~ ~ 'f/! .... r 1:l\":;öL ..... u .l. .... .;:..-, ...... 11 , ..... :.~ .c: V" _.' . ......,. ... n 

"f3 , ' r ''' 1 dU t ~_ ... ..,. ;' 1 s ·GT(' i~13 er; , oa. · r Yl i~ ,~t ,~ -..) , ~ ·ic . ' Q t- 1'T0 rd ·=·n . - .... 0 , .; .... - ., ,_.1 "" ..... . . _ , ..... . _ .. _. '-.;.. ...-, ,-,, .. '4i- .- ... ~ . ...... ' . .... . e 

I n d E..r:-l V ,:;Y\T ., r .fm.1.3:sz0n8 n bilc : t ".n · sic.h sch.,,;: :J, ·::; , :':luf tnr ·-
ti ;::;0 I ,:; r t;v2r.fu':g s s p --.1 te-~~ , 'di :... durc h lJ .::-:ri1. .. :.msul~o t I Sc hWG r -
s ~J r t ) , 0, '':: S ';.: u:s, d v:-'~: 2Y·dir:..: .... ·:.:.:r.a t l vordr ~ :~::: L: ' ~.us~ ~~ ~f:"~ ll t T,rurden . 
;)~ " ", . vo~; .-'; "-,r. ' p Ol' c -.., 0, 1 sr'l or-f' ' r r, ''' -~ .' '1-""''''' ''' Al '", ' l! ~rJ ··-'~'~ s -_ l I! 0,-1 "r -'- ........... ~ .'. _ -....:.. ...... _ ~ -L\' 1 1. __ '-"- .... . _. .J.J C .l:.. ..:....) t J. _ • • t ... .II. i.. 1"_ t:::> : . ' ___ \.,. ..L.I. '..,:, \....!. ..... 

n ·· .. : · ·'r-.· n , . .' r . ·· i. _ _ . t ·· C' ' . - ~ ' - ->' e· ·"'·;h · ~ -~ ' .: ' . 1 ..:..,- u C.": ".. V.r __ " .J .. ..j L..-l'01.. C.i ... .,n~ , '-..! J..l ,:,ci1.tIl[Gr~p cJ. -cb. (;!.J..6 · '3 L ' .... r e.r~ .. (, .l:. ~ 1 ... 1 11Gra. en 
b 3s o~d~rs Sp ~is~ob n l t , W~ i ß~i ck ~1 2rz u n d ~~pf~rnick e 1 . 

uer so 2; • . :; i t u r:li :1.Ös 0: J'i.::;r v 8.1schi.::;:C c r o e;' ~ r ~(up:ferschief8r 
··::;ildettro t::-. s2i ri::r 'm.i r ~ (; _ ?L;; c m TIU-:chti,sk ::,:'_ t 8i~1 ,:, r~ 

~ast~n ch2r~kt cristis~h2n Horizo nt ~it h~ ~ ~$ch~rfe= Grffi -
ze~i o ["' Der ~i:u :,,:..di ::;.e. 3 er ...; !:G: ', .i1"·':, l~:'~ l'l:n.t · .di e "Schie':C e rI--~ il s e ]_ b st 
o L1n e : "E r he 1 1u~;0C. (;r G.ruD.enl'l .-:-:'c h t u :;., d t ro t z r rcuh2'r H ' :T: .. d .':',il 
• :l (r'7' ..; "'('. ,.'.~. - .L' '. ..1 .!!. ' 
G.Gr ·I..;c.r c .J. c lt GC,S . 1~\..:'. t..01"l Q;rS" , 

.. ,I"': 

~h ~ di ", Mens:f 3 1 d-2r Xup.0er:s c i-Li.::J:f2r1 2g ,::: rst Ä. ttB weist .o uc r. 
das VorKo~ ~~~ i~hic :1 313 do~f i ~ rie ~ i~~ cl f1 ö z~rtig e Me t a 1 1 -
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verteilung auf. W~hrend jedocih die Mansfelder KupfdYSchie -
fsrlngerst ä tt e nur eine Met~l lverteilun; in de n Faul-
s chlc-,mmt;csteinen, a lso im Kupferschie fe r, besi t zt , ist 
auc h das Lie ~ end e d e r Ri c h01sdorfs T Kupferschi ~ferls~ar

st ä tte e rzführ-end, "höfisch", wi e d 2r BQr ;~:",", nll SCt;; t. 
Ve r Grzt sind D llerdin~s n ur di o ob arst e~ kon~lomera tisch 

sa~di~en La~en des Rotliegend en , das Sanderz, i n e i ne r 
M~ cht igkeit von 10 - 25 C D . Di ~ Lngerst ft t e anth~lt 

e u ßsT den ~engenm~ßi g ~edeutscne~ M~tcllen K~p~e r, Blei 
und Zink sowi e Silbe r n oc h z~hlrei c he SpurGn~et a ll e wi e 
z . B. Kobo lt, Nicke l, V~nadium , Molybdfn u nd Rheniu~. Der 
~eha lt an me t a l lis chem Ku pfe r übe rst eig t i m Durc~sc hnitt 
n ur s e I t;~n 3 %. , 

Ir:_ cl'c!l: "Schie= r," r ~'l !f find et mClr_ oft Fossili en bes onders von 
Sch2e lz schuppern des P a l aeoniscus ~reieslebeni , a ußerde0 
kommen v or d 2r rhombis c he , schollanf~rmi8 3 ?latysomus 
r h ombus, Pla tyso mus ~ ibb osu s, Pygo p t e ris Hum~ oldti, Pro-
tos aurus Speneri und e n dere. Jes Schuppe~kle id de r ~ossi

le~ Fische tr~g t :fc::s t i r,rcf,ler einen fei?H:l:-i, g I J'::;,::.::: nden 
Üb erzug von Kup fer e rz. Fossile P fla~z ~n sind weni~er reich 
v ertreten ; diese ~a schrinken sich 2uf Zweig e~dan un~ 

Frucht ähren von UllrnD~~ien , die u nte r de r 3ezei chnun~ 
"~ichel sdor:fer Korn f hr er: iI sehr selten s ind l.L~d va:'! Stein-
sammlern sahr begehrt werd sn . 

Schon im ::8 . Jh., 'ö2 san.ders abe r im 19 . Jh. , ",°.n.Jxden ver-
schiedentlic h di e Richelsdorfe r Kup f e rschiefer f ossilien 
b eschri eben . Der b ekannte Ber~rat aiess ( 2. Hfl~t e des 
16 . Jh.) h a t in verschiedenen seiner V8rBffG~t lichung an 
sowie i n s~ine r Ha ndschrift üb~ r d e~ Rich0 l sdo rfer Bers -
bc:u c.i..:: Fossili 'c;n beschrie:':; en. Hiess en'ribnt von d e ~'l g e-
fun denen Fossilien be sonders Abdrücke vo~ Ka rpfen, Forel -
len, Hechten, Erlizzen, Mae r buttan o der Flatteis und 
S lied0r von menschlichen oder vierfUßigen tierischen 
Xbr?s r n . Um :7 90 sollen ( na c h Riess ) i o Li ndens c hccht 
2uf d2m Tri e sc h in eine r Tie~8 von 40 Lacht e r n (c a . ?8 rn ) 
Abdrüc k e von Ki nde rhinden Gefund ac worden sei~ , die d3 -
~2 1s von Y&chwis3 anschcft l e r~ für Binde ein ~ r Af~ 8n~rt 
.:::;<" d eut e-t 'wu,rd a n. Von d~n :r.\.ichels dor f,,~ r Fossilien "rurden 
S C i:lOl1. 17 :9 VOil. ~lolfc: rt (flH,::tu r s; esc hich te des Ni :::: d ,~ r
Für3tenthurns Hns san") verschiedene i m erw~hnten We rk ab-
g~bildet u nd "grü ndlichst" beschrieben. H :.. utzutage k önnen 
W~r leider n icht mehr einwandfrei feststel len, um was 
fu"r '" '1' ~ OSSl len es sich b eispielsweise bei den sog. Kin-
derhi nden, Knochen , Meerbut ten usw. hande lte, da in u n -
serer Zeit keinerlei Vergleichsstücke gefunden wurden. 

~i 2 Ni chtigkei t des unter d e m Kupferschiefe r lagernd~m 
Rotli e ~ enden ist uns nicht vollst ~ndi ~ bek~nnt . Ei~ 30hr-
versuc h \'rurde in der e rs t sn Hi.lft>3 da .'3 :"9. 3h. 2,:1i Hc,r:.g e 
:er IIAI!en Ko:;?p e" z"Tisch ~n bJentersh2usen und dem, J.=,ichels-
aorfsr ~ebir~e gema c h t, d n unt e r dem ~otli e~and ~n St ein-
l;:ohlenl.:\ ge r vermutet wLlrden . ))c::, s Bo hrloc h vT':"cr Ü0 er 3 000 
Fuß ( c e . 941 ,5 m) durc h de s Rotli e~en~8 vorgedrun~e~ , 
doch dann ~ rach der Bohrer plötzlich a~ und k onnte ni cht 
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me Ir herousgeornc. t warde n . Ei n Vo r f chr e der Sc hmi ede -
familie Sc hmidt i~ Nent er s h3u sen wa r bei dem in dn~~ liger 
Ze i t e inma lig~n T iefbohr ve rsuc h a ls Arbe i ter t ä tig , u nd 
so beka m d i e Fami lie zur Unt ~rsche idm.1.g d ar vi2 1 en 
Sc .mi d ts in Jentershaus aD .den Namen Bohrse hmi dt , de r sich 
n o c h b is nu f de~ heutigen T03 erh~ lten hat. Dar SO ~ . 

Nent ershius cr Bo h r versuc h i s t i n d2m~ l ig er Zeit eine 
S en s a tion gewese~ , denn b i s in eius Ti a~2 v o n 94 _ , 5 ~ 
wa r man zuvor noch n i e tin s Erdinnare vor~edrungen . 

Di a S telle des Bo h r versuc h s ist ~oeh j0tZt deut l ich ~n 
z \.;rei Hc:: l dcil l11 i t Pingen e,m FußE:: der !l Al ten Xoppe 11 e r-
kennbar . Da s Ge b i et d e s Bohrversuchs hat sai t der Ti ef-
bohrung von d e n Nentershäu s ern die Flurbeze ichnun~ 

n Am Bohr do r r:i " e r h al tGn . 



- 13 -

Die Anfänge des Kupferschieferbergbe.us b is zum 
30-jährigen Krie6 

~~~~~f~~ ~~~~!~ ~ ~~_~~!~~~~~~~~_ ~~!_!~~f~~! ~~~~~~~f!~ !~~ . 
Vermutlich ist es einem großen Zufall zuzusc hreiben , daß 
vor vielen hundert Ja h ren ein Mensch arn Ausgehenden des 
Richelsdorfer Kupferschiaferflötzes ein Stück Schiefer 
mit dem fein verteilten Kupfererz fand und di2s der Anlaß 
zum Kupferschieferbergbau in spä terer Zeit wurde. Vi e l -
leic ht wäre bis in unsere T e.g e die Richzlsdorfer Kupfer-
schieferlagerstätte noch nicht bekannt , ",enn nicht an ver -
schiedenen Stellen im Richelsdorfer Gebirge das kupfer -
haltige Schi2ferflötz an die Oberfläche treten würde. 
An welcher Stelle des sog. Ausgehenden des Schieferflötzes 
der B8rgbau anfin :::; , ist unr.h~ke.nnt. Siche rlich wurd e zu 
glei~her Zei t an verschiedenen Ste1len im Richelsdorfer 
Geoirge auf Kupferschiefer ge schürft e 

In ~ ltester Zeit war jeder, der be im Schürfen mithalf, 
auc h am Gewinn ~et8iligt . Di e B~rgleut e h ild 0 ten einen 
Gemein schaft , und di s Anteil e , die der ein~elne durch 
s e ine Arbeit erworben ha tte, ließen sich genau bestimmen. 
I'li evi e l Anrecht "ieer E: ffi Ber -; 8 besaß, lI'/urde urkundlich 
festgesetzt. ~ies Anrecht konnta man Veräußern , oder es 
konnte auf ainen and eren übertragen werden. Die Anteile 
des einzelnen nannte m~n Kuxe. Von unseren neuzeitlichen 
Aktien unterscheide~ sich die Kuxen dadurch, d~ß der 
Kuxenbesi tz e r nicht nur a"1 Gewinn des Unternehmens, son-
dern auc h am Verlust beteiligt war. Bei der Aktie kann 
der Besit z er i~ ungünstigsten Falle ~einen Gewinn haben 
oder einen Börsenverlust erleiden. Zr ;rruß aber nicht zu-
zahlen, wie es der Besitzer dar Kuxe mußte . 

Die Betri eb sIorm des Be r 60aus im Richelsdorfar Gebirge 
war vom 15 . Jh . bi s zu~ 30T jihrigen Krieg die kapitalis -
tische Gewerkschaft . Die sog . Gewerken hatten ihren Sitz 
in bekannten h andeltreibenden St ädten in Deuts chland 
und sogar im Ausland: Nürnberg , Halle, Leipzig, Antwerpen, 
VeL::mc i cnnes , Sont-ra , Allendor:f - Sooden, Eschwege , Aschaf-
fenburg , Augsburg, Morburg, Langsfeld und Frankfurt . 
In Marburger Staat s a rchiv l agern n och einigä , mehrere 
hundert Dokumente umfassend.e Aktenbündel mit Hc.ndschrif-
ten der "Gewerksch&.ftler" . Die Namen der bergbnutreibenden 
Familien oder "Gewerksch2.ftler" sind uns deshalb fast 
lücken los vom ausgehenden Mittelalt e r bis zum 30- jährigen 
Krisg bekann t . 

In den Wälde rn des Richelsdorfer Geb irges finden wir 
nahezu überall d~, wo das Kupferschieferflötz an die Ta -
geso~er:fläche tri tt, unzihlige maulwurfhau:fc'Clc.rtige Erd-
eufschüttungen ~us st ~rk v erwittert em Sc h iefer ~it kleinen 
Ve rtiefungen, dsn sog . Pingen. Dr. J. L . Jordan, der ~ 803 
seine mineralogische, ber~- und hütten~innis che Roise -
be schreibun~ veröffentlichte, erwrhnt 3m Ende der Be-
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sc hre i bung ces iSi a6d lsdorfar B ~ r~bc usl! , daß be sonders i~ 
Tro tte:n1t-1E: l d ir1. C~G r S(),s . T'helv'lie se ur;.:. l t (~ ,S c l~i:ir f s c l1.;;:. c lr}te 

~uf Schief8r n o ci: z·u seneJ.1 s e ien , nin C13lTI r!le .. ll hier c!e n 
Me r g elsc h i efe r o h n e Stollen z u h ol en pfle~ t e u nd ~ esswe 

~ en a lle 5 , h Bc hs t9US e lle ~O Sc h ritt, ai~an Sc .~ cht 
ne-b en d0 ;t'l p~l1.d er (;r:~ ~i ec:q Jr·s c r! l :,,"!. ,s ii 0 D~ e ~J'3 s ondere "'i ,::: r~)"or l1. .e

-i·J Ui1.. t .:1e r Sc ~.1.~irfsch ~~c l'1.t ,,;:: .. i .l1, d ·3 -Y' .nT·t!.-=·'.: .. l·~'ri.-es .~~ Vi ist il1. :fo 1ge 
der zu ~arin~en Karnt~nisse d o s ~ lt0~ Ri c he l sdor fe r Ber~ 

a~us e tw2 s zu einseitig ; d ann wir tref~an~n fo l~endan 
St o l len i~.H Ric ~ lels,:l orfGx~ G-a.:5'ir 60- $:c rliir: sc i~ :~ crlte b Z v l CI 

S tollan bnue an , die zwischan dem ~5 . J h . und den 30 - j ih-
rigan Krio ~ ( lC2 ~) antstcnden sind . Eine ~an~ua ze itli-
C h8 Dctierun~ ~0r Schtir ~sc hic hte ist l e i de r n ic h t m~ s 
lie h . Zwei fe llo s li 0~en die ~ , l t e sten T~geb3ue k leinsten 
Umf'CiD.ß es sowie d i e; E: l testaD Schüfschi:' c h te un"ü tt e l bD r nm 
husgehenden der Sc h iefern oberhe l b der Steilhän~e der 
Ge o irgs abi'i:'l l e . 

Q) c: r_1 l-i"r t -: ll.:3C s e : lr ~~ i n , i :11 der :i. i PIJ t l.lr:C 0 "b :: r 1'1.2.. 1 3'.) 
der St o ll ::~r'c SC:IL1 i 2d 2 

b ) aQ ob~r8~ Har21er~r0n~e 
c) 2uf de~ ~roß an Dn ch8~ e rg 
d ) i m QuetschOTI[Drt en Q~ h aud 0 d e s g ra fen 

2 . Schü rfsch i c h t e in der I~?~r U~gebuns 

a ) um n örd liche!} J;;';:,nde des Buchber g 8s 
( '"tl>Tisc ilen ~ul1kelrode und d em Tri e sch g e l egen ) 

b ) am Rande de s Ibur~ -Flate 2us 
c) i m Hohen R~t c hen 
cl ) i n C2T ~\:up:f ':; r - Sru;,:) 2 nördlich vq~'l r ;,"l 

(Sc hür fnrbGit ~~ u~d a lt e , v2r~~11ene Stol-
l G r;;.-~~ nlle ) 

I ;"':. den 0 D e 11. c~ 'Llf ~ 2. :l'i:1_ ~i. .rt er:.. , ~r"ö .2~ t e Il t ,J i 1 S "0 C1\T ("".1(~ e t e ::.1 Ge-
b i e ten ~ib t es ~ehre re ~u~dert ve rs~bi eden ~roße Schlirf-
SC hE:. C!l. t e , 'fj,TC) .~ l c~ e :'12r~ (~.ie ~: '_ 8ist(~::l zur U~.1.ter s cl"lei (lu)~i,~ [".u e h 
eine n Namen h~ tt0n. M3i ste~s wurden d ia sl ten Sc hürf-
sc hgchte nnch i h r en B e sitzern , d0n Gewerk 2rn , ~ ezeich 

not . I 'Kl ul'lrn i tt2 1~ .:1.1.~ '2r IIJi;;.ilG C1 31'"' :; (~ .1 :~ i :'1.cl f~ I3~:u~t.·":' u.s '.~f.~ l E~ :}; Gn 

hz~ . z u d ies er ~eh~ ri ~ s in~ ~ol~en~e ur&lt 0 Sc hn c ht~n-

1 ~g0n , dersJ L2~0n - n s no ch~ eko~nt sin~ : 2n~ e 1 8bur ~ , 

Kess e l er-S c h ~ c ht , Straitt - Sc hacht , ~fuLd erlic~er Ku pfe r -
sc ha c h t, John~ns - Sch~cht , ~udi~er s Za che . L~~d~r~ f C~r l 

h~t ~S d4 ~ e~ Wu~derliche~ Kup~ersche cht u nd :687 d ie 
Schn c~tnn1 3 ~e 2n0 21sjerg wi eder ~eu ~~ ~ e~~,~t . 

Etwa s ~ ~seits v om ~ichelsdorfe r Gebi r ge h2ban in n lt er 
Zei t :l..:.o c h ei :n.i4~e ;3 8r .. ;vJr-;:i .... l~ ;_, .~~(~ l· ::...::c ::.t. " SC }J.o n i:.:.1 ~~- 5 0 J11. " 
";:rird e i .tl B8).'~ ,~j"t--!erk zu S OIltr .~': ~:) Z~lT., :;.:::1 ~Tel c~ :---: ~?: r ~/lf.:lt ~~_ t 0 B (~i 

ce r:;. Sontr~~.n8 r o:ler ~Ielc."}er IJ , ... r~~T.t~T 2 r1~ };:r::ll-;~ e s sicl1 :n.ur U~:1 

SC ll'Ll r fs:h ;-· Cllte l-':: l e i l"l st €.~:.:. ;:.usma r~ .... :S 11'::"l:l:-.lel:~t1 ·:~i··~ Z"f.''TiE c l'i€::n 

1-i c U -t 0 i:.O C 1-.:. .~-J e s t ':. 1:10 .::... :.1 i. G ,:-,1 t .... :."1 , ~ ~'f -s G :·"'.i. 2- 8 r ---.. ':~) ~:;. -:J~l ;.::·t eu t~,; ~:: -

cl (: :;''1 B 8 Z .:..; i c 11~;..ur1.; 8::::-;' l.T i :3 1\ "'~·A.l -t :; r S c '~LC~ c r~ -!:. i 1 u.~~ ,r_: V~ :; 1...1 I:'~ Ci:Cl.l:j o I .... ~ , 
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Etls FlurDaZj2ichl1.Un~ en l :~"' G. ~:·b i'2t z'tJi sch·en S O"t1.trl"l U:r1. c. ~-J cld ::. o 

In dec ~enannten Bezi rk liegen uns he~ta ~ C2 T keine ein-
wandfreien Schtirfstel l an v or , die cn den ~l t en Be r gbau 
eri nn e rn k 6nnten. 

Ebenfa l ls muß schon vor de~ 30 - jä~ri~en Kri e~e ~0i Cc r n -
be r g un~ Rockenstiß Ber~j2u auf Kup~ersc~i 8 ~ar ~ etri eben 

wor~en sein . Bai ~iese~ 3er~bQa w~rd es si~~ U~ einer 
Qus~2sproch8~en Stolle~) ~u ~2h~nd8 1t ~~~e~ , wie wir r uf 
Gl"1211.C eIer vor ei ·'(li~ ·a:r: J '7:~-:l·er.:. 1:;'ej~ E r "';/lsi t::r7';!.:~}L: C1;.2:1"; Stej_ ~"1 -

orüche frei -..>e le .; te:l s c, . l~O - 50 C :-.i1 hohen St o ll,,,n, der 
so g . ;.\.ru!t:~l:=-i. ls ;3 y'i' c h r tGn , ~~:1.!.:1. Sll~:.!€::n. cl-Llr:ferl 0 U~:l 1906 ~~rllrd 3 :'"l 
vo rtihergehe~~ ~ei C ornber~ Schürfversache vor~enoDmen, 
U~ die M~chti~kei t des tief lie~3nCen Kupferschi~fnr

f l ö t:!. 2- S :~en.l1.enZLl l erYl er1 " I~ i 8 \T ;,:: r suc 1'28 "Ylllrc1er. "-'. ~) e r sc 11or!. 
:-" tld "tAli e dsr l';T·2.~·8n :l.ic::-.:.t l o~.:.:.~en:~'2 r ./1.USt: ·3l1t. e .s ii..1.s&stell t ~ 

D i ~; Sc hi.tri' s c l~E~ c 11. t .::; i ~:1 l~i c 1'131 Gc:or :f 2 r S. ~ :':;"~ r; G li '~.:; s:-~ , ·~.vi s 
Dr . Jord~n r ichti3 be sc h raibt , nur ~ r ?ni~ a S~~ritt8 voa-
'Ed;:l", :''l,j~" r 8 :ltfex":. t . D~~. si?: i::-L unr:: i tt<:~ 1 I: c:r3r ~E'.he c'.~ s 

hUSbehenden d 2 S Äu;f arschi 0 f~rs ~ ng ale~t wurds TI , w~r 

ihrg TeuIe nur s ehr ~ er~n~. Sie ~8 truz durchsc~:litt li c~ 

3 , 50 :!!TI ; 7 n1 "li 7~ 8 r S C :1.1" i t t i ':lr e J.' ·2l.l:~ e '~ !C: }-l l leC'. t~ ~,·" , Cl2:~~:z1 

de r 3er~=~nn d~u~ l i~er ~3 it konnte ~es ~ei ;rB3~rsr 7 eufe 
,:."Ll =f tr2t ·3r_d ~3~L ~rlD s s :2 rs ~~~a c ~1. :.:. i cht :7.lE. cl~.tig ~1,3rc: =::--~ .. JJ. S 

W~sser ~uGte ~it 18d erne~ oder h~lzer~9~ 2i~or~ ~us da~ 
S CllE.cl'1t g;3hoben 1.ve r C:8l:' .. U:1S .L·::,:~·;JP~uv 3 r~\'":!c}r c;~·=- dt. .... ~·~}:t l i .,.:.~ ei" Zai t 

(12~S SC ili '~ fdrflötz L~..:: , ... te:-c ::lei~J Sc ·~ -::. ~: c ~?t .':::)\; ·~ ·b;?u. t, >: 1:: .d a r 
Ber~~cnn i~ d~ s h J~=~~0~ iot e i =0s 2 n~ 3r an Sc~ür~sch ~ c ht es 

~~m U~~ 8tW~S GJseits V08 2~ge~auten llBtz e iL ne~ er 

Schief 2rf16t~ 2m Ausgeh2~~an system~t icch ohne ~ro3e 
Sch2chtanl~~en Qb~2~nut . 



~i8 Bar~reviur~ das Kup~~rsc~ief2r- un~ ~obc l t -

be r~D2US U~~ ihr e Sc ~ac~tanlc~ :n 

L~~d~r~~3~ C~rl 018 ~~ :~OO 

L" .. --LS L:-:'":' . .::;r."~= C C4r:~ 1.68[1: :J~_-;~:C'.:l:::'"i , :·.t~::. B.3r .:;":) .... ;...::. l:~f: =:~i c r~els.:.~Ol .... -
l'er ~~ ,:': .. ' ir b"; 2:1 S Hl.3r~: ~- ~1. t :_li s ti oS c. f'18.3 St:~? t 81..1.::.;:. t.~ rr12h~11c:r1 :1.3U. 
zu b;tr~i~2~ , fßn~ ~r ~ur ~10inu , l ~n .:s t v~rf~116ne 

Sc i2.i_·~ r:1.'"cc. ~;l;:·.~ cht e r:.l11. i;,.us ..je:~er.!1cI.': d.~ s l(u~:~:f-=.;r s c hi 8fer~10t ~e s 
ifCo"1:.'" 0 ~r [ilu3 t 2 ..... 1 sc <..::::1 t. ;sr 02!:-:~ ::'i~ ::-l8 r'en ..:~.:. si e c! t S ~--. :l.:.:.lrt eIl 

~en Ber~~c~ n3U ~e treib~n . Ln de r ll·~e ~er 21ta~ Sc hlir~-

er ~2a8 , ~r~ß3r2 Sch~chts nn , die ~urch

sch~ittlich ~O - ~O ~ tiaf w~re~. Die 8r3te~ Schichte , 
,::i~::! Lt-:1l.'1d-,~::-:f ::r'. rl .!~2r;]. .~~.:-~le ,.:: te , T,'l::r8~: : d·.:-::r ~·'lunclc rlich8r 

I~UIJf~r8r Sc~: .... c :~·:: {~~S3() , Illc.r6311.stGr:~ ( __ 58L~ ), Cc:.l"l (:685) 1 

2~~elsbur= (1S21f , ~~rt~~~~~ (1694), Friadric~ ( ~69~ ) , 
2udolf- Sch~c~t (1:9~), 3~UG ~~SGen ( ~S35 ) . 

Da der Ber~ ~2u unter den hess ischen Land~r2fe~ C2~1 un~ 
~I'riedricll rasei'! Z·l:~ 1'1C:·182. .... 131.~~:te se l ::·:::;;te , \·~;ur cl8:i.'1 clis 0i:1-
ze I nen 0~r3~~ug5~ieta schc~ ~2~2:S in ~e s0~dere 3sr~ra 

visra 3i2~etailt. Vor 0tw~ ~OC Jehra~ ~2~ e s io aiche ls-
d=rfaT Berj~=u vier 3cuptrevi~re (~~S 3~uhiu s sr-, Stollefi-, 
Gv .. :n.L:elrcc.3=-" - Ul~C~ 5C~-i.ei.l-t"~ l e r - :;:"'i7iar) , v:;r~ (~::::i."_'811. (':'~AS B["'. ~l 

hiuser d~s t:~e ste u~t ~Tdßte w=r. Etwc 50 J~hre G7~ ter, 
~ls der Xupferschie~er - und Kc~~lt~8r~~au einen 

Hb~e?u~kt 2rrsicht e , =~hit2 ~~n 

chels ~cr f9r 3?r~~au. 

( :l1.i C :::.. t .:-..11.:::: ~ ur ~>9 f~~:--.;,rt ·2::1 Sc :;:'l ~-:' c: t e VT['~ r er1 ;.~") c ~i. 
:'L., J 8~O ~,-:1' 33trie~.:) 

I. ~~ S B~u~~usir-Revicr 
L~~~: G€~-r~~~~ ~~Uh2US 
SC :~·.· G:'~.:.t~ : ~-9." .2C: o ,-l':'''lC~ C=rl - Stollenl i cht -

loc~, 2r~schcc~t , 21~o~or-, M3ri ~ 

1'... ... :.,· ... 1 i '2 , i~ r i E.:'::~.ri c 1-.:. , .L~~"L~6U.S -c '1 'J()r0thec~ ~ 

J: i_ :'-.:.J: :'.1 t , lr.Tl.l~1.cl81"'1 ~ C :1.) r I'~'~~l::; f' (; r s c 11(:. c ht , 
::C\"l.1dO l ~~, ;::: ..... r l,sc 112.Cllt., I:i.~.ri'-'·, '\-Ji lhel-
2ine , 3eor~, PUm?S~Dc~~cht , Phi l ipp, 

~..Tilr-.\el .~i , ~·?il:"le =:' ::.;-~ , f-lo11c:it , .\."\.8 -

3ior~~~ , C~rl ?ri~~rich , Ch ~ rlotta, 
\.JIIY'i:,;:,-~ L) 

B8r0~)::':.4 V'rur(~. ·:) ir:. C~i:.:: SG~~1 ~teVv l-:.r r ·.l.lI i::u~Jfer 

.sc}-~ief8~"" u:':.d E~~, .1..·.1·t ü.:::tri3:)0 .. ~ " 

L~~2 : D~chs ~r~ , Tri0sch 
SC ... :·:.C:l-::e: B·· r-~,~·~ol":.~ - !t'·.::-·i8:)rich, tJ',,;'LlG F}~ie;·~ric;-J. , 

1 'l.-' -:,:i:~ - :: ... ·:)~·~' :~;J,.:..-~ G t J 0 ':.~ .. '- : . .'::;:: ':~ S, C t:! t~-:. ,"".l"" i :1·,7' , 

~~2::1i,-:3SC~--:.~"'C~'lt. , ?,~;r·:lin?:;:-lC~ , P~lt0::- ~~ .. ~(~ 
'~1. :'.;\ ...... .:..; 1:"' Li~:..· :l ... ) .... , s ci-,;:- c ~~i *:, :.~rE'! f ' ,.:··Li.lo1v- 0 
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Da s Hohesüße r Re v ie r . 
La~e : Hohe Süß tiber dom Dorf Süß 
Sc he: c ht.3: ~I3 chs el schc. c ht , "hi l ippL'le , : : ~. c hc l 

derhur~ , Morganst ern , ~ . un~ 2. 30 -
hestiße r S c hac h t , N3uer S ee~an , Wa s -
s e r sc hac h t, Si 8gmu~~ s ~ lück. 

Dia Sc hfcLte ~uf ~~r Hohen Sti3 wa r en 2u s ~ e 

s p roc hen8 Kob~ l tsc hächt a , di e i 2 i3 . J h. ~n~e 
l e .:..: t vlu r c1erlo Ge ,::;en E:J.~.:''8 (l .. ~ s v ~ J}'l~ s O~;Ji e zu 
i\.IlfD.l'1~ di ~~ S ·3 S J h Ol lvu.rcle i :::: 1rlc C l'1 relsc :l.s: c ~1.t '(lvi(~ 

i ri d e n Sch~c ht en C ~rl u~d Doro th e~ i~ B~u

h~us ~ r Re v i er Sc hwer s pa t ~erBrdert . ~i0 Ha l -
c:cu Q3 r HC}18sü ß.f.;r Sc ~a ~~' c llt2 111Tur de:;.'1 C~_a.!3[1 1S .:.~uch 

"!"e ,g ·)l1. (los vi8 1 e Il Sc hv-re r spe t s, :~ert .:t i e n t~ l tBY' .... f9 

auf d i 3 H~ lden g eki ppt h~tte~ , er~o l ~reic _ 
durc r"~ 2k1 2u :J t . 

I V . ~~S Sur~[2 1röd~r- Rcvi0r 

La2>.) : - U~~~s~:'U:i1.g G·es I-iofe s Gl11'!.1:elrode UI1Cl 

Bt:icht,8ri..; 
Schäc htg : ~u~us t a , 1 . - 9. WOl f s be r g er-Sto l-

l enlichtloc h , G~te HOffnu il3 , Sophi e , 
Fri2~rich , ~Gs s er~&nn , ?ri a dens-
lrun s c h , 1 . und 2 . Kuns t schac ht . 

Im uunkelröd ~r -h<;vier wurden h::.uptsec h lich 
Sc~i efe rc ~e:ördert , seit de m 1 8 . Jh . a ber 
~uc h vorlib er~a ~end Kobelt. 

v. Des Siebels - Stollen-Rsvi ~r 

Lr~e : Ostlie h ~ er I j u r g (I~2 ) 
Sc h ,\ c h te : - ". " L ic t l tlo c l1. e1 e s Si eloe1s s to llel1.S, 

I1ohet p: ~'1i.: e, ICur:fürst ~vilhelm 11 . 
1 E1 S i e'b e I s - Re v i e r 1rfurcle 11.Ur I~~~l"':):f 0 r s c 1'1 i e fe r-
~ er :)'~)2U ge tri Gb e i-:' c. 

VI . U2 S IbQer- ~ evier 

VII. 

Lage : IJo r ~':östl i ch vo :~~ I ::;;:: 
Sch~cht e : Lo~ber; e r-SchQ c ht , Schacht Ruhe 

~.1··~. d. 0' r i .::: c: e 
In Ibner- ~ev~er vurd e eb e~ a l ls nur Kup f er-
s c hi f~rbarl~QU ~ etri s~en . 

~QS R0 3 ant ~ l er-Ravier 

L:::: 6G : ;:\O S e~:ltYia. l ~)8i Ib .::,: ~ ~'l ö r d l icrL des 
Il)u8r- ~;Dvi er s 

S c h,cht : Lichtloch de s RGs 0nt ~ l Er - Stollens 

(T1.Ur l(u:? fe rsc ~l i .:;:r-:c:r-~ 8r.~b~-:-_u) 

VII I . D~s Bo~cnt~ler- Revier 

Lase : Bo~a~t~l , nord öst l i c h de s ~osent ~ler

~~evi c rs 

Sc h~~cl1.tc:; : ~ '-. Lic:-.itlöc}l ,·~r d e s acc~o i-: t L~ 1 0 r

S t o l L: ~l S 
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IX. ~cs Ih~er Kobalt - Revier 

"',. ,A . 

LQ~0 : wes tlich von Iba (Schne i damtihlen-
und Sieg elthe ls - Gra~an/EIß) 

Sc rlE~c 11. tc: ~.J i Ih...; 1..r'll3 b"'i.2.r I....J ' l12U 8 r II i 1 11c· 1 2~1 

i r.l El ':Il : 21::1sc11a.c:1.t oder :.1. " Lic ll. tloc11 
des Kurftirsta~- Stülle~s 

1 >:1 Ib::,er-Kobn l t- ~~evi'2r Vlu:n}8 nur nCi,ch Kobalt 

Des Br aunh~us e r - Revi e ~ 

L2~e : sli~~Btlic~ von Brcunhnase2 
Sch~chte: Ludewigs -Gltick, 1 . und 2. Tnnnen-

sch~c ~t , Kurpri~z 7ri3drich-Wilh9 1~ , 

Gi 1 fe r sr.!. :_.~us '81'" ·\l·~r 31..1C ~': S sc :"'l C~ C :'lt 1.' 

Iü1 Br [~,u:::'-<.'l~ · 1..:..s·2r - :=\. evi·2r 't/i"1.1rclel1. :fr -iiI1er Y!."Llr I(o~j,:-'..lc~ -

Nick31 0 r~e ~ef~r~e rt . 

XI. L~s Nentershnuser- Rsvi c r 
~ ~ ~2 : südwestlich VOL N2ntershnus en 

(~ti&ta Kirche, Lnn~G 2~ck2, Sc ~~i eds~er~) 
Sch ?'. c l1te: 3 Lic:'l.tlÖc~'lsr· ::i,::;s ~:J~is-t'z::ltirc !i e:i~ ·-·Stol -.. 

1 e ns , Si c ,s ~~ S ;-_i\.l ::,=l[) sc h2. c l:t 
Ir:1 I',I ',.~ ii te r.s h~~u s i2 r ~ ='{ 2 1li C 1.... vn_~r' :12 I~o t~ :,:_ 1 t u.nd 

He je:'}, .:: el1, Sc h,:;_chte ~:i in c: ",n .1 i Ho.uptreviar ':::ll ' -T'.lrde:n im 
:3. und i9 . Jh . noc h verschiadene Versuchsschichte Q~~e 
l eut . Uc :780 , ~ ls ~2r Rich~ ls dorfer B sr~b2u seine fl~
c henmißi ~ ~r6ßta Ausdehnu~; 8r1 8b t e , sind dia ill8is ten 
Schürfsch ~c ht e basonders ~U~ Kob21t - Nickelarza ange legt 
worde:c~. Dn::1c, ls wur (:' -'~-: vor-L'io er[;ehe:n-::: sÜ6ur Versuc;.lS-
sC :1i·:c :. t a in : Jc~:lr.:~en (ICr2is Ss c hl·,e ,~s ) r..:.ieC1Gr~'8brc~ciiJ.t . Le.l:!.t 
K~p~er -, Bar~ - un~ H~ttanrechnuni von -787 wur de 177 9 
.:.12r Frau '.T()l"l. Lincl E~u :::,u ~'JO C1~~:1{~l1. il voz' c~ ie ver 1 2n:..~ t ,8 E~-: t sc 11.~ 
di~ung 2n d8r durch den Womcis c hon B2r~bau v~r~or~e~e~ 

1rTiese ~le zC;. I1. 1t .s i.:~\:) ic hs tl~ c~ l ·3 r 5 j\ lbt.1S 4: }I(.~llGrn ~ 

Jh. Sc 31iirZ sc l'1t:c 1"1. t 9 

auf Xc~alt , e~2nf~1 1 s zu 3e~i~~ de s 19. Jh. (um 1803) , 
. ~955/ 5S Ve rsuchs schacht 0uf 3chwa rSry 2 t (F e . Lindg ens 
& Co . ) 

1:n I\.i.ist:;;rr'l)'j~l östlic ~~1 ',f03:1 lc~ .~2;:..:~:·~,i::Gr '-1.'3!11 Kunst -
kopf ::L:rd an W~1 '~T7S vier Versü c (? sschi::chto ,";i~,::s(;18:;t, 
c7. 8 r '3i'1 ':',L: .. S ~ cl.... du l .... C h e i ~a:-:..e " l\.~.~ ~-1 S t VI "g 81 ö s t VI "t.'JUr .~~.) ~ 

I~3!. T' '~. ;, ..... :.: .. ~ ~. 'L:J == r 1.:.;:-; r 1~ ':: l ::~ sii,~~~,ä s t li. c:'1 vor:. 1'J '911 -t e r s l,!(':t:i S 8~:: 

wurd0n (vermutlich ~u Besinn ~9 S v . J~~. 2 Versuchs -
sc l1 ;··cl~te ;-;--,uf I\.u~]ferscliief2r G~:'1g·e'18 ,:·~ t 0; 

In da r Steinri~n~ n6r~lich v on Süß ~~rden ebe~f811s 
ei:l=-S 8 Sc ll~irfsc hi. c llt·8 2:'ll:f I~l.lpfe r schi e fer n ~iac: erge
:j1. .... e c ~: t I~ , \)_ ~ E! 0 ... ~er 6TOß f;? S te ir!ril:"l1.er Sc 11.i.ir l' sc ~ =~ C ~l. t .. 
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Es gicJ t no c h verschiedene ande r e Cl1 te Versi..-t -: h:··" 
schäch te im Hic h elsdorfer Geb irg e, ,or.. (~;:: ~:e:1 iC .l 

nur die drei Herzbor~0r Kobalt -Vcrsuchssc~~cht3 

nennen Glöc hte , el ie Anfwng de s 19. ,Jn. 0..:1..00 1 :",,-4:; 
"m.rden. 

E~enfwlls .rah es ne~ en d en auf3 az~hlten Ha&ltsc a~' cnt~ _L 

~er Bergreviere noch verschied~ne and ere, d i e ~ber &u· 
Plc, tz . ..:; ründen n icht n ll e i'.mf:::;aführt werden l~ön:::, :.:r:.o V' ) e~" 

jec.en de r einzelnen Sc h~;chte iD Hi c he lsd cr :: .-:; :c G.sb :; :"~8 
deren Name nur erwähnt 1'lurde, ließe zieh ei l:'(' l2' ,~gE. c;:; 

A~handlung schreiben ; do ch leider erlaub t Ce r zu~ Ve1 · 
fügung steh e nde Rau3 keii 'l Verwirklichung d ieser ~~ ~ 

sac he . 

Ge Gen 1870 l age~ alle Kupfer schi eferschi c h t 3 s t il~ . 
Von 1904 b is 1908"T'J.rde vorü!J-.3 rgehend i ::; SCr-:':18p .fenb',;.sc . -
sc ha cht bei Bauh2us n~c h Kupfers c h je?s r ~a~rQ~ an . Di~ 

Ko!::l c l tsch.3 chte wurc1en t e ilweis e VOEl da"1i' ls c.unCO ,::Ll GXl'_. :C-: 

Schwerspo.tber:;bau übernot:1mon . 
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' I ' r ,- " '0 ~tr- r' ,~ '::C, ' ' -, ~ l lor-f'·- B':·,,~ r,·'h~l 1.,,~tt,- . ...... . , . r m 'J ' .. "", :;:).S :., .:., ",--U.Ci .. ·. lC"-''=' SQ' J. ,_ r '_ .l. ",,-'cU H ':' ~ SlC"~ ._ . .c: ~ 

Kupf2rschi e f8rber ~~~ u in de r Mans~eld ar Mulde im 19. Jh. 
zum ~rößten IDdustrieunt ~rnch~en Mitt~lrleutschl=nd s ent-
wickel t. Dia Jahres 0r~eugun; an Kupf er ~&rn bis zum End o 
da s Jahrhunderts auf c~. 20.000 Tonnen und hielt d iese 
H~h 2 in ~en n~chst en J ,hr zehnten . Di 0 Erzvorrät e der 
jl/i r~ nsf 8 ld G r Muli:': '2 .n. a~,)r..1ei.1. entspr e che n d ab. Es mußte:: daher 
n~ ch ei~e r Erweit2run~ dar Erzbasis ?ußerhnlb der M0~S
felder Mulde ~a suc ht we~den. Im Zu~e dieser Bestrebungen 
ervrt;~ rb i ~1 J -hre :1:':'2(; ,~, i ,-, II rLt,.'l.sleld. 1\.G" die Grub enfelder 
des ~ichelsdorfe~ Ku?ferschiaferseb i e tesi Doch erst im 
Jchr e 1934 wa r a s m~ ~ lic h , ~it Hilf e des Reiches e i ne 
11 Studi en,:; e s811schc.f:~ Deut sc iuÖ! r Kupferschi e:fe r GmbH." zu 
;s;rünc:en , die dureIl w:·Jf·au.:;raiche Tiefbohrversuchz di e 
~eutschen Kup:ferschiafer~e~iste syste~a tisc h untersuchte. 

Die meisten Untersuc~ung en e rg ab en 3be r aber ne~ a tive 

Er~ebnisse; nur ~aS ~lt2 ~iche lsdorfer Kupfe rschieferge -
biet versprach ~linstise Voraussetzung en :für ein ~roßzü

giges B ergbauprcgra~~ . Durch 12st 100 Tiefbohrunsen wur-
den zwei Mulden fest ~e st e llt. Die nörd lich a mit einem 
eh",. ~ ::'0,6 c;,km c.,bb::: u '.r;j.rcli::;en Xupferschie:fer-f lö z lieg t 
zwichen Sont r a und Sol z und wurc 2 de shEl l b liSolz - Sontrc; -
Muld2 i1 ben ,~.nnt , Hiih::..~ enc: sich die Süc:rr.ulde mit e inem c a . 
26 , 5 ~km atb~uwürdi~ em Kdpfeyschieferflbz z~ischen Rons -
hausen und Hbneb~ch , östlich von Behra , befindet . 

Der a1 te :::\.ichelsdor:fey Kupferschiefer.bergtwu erstreckt 
sich 2uf die Gebi e t e Q~ Nordran~ de r S 0dmul rte . Noch wäh-
rend der Bohrt ~t i ßka it wurden hisr dia El Iten .Sc hochtan-
laGe n Sc hnepfanb usc h uEd Licht l o c h 20 8rneut niederga -
'br:::cht . 

In sehr kur~Gr Z s it 3nts t ?n~ r2~2 S Leben 
G ~~ 1J i r u a .. Fo 1 ~Bl'1.::1 :,:; Sc }-: e: c 11. t -8 -:.·TlIT::: er-!. vli 3 f~ ~ r 

od e r n eu 2nge1as t: 

1. Sch~ c ht Schnepf~n~u sch 

im Richelsdorfe r 
;:u i' ,: 0 v;lf7.1 t i ,g t 

t 9 3 5 \;,'0 .. 1'" cl ,.; F! i t C:d!l ,/-t. ü..:fv'z: 1 t i .:;ung S "C r "D:3 i t 8Il" :) si 01,.n 81'1." Die 
Sch2 c ~tr~~r~ wurd~ Gy w3it a rt und di~ ainfeiland2 Haupt-
s t r e cl..:. e c~.; s c~ 1 t 81:.1. S c ~i\~1. C II t (~ S Ileu c. u f~; e f: l"lr GJ.'1 0 l"J ,:'<1-1rel'1cl 
über Tc-: . .=.;e Bür o , U;:1ri:l .? i .'2 - Ui1.c! ',J:-. schrtu:;:; ,~ (K2 U Gn) n~b8n 
W0rkst~tt8n, Kornprassor ~~anlagen , ein9~ M~~c-: zi n und einem 
Holzl~.scrp l a t:::., ,,) n.tst ,~.~:" ~eYl , 'wl.lrde nuy dem Sche. cht e i ne 
doppelt~ümmi~e J~r~~ r~~l n~2 mit e inem h51ze rnen F~rder 

tur~ ~ebcut . Di eser wuree sp~ter durch einen j bheren , 
ai. S er"':: :'::':~"".. .:~ :t"" s ..:: t; 2, t . <> -.-~ i r T C=·L~_ Z ·3 ('1 f: S -- Sc t'! 3 C 11. te s Sc line pf ei'1.busc 1'1 

~lte Sc hn c h t ti ~f w~r . 



~) a. s C.ru.b e :;'''lfe l c. ,'ru!~· { .. ,c ,:~u~r'c:::, s' i~:1.:f 2. l.1 e:1 G 8 S tl.""'E:'2. :-:cE (:? l&C (len) 
u nd s trei chende Hnuptf ··rderstrecken a~sge r i chtet . Dadurch 
s i nd (i.rubenfe ld8Y· 011.t,'.3t.::ll'ld.e:tl. , die d ·ürc h Br8 .:~fjb el"' ~:;'3 (2~'l 
~te i ~ ende Stre2ken ) ~~6 ~b~ a u5trecken für da~ ~~bDU v orge -
richtet 1ITurde~ . . ;) ie ein:fa11end e l" ör 'er s tre c ke entspre.ch 

. h··· 5 e· · .... · .... ""O~ . .c- 11 ' el~er 6cu. o ne von ca . 7 L ~el 8Lwa 2 ~ln~D en aes 
L~~ferschiefcrf16=es . 

Aus f r ü herer Bergbautiti~k~it waren n~rdlic~ ~2Y ~ rie~ 

rich-S to li ens a hle ver~·l~·,i ·':;;.i s:::l~:;:) i::. ..:.;roS c:; I<' 1 ;'~ c 1"<8 ,1 ·~upfer 

schic~erflBz cb~eb 8~t W0r~2n ; d ie Sa~d~rz c standen je-
do c h no ch an , da die se frli~er n och ni c ht ri c ht i G nufbe -
reit ·i;;t werden l:o~-:liteo .. Deshalb \~'Urd eE spät r i n den c. lten 
Bersreviere:-: die unberüLrte~1 St\nderZ0 durc h Schi e3Clr~ei t 
6 el~IO ... .l.nen . • :J e T ICu~pf2r 6chlt i 1._ l-'~upf01'schiefer 'lvi~3 i:-;:1 S .::tnd -
er z ~etru~ durchsc~nittlich 1 - 3 ~ . 

D~s Lichtloc h 20 ( des C2rl - Stollens) , das ebonfa l ls lS35 
c:ufg ewäl ti .'.:;t wu r d\:." dj.e~t '" -Tcrüoey·gei:'8Ld als Ber;;eförder -
sc~acht , be sond ors ~b6r ale Wa ttersc h~cht des Schnepfen-
~usc ~h - ScllElC;1t~;S • 

19':1:5 v!urd", d\~r 5cbncp:fGi~bu.sc~'1- Schac1":t ,;·,i2 dic! c.nder8T 
S c ha c h tanL"l ,s0l1. ca.:" Bci'el'-.l ,. es Amerikaners '~~nt er Vfc::sser 
gese tzt lInd so uirr3 1.--rei. t Gr8 ?örd~·~r·Ll~g ur:t erbUl1.d en . 
1951 \.J"urd e schl i e~11i.ci:1 .... l.it ].r S·ic,>f'un..::; des Schachtes 
wia er bG~o~ne~ , ~b2r 4 Jnhrc sp~t~~ , 1755 , wur~2 die 
?örd0run~ ein~0 st c ll t und dia 7dr~~rcnlage cbgebQut . 
1956 keurt~ die Firrnn J~n~ die ~ ~~~~c der dnmaligen 
Sch~ch - anl~~c und ~au .e unt0 r V0rwen~u~~ de r Schc c htge -
:);:~tlde cllI dGL Sc .... CJ.cllt :~el;;~n.dG 8i:;'1.e .,} e r 'cze t..1 J;Iabr i Ii: !)'u.f . 

~:_ §~~~~~~~!~~~ -~~!~~ ~~ ~ ~ 
2tw~ zur ~leich2n Zeit , als die Srubenanl a38 Schno?fen-
busch wiader cufgebnut V' rd0 , tos nnc man i~ a lten ~un~e l 

röder Bergravier ein~n ei!1~c l12~den Stollor zu t r eiben , 
da s lflo 1 fsr.J erg81'"'11[ltJ.p t f.'l.::.C :'1 e ::.\:::~: .. jTI ,~.i :1. GI"'! :-~ e~r0 t t e:. ·U~'1":~ ,. ~ to 1 -
l ~~ , dem Vol fsber g0r-~~tt0rf13 c~02 . Sc~on ~a ld sn t stan-
C e ~-L b -::: i c1 e ~-:. :; :e t.t~·:~ etri .:}'~:;. G:-t8':J. -. ~~ 01 1 81'1 [-; r Or 2 3 ,"p' t~i e r.J s g e :J Bude , 
;~~lich dGn~n de r Sch~chtn~lngJ Sch~ap~e~b~sch . ~n es 
si c l:~ i)::::i der (.~ r1..i!.1J ;;.::nn·l~il ,-:~ ~; G ' .. '.J L'. l. f sb er 0 UH1 <-. ir:.~l"l 2i l1.f· ':111 ~~:rr~dGlf"l. 

Sto llenbnu hande l te, ~rnucht2 Dan zur ]ör.erung nnstatt 
eine s För(Ierturr}'~':::3 (: i·~l~.Ü. ·-r:r():..i 2~~ ~'IL S P 21 , .:}i ~'18 ~~ 1[' c }1eulna -
s c 11. i J.e . J er' >10 1 f sb e:r' \.; - S ~ (.~ 112:·.1. ~rftr' Tili t d. (;[:."2 c I ... ~Q. Gp f' 'a:rll1l1s C 1.--.;. _ 

SC h0Cl-,t durch die <:.':.:;cit (:.; Soll·; verbunde::l. GraSe Pun-:p ';i1. 
befö~cd()rt c I ... d i e bec~cbtlic:'")e~~ .T2SS(:LI'~41en,~ .:;:!":. des SCll:l .;·')~fC;11 -
b ll S C "1 -Sc E'1Qc}~.t(;S 'U lld '81" "":~rul=~e::'1. c~i.'l ~C\gG 1-:lo1f.si)er.~ D.UI (~ie 

~lt8 Wolfsberg2r-Wcssarli~i0. Do. dos ~~ld0nsturz~01~nd9 
i n de:'" :·.J~::~le der {\.i-:l.r~.L)\": ':.Tol!~"~·0r~~.~ TL " cl~.t E':LlSr:...:ic~~t,c , viurdc 
c; ~_ ZlE: Dr e-h.' D 0 i l·bi?.lp~n ---\TC··U S -~:o I:" 2i. ~_;Y~lJricl1oc l-~ Z~Jr '.J 8.n.::'. C h:J21 r en 

b 'r~; ClY16E'lo('~t Ul1.C: del'"' 'i';~,. st~:"C.i"lg ('les Bcr't;CS (lls r.:.E.~uC's 

Iia.l del1.stur~:,c~1~~1 (le ~.'c:r~.'J.tz;': . :~j i.0 ~{·:,.lde nr:1 Ib:yu.rgI1QY"1",:-; 
dürCt0 d·· 0 größte ßa:L' g(0i. ." ldc d es HicbvlEJdor.':er B )r~bo.us 
s 8i ~1. ~ 
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1950 wurde mit d e r Sti~pfung d ar Stollen~~lcg2 Wolfs~ar g 
neu be g onnen, da nuch h ier i n~ol:e des fünf jährigen Pum-
penauefalls der GrubQ~b~u v611ig unter Wasser stand. 

Die B nle g schaft auf jodem dar Schichte betrug zwische~ 
400 bis 50~ hrbeit er u nd Angest811te. ~i ~ euf dem Schn ep-
fenbuschschwcht .... ;TUrden::-.uch in der StollerlElon l Cigoa Uol f's -
b.:lrs 1955 die Arb e i-tal1. einges t e llt . S ::; it j'3:;:le i:~ Stilleg,--,,- s s -
ze~tpunkt hat die Rhein-Main Sprit z~uß 3mbH . dia Gebciud e 
der ehemaligen Sc hcc ~t 8nlcZGn erworben und e in große s 
Ivlc:ta llv{Grl~ auf der SC 11c. cl1to..nla ~;'3 ar:g\~le z t . 

~: _ ~~~~~~!~~!~~~-~~~~ ~~~~~~~ -~~~-~~~-~~!!~~~~~~~~! 
Zur Erschließung der d urc h Bohrversuc he festgestallten 
nördlichen Sol:::: - Sor..tr-aer I-'lu lde, die sich in zwoei Teil -
mulden g liedert, wurden zwei modernd Schachtanlagen er -
richtet , der R8 ichenb~rg- und der Wetter - Schacht , die 
etwa 2 km vo n2 j onn~der ent:ernt liege~ . ~ine zentrale 
Schachtnnla~e wäre nimli ch unzweckmäßi g zur syst2mati -
sehen Ersc h ließung der ~oPP8lrnulde {swesen . Die Leg e der 
Schn c htansatzpunkte ergab sich aus der Untert~ge - Sitaa 

tion, der Verkehrslage ü be r Tage, der Haldensturzm6g1ich-
keit sowie der FraS0 eines nU3 reichend e benen Zechen-
platzes in de~ berg igen Gd l inde . 

Na c h modernsten Gesichtspunkte~ ents~~nd um 1937 der 
Reichenbarg - Schacht . ~ie T eufe des Schachtes betr~gt OlS 
zum Füllor t 365 Meter . Somit i st der Reichenber; -Sc ha c ht 
der tiefste der Sci:nchtanlagen i m Ri c he l sdo r fer Geb irge T 

Die Kupfervorkommen iM ~eich2nhergeT ~rubenfeld sind 
stark gest brt; bemar~easwert ist ferner , daß die Kupfe r -
rührun2; ii~! rt o2i che :'-L;J:::-;2~~» :i~ G.rubenfeld reic hha i tiger als 
in den ers chloss~n8n Ber~bauge~ieta~ der Stid~ulde ve r -
t ei lt ist . 

Der Wette r-Schac h t, der et~!~ z ur g18ich~n Zeit wie der 
Raic:ienbers - Sc h acht Lngelegt wurde, sollte in sp ~terer 
Zeit coüs Het t-:~r - 5cbC1.c :.lt d er Sc:b.C1.Chtal:.l ue;e ReichenDer::; 
d.i e!len. 28 \!Ur

o

d8!l wE:hrend der B '.) r ,:-;oDutet igk.e i t von oei -
den Sc ~ächten cus ~usrichtungsstrecken nu~gefahren , die 
[lIJer ni c l1.t "T/"·arounden ~I2 :i""derl I;,ol1.nten . 

IJc.ch dGn1 I:ri ege ~\:.1.rde c~l~c h dür R.:'";;ic::8i'lbe r g -Sc l1.C::tcl'1t lintcr 
Was ser ~e s e tzt, a~ar s c h on 19 ~9 kon~t 8 eine Scha chtsüm-
pfung in Ans~irf ~euo~~e~ werden. ~~ die Kesten für die 
Wasse r haltung zu reduzieran , wurde no c~ im salben Jahr 
der 520 m l unge Wescerstollen , de r im Rosent& l ~~ i ~ei 6 -
senhasel e~gesetzt wurde , aafGef~hran, in den das Wa sser 
et ·~·{c.. 90 Ti: t.lnter der 'i1 R ::L s:nh .~,~11.g er.J 21'1!:::: i des SCrl3.c:lt'8S .:se -
pu::,p t 'Hlrcle . 

Et1·.,a t J C:-.:J.r S!,)E ~ t e!."', 2-D: ~5 ., 1_~~ . 1950 , ~-.nJ.rde der SC ilac!~t 

infolge eines Wassc~ein~ruchs v~lli ~ unter W~SS Gr ge -
sotz.t . B::!i dera iii:;c:!rl'El'::l c ll'3I1~ ~: sc;1'l~E:113:\:~ \·la sse re i ::l}~ r'Llct;. 

rette te der Ne~te~osh~user 38~Gman~ Frnn~ Br~ndl u~ter 
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ei~aner LabensseI~hr 3wei KUillpels. Xurz na c h der selbst -
aufopfernden Tot varlieh d er d~3cli3e Bunde spr~sident 
Prof. Heuss Brandl als erstam ~eutsche~ das Bundssver-
d ielstkre z am Bande . 

~Jcni .~e Ho chen vor . Ü.em " lass.:~r 2 in.:':;ruch .. rar ei.ne moder~1.e, 
elektrische toko~otiv~~rder~nloge im Schacht eingebau~ 
woiden, die vor deo ~essereinbruch erst k urze Zeit im 
Einsatz wbr . Außer den 30r~leuten ~onute nichts iQ 
Schacht gerettet werden . Infolge sehr h oher Sti~~fungs 

l-co.sten wurde!'l :1ie j\.rt3ei ter.i i ~~! ersofi'e;:12n Scl1C1cl-: "t eirIg e ..... 
stellt . 1956 ·wurde der hohe eiserne ~j'ördertun .. ü e;·.1on-
tiert und der Sc lwcht :· .• i t einGr Bet ondecko c:<o;:;edeckt. 
Sei t etvla 3 Jahren l-ri.: (~ie f." ':)., Otto Frc~').z aus rH.2 c18YSach-
sen auf de::1 ehemali;;an SchachtGeli.D.cl.e unt ~r Bel1ut2u:~0 
dar meist en Sc hncht~eb~u:e 8in~ Stahlm~bel~~~ri~ au~

gebaut . 

S ei t eini.::;en Jahr er befindet sieb i r~ deD. al';:.en Sc ha ch t--
gebäuden des Wetter-Schachtes eine Hühn3rf~rrn. 

Wenn auch nicht D0hr bergm~nnischGs Le~Gn auf den 
S chachtanln~en herrscht, so ist es doch Be~r erfreulich, 
daß anstelle des bergrn~nnisehen Lc~ens Industrie~etriebe 
entstanden sind, d i e vielen ehemaligen Bergleuten eine 
weitere sichere L~bensexistenz gewähr leisten . 
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Di e alt en Wasserlinien (Zrbstol l e~) 

Gege~ das W~sser ~at der Ber~rnann za a llen Zeiten k~Q

pferr müssen. ~o ~2r Mens ch einen Stoll en in den 3er3 ~rie~ , 

sickerte ih~ das Nasser entsesan , wo er 8i~en Schacht 
Grub , stieß er Bai: "VI:1.sser . Das ßasser ,vo.r überall , unö 
der B erg~ann konnte nur ~ns Er~ , wenn e r zuvor des Was -
sers Harr geworden war . Zuerst versuchte er mit leder -
nen od~r h6lzerLec ~i~ern das ~aiser aus de3 S~hacht zu 
schaL~e~4 ' doc~ a ls dies nicht ~ehr ~an~gte , le ~te er ae 
Fu2e a~er am Rande des 38r~es , aus dam Gr Erz förderte , 
eil"len. Ston e~: an , (~8r i:neistGi'13 eine dOl:Jpelte . .l\.Llfgabe :"'latte . 
Er liGB dia ~asser aus dc~ 3ruben~aueD ins ?rei fließen 
und ~ient e als ~ettersto llen z~r Entlü~tc~s dar Schacht -
anl~sen . 2inen solch~n Stollen Z~ bauen , xar daru~ eine 
kostspielige Sache, weil er n icht sofort Gewinn einbrach-
te . Diese sog . Er~stollen e rhielten meistens i~re~ Na~en 
nach ~en Finanzierer= oder Erbauern , den Erbst~llnern . 

Di e Erbst~llner ware~ am 3ewinn ~er 3ercwerke ~etei li ~t 
une ~anossen a~ch SO~ST viele P~cnte . 

Dn es sich ~eim Eer~~~~ l~ Richelsdorfar Gebir~e a~ 
Znde Jes Mitte lalters ~ur U~ k l eine Sc~tirfsch~c hte a~ 

huslehende~ d er Schis~ar~ ~an~elte und somit keiil8 .~roßen 
~assermenGen im Bersbau anfielen , waren zur Vasserlbsu23 
der ~r~banbaue keina teuren Erbstollen erfcrderlic~. 
Aus der so~ . Gewerkschaft l ichen 32r~~auzeit { .... ii e:: 

\ ~ ... -~ . "" ... , 
.1 ' 

sin~ u~j2doch drei 2r~sto llen bekan~t : der ilicgG ls -
oder ~aich9ls - Sto 1le~ , ~er Ntirnber~er- und der Schra -
darsche - Stollen . Welcher d ieser drei Stollen zuerst ~2 -

baut ~v'U.rde , ist l"licl'"!.t :::'8ican:n.t; verr.1utlicl"1 ist aber t1;~::.

Di2sels - Stollen ::'~er Eilteste . In verschiede~c.e=l Ur~;:u:CLdel-: 
Bua ~er 1 . H~lEte ~es 16. J~ . wird ein Hans Tiegal oder 
Di8 0 81 erwähnt . ~ieser ~er~b~utrei~e~de K~uf~an3 ~aute 

wa~rscheinlich um 1540 da~ lan~e~ 2r~stolle~ , der 8ei~ 
1VIu?~c:locl-i eil~st in cer Seh:.i::iecle.sasse i:l d ·3r rI.~·~}le dar 
Gastwirtschaft Möller in Nentarshnusen ~ehßbt heben ~uß 
~l:n.d fQ.ot 1 . 5C10 r~'1 im roteIl Totliet~e~'1.dcl'J.. T:is Z'Ll~':~ IdeirieIl 
Dachs~8r~ ~uZ~eI~hr8~ ist . V~rschie~~~e ~lei~0 Hel~au 

in unmitte l barer IT i be der Xup~8rstr2sse zwischen Nenters -
(lcl.U5 8~1 ~I1.d Baul1..:J.us C:8Ut e:l auf' c~. '3~1.. S t 0 llc11 i:i:r.:l. , der l'r.i e 
seine~ Zweck als Wasserlösun5s - Stoll~~ der Schlackenialer 
Ber~werke srrullt h2t , da er weni ;e Mater vor Besinn 
des ausgehe~daL ~~pferschieferfl~~es ~u~hört . Der ~ie

~els -S tollen aus dem 15 . Jh . zibt u~s verschiedene un -
lösbare Fra~en auf . Nicht kl~r ist uns, waru~ der Stollen 
g~ra de in NenterGha~sen nn~esetzt un~ ~ie bis zu~ Ku~fer
s chieferflöz Clt::.:f 0ef':-4nrs:G ~vurc:e . Ein L';e~~~~2rlcungsstij .. c l~ :1er 
Nentershiuser Flur rechtarhen~ der Xupferstraße Nenters -
ho.use:r: - 3D .. lhau.3 ~'Ti!"d ss:)_ t 0.1 ::ersher 0.18 "Stolle:'}_rain" 
bezeichnet . !)iOS3 _'-i'l"l';,l.rb:;~eiclln~1..:n.~ , untel'~ c[jr si11 ntlr 
1fe::.-lise f-T ent er .::;j~i:.·:':'G er etila s Eic :1.1: i '--'~ s vor et ellen Lr.önnen , 
~eutet ei~wan~~re{ a~.: da~ altan 2r~stollen hin . ~as 
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ist e s verbroche~ oder versc~üttet . 

~in anderer Erbstollen 1 er frtihkap it a listis c hen Bergbau-
perio d e, ~e ssen Mundloc~ e~ enfalls une~fCi~~bar ist Lnd 
an de~ außer eini ~er kleine r Sa lden nic~t s mahr arin:.art , 
ist der i T-~J."":--!b e1."'uer - Stol1 8::~ , d-.::r i r; Sic::; els Gr8.\ )8 __ !'.. zVlisc~-.:. e :n. 

BucI,.ber::; un(~ nohE:~" :3uc he D.Z1:s e se tzt T;~Ta r. ··!i o c~2r [Ja ~:10 1...1llS 
leY ... rt, hnl'1.d ,r~l t BS sicl-: ~ei1-~1 l· rü.rnber ~e r- S i:.o llG~~ "L:'rl'i ei::-len 
von Nürnb8r~er ~evar~an i~ 16 . o~er 1 7 . Jl~ . ~ngel e ~t3n 
~Jasse:lösun.,~ :::; -S tollar, v ,~r;:-.ltlich de r UY3. 1 t ,en Sc : .. Ür i' -
schi;ichte d er Tahvies 3 (Trott I sc he r "ja l c'cJ 

Der so g . Sc~radersc~e - S to l:a~ , da r schon i~ 16 . J h . n~~ e 
lC . ..; t 't1"urde , 1I1ird 11.a. Cr-.:. c1cr~1 3er6- 1-l1.'1~_ ::~1it t ei1.Vo 0t John:n.l'1 
Frie clric ~ _ ScrxQder (2 . !:"-li: lfte Cl 'Sos 1 ':::' . Jh.) Schrc:. ~} cr8ct_er
S to llen bezeichnet . Der eka~nte Berjfachrnann hat wKhrend 
seiner Amtsze it Jen dama ls verbroc~2nen Zr b stollen wie -
de r i~stand setzen lass en . XUY38 Zeit noch d er Au~wi lti 

~U~~ b li&b de r Sc hra~2rsche Stollen a~3 r wied er un~c 

nutzt , ~a er ~urch d en Bau jer mehr T_ufe einbri~3e~de~ 

Bauhäuser hTQsserlinie ü '::> 2 r :C l ü ssi :;; wurd e . 

I d 18 . Jh . entstand e n i m Zuge eine r gr~3e ren Bers~a~
t ~ti~k8i~ erst d i e Un sserl:nien , d i a noch ~is in Ui sere 
~e it für d e n 3~r~bau ol~ U~ ssarlö sun~Dstollel ~ußerst 

"'Iricht i c: Sil1.d . 

~ . Der Carl-Stolle~ : 

Lan~~raf Cerl, ~2r ~en Bcr s~ au i~ Ence d as 17 . 
J ~l. . zu :i.1.eu e{ :~. ~eb~l~ 8 rll{eC !:::t .~: -t: .. i'l c1 als St C\ atsb c -
trieb sehr ausbaute , b eutE 1720 C e~ Cnrl - Stolle~ , 
~ er h inter ~ 0m Ne~t 2rshaus8r Sport9 1atz b0 ~in
nend b is h i n t0r se in 21 . Lic h tloc h 3 . 610 m lan~ 
ist . Zwischen sei ne~ 13 . u=d 19 . Lichtloch ist 
ein Quersc h la 2; o d er ~:;' l üb elor-L anz; es etzt , c:as 
1 . 730 m l ~n~ ist . Durch ~en L~u des ? lli~e lorts 

"rar es '-.l.ul1mGhr mö;:; l icL , dnß c.er Cnr1 - Sto 110:1 
~uch die Wnss or d es na c h ihc benannte~ (Carl - ) 
Stollenreviers Ibs te . Die EauptwDsserli~ia löste 
d i <.:: "~ !asser C:.[~S sehr c.. 1 t el'1- Bnuh:-ltl ser B e ::r'cS r e iers . 
rJii t eil1.8r lle .s Cl r.:: tli,~ ... ;;.~~;,:; VO I"1. 5 . 3 40 ~}1 i st :.~ er Cnrl-
Stollen d ie l~~~:::;te Wasserli3 i e . 

2 . il er Wolfshe~~e r- S t o l·en : 

1f, J ::,hr e s~i. : t;;: r a ls ('-er Ca rl - Stcl ..... Gn , 1 7 3:::" 1V"urde 
u nter Lan~braf ? rie d rich I ., C.8~ 2 r b auer ~ er 

Fri ")c:ricllsh:'itte 1;)oi I b ü, zur Lösung der LJ.::,.s ser 
i @ nl ten Gunke lrö~ er Revi e r oit dem 33U ein es 
"f/[ei t 8 ren E rb s tolle:i.'l.s b e .'~ o ~ nan , deu -Jv oli's ~')er.; 2r 

St o llen . Sein ~ lundlo cL lieg t in de r '.liese r ec h -
terhan~ ~er Straße Iba - Wolfsb er~ . Wa hrschein-

' lieh b e~tünd ~amals sc ho~ d ie a lte Gunxelröder 
Wasserlini e em ~uchber ~ , u eren Sr~auunzsze i t uns 
n icht bekannt i st . Dd r Wol~sb8ruer- St o ll en hat 
Mi t seinen _" a~n Li c h t l ~ch r~ e:ne L~n~e v n 
3 . ~4C o . Er ~i e nte zur L~sun3 dar ~as ser des 
Gunke lr~der- und teilweise QUC~ ~as Si 8~ e lr eviers . 
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3 . Der Boc8ntaler- Stollen: 
1;-;1 Bodentel be i . Ibe. wurde ebenfalls Ul'lt~r der 
Regierung Land~rafs Friedri c h I . der Bodente.ler-
Stollen 3ur Wasserl~sun~ des Bodentalerreviers 
a11 0 8Ie;i; t . Der Bodent€l ler-Stollen , dessen I/mnd-
loc h versc~~ttet oder verbrochen ist, hat 12 
Lichtl~cher. U~ das Rose~taler Be r grevier sowie 
das so~ . I~aerrevier ven den Wassern zu befreien , 
l'\TUrC~en i Il der 2 . ~-Iä. l :f te des 18 . Jh . 2"lwei Stollen, 
der ~o sental er- Stollen (1792) und der Lohberger-
Stollen durch ei~ Ylü~elort ~itei nunder verbunden . 
Der Rosa~t~l~r- Stollen steht durch ein l€ln~es 

Z~ldort wiedaru8 oit dem 5 . Lichtloch des Wolfs -
berger- Stollens in Verbindung . Das Mundloch des 
Rosentaler-S tollens ist mit Kal~steinen zugesetzt , 
so daß dus aus dem Stollen nachstr~~ende Wasser 
kaskadenarti~ sich am oberen En~e des Mundloches 
tiber den S tei~~aufen 0r~ioßt . Sin kleines , aus -
gemauertes Lichtloch des Rcsentaler - Stollens in 
de r N~he des sugesetzten Stollenmundlochs liegt 
mitten in ~inem Feld und ist mit einem riesigen 
Kaltstein abgeaeckt. Auf dem Mundloch des Loh-
bcr6"cr - Sto lle~-:.s l'.'l.lrde ei.;ei1.arti::;erwei s.2 vor ei -
nigen Jahren ein Haus er~ichtet, so daß clos 
I.'lu:1.c:locb n .. ur vor:: Ec.uske lleT aus erreichbar ist . 

4 . Der S ie~els - Stolle~ : 
L~ndgraf Wilhelrn VII= . le ~te 1756 zur Nasserl~
sun~ des Siebelsrevi e rs de~ Siebclsstollan an . 
Dwr Stollen~t mit sei~e~ 4 Lichtl~chern eine 
Lä~~e von ca. 2 . 0CO u . Er steht ~urch 0in Flüge l-
ort dar sog. hohen ~~sserlinie de3 Siebelsreviers 
und dem Hohetanner F lti~e lort mit :cm 9 . ~o lfsber

~er- Stollenlichtloch in Verbindung . D~r schon er-
wähnte Nür:nber;..~e r - Stollen lie Gt ira Sie1:;elsrevier 
jedo~h viel ~~~er als der Sie~elsstcllen und die 
hohe Wasserlinie . 

5 . Der Friedrich- Stollen : 
Dia für den jetzi~en Ri c helsdorfer Cergbau wich-
ti~ste Wasserlinie ist jedoc h der a~ tiefsten 
Punkt cn~esetzte Stollen , der Friedric~- Stollen. 
1757 wurc:e der ,StolleiJbau unt sr Lc.nc:'",:raf ~1il 

helD VIII . beLonnen . Dar Name des Stollens stammt 
aber von v!ilhclms .No.chfo l ';2r ~c~i'8clrich I! ., .. Eiter 
dGSSGl'l Re .. .;ieru~::'lG[jZ ·2 it c~oy Stollen ,,:'Ei.t ins G3bil .... ~;e 
auf,:;c:[o.hre::l \'rurc:e . Seit j<:::.'l€r Zei t spialt c~er 

St ,:: 112·l:.i .;::'i'l(;: 

sun~ des Bauh~usor- und Frie~rich- Stollenreviers, 

da der Frie::~ l~ichstollen etW€l 30 m E!C~l.r T,:mfe als 
cler C.:?tr 1 - S tc 12. ·31', tl (~il').·~·).r i~1.".;t iI . .: '-Jl~ 5 .~. c'll c.:r ... , c.er 
sein Mund loch in ,:;i~ler '{liese Z1'Tis chen Süß und 
~er 3ichels~orfer HüttE hat, hat eine Län~e von 
4 . 870 lli . D2 ~er 7ri ~~ich- Stcllen das tiefste 
l·J:: .. vcr:.~ Gl .... _:.'eici'l·~, ~·l_.~ .. 2..:. \t (11~.3.s GrU~(2~·.-.:.::.-n.sse r z . i..J. 

durcn d iez0 d2s3Grlinie , die 12 Lichtl~che~ hat . 
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Ne~en d en fünf Hauptwasserlinis0 entstan~en ge~en Ende 
J es 18 . J h . noch einige Er~ stolle~ , d i e n i c ht sehr lan~ 
a~fgefahren s i nd une nur de r Entwäss erun~ k l einer Be r s -
baureviere diente . So le ,:; t e de r Be rggesc lHfTor ol1.e Johe.nnes 
~ey um 1770 eie nach ih~ ~ anannte Was serlini e , den Fey ' 
se hen Sto ll eL , z ur ~-sserlösu~~ d es alt~n Lan~enho c ~er 

Kobaltbaus an . Der Sto ll e~ wa r aber nicht a = d er Tal -
sohle an~as a t3t u nd b racht e so ni c ht ~ enügead Teuf e ein . 
Er erwies sic h sc hon kurz n2;ch se iner Erbauu.:::c.;; als unzwec k -
i:n2:B i ~ , ur.~ ·::i c~esl ... c l-~J "~ll.·'~ r::'e et:-"le! 17') 5 in C~2r I-J : '~!e der n~1ü_ 

ste ~rl I\. irc l'1.e ii i ~~.t S c-, lz 2 rtc11 vlsstli c l: "'vor.:. iJ-311. ters:1.C:.use:c1. c~er 

H e n t ershiiuser- o el er f:!ÜS t ·2:::irc her -:- He s s er lÖs '_ln...; s stollen 
en~e se t zt , d e r ~ehr ~~u~ a als ~er Fey ' sche Stollen ein-
0rQc~te und souit d8n Lcn~enhe cker Kabe l tbau von se inen 
Vlesse r n be ·:: Y" ::;~ ie : :_ ~CO I',:1. tC . Jie r'Zunc.löcher j es Feysche n -
und Nentersh~uGer- St011 ens sind schon seit lan~cr Zeit 
ve:rb roc l'1.en -:'lnd l":''llr i :: ~Jc: l ,:=le o. :.~ ~~ leiner:;. Vo:rtie f '!.2Ilg en er -
ke~nb ~r. Um 1924 ha~ J er b e kannte 3e triebs~~hrer Brunner 
(e !:) er:.1i21s Nel1.ters :lau.se :,:~) c1.en 'vlüstekircher- Stc l1 821. vorübor-
~ehend wieder _·rei ~ele st , um d ie drei L~n~cnhec~er Xobalt -
rüc l<:ei.:'l O' .... l= Senwers:')[\. t zu 1.1l1.t ersuc I1.er~ . 

huf der nndeY"e~ Seite des Solzer T~les , nur wenige Me ter 
vom ehemali ~en ~tiste~irchGr S tollenmundloch entf9rnt , 
wurd e eb en~G lls ~ e ~an 1795 ein e V~ sserlini e aufgefahren , 
~er Si a~esmun~ s - Stclle~ . Di eser Stollen wa r al s F ahr-, 
T,·JGtter- und '::Ja .'3serlösun,.;s ~S tolle::-.1 des Koba l tversuchs -
sCl~chtG Sic~es~u~d nn~ _le ~t vorG an . D~s Stollen~undlo c h 

ist e~cnfalls v e rbrochen un~ unsich~~ nr . 

Der vor viar J a hr e n V0~ ~8r 1 0. . LinL~ens & Co . unterhalb 
von I b& neu euf..;efahrene W~sserl~sun~ s T Sto llen , Kurftir -
steri st. c lle:n. g e n Ctn:1.t , z2t-11 t zu. d.c l':. n jt.~:.n.t~sten 11 Er o s ·Lo llen , 
ca er e rst um l aOe &ls ein s o lc i-.e r angel e :_;t ".rur(1:~ . Ehe -
ma l s w~r hie r nur eine ~leine Versuc ~s stre cke ~ufgefahren 
lvord erl , Ut!i.t einen K o1:·::: .. ltr ii. c lCe ~t uytter cl e~n l r E lm l~ zu unter -
suchen . Sp ~tcr , e t wa a b 1200 , ~ientedann der etWG BOO rn 
lang e Sto llen als Was se r lci su~~sstol l en für die Kobalt -
baue des E18schac~tes . 
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Sonsti ge' Sto ll en 

rTaben d e n Wasserlinien g~bt es noch verschiedene Stollen 
i m Richelsdorfer GebirGe , d ie tei ls als Versuc hssto llen 
ClUI KO?~E!. l t -- urlc~ I\ric1:c(~lerz~ nr .... C:~eIl Sc h't<lers7r?Cl tau s bi B Sei1. al'1. -
s e1 o.:;t Hur c;en , tai..ls als .scn'fot"cerunss - bZ"I . a ls F&hrstollen 
Jienten . 7ie10 dieser S tollen sind a~~r verbrochen und 
ihre 11ull(~l öcher n i cl'lt rne::r .sjc. tit1:;ar . -) ie t:8}~a_i1.ntesten 

Versuc h ss to11en auf Kobalt mB c nte ich aber nach kur3 
auffi.:!1ren . 

Eh-va 186 l.;, vrurd <2 i;;-; Fal1 o:::1 de .s 2 . uachsbere;:;cr Schw-erspi3. t -
r üc k ens i ~71 "Zvletsclwngarten ll ehve: 21 2 m ein.9 'l'2l~S i:. chs 

strecl( e er ..se1Jhislos a.u=:;;efe.l~ren. . =:1 er' SchWer8p2.t~a.ng f-Lil1.rt 
h ier a ls Minerale besonders Eise~hy~roxyde , aber keine 
Koba l t - Nickelerze . 

Eini .s e Ja!-lre ::rühe r 't1Urce auc h ::er 3 . D:::chsbe rc::;er Schwer -
spatrüc k e n untersucht; die Versuche sch l ugen aber auch 
h i er fehl . Das Mundloc~ des St o llens ist infel ge d er 
St o ll e!lverb recl1.'tlllG i~ur C:.ll .... c I1 ei ::~ 8 }.: l ei!l8 "'v ertiefun~ ober-
ha l b einer Ha l de ae S~dhnn~e des Dachsbe r ges noch e r -
kG~'lnbc,r 0 

Ähnlich verbrochen ist der e~enfal l s i~ vori ~en J h • . auf-
~ efahrene Stellen i o erste~ Herzber~er Xobalt~ücken . 

Ao Stange~herzber~ , arn Eerzberg und in de r N~he d er Tor-
waldswiese (eheca ls wohl To rwäc hterwiese ) b efi~den sich 
TIoe r: clrei Fa1:1r - U1'l :=! De't<V"c:!-t terul1.gss to ll en d es a. l t 81i. Bau -
h~user- und Hohe=s~ßer-Bergrevi ers . 

A~ S tDngsnherzbers , im Buchenunterholz versteck t, liegt 
de.s Hun.d l och (:es ;:~o.rls c hi::-:cl"~t er vJette r f l a c !:sn . Die S t recke 
ist Eillf denl Lie [;eÄlcl2!l c.1es ICupfe yscl-l i efe:rs n ufge fa!1.ren . 
Beim i\.arl schacht trifft elie nl te Streck'=! c:.uf r':'en n ~1ilhs l 

mi ner I-iaup trückel1." mit s e i :<: .. 8:1. a1 ten Stro 38n~~ c.uen ilUS de r 
Zeit ee s ~oba ltbers~ous . 

Am ob eren Rnnc;e c~ es I-Ier;3be r :.,.:e r Steile.bfal l s , un::;1i ttelbaT 
am Aus zehen~en d es Kupfers c hie f ers, befindet sich das 
IvIuncl l o ch d3S ;Har:31)8r 0 er ~:r i ecl'l l CJ cl:esif , , 'rie c1 ieser e. lte 
Sto llen v on den Rich0lsdorfer 3~r~l 2uten ba22i c hnet wird . 
Durch d iese:::. al t e n ? ahr - und "dctterst:)llen kallI: nan noch 
in viele alte Koba l t - und Kupfer s chi ef~r~Q~e ~21ansen , 

die eus dem 1 ~ . und 19 . Jh . stammen; u . a . kommt man 
bei einer Bcf&hrun~ an dem 1763 niedergebrechteu U~~ 
spiter v~lli~ zu~esetzten Sc hac ht Carl - lriedrich vo r be i . 

Eb e :;''2fa lls Cl.;:~1 ~'\.u8gel~e:n. c.1 er:. eies KupfeTs c l-.:. iefers \.·rJr c~G eIer 
so g . Torwa l d swieser- Sto l len (o d er das ~achse lschic hter 
Flache ~enannt) auf~efahren . Dieser Fahr- u nd ~3tterstol 
len führte ehema l s zum W3chselscha c ht und i n d ie a lten 
Hohesüßer :;:Cobaltbcu'3 . 3}c,s 3 t o llen!nuncll:)ch li e".::t \:;uch 
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ziemlich ve~stec~t im Buche~wald , nur we~i ge hunder t 
Sc h r i tte oberha l b des rei z v o llen Wal dwe g e s , d er von Nen-
t ershaus e n na c h Bla n k enb ach führt . 

l Ieb en d en aufgezählt e n S to llen ~ab e s noch viele andere , 
di e e : enfa l ls an dis Srdob er fl ~c ~e tra te~ ~b r we ~en 

ZU Dar.1menbruch und spi-"terer Bewo. c !.1. s U:L.-":; c- d e r EL1.ebnun.; n ur 
no ch in a l ten ~ru~enri s sen aufzufinden sifi~ . Ne~en d iesen 
S -::o lle:.1.. , d ie U::'"J.S !~\rc)m ?ClpiG r h eyit !lccil ~J 2 2.':u :~::nt _ si::lcl , 
gi ri t e s jedoch bestimmt noch v i e le ander8 , d i e a us vi e l 
Ei l terer Zei t s t.:?.n.".:; :~ , i ::.:. c;er ~"loch rl: e ine :::tisse a ngefe r -
ti gt wur -::'&:i1. . ":'li r 1.CÖnl:181'1. r~anc l1r.. al a.u:f G.ru!lcl l-( le i :::.rt er 
E rc~ve r tie f"unc.:;e . d ie Lc,-..:;e i h r e r Eunc1 1 öc h er reli:onstrui ren . 
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Hüttenwerke 

Hiittem~erke vor dedl 30 - jährigen l):. r ic ,:; --------------------------- - ---------
In der ältesten schriftlichen Aufzei c hnGng über den 
Kupferschieferbergbeu im Richelsdorfer Gebir~e aus 1460 
1verden unter d en darin genannten 13 Schmelzöfen beson-
ders di e zu Sontra , Nentershausen , Iba und Hornel ge -
nannt . Erst gegen End~ des 15~ Jh . bzw . zu Eeginn d es 
16 . Jh . entstanden e ie Schr:1elzwerke te i Richelsdorf , 
Welda, Imshausen und a~ en~eren Stellen i m Richelsdorfer 
Gebir~e . ~ie S c hmelzwerke , oft nur Schmelzöfen kleinesten 
Umfan6es , wurden ir.:1mer in. unr.1i t-:::elberer Nähe der SchErf-
s c hic~ta ansele~t, so deß ~ie zu schmelzenden Schiefer-
mengen nicht weit abtransportiert werden brauchten . Die 
Schiefem "TUrelen also schon i :1. ä ltester Zej.t i:n Richels -
darfer Ge~irse verhüttet . Die N~he eines wasserreichen 
Flusses wa r früher im~er Grundvoroussetzung zur Errich-
tung eines Schoelzwerke s . Das Gebirgswasser trieb näml ich 
große Wa sserräder (unterschlichtige sowie oberschlicht~go) , 
die ihrerseits Blnse~ilge bewegten, um den Schmel zp~ozeß 
durch S~uerstoffzufuhr zu bGgü~stige~ . 

Zum "Röste~~" de r Schiefer ,TllYCle schon in ",lte :;.- Zeit viel 
Reisi gho lz und zur ei z ent lichen Varhüttun~ ungeheure 
Mengen Holzkohle ben~tigt. ~ie Gewin~u~g dar Holzkohle 
erfolgte durch VerkohlunG (trockene Destillation) des 
Holzes in Meile r n . Unter eine~ Meiler verstehen wir einen 
aus ~r~ßeren Holzstücken zusammengeschichteten Haufen , 
de r mit einer Decke Va L Erde &bgedeckt ist . Je nachdem 
di e Ho l zscheite senkrecht oder waa~erec~t ge lagert sind , 
unte r sch eiden wir stehende oder lie ~endc Meiler. 12 einem 
se11.l;::r echte:'l Schacht in c:er l·h tte de s Hnufo;es ,·rir .:::: d ieser 
entzündet und r~ guliert, iaß alles Ho lz wohl zu~ Brennen 
I;:0!:1mt , jedo ch nur verkohl t, nic,,~.t ver~Jrcnnt. Ul"lzäblige 
Stellen , auf denen einst gekohlt wurde , Xohl - odor Meiler-
steilen senan~t , finden wir noch in den W~ldern des Ri-
cheldorfer ~ebir~es . 

In a l tar Zeit wurden i~ Sommerhalbjahr di e Schiefern 
durch Schürfarbeit gewonnen und im Laufe d~s ~inters 
verhüttet . Diese wohl überlegte Arbeitsteilung deutet 
auf eine rationelle Arbeitsweise de r Ber~leute da~a li ger 

Zeit hin . Zu jener Z3it W2ren die 3Grgleute ~uc~ Pütten-
arbeiter . Das Mar~urger Staatsarchiv bew~hrt zahlreiche 
Do 2cument e ::us :..-lem 15 . und 16 . .Jh" &l.l f" , in .::euc ....... I-L';it -t en-· 
Dei ster u:'1.cl Sc hrae lz""i-.rer ~·.:e sel1.Cl1.nt ,~lerclen: 

Verschiedene Lngen alter Sch8el~werke de r frühkapitalis -
tischen Bergon.uperiode de s (lus~ehen(~en Mi t t 31al ters sind 
uns noch bekannt . Aa d e n Lß~eplätzen der Hütten , ale , 
wie wir erfahren hnben , nur ia 1'!asserreiche~ r,,'iilorlc. er -
richtet wurden, entstandeL in späterer Zeit n icht selten 
S c hne i de -, Mah l - , Poc h - oder Öl:;!ühle~-:, ~i'ol[;er..de L:-'6 '3 -
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p I E! ~ ze a.l te r S c [l~;~e 1 ~1':,Te T~,- \3 ~:; i:'l ' ~ ~:·.r':::: ~·.::.oc ~_-: ~ c ~~al'1_ 11. -'- : 
I~ de r N~he d er ~tistuns Barnsdorf, ea , wo j etzt die Ge-
b~ude der Riche l s dorfer Hütte l i:gen , h at schon i m 
16 . Jh . eine Schme lzhütte g el c~e3 . I~ Dor~e Iba ~e~and en 
sich früher wahrsc .einlich zwei Schnelzhtitten. An die 
Lage der e i nen Hütte , unmi tt elbar dort, wo i n spft erer 
2 .,:, 1 t di e "Obere 11 - oder vI Br\.lc I-c;.ücl.;:; II sieb be:'i:'and , erinnert 
ei.ne be1<"ac h sea e s roße SC.1.lac k anhc:lde Die andere :-;::;tt e 
rnun in d er jetzigen Jor~~i tte gele3en haben . In Ne n tero -
haasa~ Le s tanden ~i~destens d rei Sc~~e lzhtitten . Bei 
A~s sc~ec~tun~s ar~ 8 i te~ st i eß man in l etzter 28it ver -
Eie i~i cc. e :'1 t li c h av.1: Sc 11. i e f e r s c h lacl-;:er! , ::;. G S0:1G2 r s i n d (~ r 
iJf:ie d3 :r e l: c l~,a l iJG:;"1. 7;·leiß_ L::~C~ 2· or~·:':-::: .... ~~:1 1e y Das Yc..Jarld ll~ 

d i e H ~Ieißmühl e i! S01r!i8 .. cr jetziZG 2.auerY':.nof "Ji r d. n och 
he·u.te v on Ne nt ersb.c.user ii. aLs 1i u :ff ' e·.1. Sc h lac ke:;. !1 bezeic l1 -
~"1 Gt o Di e d rit te l' G ~,- t·3r3 1~;:.us er l/L~'"lG , di.c.- tl l'ie"'s ers - lt o der 
nF..uh l mühle!! , Vlar in 2.1 te r Zei t verr.,ntlic~" aucn eine 
S c hmel::, :lüt t e . Auf de;' :P 1 a tz de r jet ;z; i r::c:1. Ober11as1ermühle 
z wischen NentershauGe~ und ~ei ß eLhasGl stand ebenfalls 
Girl ScI1!Ta e1 3l·.r er~, \vi,:~ 'ddX' Scrllacice::-_l-lnt8r6rU~'1.c"': d er ~~ebf~ud.e 

b eweist . Der Name der S c h lac~en3ühle zwischen Horne l und 
Be r nebur6 i m SOl tratal verr2t U~3 , daß s ie ein st eine 
Sc h~81~htitt e war . In ~er Um~e~un~ von Sontra und Xornbe r g 
s ollen ferner Lag8?1~tzG a l te r S c hmelzwe r ke durc h das 
Au~findGn v o n Sc h lacken erke~n~ar s e in . Der Schreiber 
1.1öchte no c h2inB e:l. (L,a l i{e Schme l zhütte er\v2:~b.nen , die i m 
Sc lllf.l.c l<: e ~.lte..l ?,Y'Jischel'l -1~"\a l te:;'1.~·:'Cre1.!z u:n.d Da c j:-: s "berg "L~:rirni t tel -
bar an ~cr ~apferstraße Nentershausen - Bauhaus la g . 
Sc hon beiG ~~t~or~0n des obarste~ Wa ld~o~ens s toßen wir 
an der Stell e der altan Hütte auf Sc hieferschlacke n . 
O~ d iese Hütte schon i n Ältester Ber ~bau2eit be standen 
hat , und so~it d em Tal , i n d e~ sie 1ie3t , don Namen 
Schbc~ental verlieha~ hat , ist uns nicht bekannt . Das 
Schlackental wird a l s solches schon in einem Dokument 
(':' e3 St ccatsar chi v s darbur~ aus 1 1.l-92 ~rw:';hnt . Es muß als o 
schon i:n 15 . Jh . hier G i~ Schm21~8fen gestanden haben; 
viellaicht stand diesbr i2 de r N~he des jetzi gG~ be~al -

C .. t'3 t en S c. hla. cL:::en.l'J.u .. ufe:-:s ., 
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Ri chel sdorfer- und Friedrichshütte 

Als Landgraf earl 1684 den Richelsdorfer Ber~bau wiede r 
i n Be trieb set zte und dar Xupfarbe r gbau sehr schnell ei -
nen u ngeahnten Aufsch"run,s nahi7l , mußt 9 der L emdgraf für 
n e u e Sc hmelzhtittan sorgan , da die alten Hüttenwerke 
längst verfallen und viel zu k l ein-für die Intaressen 
de s Landgrafen g e ,qor.:'.":::"l v/aren . So l'Tu r de 1700 eh'la an der 
Stelle , an de r fr~Ger schon eine Hütte ~es tanden hatte , 
in der Ni he der Wüstung Bernsdorf, die Barnsdorfe r - oder 
Richelsdorfer Schma lzhtitte erbaut . ~ie ~iche lsdorfer 

Hüt te reic~ta aber schon nach einigen Jahren nic ~t mehr 
für die ZUD Schmelzen gefbrdart8~ Kapferschiafe r mengen 
a us, un~ J deshQlb ent schloß sich Landgr af Friedric h I . 
1732, unterhalb von i~n ei~0 ~eue Hütte, die nach i hm 
benannt e Friedrichshütte, anzulegen . 

Es dürfte wohl von Intdresse sein , zun~chst etwas tiba r 
den Sc hma l zprozeß zu er fahra~ , der auf be iden H~tten in 
g leicher Weis e verlie f . Fol;endermage~ wurden u m 1340 
d er Schi efe r aufbereitet ( nach ~r . Ge~th , der Kupfe r -
sc h iefars c hme lzp rozess, Lc3rbur g 1846) : leo b is 150 ? uder 
:r..upferschiefer (das ?uder zu 50 Zent r:,e L 'l) ".rurde~'l au f ei -
nen Kranz von Wellho l z gasttir~t u~dde~5ch das Holz a n -
g ezündet . Da die Schie fe r n jedoch viel 3i t~~en enthal-
te= , b rannt en sie, wenn si e einma l angezündet waren, 
6 - 10 Wochen, bis c ll es Bitume~ verbrannt war. Eben~alls 
verbra.nnte beim ttSchie :~e rbr ·ennenll oder liS·:hieferrö sten" 
der in. den Schiefern enthal t8:ne Sch"Jef81. D2r Haup t-
ZW0C~ des Sc hie~erbrennens wa r a b er die Reduzierung von 
Gewicht u~d Volumen ~er Schiefem s owi e die Oxydation 
des ,-;isens in den Sc h iefern, das den Sc h::1e lzprozeß un-
~tinst i g ~Gei~flußte . Im Hoc hofen trur~en dann die Schie -
:fe~ ~it Schwarzkupferschl acke ges oh~olzen . Ac untersten 
Teil des Schmelzofero.s :";efand SiC~l Ce r "Brillheerd " o d er 
die "Spu;'11 genani'lt . Alle ::,·.",ö l ~ StUi.ld.en 'lurden d. i2 "Augen fl 

des C~ans ge~ffnet, und dia ; ltihande S c hrnelzoassa floß 
in den Brillheerd . Au~ d0~ Boden dieses Brillherdes 
setzte sjffi de.s ~ei~,1 Sch::aelz~3:::1 Eius ,:; ef'e ll te EiseIl als 
so ,; . H2i s c:nsau" a~) . :::;arü::""r la ...:;e rt e sicI .... , dann der ' Kupfer ,.. 
st0in bzw p die Schlacke ab . An der Vorwane des Sihrne l z -
ofens sublimierten verscliedene Stoffe wie Schwe~el , 

Realgar , arseni~8 S~ur2 , Blai~lanz usw . 

Das eben beschriebene noh~ch~elz8n hatte den ei~0ntli 

chan Zwec~ , das b3i2 R~sten ~er Schi 3~ar oxydierte 
Eisen in Verbindun~ ~it ~icso ls furG , Erden und h l ka lien 
a l s Schl~cka fortzuschaffen , die f lüchti Gen Metalle , wi e 
Arse n und Zin~ , ~u verda~f~en , ainen Teil des Schwefels 
zu vGr~rennen u&d das Kupfer zu ko~zentrier~n . 

Der b ei dem Sc hmal~~{,rozeß erha lt ene -:, .'.p:ferstain wurde 
il'1. Sti.i.c:::·a G!:::.3chl t~l!. ·\:; el: u~:l.d '.:,u sa1.!r:~e l'l t::1i t ~ 'ol118:--.:!. auf eil":!. 

58tt von ~eisigholz ~2schüttGt u nd a~~eztindet . Auf d i ese 
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\Jeise wurde der r.:upfers t ein 9 b is 10 mal geröst e t . Je d e 
Rö stung d a uerte e twa 4 Wochen . Nac h dem Rö sten war der 
meiste i m Kupferst ein enthaltene Schwefe l verbrannt und 
di e Met a ll e oxydiert. 

Der ferti t; ge röst ete ~(up:ferrohstein , " Saarrost n bez Gic '~i

ne t , wurde i m Kru;:llno:fen u nter Zuc;ahe von Kohlen und Roh-
sch lacke g eschmol z e;.'l . Bei di8s em Sc hmelzprozeß entstan-
den hc:rupt s ächlich dns v-T 3rt;vol le Sc l'nvnrz,kupfer , d er Spur -
s te i n oder Dünnstein neben de r Sc hwarzkupferschlack e. 
Durch den. Schwnrzkupferschm8 1zp ro z e ß wurde das Kupfer in 
einer schon ziemlich reinen Form e rhal ten . 0 er no c ~ v or-
handene Sch'l.efe l ir.l Sc h1'rarzkup:':e r ve r b r annt e zu einem 
Teil , zum andere n ab er ve rband es si c h mit Kupfer, Eisen 
und Ko b alt und ~Gtzte s i ch wesen s e i ne s geringeren spe-
z ifischen Gewichte s al s de r Spurstein au~ d e m Sc~~arz 

kupfer ab . Da s mei ste Eis e n und ei n e g ering e Meng e de s 
Kobalts b l ieben in d er Sch lack e . 

Der Spurstein y.lurde de L1 ;:\:u:pfe-rstein b ei der 4: . oder 5 . 
Rös tun g z ugesetzt , das Schvlarzk u p:fer aber auf dem Gar-
h erd zu Garkup fer verschmol z e n . b ei dem le tzten Sc h n e l z -
prozeß wurden d ie f'r e md e n Beime :1gungen e ntfernt und das 
Kupfer wur d e i n einer so re i n en Form erhalten , daß prak-
tisch keine anderen :r-.1eta lle Elehr i m Kupfer nac hge,,,i e sen 
.~erden };::onnten . .so kam cl&s Kupfer dal n i n den Hand.e l, so-
fern es n icht au f den Hütt en weit er verarbeitet wurde . 
Die letzten B einen~unge~ , besonders geri~se Eise~- und 
Nickelreste , g i ngen mit de r beim letzte~ P r ozeß e~ts tan

denen Sc llla c k e, der " Gaar k r ätze rr , ab. Das me iste lJic k el 
aber schied sich i n der o~ er sten Ga r kupferscheibe ab , 
die als I\. onzentrationsprodulf.t vTei ter v erarb eitet wurde . 

Da s durch die Sc hme l zprozesse erhal tene Eisen , di e Ei sen-
sauen , die neben de~ Ele~ent 2 i sen n oc h vi ele Beimen gun-
gen enthielt en , 1vurden als Nebenprodukt raanc h r.lal n oc h g e-
röstet u nd a n schließend weiterverarbeitet oder zu Waagen-
g e.vichten in den bäu erlic h en Baushalten benutzt . 

Die noch :f l üssig8 Sc h l ackenmasse wurde b esond ers i m vor . 
Jh . in Formen gegossen . Na c h de~ Er k alten des Sc h lacken -
f l usses fa n den d i e s o entstande n e n Schlack e n steine , die 
verschi ede n ste Formen a ufweisen , nls Bau - oder Umfrie-
dung sst eine in den Dörfern res ~ichelsdorfer ~ebirges 
reg e Abnahme . Be so~ ers in ~i c helsdor f , Süß , Bnu~aus , 

Iba und Wei terode sowi e a uf ler Friedrichshütte tre f fen 
wir als Umfriedun~ sst eine he - bkugelförmi ge und k opfartige 
Sc hlacken steine an , d i e schon. al s "Sch l a c kenköp f e " b e-
zeichnet wurde:l u nd sich "re [~ eL. ihrer i !:1po san ten Form 
fast i mmer dsn Lands c haf t sbi l d gut einfügen . Neb e n den 
Schlac kenköpfe n 'wurden auch versc hieden gro3e ku1J isch·a 
Schla c k ensteine von d e n Hütt e n verwa ltung e n verkauft , die 
sich als Bau s teine ~ro3er B01 i G~theit e rfreuten . Noch 
bis um 1 9 00 wurden auf der Ri c hels(~orfer Hüt t e SC :l1acken-
stein e herges tell t . 
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Die Ricbelsdorfer Hü tte __ ~~ _____ ~M~ _________ _ _ 

1700 vlurde sie an dar s telle einer ural ten Schl~elzhuette 
oberhalb von Richelsdorf nacD Süß zu erbaut . Sie war 
mit nur ' geringan UGterbrechungen bis etwa 1900 irB8trieo . 
Zu der Zeit als der Kupferschiaf~r~ergbau zum 2rliG~en 
kam , wurde sie 1891 vom Freiherr r:. von. Verschuer ar'llOr -
~en und i n eine Spatmuahle umgebaut, die a bar b ald sc h o n 
ihren Bes itzer wechsel ten und schließlic~ 1936 in den 
Besitz der Firma ~indgens u . Co ., Köln , überging, in 
deren Besitz sich die j e t zig e Lithopo3 efabrik no c h be -
findet . An die al te Schme lzanlage erinnert nur noch eine 
riesige , teils schon a bgetra g e n e (bewachsene) Schlacken-
halde , das alte verputzte Verwaltungsgeb~eud~,das in 
f rüherer Zeit auch als Berg amt vorlibergehend g edient 
hat . 

Die Richelsdorferhütte , die auch Bernsdorfer - und im 
Gegensatz zur ~riedrichshüt t e alte Hütte genannt ~~rde, 
u ofa3te gegen Ende des 14. Jhdts . fol~end~ ~~bäude : 
2 hohe Sc hmelzoefen, einen Gasherd, mehrere Kohlenschup -
pen , einen Kupferhamn~er , 2 Pochwerke mit I\oba l twäscherei -
en , eine Schni ede, ein großes Fruchtmagazin (für Deputat -
getreide), einige Bür~ "' · ul1.d Beal~tenwohl1.uhgen , sowie etwas 
abseits davon einen Baue 'nhof , eine S.astlvirtscha:ft und. 
eine PulvermuehlG . 

Di e 2U1:1 Sch;:1e lzen benutzten Holzk ohle:2 lvurden in den 
umliegenden ~Iä lder::l 0crei tet oder mußten auf'''4 b i s 6 
Stunden (lege s ::'c rbei SGschafft werden ." Um 1840 verdien-
ten verschiedene Eschweg ~r Spediteure ihr G . ld dadurch , 
daß sie Schau~burger Steinkohle nach deo Richelsdorfer 
Kupfe rwerk fuhren . Die3auern der umliega~den D~rfer 
hatten e benfa lls einen guten Verdiers t durc~ das F2hren 
der Sc h i Gferfuhran von den Schacht anlegen zu den h eiden 
Hütten'l'lerken . 

Die oberschl~chtigen Rfder , die die Blasebäl ge de r 
Schmelzwer~ ... e bz\v . das Poch"le rk be tri eb e n , .. lu ren beac -lt - -
lieh hoch : 16 , 18 bis 20 Fuß (etwa 4 , 80 - 6 , 00 m) . Das 
Wasser, das die Räder des Hütten - und Pochwerkes trieb, 
kam vom Dorf Süß , aus dem aichelsdorfer Gebirge herunter. 
Da aber i n der~ Sommermonaten das :lasser nur sehr schwach 
floß , wurde ein Sammelteich oberha l b der Hütte angelegt, 
dessen WQsser vier ~ochen lang die Wasserr~der treib en 
konnte . 

Un t erha l b der Richcls d orfer Hüfu befand sich der 
lIKup fe rhar.:uner" mi t einee: Bl;~ch- und Hodellhammer . Hier 
,'rurd eT.~ in einem Jahr 500 Zentne r Kupfer zu k u p fernen 
Gefäßen verschrniedet . 

Das Kobalt -Nicke lerz, das ebenfalls auf der Ri c h els -
dor }:er Hi .. itte aufbereitet vru.rde , kam ia d ie landgräflichen 
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Blaufarb enfa b riken nach Sc hwarz on f e ls b e i Sc h lue c htern 
o~er nach Karlshafen (Oberwe ser) zur ~eiterverarb eitung. 
Ko~alt diente he sonders als Farbe für die Porzellan -
und Fayencemalerei, a be r a u c h zu~ Färben von Sto~fen 
(z. B . d8:r' n:6.obalt"Jlau<)n. ll __ e.ssi s c -1.e n Lei:len?{: i tt e l). Durch 
dia Entdec kdnG des vi81 p r 8isgünstige r z u g ewinnenden or~' 

..:; o. ~lisc he:.1. S t o f fes nU l tramarin il als /ar b stoff kam auch der 
Kobaltbar~bau kurz vor der J a h r hundertwende zum voll-
st ändigen 2rliegen. 

D~e Friedrichshütte -------------------
I n folge der V~rgr~ßerung des Richelsdorfer Kupferschie f er-
bcrg0aus i m Anfang des 18 . J h dts. wurce die Richelsdor-
f'er Hütt e zu kl e in für eie zu schme lzenden Sc h i e:fe r:fuh ren 
und d eshalb entschlo ß s i c h 1732 Landgraf Fri edrich I von 
Hessen ( K~nig von SChweden) unterhalb von I ba ein n eues 
Schmelzw'erk anzuleg e n . Ztwa zwei Jahre daue rten die Auf-
bauarbeiten de r Öfen , ~eT Spei ch3r, der Sshmiede , de s 
Ve rwaltungs g ebäudes und der übrigen zum Schmelzwerk g e. 
hBrenden Gebäude . D2 S Staatsarchiv Xar b urg b ewahrt noc h 
verschiedene B ~urechnungen au f , aus denen wir g enau 
e rsehen k~nnen, was für aebäude zur Hütte geh~rten . Es 
waren haupt s ä chlich die ei g entliche Schmel zhütiB mit 
2Schrnelz~fen , 2 üa s herden u nd einem angeb auten Wohnhaus, 
einigen Bac khäusern , einem . ,Brauhaus , St i TIen, e i :tlem 
R~sthause (Stadeln ), 2 I1Ko h lsch opft en" (Ko h l o schuppen), 
einer Sc hmiede, sowie einer "Hütte Herbe r g " . Zuerst e IJ.t -
stand das noch jet z t er:.al tene Ven~c. l tungs .:; e häude. Die 
zum ~Bau de r Hütte b enutzten S t eine , be sonder s die b ear-
~ ei te t en Arch i tekturst üc1;: ~ wurden teilvreis e von ,,,e i t he r 
ZU!:l Hüttenplatz gebracl'1 t . 

I n der ~~ H~lfte d e s 18. Jhdts . e~ts tand be i der Hütt e 
n oc h eire Vi triol- u nd ~rünspanfabrik und 1774 ein 
Kup f erh ammer . 

Anfan;; s wurden die Schiefem i n der Hütt ·a i n den,_sei t 
a l- er s b ewi hrt e n k leinen Krumm~fen g eschmol z en. Seit 1721 
hatt e n s ic h jedoc h i m Ma n s fe l d er ~upfersc~ieferbergb au 
die zw~schen 4 und 4 , 50 ~ hohen Schme lz6 f e n eingebürgert. 
U n die Mi tt e d es 18 . J hdts ~ .vurden zwei c~L3 ser verb es ser-
ter , so g . Hoch~ fen in d er Friedrichshütt a aufgebaut . Im 
G e G ens~tz zu den Krummöfen , die e b e nfalls zu. Rohschmel-
zen sowi e zum Schwarzkup ferschmel~en b enutzt wurden, 
mußten die v erb e ssert e n Hoch~fen von e i n er b esonde~ für 
d ies ,cn.. Z,'lec I: ang el ebten Gic hthühne b egichtet werden . 
173 8 ivird c' as Kupfers c hr:10 1zen v on Sc h l üter in s eine m 
Bericht " Vom :;{upi'e r~Sc hief"~r-sc hmG lzeI1 zu J.U e g "lsd orff 
in dem He ssen-Casselische ~l il e in.::;eh e ncl:"' eschrieb e n , sO"" i e 
die Schmelz~ fen ab g e b ildet . 

Während d i e zum Sc h ieferschme l z e n ~ eautzten Hol zkohl e n 
teilweis e VO i7l Seulir,~swald auf dem " KO ~lle :rn·r e..:;l ! b ei 
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Bos serode nach der Richelsdorferhütte Gebracht wu.rden , 
erhielt dia Friedrichshütte tingagen die Holzko~12~ aus 
den g roßen Waldungen westlich von rtotenburg . Die ~iche ls 

dorfer - und dis Friedrichshütte verbrauchten vor 200 
Jahren jährlich 5000 Klafter Holz u~d 1500 Fuder Kohlen . 
Auf neiden Hütten lvurden jährlich (1767) etwa 2500 Ze~tner 
Xupfer aus den Schiefern geschoo~zen . Der Gr~ßta Teil des 
geschmolzenen uarkupfers lfrurde zum l andgrä:rlicl1eD L:~.ssi:1.2; 

hof bei Ka ssel geschickt , der 1679/80 erbaut ~-vurde . Der 
andere Teil wurde von Privatunternahmern in r·E'.rnberg und 
anderen Hande lszentre~ zur Weiterverarbeitung erworb en . 

1886 "mrde die Verhüttml.[; auf der Friedrichshütte ein-
gestellt und nur kurze Zeit von der Privatfirma Thaodor 
Fleitmann und Witte aus Iserlohn noch einmal vorü~ergehend 
aufgenommen . Nahezu zwanzig Jahre leI.D.':; ~,,"aren darauf die 
Hütte und die andere~ Gebäude unbewohnt und dem Verfall 
preisgegeben . Damals boten dia Hüttengebäude einen will -
kommenen Unterschlupf f~r das fahrende volk, fär Ha~d

werksburschen und Zigeuner . 

Kurz nach dem 1 . Wetkrieg, 1919, erwarb der Weiter~der 
Müllermeister , Ludwig Trie selmann die Hütte saet allen 
G2bäuden . Trieselmann mußte sich aber verpflichten, alle 
zum Schmelzwerk geh~renden Gebiude sowie ~iG damals noch. 
vorhandene Schmelzanlage abzur8ißen . 1917 hatte das 
Deutsche Molybdänwerk in Teutschenthal den Grubenbesitz 

.von Richelsdorf 11 erworben , zu dem auch d~e Friedrichs -
hütte geh~rte . Der nocn 1919 erhalten gebliebene ~lt este 
Ofen, der Krummofen , besaß an seiner Stirns8i te zwei 
kunstvoll bearbeitete Krag steine mit dem MonograoQ RE 
( FR) (Friedricus Re x) und die Jahreszahl 1733. ~iese 
beid8n St eine sind n ac h [, )bruch des Ofens in den Besi tz 
der I\'1olybdän-';verke übergegangen. Sei tdem sind sie ver -
schollen. 

Von dem alten Hüttenwerk Fri a drichshütte ist uns noch 
folgendes erhalten : eine große etwa 20 m ho~e u n ter Natur -
schut z stehende Linde , die 1732 unter Än",rese::tü.ei t vo:,. 
Landgraf Friedrich I. gep:flaI.lzt wurde, nur wenige I;;et 'er 
davon entfernt steht ein sehr schBnes Sands tei nL runnen 
mit eine~ . Becken , da s 1,80 m im Durchmesser mißt und 
aus eine,.] einzigen Sandst'.::in gea r bei t et ,;vurde , das alt;:; 
schl ichte Barock~eb~ude ~er Berg - und Eüttenverwaltun~ 
mi t seh r gesCht::lackvol ler.. barockem POrtal u:ad dem l"1onogramm 
FR 1732 über dem Türsturz, sowie einer erneuerten Sonnen-
uhr . An das alte Schmelzwerk erinner~ noch 3 sehr sch~n 
bearbeitete etwa 5 m hohe ~u~ische Sciuler (Pfeiler), die 
Herr Trieselmann an einer Seite des Wohnhauses geschmack-
voll nuf~eri chtet hat . Der in unmittelbarer N~he befind-
lich e Springbrunnen erinnert noch an 6ie scn~nen -Ta~ e , 
als die B8rgb eamten das jetzt noc h vorhandene Heus b e -
wohnten . Außerdem ge~en ~och einige riesige 5chlac~en

ha lden , die in den letzten Jahre~ teilweise abgetragen 
vrurden , Kunde von dem einstigen Schmelzbetrieb. 
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I n d em Verwa ltun,:; sgeb ä ude Ylrohl1.-;: (;:i"_ te::' brei S 0 S c}~r b 3~:,-:':~m1.--
te Bergbeaota , wi e ~e3en Znde des 18 . Jhdt s . der ~u~ch 
seine umfas sen den Beschreibun~ ~n d3T 3erswGr~c bekaant ge-
wordene Ber;ko mmi s s ar (später Ber3r a t ) Joh avu Ph~lip~ Ries~ 
In der 1 . Hä l fte des "t;J"o:ri0e~~ J~1 clt s . l'Tohnt~ '~~ ::_ 8 T clcr 8bei~' 

falls ~urch s eine schri ftste].lGris~~A Ti~ i ~~8i t bokannL -
~ewordene Bergra t Fu lda . hb lnd zu verwa il tc~ d~ e BrUde~ 

3 rinm auf der Frie~richshütt e ~ci e i ocam 3 ~ rg~at , ~~~eD 

Sc h wa g er. Bes o i1.der s ;iJi l h eln ,C'tY'::'DC;' :1.:' el t G7_ c h oi't~_ ;'Ü"i:~:, C::::'8 

Zeit mit s eine r Frau Do~tchGn h ier auf. So e~L~~nnd auf 
der Fried ric h s hütte da s be::;:annte G.rinp1De l"l e I/!ä~::"'c hr;n !ld j_ () 
k lusen L e u t e". L1. einem Bri ef vor:! ? C!:)p t l')c;;:j'9":" 18L10 
schreibt 'Ililhe l m Grir7:lm von den bunten Feuc:':' ll '~)8 ::::-- ;-:;ch:-J1c J ::: ·-
öfen , d en s ti l l en \,Ji eGe ~lg:,~ü :':1d(:n ~:.nd cl·-:~ : c er:;::'S:.8:i "' ~~-i}_J.;J~:':'1 

des Ri chelsd or f e r Ge b ir-:;o ;,; . 1 : :: '~- ~:~:" :;-Z C':l J h(~ -::. b m T(» -::.":.: c a:,:, c ~Ä 

der Berg r a t Ey d as jetst :::.o c h er::.a 1.J~ ':)l:e Ge:-:;i..luJe . Ey i:.:-':; 
U l1.S durch seine Mark sc !:1J~jdt~:;:: · ·~?~tj.[.::I~ .~ j_ t ~~8 ~ o:n.c1~r s ~:)t.~~!.:a" n~.!. ··: ,. 

Die Berg rät e benutz-c ea ent.1r(~ d(. :::- I~·_lt5chp.n o~~er R:.i t9 ::'0J. -Cl. I"! , 
um die b eachtlichen 2nt:fGrn· ~n.;~n vo:;,! d(,~1 b<:-d clcil H';:t- ~ Ci"l 

z u den Schachtanlage~ zurüc kzulegen. 
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Di y Aufbereitungsanlagen auf dem Brodberg 

Als 1935 der Kupferschieferbergbau im Richelsdorfc~ Gebir-
ge wieder auf6 e nommen ~mrde, mußten vor der Erbauu~g der 
Aufbereitungsanlage Brodberg bei Sontra die geförderten 
Kupferschiefern zur Weiterverarbeitung an Mansfelder Hüt-
ten abgegeben werden. Doch schon 1938 wurden die Aufberei-
tungsanlagen südwestlich von Sontra, am schwach abfnllenden 
Hang des Brodberges, fertiggestellt . Bei der Standortwahl 
ergaben sich dort die g ünstigsten Voraussetzungen hinsicht-
lich Lage zu den Gruben, Haldensturz für Hütte und F~otatien 
Wasserversorgung, Eowie Staatsbahnanschluß . 

Eine Drahtseilbahn von 9,3 km Länge, die modernste und 
längste in Europa z u damaliger Zei t, verband die Aufbel~ei
t~ngsanlagen mii den Bergbaubetrieb~n. Vom Stollenbetrieb 
Wolfsberg über die Schachtanlagen Schnepfenbusch u nd Rei -
chenberg wurden die I{upfererze zur Flotation und dem Rch -
schmelzwerk Brodbe~g befördert, Die Drahtseilbahn hatte 
77 Masten von sehr unterschiedlicher Höhe (zwinc~en 7 u~d 26 
m), bedingt durch das talreiche Richelsdorfer Gebirge. 

Die Aufbereitung des ~erkes Brodberg beschr~nkte sic~ 
nicht nur auf die SchIheizung des schwarzen bituminösen 
Mergelschi efern , s ondern v e rarbeitete auch das Liegende 
der Schiefern, das Sahderz, zu einem Kupferkonzentrat. 
Wegen seines hohen Quarzgehaltes hätte das Sander~ fü~ 
einen Schmelzprozeß sehr hoher Zuschläge bedurft , womit die 
Hüttenkosten außerordentlich hoch und untragbar ge~lorden 
wären. So wurden die Sanderze einer ganz anderen Au~berei
tungsmethode unterworfen, der Flotation. 

Erzaufber!;i tunge~.~';!.f dem Brodberg 

a) Flotation 

Das in Groberzbunkern gespeicherte Fördererz .<!Urde 
in Backenbrechern , der Vorzerkleinerung , auf et,V'a F .:: .... "3t·· 
größe gebrochen und durch ein ansteigendes Transport-
band den Doppeldecker-Sieben zugeführt. Das Siebgut 
(Größe 0 bis 12 mrn) vlurde in lVlühlenbunkern gespeichert, 
während die "Grobe" über 12 mrn nach Speicherung ir: 
Zwischenbunkern in sog. Simonsbrechern, der Ne.chzcrklei-
nerung , nachgebrochen wurde .• Dieses Brechgut wurde 
einem Förderband aufgegeben, das vorgebrochenes Material 
zu den Sieben förderte, so daß vor- und nachgefur~chenes 
Material zusammen gesiebt werden konnte. Das in T:cl-:-· 
kenkugelmühlen erzeugte Erzmehl hatte zu 65 % eine 
Feinheit von unter 0,075 mrn. Es wurde anschlirJß9!lQ i n 
Rührgefäßen ·mi t Vlasser zu einer Trübe mi t eine:~ Fes"t·-
stoffgehalt von 850 g/L angerührt und schließli8ü 
flotiert. Die Schaltung der "Zellen" war infolgc de:c 
Gewinnung nur eines Nutzminerals verhäl~nismäßiG ci~fach. 
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Nach einer Vorentw~sserung in zwei hintereinander 
geschal taten Zi:ndic::~orn y;rurde das Konzentrat über Tom-
mel - Zellenfilter filirie r t und ka~ mit e inen Feuchtig-
keitsgehalt von ca. 15 bis 16 % zur V e rladung . Die Berge 
wurden ebEHlf'allG einge(:ickt, ,,,,.000i 2:1eichz~i tig ein Tei 1 
der feinsten Berge entfernt und in den Feinborgetei c h 
abgelei "tet· wurde, ,'räh:~ end dG r Hes<: ü:1er Tror..1melfilter 
filtriert und über Transportbänder auf der ßergehalde 
abgesetzt wurde . 

Durch Vormahlon von A~fallerzen aus der früheren Ge-
winnung auf ei~e Mah~fei~hcit von 90 % kleiner als 0,15 
mm wurde das "K12p :ierorzr,lOhl Sontra" hergestellt, das 
als Spurone lernE:llteCl.ünge r ver1"andt V'lUrdc. 

b ) §~hmelzprozeß 

Wie wir schon erfahren ha~en, ist die Aufbereitung der 
Schie f ern auf f e u orf'lüAci g e m Wsga schon so alt wie die 
Kupfergev;innt.1.n[~ aus Ciem Scbie:fererz,. Geändert haben 
sich nur die SC ::"i.mGlzoinrich·cung8i1. in der jahrhunderte - -
lang on 2ntwick:un~s. Aus den kleinen Htitten~euern von 
früher sind i~ dar Neuzeit g~oße WassermantelBfen ent -
standen , ctiG e in VielfQc~es de~ früheren k leinen Feuer 
zu ~_ e ist c~'1 -:.re r l1öge:n . Au fbaL'end. apf' der.'. Er:f'a~'1rungen in 
Nans:feld wurden c. f da::1 BrC'-<iberg zvTei C:lou:.:ern8 HasGer·-
mantelBfen errichtet, die eine ~~nnleistung von je 
300 t Schie :::'e ;.~n j0 Y O 'rar: 'Je3;)~~.e~ . ~~n ihnen 1vurde:':1. " die 
Schief8r~~1.ft t~Ti_ tc~~ ;:::c"3 ~ lt=- .. _g ":".r O :Ll :t 7 ~Ji.s 18 % Z~ ol-(3 gesell.mol.-
zen; es entst.:n:d. d,,1,)ei P:i.l"l J·~up:::erstE;:.'..L. mit etwa 40 bis 
50 % Ku.pfer 1 ~':; CifV:.i.e d< e Ho:u:chlacJ\:e, diE: mit einem Kupfer .-
gehalt von etwa 0,2 % absetzbar W0r . Die Zusarn~ensetzung 
dies e r RO ~.1.!Jchlac'(8 äim o lt c 8t'.:Ta d e r i n lViansfeld ges c hmols 
z,enen . tlj l(~ d i a I"'lansf'o:'-der Sc ;.ll ~ c .::cG 1Tu.rde auch elie '::le i 
d(:~r He s s e :'lhü t t 0 a:r1. f al ::_ ?!:0.e S· ::;' ]J'.c~ ~ e ZL:~"r. H e :C!Jt e 11 ur:.S 
k ubischer ?flastersteine ~er~andt. 

Das beim Schmcl~prozeß e~tstenCe~e Gic~tgas ~rurde nutz -
bring e nd in einen eigenen Xraftwerk in e lektrische 
E~ergi e umge cetzt , mit d er t e il s die Scha~htanlagmun d 
teils die Aufb8~eitung3anlagen vorsorgt wurden. 

Der Kupfer::-ohst3in, 
und S c hvefel , wurde 

eine V ~rbilldun s vo~ ~upZar , EisGn 
vom Schmclzhe ~riGb mi t einer elek-

tris e hen Bahn zum 38h':,.Lof So:n.-L:<.l G2~::-acht , Hier 1t:<.-1.rde 
er verladen un~ na~h He~~urg umseledcn, wo er auf e1ek-
trolyti sc hemvege ' Ioi t (~rverL.rb c i .:~ c -:: ';·!u:_~de. 

I m Jahre 19 39 ~~~rlo Git dem Schmol~betricb auf der 
Hi..itte :} e6c· : ~:..-:'.- e::1 . • S o it d.:~_ GSel"" Zeit. voTll.rdoD. bis zur Been a

-

digung dos Kr~cgeß rund lO.enO T onnen Sup_Gr durc~'die 
Aufbereitung aUBgoheu~et . I~ Jah::-e 19~7 traf sehr un-
envartet ein D err,o :~1.-!~aso b o::C:'h ~_ :fi...i.::, .:.>L:::: Öfen der Rohhüt t e 
eiIl. 
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Trotz langwieriger Verhan~lungen ließ sich der Befehl 
nicht rückgängig machen und so wurden 1948 die beiden 
Öfen demontiert und nach Jugoslawien geschickt . 1950 
jedoch standen wieder Bysatzöfen zur Verfügung , so 
daß schon baltI der Schmelzbetrieb auf "vollen Touren" 
lief. 

Von 1955 bis 1959 wurde infolge der Liquitation des 
Bersbaus auch die Hütte~- und Flotationsanlage abge-
baut . Seit 1956 aber ist neues Leben auf deo Brodberg 
entstanden . Die Firmen Dr . Vogel und Glittonberg 
( Eisengießerei) haben unter Benutzung der meist en Auf-
bereitungsgebäude, nach Umbauten und Sebäudeanlagen 
Ersatzindustrie für die einstigen Aufbereitungsan-
l agen hier entstehen lassen. 

Die große Schlackenhalde ~.".urde vor einiGen Jahren 
von einem Sontraer Unternehmer erworben, der die 
Schlacke a l s hervorragende Packlage zu~ Straßenbau 
liefert. 



I. " .. 

Verlassene Schächte und Stollen des Schwerspatbergbaus 
im Gebirge 

"Wie wir schon erfahren 'haben, wurden alle Sch'\<Ters-oataus-
b{s~e im 18. und 19. ' Jhdt. auf Kobalt - Nickelerze ~nter
sucht . Bei dieser Gelegenheit legten die Bergleute teil-
weise beachtliche Schwerspatvorkommen frei. Als um 1865 der 
Schwerspat als begehrtes l/lineral erstmalig abgebaut wurde , 
geschah dies hauptsächlich im Tagebau. Verschiedene Schwer-
spattagebaue,bei denen der bis unter die Erdoberfläche 
tretende Spat a~gebaut wurde, sehen wir noch im Eartlinge-
rod, am Randed~r Langen H~cke, arn Dachs- und Herzberg. 

In späterer Zeit baute der Bergmann den verkasteten Spat 
der Kobalt-Nickelgänge ab, besonder in den Kobaltwechseln 
des alten Bauhäuser- und HOhensüßer-Be~greviers . Alte 
Kobaltschächte z.3. der Carlschacht, Dorothea, Augustus 
und 1N'echselschacht, die !'leu aufgewältigt wu::--den, di enton 
als Förderschächte der vorgonannten Bergrevi s re, Als 
Hauptförder-Stollen wurde arn Horzberg, zur Erschließung 
der Herzberger Schworspatrücken, der Gertruden-Stollen 
04undloch verbrochen) angel e st. 

1914 wurde zwischen Bauhaus und de!!'! Herz berg der "Neue 
I 

Schacht" ausgebaut, der bis 1938 in Betrieb stand . Nach 
Stillegung dieses Schachtes lvt1.rde nur wenige IJieter ent -
fernt die alte Grube Wilhel~ I neu aufg ewältigt, die bis 
1956 als Fahr- und Förderschacht diente. Später mußte 
der Schacht zugeschüttet werden, da er nur im Holzausbau 
stand. 

Am Dachsberg brachte die Firr:1a Dr. Rudolf Alberti den 
alten zweiten DachsbergerVersuchsschacht neu nieder 
(etwa 1920). Dieser Schacht diente einige Jahre als 
Förderschacht des Dachsberg er Schwerspatrückens. Er wurde 
aber wegen zu großer Wassermengen stillgelegt . 

Zu Anfang dieses Jahrhunderts ~ieß der Eschweger Zahnarzt 
Schere an verschiedenen Stellen i m Richelsdorfer Gebirge 
schürfen. Be sonders a ill Ölberg bei Nentershausen künden 
einige Schürfschächte und Stollen von di e sen Versuchen . 

1912 hat ein Angestellter der Richelsdorfer Hütte auf 
eigene Kosten "am Buchenstein bei Nentershausen einen 
kleinen Schwerspatschacht niedergebracht . Diese Arbeiten 
wurden aber schon bald wegen Geldmangels eingestellt . 

Sowohl im vorigen Jahrhundert, ~'Tie zu Anfang dieses 
Jahrhunderts wurden im Rotlieg enden an verschiedenen 
Schwerspatausbissen VersuchsstolJen, ähnlic h wie in 
der Kobalt-Nickelerzbergbaupe~iode, aufgefah ren, um die 
Schwerspatgänge und -trümQ~ z u untersuchen. 
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Am Fuße des Herzberges , un",ei t der "Nenter.shäuser Alpen" 
sind uns verschicde~c solcher Stollen, sowie zwei Versuchs-
schächte bekannt. 

Vorübergehend wurde auch der Kobaltrücken i m "Kalkes" bei 
Iba auf Schwe rspat untersucht. Hi2r wurde mit Unterb rechun-
gen bis 1950 Schwerspat gefördert , Das f1undloch des teil-
",eise schon vcr1;)rochenen Stollens existiert noch . 

Üb e r den früheren Braunhäuser Schwerspatbergb au berichte 
ich unter "B ergbau der Firma Dr . Rudol f Alberti", 

Grube Münden, die di e größte Sp atgrube war und am läng-
sten in Betri eb gestanden hat, wird i m folgenden Kapitel 
beschrieben. 
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Grube Münden (von 1869 .- 1952) 

Schon am Ende des 18. Jhdts., als systematisch alle 
Schwerspatausbisse im Richelsdorfer Sebirge durch hervor-
ragende Bergfachleute auf Kobalt-Nickelerze untersucht 
wurden,lenkte man das Interesse auf di e damals mehrere 
Meter hohe Schwerspatmauer im Martlingerode zwj_schen 
Nentershausen und Dens . Es wurden hier mehrere Versuchs-
schächte niedergebracht, die aber wegen zu geringer " I~ o

baI tführufl"," des Schl'rerspates schon bald wieder verlassen 
wurden. Verschiedene k leine ~alden und Pingen nördlich 
vom Martlingerode nach Dens zu am Rande der Schwerspataus-
bisse deuten auf Kobalt-Nickelschürfversuche hin . 

Als in den sGchzizer Jahren dos vorigen Jahrhunderts das 
Mineral Schwerspat erstmalig nutzbringend verarbeitet werden 
konnte , erinnerte man sich der mächtigen 'Scnwerspatmauer 
im Martlin6erode, die kurz nach'der Erwerbun~ des Geviert-
fe ldes I"Iünden am 12.11.1,867 abgebaut wurde. Nach Abtra-
gung der Schwerspatmauor. baute man im Ta[;ebau den Schwer-
spatgang mehrere Meter unter dem Waldboden ab . Noch heute 
sehen wir i~ Wa lde eine lange Hangpinge als Zeuge des 
alten Schwerspattagebaus. 

Eine systematische Erschl ießung der Sch~erspatgänge des 
Geviertfeldes Münden fand erst gegen ~E~de der sechziger 
Jahre des vorigen Jhdts. durch den Eisenacher Kaufmann 
Krummhoff statt. Am Rande des hartlingerodes entstand 
mitten im Wa ld während der darauffolgenden Jahre die 
Grube I'-1ünden. Etwa um 1870 wurde ein Stollen senkrecht 
zum Streichen des Schwerspatganges getrieben, der später 
als Förderstollen diente. Auf einem Platz vor diesem 
Stollen wurde in den folgenden Jahren ein Mas chinenhaus 
mit Dampfkessel, ein BUro, eine Schmiede, Mannschafts-
räume und ein Lager gebaut . Diese Gebäude wurden bis etwa 
1910 benutzt, später, als im Tal nach Nentershausen zu 
ein größerer, etwa 800 m lange r Stollen ins 11a~tlingerode 
getrieben wurde, wurden die ~2bäude und der kle i nere 
Stollen io "Alten Martlingerode" nicht mehr benötigt . 
Die Gebäude wurden abgerissen, während der alte Stollen 
noch zur Bewetterung diente und später verbrach~ Ein 
anderer kleiner Stollen, der eini3e Meter tibcrdem alten 
Martlingeroder-Stollen sein Mundloch hatte und Kuckuks-
Stollen genannt wurde, diente später nur noch vorüber-
gehend als Bs rgeförderstollen und verbrach schließlich 
auch . 1900 l~rdc durch eine Kompanie -des B0rliner Eisen-
bahnregiments von der Grube nach Sontra ein~ etwa 10 km 
lange Spatbahn gebaut . Vorhe r hatten Bauern vO'rwiegend 
aus Nentershausen mit stabil gebauten PferdeEuhrwerken 
den geförderten Spat zum Bahnhof Bebra oder nach Sontra 
gebracht . Dieses Spatfahren stellte einen lohnenden Ver-
dienst für diese Leute dar. 
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Um 1910 wurden am Rande von Nentershausen beim Stollen-
mundloch des neu getriebenen Sto~ns, der sowohl als För-
der- , wie auch als Wasserlösungsstollen diente, neue 
Schachtgebäude, hauptsächlic h Schwerspatlese- und Wasch-
gebäude, ein Büro, Schmiede und Da:mp:f~okomobilgebäude er-
richtet. Zu jener Zeit err ei chte die G~ub~ einen Höhepunkt, 
den sie nie wieder erreichen konnte. Jamals waren nahe~u 
150 Bergleute in der Grube beschäftigt, b esonders Bergleu-
te aus Nentershausen, ~ber auch aus SUß, Weiß enhasel, Dens 
und Iba. 

Einmali g ist das Barytvorkommen der ~rube Münden . Die 
M~chtigkeit der linsenartigon Schwerspatausbildung war sehr 
bedeutend. Schon zu Anfang d~s Jahrhunderts wareh in der 
~rube Hohlräu~e ents tanden , i n denen 'man mit einem Wagen 
spazieren fahren k onnte". Mehrmals stürzten in sp~terer 
Zeit die ober an Grubenbau e , die nicht genug ges ichert 
waren, e in, so daß i m Martlingerod e e ine riesige ~inbruch
stelle entstand, bei der teilwei~o 20 m h ohe Felsen ent-
standen. Da der ~iesige Einbruch mitteri im Wald liegt, 
fällt er gar nicht so sehr nuf. 

Di e Grube Münden, die Dr. RudO l f Alberti 1908 vom vorher-
gehenden Besitzer Xrummhoff e rwarb, war oit nur wenigen 
Unt e rbrechungen bis zur Sti llegung 1951 in Betrieb. Wäh-
rend der 80-jährigen Bergbaut~tigkeit im Geviertfeld Mün-
den dienten etwa 18 Sohlen im Schacht ~artlingerode zur 
Erschließung der drei wichtigsten Schwer spa tlinsen. Neben 
verschiedenen, sehr tüchtige n Be triebsfUhrern Ing die 
Leitung der Grube leider auch rnehrmn ls in Händen unerfah-
rener Menschen, die nur auf hohe Schw"erspatförderung be-
dacht waren, nicht aber für Gie bergmänni sche Siche rung 
sorg ten. Schließlich ist der große Einsturz auch auf 
Raubbau zurückzuführen. Infolge nicht mehr gut zu machen-
der Fehler konnten verschiec.ene Spat lage r in der Grub e 

"" überhaupt nicht erschlossen "'Terden. 

Seit 1951 liegt Grube f/1ünden , die für die Nent e rshäuser 
Bevölkerung einst eine wichtige Erwerbsgrundlagedarstellte, 
still. Dia etwa 10 km lange Spatbahn nach Sontra wurde ab-
gebrochen, die alten Aufbereitungsgebäude der Grube zer-
stört. In den von d e r Gemaind e Nentershausen e rworbenen 
Gebäuden der Schachtschmiede, des Bürogebäudes und der 
Motorenräume sind Wohnungen für gerin~ei bemit telte Nan-
ter~häuser Bewohner eingerichtet worden. 

Di e Grubenbaue stehen unter Wasser , während der im Holz-
aus.bau stehen de Stollenboginn vor einigen J ahren verbrochen 
ist~ Der sog. dritte Schac~t (Grube Münden) ist am Rande 
dar großen Einb ruchstell onoch durch den offenen Backstein-
rinterbau des o instigen F~rderschn~htos sichtbnr. 
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Der Bergbau der Fa. Lind~ens & Co. 

1910 wurde im Hasselfeid bei Süß der mehrere Kilometer 
lange Hasselfeld-Stollen zur Zrschließung der Hohensüßer 
Schwerspatgänge angesetzt, der in diesem Jahr schon 50 
Jahre als F~rder- und Fahrstolleri dient. Dieser Stollen 
wurde 1927 durch eine etwa 3 km lange Gru~ en'uahn mit der 
Richelsdorfer Hütte verbunden . Z. Z. ~erden hauptsichlieh 
die Neusegener Schwerspatrticken abgebaut. 

I m Zuge der Bestrebung en , andere BArytvorkommen im Riche ls-
dorfer Gebirge zu e rschließen, ist auf Veranlassun; von 
Steiger Ehricht unterhalb von Iba 1956 der Kurfürsten -
Stollen (Wasserlinie) als Fahr- und F~rderstrecke etwa 
625 m neu aufgefahren worden. Vom Stollen aus werden ei -
nize alte Kobaltbaue unter de ,,; ehemali~en Elmschacht auf 
Schwerspat untersucht. Den Ausrichtun3sarbeiten stehe~ 

.die großen Wassermengen, die aus den alten Grubenbauen 
nachstr~men, st~rend im Wege und aüssen unter erheb lichem 
Kostenaufwand mit Kreiselpumpen nach außen gepumpt werden. 

Im vorige~ Jahr hat die Fa . Lindgens & Co., nur wenige 
Meter vom Mund loch des Kurfürsten -Stollens entfernt, an 
der anderen Seite des Tales einen Stollen angesetzt, um 
in die alten Grubenbaue des Siegelstals und Schneidenüh-
len-Graben zu gelangen, in denen ehemals Kobalt ab s ebaut 
wurde. Als im Frühjahr der Durchb ruch in die alten Baue 
durch die neu aufgefahrene Strecke hergestel lt wurde, 
stellte sich bei näherer Untersuchung heraus, dass hier 
kein Schwerspat mehr vorhanden ist. 

Die Fa . Lindgens & Co. besch~fti6t gegenwärtig noch durch-
schnittlich 24 Bergl8ute. 
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Der B orgbau der Jeutschen Barytindustrie 
Dr. Rudolf A~berti ----------------------------
Der jetzige Bergbau d3r Deutschen ,Barytindustri e Dr. Ru -
dolf Alberti im Richelsaorfer GGbirge umfaßt nach der 
Stillegung de~ Grube Münden die Schwerspatwech sel des ehe-
maligen Braunhäuser Kob a ltreviers und zwei Schachtanlagen 
in der Umgebun~ von Nentershausan. 

Seit Ende des 18. Jh. wurden die Schwerspatausbisse zwi-
schen Braunsha usen und Imshausen auf Kobalt-Nickelerze 
untersucht. Eini::;e solcher alten Versuchsbaue können wir 
noch am Imr.1elberg ( z1.'lei Stollen, 5:hacht Lude .. ligsglück), 
im Erdfeld (Erdfelder S t ollen, 1. und 2. TannenschaCht), 
in der (ITacht und ':::. n den "Löchern" zwischen Braunhausen 
und Imshaus en sehen. Die meisten alten Stollen des Braun-

t , ":"; :" , ' . . ' . häuser Revier . ., WCl :!:"en nuX' Versuchsstoll en • Hit nur kurzen 
,~ .. , " i: ",.;' ,' .•• I , I'!"" \ ' .:' .. .. iI . • ... • 

. ,O'\I(·.j: ': ~!: t1 y!!!i ,\"~'i: ~~\1J+'l,~.~,~:f:';W:lT~~g~,.::~, de.u~rt\")n .. dl e V orsuc ~s- und ßerlnge~~, For-
. de.rarb. e'd;.'~nLt?u,p;)!~~~:~{iJ~~l\J~<Qh:T'~~~ft,e.?;L,~. ~:,~64 an . Voruoer-

gehend hat die '~i' a .:..' f:~~ i'~M~Wri' \&·::,~1t~tk,l:{ti',e·: iVi~r:s,u'~:h,:s:~r,9G;i~~n , 
im letzten Viert e l d a s vor~ J h . aufgenommeh; , " 

Seit etwa 1890 wi~~ i c Geviertfeld Franziska, das am 
12. 11. 1867 ycrli3hen wurde , mit größ e ren Untc:brechungen 
auf SChwerspat ~~ ~r .sb au. ge triebeH. 1891 wu::-cl e i en Euld en-
tiefst en ei n etwA 60 rn tiefe r Schacht geteuf t, der sp ~ter, 
nach dem Bau des 6~ ~ tiefen W ~~tschachtes und des Ost-
schc: cht es , stLLlr;01eg t ,qu rde. Gegenwärtig werden :3 Gi.nge 
auf Sch"rersp a t a~g2baut : der Buhl-Gang, der Lud eVli.:.,sglücker-
Gang und d e r i. Erclf'8 1 der Gan0. ~twa 40 Bergleute sind i m 
Braunhiuser B 3 r gbau der De utschen Barytindus t rie bes chä f-
tigt. 

1955 wurde das 17. Carl -S t ollenlichtloch von derselben 
Firma neu aufgewälti g t, u m den Dachsberg-Gan6 de~ Abbau zu 
erschließe n. D·::; r a l te Schacht wurde auf 73 m, bis zur 
Friedrich-Stollens o h le, neu niedergebracht. In der Zeit 
zwischen 1888 u nd 189 3 wurde in dem Schwerspat-Gang vom 
17. Lichtloch aus gearbeitet. Die Förderanlage d es 20. 
Lichtloches ist 195 7 auf dem neu niedergebrachten Schacht 
aufgebaut worden . 

I~ vorigen Frühjahr wurde am Rande des Zwetschengartens 
bei Nentershausen e in a lter Schwerspats c hacht, der Schacht 
"Lange-He c ke -Ost 11 neu ausgebaut und zur Spa tföl~derung vor-
gericht et . V 2rlä~gerunBen oder Ausläufer d es 2 . Dachsberger 
Schwerspatrüc k ens werden j etzt vom Schacht aus abgebaut. 
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Barytverarheitun$swerke 

Die Richelsdorferhütte 
Als kurz nach 1856 der Sc hmelzb etrie~ des k urfürstlichen 
Werkes Richelsdorfer H~tte eingestellt ·wurde; ging das 
Werk um 1873 in den Besitz der Privatfirma Fleitmann & 
Witte, Iserlohn, über. Etwa um 1880 wurden einige Gebäude 
der alten Schmelzhütte ab g erissen und an ihrer Stelle eine 
Spatmüh le errichtet . Die Besitzer des ~ 9rkes, das seit 
1895 eine chemische ~abrik ist (Herstellung von Lithopone 
und Blanc fixe), wechse l ten noc h eini g e Male, bis die 
Fabrik 1938 in den Besitz der weltbekannten Firma Lindgens 
& Scihne, K~ln-Mülheim, überging . Von 1880 - 1913 waren der 
Freiherr von Verschuer und der Unternehmer Lahmeyer Be-
sitzer des Werkes . Nach einem Konkurs im Jahre 1913 er-
warben der Chemiker Dr. Sander und der Kaufmann Schröder 
das Unternehmen, damals eine Aktiengesellschaft. Die 
meisten Gebäude der Fabrikanlage sind in der 1 . Hä lfte 
dieses Jahrhunderts nach modernen Gesi chtspunkten ange-
legt worden. Z . Z . wird die Fabrik durch die Anlage neuer 
Fabrikgebäude wesentlich vergrößert. 

An den alten . Schmelzbetrieb der ehemaligen Kupferhütte 
erinnern heute nur noch eine teils schon abgetragene 
Schlackenhalde neben einem grdßen, verputzten Steinbau , 
in dem sich früher die Ve rwaltung der Hütte sowie das 
Richelsdorfer B~rgamt befunden haben sollen. 

Die Richelsdorfer Hütte beschäftigt z. Z. ca. 160 Arbeiter 
und Angestellte in der chemischen Fabrik und etwa 30 Berg-
männer. Ein großer Teil des zur Lithoponeherstellung be-
nötigten Schwerspates muß jedoch aus verschiedensten Berg-
baugebieten Deutschlands bezogen werden. -

Die Herstellung der Lithopone wurde in der 2. Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts entwickelt; doch erst im 20. Jahr-
hundert ist Lithopone als Weißpigment im Ma lerhandwerk zu 
großem Ruhm gelangt . 

Es dürfte von Interesse sein, etwas Näheres über die Her-
stellung der Lithopone und ihre Anwendungsgebiete zu er-
fahren. 
Die Herstellung der Lithopone in der Richelsdorferhütte: 

·Lithopone besteht aus zwei Komponenten , dem Zinksulfid und 
dem Bariumsulfat. Da beide Stoffe bei der chemischen Her-
stellung gleXhzeitig nebeneinander in Form allerfeinster 
Kristall e entst~en , ist das Gemisch dieser be iden Kompo-
nenten besonders innig. Dieses hat jedoch noch nicht die 
Eigenschaften eines brauchbaren W8ißpigments. Erst nach 
der Passierung eines komplizierten chemischen Vorganges 
erhält es die Eigenschaften eines hochwertigen Pigments . 

Der zur Lithoponeherstellung erforderliche Schwerspat be-
steht aus den Elementen Barium, Schwefel und Sauerstoff. 
Dieses Mineral wird mit Zusatz von F e inkohle einem Reduk-



tionsp ro zo ß unt ()rlvo rfe!1. , wob"ü de r Sauersto :f :f dem Sc hwer-
spat entzo gen wird und als neue Verbindung Bariumsulfid 
(3arium und Schwe Lei) entsteh t. Diese Verb i n dung ist was-
serlöslich; durch Aus l a u gen mit h~ißem Wasser erh~lt man 
dann. di a Schwefelbariumlauge . JJird dies e Lau:::; o nun mit ei -
ner aus Zink cewonnen~n Zinksulfatlause zusammeu3 e b racht, 
s6 f i n det f olg ende Ums e t z ung statt: 
BaS + ZnS04 -- ZnS + BaS04 

De r Schwefel des Schwefe lbariums verbindet sich mit dem 
Zi nk z u unlöslic hem Schwefe l z i nk , dem Zinksu lfid. 

In gleicher ~e is e v e r o inden s ic h die h eiden anderen Stoffe , 
das Barium des Schtrl ofe l bariu ms und das Sul fat - I on des Zink-
s ul fates , z u unlöslichem Bariumsulfat. 

Aus den beiden wasserlösliche n Verbindungen Bariumsul f at 
und Zinksul f at sin d zwoi neu e Ve r b indungen ent standen, 
nämlich Zink sulfidund Bariumsulfat. Da die se beiden Ver-
b indungen wasserunlö s lich sind , sche iden sie sich be i m Zu-
s &~mentreffen von Zink s ulfat- und Bariumsulfidlauge in 
Form allerfeinster Kristalle ab . Dieser Kris ta llsch lamm, 
die Ro h lithopone, wird nun f iltriert, g e trockne t und g e -
glüht, nach dem Glühen in Wasser abgeschreckt, g emcihlen, 
gewaschen, wieder filtriert u n d g etrocknet. Zuletzt wird 
di e Reinlithopone a u f Spezia lmühl en trocken gemahlen. 

Der Prozent gehalt an Zink sulfid i n der Lithopone steht in 
einem direk t en Verhältn i s zur Deckfähi gkeit . Die Richels -
dorferhütt e li e fert die handelsüblichen Si egelmarken in 
f olg enden Sorten : Rotsie ge l (30 % ZnS - Gehalt), Grünsiege l 
(40 % ZnS-Gehalt), S i l bersi e2e l ( 60 % Zns- Gehalt) 

Die Produkt e de r Richelsdorferhütt e sind in der We lt be-
kannt unter der Sc hut zmarke "Schwan ". 

Die folgende Aufzählun ~ der Anwendung sgeb iet e der Litho p o ne 
soll uns noch zeig en, we lch wichti ge Ro ll e di e Lithop one 
in der modernen chamisch en I n du strie spielt. 
Ve rwendung s zwecke : Ölpasten, Emulsionsfarb en , rCa sein:farb en , 
L ~ imfarb en , Kalk farben, Spac h t elfar ben , Kitte, Vorlac k , 
Schle i f lack, ·Emaillelack, Spritlack , Alkalydharzlack , 
Z~llulo selack, Chlorkaut s chuk, sonstige Kunstharzlacke , 
Gummi, Linol 8um, Ku nststoffe , Papier, Wnchstuch, Bun t- und 
Künstlerfarbe n, Tap e tenfarba n , Dr uckfarb e n , k osmetische 
Erzeugnisse , Appreturen, Ku nst l eder, Le imdruck , Stoffdruck, 
Kunststei n , ~arbolineum , Fet taufhelluns , S e ifen- und Kaba l-
industri e . 

Die Lithoponeerzeugnisse werden etwa zu 50 % in Deutsch-
land v e r a r be it e t, währ end die anderen 50 % vorwie~end nac h 
Sk and ina vi en , d en Bene l uxländer n , Frankreich, den Balkan-
s t a at en , Südamerika und Australi en verschick t werden. 
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~~~_~~~r!~~~~_!~_~~~!~~ 
Gegen 1890 legte der Kaufmann Krummhoff in Sontra eine 
Spatmühle an, die den Schwerspat der Grube Bünden verar-
beiten sollte. Zuvor mußte der Schwerspat als Stückspat 
eine lange Reise nach Rußland antreten, wo er besonders in 
Riga vermahlen wurde. Jahrzehntelang blühte das Rußland-
geschäft. Nach Fertigstellung der Mühle konnten 1/3 der 
geförderten Spatmassen in der Sontraer "Mühle" vermahlen 
werden, während die r est lichen 2/3 der Förderung weiter 
als Stückspat nach Rußland zur Vermahlung verschickt wur-
den. 

Gegen 1906 waren etwa 45 Arbeiter in der Barytfabrik be-
schäftigt, die jährlich c a . 100.000 Zentner Schwerspat in 
der Mühle verarbeiteten. Als Dr. Rudolf Alberti, Bad Lau-
terberg, 1908 das Werk e rwarb, war er bestrebt, allen ge-
förderten Spat selbst ze verarbeiten. 

1900 wurde die Hauptförderzeche "Münden" bei Nentershausen 
mit dem Sontraer Barytwerk durch eine Kleinbahnlinie ver-
bunden, die bis 1952, a ls die Grube stillgelegt wurde, 
in Betrieb war. Zuvor hatten Nentershäuser Bauern den ge -
förderten Spat mit Fuhrwerken nach Sontra gebracht. 

Im Laufe der Jahre ist die Sontraer Barytfabrik vergrößert 
worden, während sich die Schwerspataufbereitungsmethode 
in den 70 J ahren nur wenig geändert hat. Gegenwärtig wer-
den monatlich etwa 1500 Tonnen Mahlspat durch Zerkleine-
rung, Setz- und Herdwäsche, che~ische Bleichung und Ver-
mahlung aus etwa 2500 Tonnen Rohspat gewonnen. Ein erheb-
licher Teil des Mahlspates wird als Exportgut nach Eng-
land, Indien, Australien und den Beneluxstaaten versandt. 
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Gebäude, die ehemals zum Bergbau gehoerten 

Schachtgebäude 

Über nahezu jedem alten Schacht, an den heute nur noch 
eine Pinge und eine Schieferhalde erinnern, be fand sich 
frueher ein meist aus Br.attern ge~>;immertes Haus, das 
Haspel- oder Kunsthaus, neben einem Huthaus, einem Ge-
zihelagerraum , einer Kaue, einer kleinen Schmiede oder 
anderen Schachtgebäuden. Die Schnchtgebäude waren alle 
mit gebrannten Ziegeln bedeckt. Daher rühren die vielen 
Ziegelbruchstücke auf den Halden . 

Steigerwohnungen 

Währen~ die B ~rgleute meist in eigenen kleinen H2usern 
wohnten, beka~en die Bergbeamten, Steiger, Bergkommissare 
und Bergräte besondere Wohnungen von der Landesregierung 
zur Verfuegung gestellt . Di e se sog. Steiger- oder Zechen-
häuser, die auch einen Betsaal besaßen, lagen mitten in 
den Bergbaurevieren , unweit der S~hachtanlagen. Von die-
sen He usern ist nur ein einzises erhalten, d as Zechen-
und Bethaus Tri esch (früher Vorwerk Triesch), ein schlich-
'ter Fachwerkbau mi t einem turmartißen Dachreiter, auf dem 
sich eine kunstvoll ges chmiedete Wetterfahne von 1866 be-
we g t. Fruehe r hing i~ Dachreiter e ine kleine Glocke, 
die jedoch i m Laufe d er J a hre a us unbekannten Gründen 
verloren ging. Auf der Hohen Süß, in unmittelbarer Nähe 
der alten Sc hachtanlage Wa c h olderburg, standen n oc h 
geg en Mitte des vori~en J ahrhunderts vier Häuser, a ins 
davon war die "Hohensüßer Bethstube ". Alte 2inl'lohner 
können sich noch gut an e inen gemau0rten, sehr tief2n 
Brunnen erinnern, der f rüher zu den Häusern 6ehörte, 
dieser Brunnen jedoch existi e r t schon l ange nicht mehr. 

Im Richelsdorfer Gebirge (Orteteil Bauhaus) befand sich 
auf der alten Sc h achtanlage Marie ebenfalls ein Bethaus 
mit e inem e twa 4 m hohen vi e reckigen Dachreiter, auf dem 
ein spitzes Zeltdach und Wetterfahne saß. Im ~Dchreiter 
hing ehemals eine kleine Glocke. 1954 mußte d e r schlichte 
a lte Bau einem neuen Steinbau weichen, nn c ndem s chon 
1900 der Dachreiter entfernt worden wnr. In diesem alten 
Bethaus wohnt en Stei3er und Grubenaufseher des Bauhäuser 
Bersrevi e rs. 1956 brach der jetzige Besitzer e inen klei -
nen ehemaligen Öllagerschuppen ab , in dem früher Ölfi:isser 
r it Rüböl für das B ~ rgmannsgeleuc ht lagerten. Auf den 
Kalksteingrundmauern wurde ein Schuppen für l andwirt-
schaftliche G.aräte errichtet. Dns ä lt es te Gebäude auf 
der ehemaligen Zeche Marie ist ein langer Fachwerkschup-
pen. Einst diente er a ls Kobaltlagerra u m, heute i st i n 
dem Schuppen ein Hühnerstall unteröebracht. 
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Das langge streckt e Fachwerkgebäude auf der ura lt en 
Schacht a nlage Engelsburg im Richelsdorfer Gebirge gehör-
te vorübergehend der Familie von Verschuer. Es wurde 
seit Anfang des vorißen Jahrhunderts b is etwa 1910 und in 
den dreißi 3er Jahren beim Wiederaufleben des Riche lsdor-
fer Kupferschieferbergbaus von Steigern bewohnt . I Q 18. 
Jhdt. wohnte hi e r der Bergschreiber, dem das Rec~nungs
wesen des Be rgbaus unterstand. Jeden Sonnabend wurde in 
dem alten Gebäude "Bergamt " ab;:;ehEl lten , die Steiger l eg -
ten den Bergräten ihr e Schichtbücher vor u nd erhielten 
Anweisungen für die Ar beiten in der folgenden Woc he . Dti 
ip dem Gebäud e früher die Bergschr e i berstuoe eingerichtet 
war, l agerten dort viele Akten und Risse des El I ten Ri c he ls-
dorfer Bergbaus, die l e ider spci t er Mius en und WitterunGs -
einfluessen auf dem Hausboden ausge liefe~t waren. Der 
verstorbene v e rdienstvoll e S teiser Brunner ~onnt e u m 
1908 verschiedene a l te Akten , u . a . eine Dar stellung 
der sog . Waitzschen Wasserhebekunst aus dem Schmut z des 
Bodens rett e n. In sp~terer Ze it sind di 2 alten unersetz-
baren Dokume nte, haupts ä c hlich Schicht - und LOhnh ücher, 
in di e Hände Unbefug ter ge l ang t, die kurzerhand die a lt en 
Folianten dem Herdfeuer anvertrau t en . Das eheoalige Bc rg-
2~t Engelsburg gi lt als eines der E(lt esten hessischeD 
Bergäi-:1ter . 

Ein ande r es Steigerh~us ~ t and in der Nähe des je t zigen 
Gutes Gunkelrode . Noch i m vorigen Jhdt . wird es a ls 
"Gunkelröder St eige:::-- und Ze chenhaus" e n \Tehnt. Im 18 . Jhdt . 
stand i n d e r Ni he dieses Zechenhauses eine Schmiede, wi e 
a us alten Bergrechnungen he r vorgeht . Der Grund und Boden 
d e s Zechenh a us es mit Garten wurde 1742 von den Herren von 
Trott gekauft. 

Bis 1955 stand im KU9forgrund z wischen Ibn und Sol z 
e in schlich t e r Fachwerkb nu , das Steiserhaus Bo denthai . 
Nach e i ne r a lt en Bergrechnunz wurde 1762 Grund und Boden 
vom He ssischen Staat für 70 ~th . e rworb en . In de r Solzer 
Katastervorbeschreibung VO::l 1'787 heißt es : "Im Bodent a l s 
Graben 1 Woh nhaus, so a us Jost Georgen Bauerngut für 
40 Rthlr . erkauft worden und v on e inem S t eiger und Berg -
schmidt bewohnt und benutzt wird ." L ,. ider hat der l etzte 
Be sit zer, Ernst Schwe itzer aus Solz das Haus vor fünf 
J a hren abge rissen, da eine Instandsetzung zu teuer gewe -
sen wäre und da auc h ke in Interesse an einer Vrmietung 
des Gebäudes bes t and . Heimatfo~scher sind der Meinung, 
daß d as al te Ste i gerhaus die u Gburts stätte der Ballade 
"Lenore " von Gottfried Avgue t Bürger sei . An das a lte 
Steige r hau s erinnern heute nur n oc h e i nige Obstb~ume des 
zum Gebäude gehö rend en Ga~tens . 

Bekannt ist uns noch die Lage e i n i ge r einzeln ge legener 
Gebäude a us dem alten Bergbau. ~twa 200 m unterhalb des 
" Kunstteiches " lag die sog. Stollensch!:1iede. An die i m 
Juni 1885 abgeb r annten Geb nude der Stoll ens c hmiede 
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erinnert nur noch die ?lurbezeichnung "aL der Stollen-
schmiede" • Der erste Bestandteil de.s Doppelwortes 
"Stollenschmiede" ist nicht etwa auf einen Stollen zu-
rückzuführen, der sein Mundloch in der Nähe der ehema-
ligen Schmiede hatte, sondern das Bergrevier, in dem 
die Stollenschmiede las, wurde nach seinem Wasserlösungs-
stollen "Carlstollenrevier" genannt. Verr.mtlich ist der 
Kunstteich nicht als Sammelteich für eine Wasserhebekunst 
angelegt worden. Vielleicht diente über der "künstlich" 
angelegte TGich als Speicherteich für das Wasserrad, das 
den Blasebülg der Schmiede betrieb . Verschiedene hand-
schriftliche Dokumente aus dem vori3en Jahrhundert über 
die B ~wohner der Stoll enschmi~de und über einige Umbauten 
sind von dem ersten Lehrer der Gemeinde Bauhaus, Herrn 
Christ, in der von ihm verfaßten Dorfchronik des Ortes 
aufbewahrt. 

Es bestanden früher vi3lleicht noch einige Steiger-, Hut-
und Bethäuser sowie Schmi eden in den Wildern des Richels-
dorfer Gebirges, deren einstige Lagen uns jedoc h nicht 
mehr bekannt sind, wie das auch bei den unzähligen mit tel-
a lterlichen Wüstungen oft der Fa ll ist. 

Bergär:tter 
Bis zum 30-jährigen Krieg war Sontra Bergstadt, in der 
Berggerichte und Lohn~lungen abgehalten wurden; in der ' 
frühkapitalistischon Bergbauperiode befand sich a lso hier 
eine Art Bergamt. 11:1 18. und 19. Jhdt. ~ird das Bergamt 
des Richelsdorfer Kupferschiefer- und Kobaltbergbaus 
aber in Nentershausen und auf der Richelsdorfer Hütte 
genannt. W~hrend die E~g0lsburg das eig3ntliche Bergamt 
war, bestand auf der Richelsdorfer Hütte im Haus des 
Bergrates, dem der ganze Betrieb unterstand, vorüber-
gehend auch ein Bergamt. Ähnlich verhielt es sich mit dem 
Nentershäuser Bergamt. In Ne n tershausen wohnte der zweite 
Bergrat, der als A~tmann, besonders als Bergjustizbeamter 
fungierte. D,:= r schlichte Fachwerkbau gegenüber der Kirche, 
das Wohnhaus von Herrn Dr . Günther, soll das Wohnhaus des 
Bergrates und damit Bergamt gewesen sein . 

Vorübergehend wohnte in dem noch erhaltenen Verwaltungs-
gebäude auf der Friedrichshütt e der "Bergcommissärius ll • 

Insofern bestand auch hier e~n Bergamt . 

Bergmannswohnungen 
1554 !Jemühte sich Landgraf Philipp sehr um den Wieder., 
aufbau des Ibaer Bergwe rkes und ließ rlurch seinen Min~ster 
Nordeck na ch de m Vorbi ld and erer Bergorte ein 'llo'hnviertel 
für Bergleute, die Be rgfreiheit, anlegen . Noch heute 
heißt der ober e Teil des Dorfes I~a nach den Triesch zu 
"di a Freiheit" . 
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Eine eigenarti g e Bergb a usiedlung entstand i m liRichel,s-
dorfer G ebirgß~~ "in etwp 400 m Meereshöhe 'am ' Rande des 
al ten Hofe-s 'j3'aühaus. -na Grund und Bod>en,- d e n ' He-l 'ren von 
Trott ~ehört~~Umwandlung en von Ackerland!, in Bauland 
jedoch an di~ ~ Zustimmung< des a dligen Grundherrn gebunden 

. waren, ' Bergleu~e aber auf Grund ' der Bergfre,ihei t keine 
Abgaben zu zahlep brauchten, war 'die Gewinnung von Bau-
grund für Bergleute sehr schwierig. Sie· errichteten ihre 
Häuser de,shalb auf den verla ssenen Schachtarilagen oder 

- ~m Rande d~tselben. Noch heute stehen 'verschiedene alte 
H i user auf deriHalden der ehemaligen : Zedhen. 

Die BergbcmsÜ~dlung "Berg" in Solz dürfte . schoh i m 
16. Jhdt. entstanden s -e i ·n. 

Nentershausen ist sei t ~lt'ers her ein aus g·esprochener 
Bergbcn.lort •. Schon 15'1-7 ( inde rSQhäfe·rfehde) -werden 
60 Nentershäuser B~er'-gknappen erwE'hnt . Auf . der ' sog. "Ge-
:neinde" wohnten in der ' zw'Ed ten Hälfte. des vorigen 
Jhdts. fast nur B a rgl.-eut:e d e r Grube I,rUnden ; 

,__ ", ',. -,· $üß ist zu Be ginn des 18. Jhdts. beim Aufkommen des 
Kobal t- und Nickelb e rgbaus zu dem wohl typisch'steh Be rg ... 
bauort des Richelsdorfer 'Bergbaqs geworden. 
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Kurze Entwicklungs~g;,~ch:!:2hte des . Gezähes . 
Das Arbei tsg;erät oder Gezähe, das: .·dle Bergleute in 3.1 tester 
Zei t im Kupferschieferbergb'i!?lU " b~i -ihren SchürTarbei ten 
brauchten, "{ären Schippe, Krc;tze, ' Fäustel ode'r "Schlägel, 
Bergeisen, Keilh~ue, K ~ il ~nd Fimmel . Wohl gab eS schon 
in früherer Zeit verschieden große ?äu~tel (2.B. Ritz-
f~ustel, Handfäustel, Treibef~u~tel, Großfäu~~el) und 
verschiedene 2i8en (B . r geiseD, Ritseisen, Sumpfeisen), von 
denen das Bergeisen dns wichtigste war. Der Bergmann bedien-
te sich jedoch di3ser primitiven Arbeitsgerite bis zu 
Anx2<ng des 18. Jhdt.! a ls när.ll ich be im Äu:fkor.:1men des 
Sprengens mit Schwarzpulve~ 2nderes Gezihe neben dem 
8.1 ten, das sog. Bohr- und Sprenggezähe , gebr~ucht "Turde 
(siehe unter "Schießen" mit Sch,·rar::::.pulver). Ji8 mit der 
Keilhaue ge schr~rnten Schie~arn wurden i n ~ltester Berg-
bautätickeit mit h~lzernen, krückenart izan Kratzen auf 
kleine , kurzstieligc Holzschippen gekratzt, die in die 
Strebhunte geschaufelt Wu rden . 

~ie moderneren Spre ngmethoden verdr~ngten seit etwa 
1910 i mmer mehr das alte Handg0z~he. Damals, als die 
Preßluftbohrmaschine ihren Einzug in den Richelsdorfer 
Bergbau nahm , wurden "'&us".:e l unc~ Handboh:r-er nur noch bei 
Ausfällen der neuen Bohrmaschinen oder bei besonders 
gefährlichen Bohra~beitep benutzt. 
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Kurze Entwicklungsgeschichte des bergmännischen 
Geleuchts 

Trotz intensiver Bomühungen ist es uns bi s jetzt noch 
nicht mö g lich gewesen, die ~ntwicklung des bergmännischen 
Geleuchts des Berbaus im Richelsdorfer G~birge genauer 
zu ergründen , da wir aus den ersten Jahrhunderten des 
Kupferschieferbergbaus keine Zeugen alten Geleucht s wehr 
auffinden k onnt en . ~s ist jedoch erwiesen, daß sich d n s 
bergmännische G.eleucht i 8 l'JOsentlichen nicht von den Be -
leuchtungskörpern in den genschlichen Behausungen damaliGer 
Zeit unterschied. Sowohl zu Beginn des Kup ferschi eferberg-
baus b is ins 18. Jhdt. bediente man sich sowohl i n Haus 
nls auch i~ B ~r6werk der offenen Unschlitt- (Fett-) oder 
Öllampe . Di0se bestand aus einem schalenför~ig geschmie-
deten Behälter, der an einer Seite eine s~hnabe l förmige 

V2rtiefung für den Docht besaß und dieser gegenüber war 
ein Bügel mit Haken zum Tragen der Lampe angebra:ht . Es ist 
nicht ausgeschlossen, daß in d e r Anfangszeit unseres B e rg-
baus auch tönerne Lampen benutzt wurden, die sich in ihrer 
For~ kaum von den eisernen unterschieden . 

Erst gegen Ende des 18 . Jhdt. wurden die Lampen etwas ver-
bessert, indeü ~an den Unschlitt- bzw . Ölbehälter der LaDpe 
mit eineQ k leinen Deckel abdeckte und nur e i n kleines Loch 
für den Docht übrig l ieß, um zu v e rmeiden, daß der Brenn-
stoff, der Unschlitt oder das Öl , durch Staub oder Schmutz 
verunreinigt würde. Während das bergmännische Geleucht 
bis dahin in den einzelnen Dorfschmieden hergestollt wurde 
und der Dor=schmied jede~ einzelnen Geleucht sein beson-
deres G~präge durch solide, geschmackvolle Arbeit verlei -
hen konnte, änderte sich dies, a l s nämlich in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jhdts. die Bergmanns l ampen serienweise 
in Fabriken hergestellt wurden. Ihre Formen unterscheiden 
sich wenie von denen ces früheren Jhdts . Di e Grundform 
wurde fast kreisförmi 6 mit einer schmalen Verlängerung 
für den Docht gestaltet , im G ~6ensatz zu den Vorgänge rn, 
deren Grundform oval war. Als Ileuerung wurde a uch a~ Büee l 
ein halbkreisförmiges r~essingplättchen mit eingraviertem 
Schlägel und Eisen und der Bergmannsgruß "s'lück Auf" ange -
bracht. Das Messingplättchen sollte als Blende dienen; 
diese neue Lampenform nannte man nach der Blende "Blende", 
nach der Grundform gelegentlich "Kreisel" oder i m Hinb lick 
auf die Ges ar.1tforn "Frosch" bZ'\fl . "FroschlaDpe " . Diese 
ii'roschlampen wurden in unSer e iJ1 Bergbau bis zu Beginn 
dieses Jhdts . benutzt. Erst etwa um 1910 wurden die ersten 
Kalziumkarbidlampen i~ Bergbau eingeführt , die die ÖI-
l ampen schlagartig verdränßton und in etwas verbesserter 
For~ noch heute in uns e rem Be r bau geb raucht werden . ~a 
wir im Richelsdorfer Bergbau ke ine ~chlagende Wetter ken-
nen, können die Be rgl eut e a lso mit offenem Licht arbeiten . 
Im Schwerspatbergbau werden fast ausnahmslos die eisernen 
Ein-Literkarbidlampen gebraucht, nur St e iger tragen diese 
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Lampen in l~iessin~aus:führun.s. IL n.upf'erschi 0Iorbergbau 
benutzte man neben den g roßen ~arbidlampen noch ~leinere, 
die man am l e dernen Helm hauptsächlich vo r Or t i m Streb 
benutzte. Diese k l einen Knrbidlampen wurden durch die 
Mausfeldar Bergleute in den Richelsdorfer Be rghau gebracht. 

Den Unschlitt, bzw . das Öl für das S leucht, nahm de~ 
Bersmann in besond ers für diese Sto ffe bes timmt en Ga -
f~ßen mit . Beim Wegräumen des Varsatzes in olten Streben 
wurden viele k l eine töne r ne Ölkrüge zl'lische ~:1 10 - 15 C D 

Höhe gefunden . Sie sind fast alle außen braun glasiert 
und haben eine gut proportioniert bauchig0 F or~ . Di a 
meis t en im Versatz ( den Ber gan) gefundenen Krüge sind 
leider besch~digt . Da ihnen oft di e Hälse und di2 kleinen 
Henkel :f2blen, nehmen wir an , daß sie von den " Alten" 
wogen ihrer Beschädigung n~cht mehr gebraucht wurden und 
so mit den Bergen versetzt wurden. Bai Be~ahrungen a lter 
sog. 'F ahrten wurden ncben alt"m G'3zelhe 'ebenfal ls Ölkrüsc 
gefunden . Diese sind dann fast auss c hließlich noch in 
Ordnung ; nicht se l ten enthnltcn sie a oc h et"Tas Rüböl . 
Diese wurden , wie das Güze:he, in den Fahrte:.! vcrgossen und 
blieben viele J ahr zonte an derselben St e lle unbeschädigt 
stehen. Die F orm und V .:: rarb(ü t 1U1.g de r KrÜGe QGutet. auf 
Thüringer Töpfereien hin und eia dürften e ll e i~ 13. und 
19 . Jhdt. entsnt a nden soin . 

Das Rotenburger Heim.:1ti:lUseu2:' aelt/ahrt zwei un;::; l asL)rte 
Töpfe mit lci ten Öf'fn un8ci'l D1.:.f' , eie ebenfalls in a1 te~:. 
Grubenbauen gefunden wurds :;1. lie d vermutlich zur Aufbewehrung 
des Unschlitts für das ~~leucht d ienten . 

Zur Rüböluufbewahrul'l(; bedier_t en sich di8 Richelsdorfer 
B _rgleute noch verschicd8ner anderer Gef~ße . Hat t e der 
Bergmann keinen Ölkrug, da~n nahm er ein Kuhhorn , ont -
fornte den Yno cheu im Innern des Hornes , schloß di~ breite 
untere Seite des Hornes und sch~itt dann die Spitze de s -
s81ben ab . Nun konnte er das Ho r n als Ölhorn benutzen . 
Wenn e r sich noch ein k l e i nes Le derbindehen am Horn be-
festigte, k onnt e er es bequeo U~ den Gürtel geschnallt 
zum Ar beitsplatz mi t sich führen . Mehrere solcher Ölh6rner 
sind u ns n och e rhalten . Ein Dehr sch~n8B Exemplar besitz t 
ebenfalls das Ro tenburger Hi~~ t ~ use~rn. Nicht selten be -
nutzten die Bor g l outo auch alt", l.-:eäizin:flaschen ::ür ihr 
Öl. Der Nachteil d ieser Flaschen war ~~doc h , daß sie sehr 
l e icht kaputt gingen und nicht ::lehr gebraucht ~Terden k onn-
ten . 
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Kunstgezeuge, Maschinen und TraEportgeräte 
in den alten Schachtanlagen 

. j ; 

~~~~!~~~=~~~ 
Als im Anfang des 16. Jh. die frhürfschächte am Ausgehenden 
des Kupferschiefers verlassen und etwas tiefere Schächte 
angelegt wurden, traf man sogleich bei größerer Schacht-
teufe auf Wasser i ohne günstige i'Wasserlösung" konnte der 
Bergmann jedoch nicht im Schacht arbeiten. So wurden teil~ 
weise kostspielige Wasserlösungsstollen, die Erbstal1.enj 
angelegt oder, wenn dies nicht möglich war, m~ßten Wasser~ 
hebekünste gebaut werden. 

In Dokumenten des frühen 16. Jh. wird schon "Holtz zu 
Wasser Kunsten" erwähnt. Im Jahre 1552 war bereits heim 
Nentershäuser Bergwerk die Errichtung eiJ?es "Kunsthauses" 
(Gebäude, in dem sich die Kunst befand) notwendig geworqen. 
Al. tt.kuaat" b ..... i~hnet.. eier 8erplaDD JoD t'riibe'rer Zei 10 .l~. 
im Bergbau benötigten Masohinen, z. B. seit alter Zeit d14 
Wasserkunst (Pumpenkunst), Roßkq.nst (Göpel), seit 1833 die 
Fahrkunst usw. Das Rotenburger Salbuch von 1579 erwähnt, 
das~ 1569 schon eine KUnst bei iba bestanden hat. Allgemein 
handelt es sich bei den "Kün~ten" im Richelsdorfer Bergbau 
nur um Wasserhebekunste. 

Im 18. Jh. werden zwei Künste im R~chels~orfer ~ergbau er-
wähnt. Die eine war eine Roßkunst auf dem Marienschacht im 
Stollenrevier (Nähe ß.chacht~n+age Schnepfenbusch). Die 
Roßku~st war eine Pumpenkunst, die durch einen Pferdegöpel 
betrieben wjJ.rde. Sie ' wurde 1769/70 erbaut. In damaliger 
Zeit war es nicht einfach, etwa 12 starke ' Pferde zu fin-
den, die den Göpel abwechselnd betrieben. 

Die zweite der im 18 •. Jh. in Betrieb gesetzten Künste war 
wohl die berühmteste Kunst des Richelsdorfer Bergbaus. 
Sie entstand 1751 auf Veranlassung des Ministers Waitz 
von Eschen, nach dem die Kunst auch später Waitzsche Kunst 
genannt wurde. Cancrinus (1767) beschreibt in seinem Werk 
der ~orzüglichsten Bergwerke eingehend d~ese Kunst. Ur-

' sprünglich war die Kunst in der Absciht gebaut worden, dass 
sie das Wasser von einem tiefer gelegenen Kobaltbati des 
Gunkelröder Bergreviers auf die Wolfsberger Wasserlinie 
heben sollte. Etwa 30 Jahre lang betrieb die Kunst, die am 
5. Lichtloch des Wolfsberger-Stollens "einschob", zwei oder 
vier Pumpen, sog. Kunstsätze, und hob das Wasser etwa ß m 
auf die Erbstollensohle . Die Kunstsätze der I~unst wurden 
durch ein etwa 1200 m langes Feldgestänge betrieben, d~s 
durch ein etwa 12 m, hohes Wasserrad der jetzigen Hambur'ser 
Mühle bei L :' a betrieben wurde. Das Wasser, das das Kuns\~rad 
betrieb, kam au~ dem Wolfsbereer-Stollen bzw. aus der alten 
'Gunkelröder Wasserlini&. Das Feldgestänge der Kunst, eine s 
der , längsten Feldgestänge deutscher Kunstgezeuge damaliger 
Zeit, wurde von über 100 Holzböcken getragen. Es führte 
über verschiedene Berge, und Täler; eine kleine Anhöhe gegen-
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über des Rüst g rabens bei Iba heißt heute noch nac h der 
Kun:st "Kuns tkopf", Im letz'ten , ;)ri ttel ,des 18. , Jh. wurde 
die Kunst mehr ma ls v erlegt, so auf den 1. und 2. Kunst -
schacht i m Gunke lr~der Revier. Schließlich, etwa um 1780, 
wurd e die Kunst , die im ~unkelr~der Revier überflüssig ge-
worden war, als Wasserhebekunst der Versuchssch~chte im 
Rüstgraben bei Iba benutzt. Wegen unsachgeMäßer Handhabung 
ist die ~unst jedoc h nicht mehr richtig zum Einsatz gekom-
men und 1rlurde l'ieydg e Jahre sp&ter abgeb aut und zerstört. 

Der B rgrat J . Ph , Riess (1789) hat in seiner B e schreibung 
des Ric h elsdorfe r Bergbaus auch eini s es über diese , Kunst 
ge schrieben u3d das Kunsth aus mit Feldgestfnge auf Tafel ~ 
d e s Kartena:n:"aT~;es der Handschrift ahgebildet. ßine große 
Darstc l luGG de r Ku n 3t mi~ Wasserrad, Wendeb~cken, Kunst-
haus usw. ha tt e eins t, wi e an anderer Stelle schon erwähnt, 
der St e i ger arn~er auf dem Hausb oden des alt en Bergamtes 
Engelsburg ( Bauh~us ) gefunden; seit mehreren Jahren ist 
diese Kunstdarotel lung jedoc h verschollen. Die Akt~n des 
Marburg e r , Staatsarchive enth alten aber noch verschiedene 
Skizze n der 02rühr",te1'1 Kunst. 

Neben d e n e rv~hnten Künsten gab es im Richelsdorfei G2birg e 
aber n och andere, über d e r en Lage und Bedeutung wir weni g 
wiss en . Im Schacht des 20 . Carl-Stollenlichtloches (Bau-
haus) haben Be r gleute n och um 1910 ein riesiges Kunstrad 
ge sehen, q e ;:Jz 8t: ~Jel lc erst um 1942 abgebaut wurde. Vermut-
l~ch han~elt es sich bei der Bauhäuser Kunst u m eine sog. 
Bulgenkuns t zum Was s erheb e n , die vom Wasser des Carl-Stol-
lens betri .. ~ben ·vurd~ . 

F~rdermasc hin0n 

Bis ins ~;orig G Jh . wurde i m Richelsdorfer Bergbau :fast aus-
schließlich in d en Schächten mit der einfachen ,oder doppel-
h~rnig en Handhaspe! gef~rdert, da die Schächte keine sehr 
große T e u fe hatten . Als F~rdergefäße für Schiefer, Kobalt-
erze u nd Berge benut ite man bis gegen Ende des vor. Jh. 
etwa kniehoho h~l zerne F~rdergefäße, sog. Kübel , die durch 
starke schmiedeeise~ne Bänder eine hohe Stabilität besaßen . 
Al s F~rder seile di.en t e n bi s in die 2 . H~lfte des vor. Jh. 
(1 834 vVU:i~ d(; d2.S St a hl s eil erfunden) hauptsächlich stark e 
Hanfsei le , d~e e r ößtent e ils von Sontraer Seiln achern ge-
arbei t e t wur\~en , neb(~n g eschmiedeten Ke tten . 

In der 2 . H&l f t e des 19. Jh . nahm die Dampfmaschine a ls 
F~rderma schine :hr en We g in den Richelsdorfe r Bergbau. 
In fol gende:-: Sche,chten ,·rurde oni t Dampfkraft gef~rdert: 
W~ c hselsc hacht (Hohe SÜß ), Dorothea (Bauhaus), Sc hnepfe n -
b usch-Schacht (Tri oseh ), Grub e Münden (bei Nentershausen). 
Au f ~em Car l -Scha c ht (B aUhaus) befand sich b is ~twa 1910 
e in Pferdog~p o l zur Förderung. Durch elektrische Motoren 
betri 'zbene Förcl er~,1ct Sc hinen wurden i m 1. Dri ttel dieses 
Jah r h u nderts auf v6rschi e denen Sch~chten im Gebirge einge-
baut. Heute werden au f k l eineren Schächten durc h Preßluft 
getriebene Has?e l~ zur F~rderung benutzt. 
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Transportg~räte ----------------
Zum Transport der Schiefer~, Berge und Kobalt e~ ~ ~ bpn~~~t ~ 

man folgende TransportEer i~ e ,i m Schacht: 
Die Schiefern "rurden vor Or t in der ... Streb hun.t, e~~ :l D r. :~ , ;O ,-
langen, etwa 0,70 m brei t e n und 0, 10 - C, 12 m 1101- <:) ~"l , A'_,-:f 
vi3r kleinen, hBlzernen R ~ rlern aufgesetzten K2G ~e~ 3 0 1a -
den, der ~C)is zur Krauchstr e c k e "ge treckt" G33o :.;er. ~ ·:lJ yd2 . 
Hier "rurden die "Schiefern" in Schubkarren s;eJ,ad crt , ,l]_8 
am Füllort in die ooen ervr2_h:1.ten l{übel ge f'üll t wm:'C·C l ~., 

N eb en den fahrbaren Transportgeräten wurden. a uc l1 :'lo c h C~ i '2 
seit Urz e iten gebrauchten HolztrBge für Erze un d Bers o 
verwandt, die e.hnlich der Muld.en des bäuerlicheL :-L1 u 3na l t..::; 
aus Weichholz (Linde, ~schc ) ~ e schnitzt wurd e n. Ic Ko~ a lt
bergbau wurden als Trans:;Jor.J.:.; er~:te nahezu nur ~T G ::..- s chi eden 
g roß e hBlzerne Schubkarr e n und bis um 1800 h~lz ern 8 2r ~ 
trBge bel1.ut~t . 

In der 2. Hälfte des vori g en Jahrhunderts ffilrden e r s t di s 
kleinen FBrderlo-ren, die e.u:f schmalen Sch:imert liefen , it:1 
Richelsdorfcr Bergbau eing eführt . Zu jener Zeit wur dec 
auch die Strebhunte etwas verbessert . Nach Mans ~e ldc r Vor-
bild bekamen die Strebhunto g rBßere gußeiserne il~dQY, d ie 
viel~ Vorteile gegenüber den viel kleineren höl~ Grr- 0~ 
hatten . Bis um etwa 1908 W1..:rden die verbesser t e n S t :;.~ eb i,-unt.::. 
in den "Krummhälserfahrt e n" des Schnepfenbusch -S ·::ri F\ c :"1t0s 
benutzt . 
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Arbe i tsgerä t ,u n d mo der n e , Hil f s mi t teT '-i rii Ri ch3 lsd o rfe r 
Kupferschi e f ~rb~r gbau zur Zeit d e r Ku~&e ssi s chen 
Kupfersc~ie fer~e r~bau G. m . b .H~ 

Als kur z vor dem 2 . Wel t k ri e3 de r ' Rich~ ls dorfer 'BJrgbau 
zu n eu;;;! r Bl üte k a m, wurde n di ~ , d amals mod e r ns t en Ar bc it s -
ser äte . i :n Kupfersch i efer ber gb au .e ingefü hrt'; Di 0 Abbau me -

, thod~mh~ben s i c hgegenUber d~nen in früi:n~ien Zeiten nur 
wcni v 0e~ndert . De r mi t Pre ßluft betri ebene Äbö auh3mmer 
di ent e zu~ Unt ""rsc h r 2:::len de s ~{upferschi G f;;; rs. - I!: r i s t die 
y :r bc ss e r ung de r f r ühe r e n Ar b ei t ci t d~r X~ilh~u~. Wih-
r a n d d e s Kr ieGe s wurde .~uf d3 r Gr\1benanl c:.[!; c ~To lfs:)Gr0 ein 
;."; roß y e rsu c h ini t mode r n ,el'l Sc h rapper n d u rc h .::;o-ftihrt , u m don 
Be r gbau ~0so~dars z u r~tionalis i~r~h , ihdJ~ m~n B - r ge , 
"Sch i 2::e r n " u n d Sa:nd0 r zc " ge r..'1G ins a:::::l ·f'ördertf) • . 'Spitor a be r 
wurde der G~oß~ersuch a us kri cg sbeding~3n a r ünd e n wi ede r 
e i nge stellt. Zur z vor d e r Stillegu n3d3 s Ku pferschi a fe r-
ber gb aus k am e i ne I\.o h l ensch r e:mmasc h i ne , der' BOc ]:ÜL:iWr F ;i. r ma 
f!: ickho f f v e rsUc h s w.a is e iri{ Schnepfenbu s c h sC l1. a c h t zum 21n -
s a t z , d~ nan , no~ h ' in dan ' le~ zi 8n Jahr 0n da ~ ~upforschi e 
fe r be r bbaus - 0~9ße tIoffJ;1ung au f s 'Schr ä"le n setzt ;) . 

: ',' . - ; ~ - : ~. , . " , 

An St .::;U .e de s h~lzernEmHu,:nte s tra t ' 1:lei der :\Il i aderau f -
nahme de s KURf~rschi eferb~r~b~~S de r eis?rn~ ' Bu nt , d e r 
durc h Pre ßluft':" o de r El ektroha sp:~ ln cn ei:ii e~:J S· i l "oh n e 
Ende " gezo g~n wurd e , ode r Preßl uEt schüt t e lrut't c hen . I n 
eini gen Scbachtanla~en d i ent en v e rsc h i e d ent li ch a uc h 
e l ektrische Fahr d r a htlok o motiven z ur Förderu ng . 



- 61 -

Arbeit sgerä t u n d Hilfsmitt e l im 
(ca. 1870 - 1900) 

Anfang des Barytbergbaus 

Der Schwerspatber~b au, de r den Kobalt-Nick~lerzbergbau 
in der 2. Hälfte des vori i?;en Jhdts. Erblöste , , unterschei-

,-- det sich in der Abbaumethode kaum von -'d'iesem. So k önnen 
~irauch ~ut v e rst e hen, daß in der Ahfan~ezeit des Baryt-
b~rgbaus zum Abbau dass e l be Gezähe geb raucht wurde, wie 
im dama1s ~t±llgelegten Er zberbau. Noch b is Antang di e -
SeS Jhdts .. \\Taren fol g ende Arbei tsge:rEit'e i 'm Schwe rspat -
be r gbau in s'3b rauc h . : 6 - oder 8 - kantite . Haridbo h r er, Hal1.d-
fß:ustel, "Zwei:;nensche", Br echstangen, Spitzhacken, ei ser-
ne Schipp en , Kratzen, Trö ge us\'r . An 'F örde'rgerät ~!;l di en-
t ',j:n hölzerne Förderkarren und Hunte- mi t ' ei-sernen , ~Be 
schÜigen; di eme i st"ens ' auf' k l e i -n:en Schienen roliten . 
Zur Wa sserlösung benutzte ' man "cUe -dar.:1aLs atifl~ommenden 
e is e rnen Druc kpu mpen , die d urc h M~ni6henhand be tri aban 
wurden, w~hrend in der Grube Münden scho n vor de~ Jahr-
jundertwende e inige Da,mp':fdurckpumpen in -C cb rauch "lar e n. 

Anfang ' dieses ' Jhdts . ' kam es zu wesentli;c hen V 6,rb e s serun-
gen i m Be r gbau . Mod e rne , sfärkere ' 'Sprengmfttel :ver e in-

,·facht'Ein d as Sprengver fab'r en , und die Ka l ziurdka'r bidlam-
pen verdräng t en 'die s tark ' rußenden ' Öllarrlpen. ". , 
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Hil f s mitt e l U8 S Ba r ytb ergbauJ i :tl 

1rh:hrend sich di e A~::b aur.1Gthod 0:1. und die Ar b <3 i ,tsgcrit e 
i n vi e len Be r gbauz we ib Gn a u f G~u~d n o dernen Errungen-
scha f t en d e r Techni k v e r b essert h aben , haben s ic h die A'",) . . 
b aume thod e und das Ar~oits gerit i m Gan~b e~gbau i n ner-
ha l b d e r l e t ~ t en J ahr z e nte kau m g e ~ndert. I~ Ga usbe r g -
b au kann z. B . n icht ~it großen Sc h r app e r En la gan, wj e 
i~ Kohl enb er~bau, ~8arb o i t 2 t werd2n . 

I m Riche lsdorfe r Sc i~nV e r s lJatberc;h au vJerd e n. Preßl uft b oh r ,-
h ämme r v e rwend et , P r e ß l u fth a s pe ln di on e n a l s F Brder-
maschine n. A .s ~ l e u cht de r Be rg l eut e s i nd i mme r no ch 
d i e Ka r b idl ampen in · e b r a uch, zu~a l hi e r n~ c ht ~i t 

"sc h lagenden ;let t e ::;:, :.'2 :!~ z u r e c hnen i s t , 

Für di e Ge sundh e i t d er i~ Bary~b ergb au u n t e r Ta ~ e a r-
b eit enden Ber g l e u te ist d ~ e Zinfü~rung d e s Bohrge r ä t s 
mit Wass e rsp ü l ung ein bedeu t e nd e r Fortschritt . Früh e r 
entst a nd e n be i m Bohren di c h t e S taubwolken , eie auf d i e 
Dau e r di e be i d e n Be r g l out en a i t Re c ht g efü r c h t ote 
Siliko se (St a u b lunge . ) hcrvo r r i efen . . 
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Das "Schi e ß en" mi t Sc hwar zpulve r 

Während ,der Bergmann bis zu~ 17. J hdt . dem ~eb irge , 
d a s er abbauen sollte od e r in das e r Strillen tre ib en ~uß

, te, nur ~it sehr primitivenI~tteln zu Leibe rücken k onn-
te,' nä'illich '.~1i t d eiti du rch n ahezu zwe i J ahrt a us ende h i n -

, durch .;ebri,uchlichen ':; e zi,he , [':1i t Schl ~; ge l und B 2r ga is en , 
Ke~lhaue, Brechstange und · ~it der ebenfa lls u r a lt en T ech-
n i k .des Feuersetzens, wurden 1613 'i m Freibers e r Revier 
die erst e n Ve rsuche mit e i ne r Schwarzpulve r spr engung durch 
d en ,Fre ib e r gerB ur gl11Gi ster Ha. rtin~-reige l durchgeführt. I m 
a llgemeinen sieht ban aber a ls die ersten~rfolgre ichen 
Sprengv e rsuchemit Schwarz~ulver die am 8 . F ; b r. 1627 
im Ob e roiberstollen b.e i :Schemni t z (Tschechoslowake i) 
durchgeführten Sprengungen an , wie! si e da's dorti ge Berg-
gerichtsbuch erwähnt. In den Wirren d e s ung luckse ligen 
'30-jährigen Xrieges kam det Ba r gbau in Deutschland weit-
hin zum Erliegen. Lm ai che lsdörfer ~ebirge endete der 
Bergb au' 1625 und wurde e r st '1684 vom Landgr~fen e ar l wie-
der aufgenommen. So is t es zu verst ehen , ~aß man e rst 
seit 1687 i n den deuts~hen Gruben' mit lohnendem Zrfolg 
Erz und Steine mit Schwa r zpulve r "schi e ßt". Im Richels-
dorfer Geb irge wurd e jedoch vermut lich e rst seit Anfang 
des 18. Jhdts. mit SChwa r zpulver" ge schloss en". Die damals 
e n ,twickel te , Schi e ßm e thode wurde in uns e rem B2rgbau bis 
Anfang dies es Jhd ts~ ~it nur ~anz geringen Ver~nderungen, 
als o etwa 200 Jahre, beibeh a lten. Es ist vielleicht von 
i nteresse, e twas Näheres über diese Sc hießmethode zu e r-
fahren, d e shalb sei hier kur z dia Ar beit bis zum "Schuß" 
dargestellt. 

Der Bergmann b ohrt e in das zu spreng~ndeS~stein mehre re 
Löcher mit etwafingersta r ken , 6- oder 8-kantigcn Bohrern, 
di e meißelförmige Schneiden oder Kreuz schneiden ha tt en , 
j e nach der F e sti ~ke it des G e steins ~ ~htwede~,irn einm~nni-
gen ,ode r zweimännigen Bdhrert . :Währ end der a&tg~ann i~ 
~rsten Fall sowohl den Bohrer dreht e , al~a~ch mit einem 
Treibefäustel auf di esen schlug; br auc~tectan: wi a di e 
Beze ichnung uns verrä t, beim zwe i minnigen Bohren zwei 
"Haue r". :Der e i ne n ußte mit $ 'inem ' Groß f2us t e l, d em Zwei -
mensch, a uf den Bohrer sChl a3:eri , während.' ; 'd e r andere d en 
Bohrer nach j e dem Sc hlag etwa Um ti5 ,od~r 600 drehen mußte . 
$0 entstand ,unter erhebl;ichem Kraftauf~anci1n e ine r 
8- stündig en Schi cht be i ha rt'em Gesteii n o ft "hUr e i n Bohrloch. 
Um, di e ,Wirkung d e s Schlage~ zu vergiößer~ , n~hm der Berg-

' .J:tann nicht selten e i nen Lederriemert', den e r 'u m, d en Fäustel 
und u ms Handge18nk sc h l ang . Die Int en'si tät des Sc h l ages 
wurd e hierdurch beträ chtlich e r h öht'. vlar n u n ' a u f eben 
geschilderte Weis e die ~ewünscht e A~zahl Bohrlöcher ent -
s ,t ,anden, . die o ft ganz versc'hieden' l ang 6 Bl.iEi,h l t w'urden , 
nah~ der Be-rgmann ' den ' "Kr ätzer", e inen 'l angen Eis en- oder 
Kupferstab mit e i nem lö ffel~:r'ti~en , z u m St ab rechtwinklig 
geb o genen End e und k r atz t e damit den bei~ Bohren entstan-
denen Bohrstaub aus den Bohrl ö c hern ; denn Bohren mit 
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~asserspülunl und - k ühlunG k9nnt Dan erst s a it di s sam 
Jahrhundert i~ B ~r gbau. Nach der S~ub erung der Bohrlö-
che r führte d e r B org~ann die Patrone (den Exp losions -
b ~wir~er) in di e eine kupferne Nadel, di a R~umnad e l, 
eingesteckt wurde, in das Bohrloch Gin. 0io 3rstan RtiUD-
nadeln waren aus Eisen gc~choiedet ; da aber b ei d e n e i-
sernen Nadeln l e icht Funke n entsteh2n konnten, die di a 
Spr e::J.t;st ofiladu ng zu früh zur Jatonation b racht en , nahm 
man ba ld kein Eisen Qehr für diese Nad e ln. Anschließdnd 
bracht e der Bergmann vor der Patrone einen Moospfrop f 
an un d verran~te d a nach den noch übrigen freien Bohr-
lochraum mit quarzfreieo , feingeschleomte m, trocke nem 
Lehm, dem sog. Letten, mitt e ls eines eiserne n L~ tt enstam

pfers. Dieser Letten wurde i m Richelsdorfer uebirge ge-
g raben . ~roße Kuhlen, Leinlöcher (Leim: mundartlich für 
Lehm) g enannt, besonders auf der Hohen Süß und dem Herz-
berg, erinne rn noch heute an die einsti3e L ~ ttenGewinnung. 

Der zum Schi oßen ~ enut~te Letten hieß auch oft Lehm- oder 
Schi e ßkuchen. 

ilie Riuonadel mußte, um nicht festzuklemmen, w~hrend 
der geschilderten B ~ setzarbeit 8n fleißie gedreht we rden 
und wurde nach Beendi gunG der Besetzung vorsichti 0 heraus-
gezosen. An ihrer Stelle wurde in den freigebliebenen 
Hohlraum ein mit geschlemmtem Pulver ausgestrichenes 
Schilfröhrchen oder ein Strohha l m eingeführt, an dessen 
oberer Seite e in Stückchen Schwefelfaden, das Schwe fe l-
~iuschen, aneebracht wurde. DGr Schwe fe lfaden war 
16 - 20 c rn lang , damit da~ Ber~~ann, der -den Fad e n ~it 
seiner Öllanpe anzündete, noch genügend Z )it hatte, sich 
vor d e r 2xplosion in Sicherheit zu brin~en. 

Das zum Schießen benutzt e Pulver bawahrte der Berz~ann in 
eine~ kleinen Lederbeut e l mit k urzem höl z ernen Röhrchen, 
das durch einen Korken verschlossen warden k onnte, oder 
in einem ausg~höhlten Kuhhorn auf. 

Wie heute, so ~ewahrt e Dan schon früher die g roßen Pul-
verfässer oder -kist en in be sonderen unter Tage a usge-
schossenen däucen auf, die zur Sicherheit vor Unbefug ten 
durch starko Türen ges ichert waren. ~s sind uns noch 
mehrere solcher Pul ver- o de r l~ul1.i tionsl-.:nm'-lern im Richels-
dorfer BergbauLbekannt, ~.8 . i ~ 2. Dnchsbcrg er Kobalt-
rücke n, i m Carlschächter-We tterf lachen und in vielen 
anderen alten Stollcn- und Gr ubenbauen der Richelsdorfer 
Bergreviere. 

Das Schwarzpulver, das zum Schießen benutzt wurde, liefer-
te di 0 Pulveroühle zu Sontra und eine Pulver~ühle in der 
Nähe der ~ichelsdorfer Hütte . 
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Die tägliche Arbeit dar B2rgleute vor 200 Jahren 

(nach B 0richten von Cancrinus, Riess u nd Landau) 

Der berühste Bergrat Riess, der Ge~en E~do des 18. Jhdts. 
die Leitung des ~ichelsdor=er BerGbaus innehatte, schrai~t 
in 0ine r seiner 'Veröffentlichungen über den Richelsdorfer 
Bergbau, daß damals die B~rgleute nur selten über fünfz ig 
Jahre alt wurden. Trotzdom waren sie iQmer vergnügt, genüg -
sam und ~ußer st sparsaD . 

'Die fol3andün Zeil~n gewi hren uns e inma l einen kleinen 
Einblick in den ss .~eren Bergmannsberuf vor etwa 200 
Jahren . _ 

jeden MOrgen ~ußt en die Be r 5 leut e bei~ Läuten der Berg-
glocken um fünf Uhr "ins Gebät" kom::Jen, das dreiviertel 
Stunden dauerte. We r versäuotü, morgens in Betsaal einer 
k leinen Andacht beizuwohnen, mußte dafür Strafe bezahlen. 
Um sechs Uhr wurde dann an die Arbei t "gefahren". ~ 
~~1-.se~f~ Bargm_ann arbei tat entweder "in den Schie-
A-ern-H oder im "Kobo ld-e w: - \vie wir erfahren werden, handelt 
_~s-sich bei den gonannten . Bergbauzweigen um Ganz verschie-

dene Arbeitsweisen. 

Die Arbeit d e s Scbi owrb'erg,~annes verlief etl'lD. f olgend er-
maßen: Um sechs Uhr ~:1ußte der Bergmann "vor seine Strebe 
fahrenli, die ihm von Steiger anzewi ~sen war~n. Um aba r 
zu den Streben ( z um Arbeitsplatz) zu ko~oen, mußt e der 
Ber3mann z u erst don zwischen 40 und 100 ~ tiefen Schacht 
" einfahren 11. Porson e nförderul1.2 gab es i n da~:l3.liger Zeit 
noch nicht i~ Berg~au, der B ~rgmann ~ußte zum Einfahren 
die i m Sche c ht hän~enden Fahrten (Leit e r n ) benutzen . War 
e r am "Füllort '!, dort wo die Schiefe rn in Kü be l gefüll t 
wurden , angeko mmen , gin6 e r d i e zwischen 1 , 20 und 1,50 m 
hoh & Gezeug- oder F örderstre c k~ ( auch ~rauphstr e c ke ge -
nannt) bis zu der etwa 40 bis 60 c m hohen KrummhiJser-
fahrt. Der Bergmann , d er nur ~ine Beinkleidung anha tte, 
schnallte nun me istens an seinem l~nken Oberschenkel ein 
Brett, das Beinbrett, nah~ in seine linke Hand ein Achsel-
b rett oit Griff und bewegte sich a~f Qesc hwerlichst e Weise 
durch ständiges A . ziehen und Ausstrocken seines Körp e rs 
(robben ) a u f dem " Liegend enIl bis vor ~rt . u 3r Bretter be -
diente sich der Be rgmann, u m sich die Haut nicht durch 
das g robkörni ge Li egende abzus chaben und wegen des oft 
sehr kalten und nassen uesteins. Vor Ort angeko mmen , ar -
bei tet e der Hauer d ann o ft :tlit 20 anderen II Burschen " 
(Ha uern). Auf der linken Schulter liegend hackte er mi t 
der Keilhaue in die unterste Lage des Schieferflözes,-GBr 
feinen _Lett~, einen Schran~ (Schlitz) von 5 - 10 c m Tiefe. 
Di0se Arbeit nannte d2r B ~ rgmann deshalb das Unterschrämen 
der Schiefern. Zu dieser Ar bei t gehört e Erfahrung und Ge -
schicklichkeit. Nach dem Unterschrämen wurden die o beren 
L~gen d er Schiefe rn (grobe Lette, Kamms c hale und Schiefe r-
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k ap ::'- ) :.ü t ~2ilen u ne. Fsusteln "h:.:r eÜ1.Z3'::roche""l ". -N_! r sel-
.ten wurden Clnschli .eßcnd nocb ~iG t t:.u.:"E:n -1l .Jnch;) . .::rZ;.3 " na c h -
g~ schossan. Mit d en her oin3~brochene~ t nu~~n Ge st d i n , 
d en " 3er gen ", f üllt e: der Ber.::;nann d e i.'! durc h d en Abbau 
entst ClndeYlen Hohlram~1 wieder :0U. Zr "ve r s0 t ::;te " jedoc h 
ni c ht das ~anze ab~~baut a F.::le , sondern liaß s c hma l e 
Ho h lrB_u.a e , die :": rur:~r,1h.k.-:' ls erfG.hr te~1, stah"Hl , cli a a ls ;~örder 

und Fahrstrecken dienten . 3 is 12 U~r , als o s0chs Stunden 
1 ans , ,';'lußt e d0 r Ber 3 ~:;":l ·:1.n in deo:J ;'1.iodri ßc:n Str l..~iJ c:. r bcd t e n. 
Anschließe:nd wurd0n eli.;, !-<;:upfGr:'la lti ~.:H'l Sc i-da:f8rn in 
eindo Strebhunt , einon 1 , 20 ~ l aLg en , e,Sa ~ b r ei t en und 
etwa ü ,20 D hohen, auf v ier k18 ina~ ~~dern ruhenddn 
Förd e rwc:. 3en r;e l G1den . "Trec ~::e jUTI..sen", -se-I-tou ~ ~rgl ut..,~, 

befasti s t en oi t e ine3 k urzen L 2 derrio~8n den Hu nt an ei -
nen Fuß, la3ten ' sich auf die be iden sc h o n arw i hnten 
Bre tt er und treck t e n ruc~weise (treck3il = ziehen ; beför-
d e rn) den Hunt bis zur I<:. r2Luc h str e c ke . r-Ii~-.,r .,rurdcm dia 
Sc h i efe r n ::lUS den Hunt i n höl ::-~e rne SC hU~Jl-c2. rren za l nden . 

Die eben ~eschriebena Arbait i~ nur e twa 45 C ~ hohen 
Streb wurd e " :iCrur.:!:::1h .E:.l tDr~rTJ ei t " 8enaent i::: Gegol'l s r:: tz z ur 
" Klopfarbei t". De r " Kl o 1,3:L,r" SD.ß bei do r E: l op:farbai t 
in Gine:11 e twD. 1 , 20 [!·i n o h-Jl1. Ort. :ileßGi". de r HE:rt2: der "Sch ie-
fern 11 r.:mßte er si (3 o ~t " ~'1ere i:1.s c hi 8ß2n " und zerschlu:; 
di a herainge~roc h~nen Schie fe r n in 3G - 60 c~ lan~G 
"Klopf"Ja c l~an ". Diese =~ lop :fvlacken wurden "ri o d ie in 
Kruo:';1häl t erarbei t gewonnen "Sc h iefern " i n Förderkarren 
geladen und vom " Karrenläufür" b is z ur.a F i.;', llor t des 
Schachtes be f ördert. Am F ü l lort lud der Ber goann die 
"Schi efe r n " in groß e h ölze rne Fördergefäße , sog . Kube l. 
Übertage mußte der Ber gmann a n schließend zwei Stunden 
"Ha r p el zieben", d. h . er mußte '-1i t ei:ner primitiv .:;e -
arbei teten Handwinde , de~ Hasp e l, di e vollen Schi efer-
kübe l nach o'::::>en winden . Besonders -fÜr di e<:;e Arh-e-i:-~ bo--
-s-t i rnmt e 11 Has.p elkne.c h tell , -d-.i.e i n -a.n4e r -en--B-ör "Id.au&.e bi e t e;. 

-di e s e harte Arbei t verric h t e t en-, g a b es i m Richelsdorfer 
• Ber[~bau nicht . 

War das Gewonnene zu Tage seförde rt, ~uß t e dar Be r gmann 
di e "Sc h i efe r n " " h: li ebcm 11 Ü:: l iuben ) o de r k lE:.inen, d . h . 
e r ;:'1Ußte die k upferhai t i ;3on "Schi efern" in e t wa ha::ld -
g roße Stück e zerspalten. W8ren die Schi efern n icht sauber 
genug gel-.: l äubt oder n icht k l e i n genug Sl;!s c h lagen , so 
mußt e d8 r B Grgmann G~ldstrafen :für 82in2 Ha c h lässi gl->:ei t 
zahlen. Di e taUt;h~n Sc h i efer n. W'urd GI:1 die Halde heruntsr-
gestür zt , wi.hrend d i e " g u t el'l" "Sch i efern" ii1. Maß e ge -
füllt vom Sc h acht mi t Fuh rwerken zu do n ~Giden Schrne l z -
hütten gefahren wurd en . " Auf den Hüt ten " ;. ußt e~ die 
Berg l e ute di e "Sel i e:fe r n " i n besonderen, z;ee icht Dn Sc h i e -
fermaße n " messen" u nd au_ e inEm. li.o sthaufen zur.1 ~-' ö st en 
schütten . Auf diese Wei s e verli ef der Arbeits tag des 
Schie ferbe r g r.lannes ili:1 :R--tt-he S or 'f\.:::']t'- Bergbau . Oft arbei -
tete er 10 bis l~ Stunden an T ag , u n s e i ne k i nderre iche 
Familie ernähr en zu ~önnen , o bwohl nur e i ne Ar bei ts 3eit 
von acht S tunden ~ür den B a r gmann vor~eschrieben war . 
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Die Arbeit des Kobaltbergmannes unterschied s~6h sehr 
von der des Schieferbergmannes . Während die Kupferschie-

. :f-erg?winnung wegen der horizont?<len, nur. wenig ' einfallen-
_den Sch~efarlagerung einen Fl~zbergbau zur /Gru~~lage . 
hatte, konnt~ !'laD Kobal t- hzv,. Nickelerze . im Hichel·spor-
fer GBbirgewegen ihres Auftretens in G~~gen und Wechseln 
nur durch schmale vertikal~ Grubenbaue gewinnen . Die 
Gewinnung der ICobal t-Nickelerze erforde,rte d eshalb die 
~og~ · Firsten- oder Str.ossel1.baue. I'Tenn . rlieKobal:t-Nickel -
er,~e führenden Schwerspatginge ni.cht· unmi tt 'a lbar· an di e 
Erd'ober.fläche traten ("ausbissen"), ,schni tt sie , d e r 1?erg-
mann · durch Stol;ten an und :folgte d~rin dem erzfübrenden, 
<?ft nu.r sehr schmalen, vertil<al oder steil lagernden . 
Gang~ ~ns Berginnare. Fiel der erzführe~de G ~ng nach un-
t~p, so folgtejhmder Bergmann in die Ti ? fe und , legte 
treppenförmige Gruhenbaue, so g . Strossenbauean. Hatte 
der Bergmann einen "höfischen " ,/ einen erzführemden Gang 
an seiner "vlurzel" angefahren , / folgte er ih:-::1 nach oben 
ebenfalls durch di e Anlag8 trel~nförmiger Grubenbaue , 
der sog. Firstenbaue. . 

Den freigelegten Erzgang mußte der Bergmann weg en der 
Härte des tauben Gan~stet~s u nd des Erzes entweder mit 
Bergeisen und Fäustel (S<ihli.ge l) oder durch die im 
18. Jhdt. weit verbreitet e Schießarbeit mit Schwarzpulver 
abbauen. Die entstandenen Hohlräume unter Tage wurden 
oft mit dem Schwerspat'< deo Ganggestein, das man damals 
noch nicht nutzbringehd verarbeiten konnte, zugesetzt 
bzw. vers e tzt, ähnlich der tauben Schiefern. Das Ver-
setzen des Schwerspptes nan:1.te der Bergmann "verkasten" • 
Als in der 2. Hälffe d e s 19. Jhdts. der Schwerspatberg-
bau den Kobalt-Ni~kelbergbau ablöste, holte man den über 
den "Schweben" dy'r Erzbaue versetzten "Kastenspat" zuerst 
aus den alt e n Grubenbauen . . 

I 
I 

Das "geschossene" Er:3 kratzte der Bergmann ähnlich wi e 
in späterer ~~it dies auch mit dem Schwerspat geschah, 
mi t einer ei,.sernen Krat ze i n einen hölzernen oder 
blechernen Fülltrog . l1it di esem wurden kleine hölzerne 
F~rderkarren gefüllt, di e der "Karrenläufer" zum Füllort 
des F~rderschachtes schob. 

Zuvor hatte der Bergmann die gewonnenen Kobalterze nach 
ihrem Erzgehalt in Stuf- oder reine Kobalterze, in arme 
oder Kobaltsalbänder und in Pocherze geteilt. J e de Erz-
gattung wurde gesondert zum Scheiden z u Tage gef~rdert. 
Der Scheidest e ig e r beauftragte auf de r Schachthalde 
Be rgmannskinder, die sog. Schei dek ind e r, die verschiede-
nen Kobalterze, mit dem Sc~eidefäustel zu ze r k l e inern, 
vOQ dem tauben Ganggestein z u trennen oder sie zu 
si,eben. 

Di e Berg leute schütteten die verschi e denen Kobalterze 
nach ihrer Säub e rung getrennt in Holzfässer, di e gefüllt 
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2 bis 4 Zentner w030n . Jeden Abond . aßten dia wertvoll en 
Kobalterze in besonders dafür vO~Eesehen0n ~äuman ver-
schlossen werden. 1791 gab etas Kabal tscheiden im Richels-
dorfer Gebir,ge (besondGrs im Bau~läuser- Ul cl Hohesüßer 
Revier) 200 Kindern Arbeit. 

Di e ",anz armen UD mit der.1 :-lammer nicht zu scheidenden 
Kobal t erze "l~ --'i1. auf dE~r ftichelsdorfer Hütte " gepocht 11 

und gewasch ti.. Diese I.rbai t gesctiah im Poch- und \.<Jas ch-
't'J'erk unt 'laIb der Ric elsdor:fer HüttB . Man " pochte" diese 

rze wegen des b etrichtliche3.1. spezifischen Ge"richts 
des ,:,chl'Tersp ntes, schle.L1l!1te das " ,J. ,:;mehl enG" auf Schlai'!lmgr ä -
~n und reicharte so die~rze etwas an; gro ßen Erfolg 
versprach jedoch di 8 SG I.ufb crei tung sr:1ethod0 ni c ht . 
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Die Kunst und der Richelsdorfer Bergbau 

~~~~!!~~~~~-~~!~!~~~~§-~~~-~~~~!~~!~ 
Über di e künstlerisch e Betätigung der Be r g l eute im Richels-
dorfer Gebirge ist uns leider nur wenig bekannt. Der Ar-
beitstag der Bergleut e war sehr lang und anstrengend und 
ließ kaum Zeit zur küns tlerische n Betätigung. 

Im vorigen Jahrhundert bearbeiteten jedoch einige Berg-
leute feste Schi efers tücke, me istens "Schwartenstücke" mi t 
Sanderz, mittels Meißel und Hamner zu netten, wohlpropor-
tionierten Aschenbechern, von denen uns noch e inige erhal-
ten sind . 

Einmalig ist die handwerkliche Tä tigkeit des Nentershäuser 
Bergmannes Heinrich Mang old. Herr Mangold hat schon im er-
sten Drittel dieses Jahrhunderts neben seiner Bergmanns-
tätigke it aus dem Mineral Schwerspat verschiedenste kleine 
Geb rauchsgegenstände gearb e itet. In nahezu 30 Jahren hat 
er mehrere hundert Aschenbecher, Schreibgarnitur~n, Brief-
beschwerer, Bildständer, Jubiläums- und Andenkensteine in 
verschiedenst e r Form und Größe gearbeitet. Äußerst mühsam 
war es, vor jeder Arbeit den richtigen Warkstein zu fin-
den, der.weder zu fest -noch zu bröckli g sein durfte. 
Mit Hilfe von Hammer und Meißel wurde dann dem Stein die 
Grundform für das werdende Gebrauchsstück gegeben . Die 
mühevollste Arbeit war aber schließlich das Schleifen der 
St e ine auf einer rauhen Sandsteinplatte. In einigen Nen-
tershäuser Wohnungen finden sich noch geschmackvolle 
Zeugen dieser künstlerischen Be tätigung. 

Schmiedearbeiten 

Nahezu jede Schachtanlage war früher von einer geschmie-
deten lifetterfahne gekrönt. Von diesen Wetterfahnen des 
Richelsdorfer Bergbaus sind uns leider keine mehr erhal-
ten; wir kennen solche aber von anderen alten Bergbauge-
bieten. Ähnlich wie auf den Schachtanlagen befanden sich 
früher auch auf den Steiger-, Hut- und Bethäusern kunst-
voll geschmiedete Wetterfahnen. Wi e schon an anderer Stelle 
erwähnt, bewegt sich auf dem B 3thaus Triesch noch eine 
geschmiedete W ~ tterfahne mit der Darstellung des Schlegel 
und Eisens, sowie eines Hahns und der Jahre szahl 1866. 

Das Betri eb sführe rgeb ä ude der F irma Dr. Alberti in Sontra 
wird von einem geschmiedeten Aufsatz .mit Fahnenstange 
und zwei vJetterfahnen mi t ausgeschni ttenem. Schleg.el und 
Eisen geziert. Bei dieser Schmiedearbeit handelt es sich 
um eine Me isterleitung der Zeit u m 1900. 
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Zur Zeit bewahrt das T 8. nnenber g Museum di e von Schlos-
sermeister Krah, Nentershausen, 1935 gearb e it e t e We tter-
fahne der Schachtanlage Schnepf'enbusch auf. 

I m hiesigen ßergbaugebiet sind kaum noch 3 ~r6Wannstrach
ten aus alter Zeit au zufin deD, di a B e r ~ l eut d wurden 
nämlich meistens nach altEr Sitte in ihrer Bergrnanns-
tracht beerdigt . Außerd em wurde:r~ währ Gnd der beiden tJel t-
kri':lge fast alle alten noch e rhaltenen B , -r ~1!1annstrachten 

des vorigen Jhdts. umgearbeitet und aufgetragen. 

Der Bargmannsrock des v0risen Jhdts. war aus schwarzem 
Tuch oder Samt mit schwarzen ~ndpf2n gaa r bei tet. Zu 
B ~ ginn des Schwerspatb ergbaus kauften sich v2rschiedene 
Bergleute. di~ damals übliChe~1. Bergmannsrücl1:c aus schwar-
zern Tuch mi t l'.l;:; ssingkndp f'en und dunkler Schildmütze 
mit Bergmannsabzeichen. 

Als zu Beginn dieses Jhdts. vorübergehend a uf dem 
Schacht Schnepfenbus c h durch die Mansfeld A.G. B ~rgbau 

getrieben wurd e , schafft en sich verschi ede l1. G Bergleute 
eine Mansfelder Bergmannstracht an , di e sich nicht wesent-
lich von der der Barytb e r gleute unterschi ed . Als Kap_-
bedeckung diente bei l e tzteren ein hoher Tschako mit 
Bergmannsab zeichen , gelber.1 Zinnenband und sch'"rarzl'Teißem 
Federbusch. 

Um 1935 legten sich die meisten Bergleute des damals 
neu ins Leben gerufenen Kupferschieferbergbaus auf Ver-
anlassung der BetriebsführußS die schmucke Bergmanns-
tracht der Mansfelder Be rgleute an; diese bestand aus 
d em schwarzen Rock mit l: :;s singkndpf'en, e i nem sclwTarzen 
brei ten Le de r gürtel , dem clu:nJ:~len " Arschl eder ", de_, 
schwarzen Tschako mit g rünwe ißem F2der~uDch und einem 
Stock mit " :::(oi111aue". Di e Steiger tru,sen Trachten in 
besserer Ausführung mit Verzierungen, anderem F e der-
busch, D.: gen uSW. Aus dieier letzten Kupferb0rgbaup eriode 
sind uns ~och verschied eno Trachten erhalten. 

Wohl das bedcutenste Kunstwerk , das aus dem Richelsdor-
fer Kup fe r hergestellt wurde, ist die Nachbildung des 
farnesischen Herkules auf dem Ok togon der Anlag e ~ilhclms
hdhe bei Kas sel. Auf V3ranlc~ .ssung Landgraf earls w·urde 
in der Zeit von 1713 - 17 vom Kasseler Kupferschmied 
I~üper und vom Augsburge r Joh . Jack Anthonic der 9,20 m 
hohe H0rkulos a us Richelsdorfcr Kupfer ge üchrniedet. 

Im Messingho f bei Kassel wurd e i m 18. J hdt . ein g roßer 
Teil d e s ai ch e lsdor f er Kup-ers zu GebrAuchsgegenständen 
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verarbei t at , ferner "auf dem Kl:p ferharmner lf de:;.~ ii.ichel s··· 
dorfer- und Friedrichshütte, un~ ~icht zu~etz t entDtanden 
auch in der Süßer X~p~e~ D c h~ied3 d chB~e ZupfG:sar~te , 

be sonders Kup~erkesse l. 

~ie meisten h an sischen 
d es 18 . und frühen 1 9 . 
Richelsdorfer Xup fe~ . 

Kupfe rmünzen , die 
~hdts ., entstanden 

Sche ic1emünz;en 
ebenfa lls aUD 

Aus neuer Zeit sind uns als k l e ine KU2st~arke Kupfert e l-
ler mit feiner Zise li e rung a ls Geschenkartike l ~er k ur-
h e ssischen Kupferschieferbergbau 3.m . b . R . bekannt. 

1954 schnitzt e der dama l s in Nenters~ausen wohnende 
Schnitzarme i s t e r, Karl Wagner , e ine etwa 45 c m hohe 
Statue d er heili gen Barbara (dia Schut zpatro~in der Berg-
leut e ) , Diese stand kurze Zei~ im Wolfsberger Hauptfl a chen 
und ist seit 1957 in der neu e r bauten katho lischen Klrche 
in Cornb e r g aufgestellt. 
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Lieder, Sprüche, Anekdoten und Sagen aus dec alten 
rtich~lsdorfer Bergbau 

Lieder und Sprüche ---------------- --
Durch einen glücklichen Umstand entdeckte der V~rfasser 
kur z vor den Abschluß ,der ßeschichtliche n Betrachtungen 
über den Richelsdorfer Bergbau beim Durchsuchen alter 
Akten zwei k leine gedruckt e Hefte, di e Bergmannslieder 
und -gedichte aus dem 5 ichelsdorfer G ~birge enthalt en . 
1857 hat der e vang e l.-Iuth. Pfarrer Smil Dietz zu Süß 
in der Elwert'schon Buchdruckerei zu Marburg 30 B argmanns-
li eder und -gedichte aus dem Richelsdorfer Bergbau in 
kleinem Format drucken lassen. Vermutlich sind das Ge-
dichtsbändchen von 1857 und das Heftehen vo~ g leichen 
Autor, betitelt "Auswahl vermischter Gedichte", das 
neben 5 Bergmannsgedichten noch andere Verse enthält, die 
einzigen noch e rha ltenen ~xernplar e der wahrscheinlich 
geringen Auflag e . Selbst die ältesten B ~rgleute k~nnen 

sich nicht mehr an alte Gedichte oder Lieder des Richels-
dorfer Bergbaus erinnern . Jer erwähnte Süßer Pfarrer Dietz 
hat in der zweiten Hälfte des vorigen Jhdts . die ihm 
erreichbare bergmännische Dichtung gesa~lt; sicherlich 
hat der rühri G~ Pfarrer abe r auch selbst einige Gedichte 
ver faßt , di e in beiden genannten Heftehen abgedruckt 
sind. 

Da wohl keinem Bewohner des Richelsdorfer Gebirges ir-
gendwelche Zeugen uralter rtichelsdorfer Berg~annsdich

tung bekannt sind , wählte der Verfasser aus den 35 Ge-
dichten und Liedern fünf der charakteristischsten heraus: 

1. Ora et labara 
Herab das Grubenkleid 
Und schnell das Licht zu Hand , 
Schon ist's gerechte Z2it 
Zur Fahrt ins Xnappenland . 
Schon ruft uns zum 3ebet 
iler Glo c ke Silberton 
Denn ohne dies empfängt 
Man nie den r echten Lohn . 
Ja, das ist, wi e ihr wißt, 
Des Bergmanns erste Pflicht, 
Warnach den Tag er mißt, 
Und auch beschließt die Schicht. 
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2. Richelsdor fe r Barsleut 

We r kenn e t unser Bergwerk n ic b t? 
Man kenne t os in al l e n Krei sen , 
So weit wir durch dia Welt h inr e ißen, 
Wir Richelsdorfer B ~r gleut h e ißen , 
'Ier kennt di e s B2 r gwe r k n icht ? 

Un d mit ten drinnen wir in Süß , 
Doch wissen sie nicht all e dra uß en , 
Wi e unsrer vi el zusammen schmausen 
Vo n Ib a a uch, SOl z , N ntersh ausen, 
Und mitt en dringen Süß. 

Und sing t e i n Jeder froh ~lück Auf, 
O~ i n Acerika , in Preußen, 
Und wie di e Län4e r alle heißen, 
Wo unsre Ber g l eut all' hinreißen, 
Und singt g l e ich froh Glüc k AJ f! 

3 .. Suppenlied 

J e der Bergmann , fast e in J e d e r 
Kitt e l ha t und Hint e rl eder, 
In der 3an d das ~rubenlicht , 
Koumt e r heim, ein s chwarz Gesicht. 

Und sobald e r sich gewasche n, 
Will er fre ilich auch was naschen, 
Manc hmal g i b ts ein b ös Gesichts, 
Wenn's an Suppe dann gebricht. 

Und er kann bei leerem Mag en 
Auch den Branntwein nicht vertragen, 
Den man a uc h n icht g erne borg t, 
Li eb er für di e Suppe sorgt. 

'-1:. G.r~ dem steti ;:; en Lichte 

Auf der Ho hensüß, de r Wartburg gegenüber 

Luther war eine s B e r gmanns Sohn , 
Sind wir's n icht desgleichen? 
Me~kts an Schläge l und Eisen schon, 
Das ist u ns e r Ze ichen . 

Lu t he r g l e ic h die Wartburg sah , 
Di e wir t ägli ch sehen , 
T,J:: nn "Iir stehn b ewun.dern d da 
Auf den sonn' g en Höhe n. 

Und du strahl t es t, Sonne , n icht 
Neuerst e h enden Ze i ten ? 
S e is t gegrüß t u ns , s t e ti g Lic h t, 
Al ter Herrl i c hkei t en ! 
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5. Fragen nach Schwerspath 
Wohl mag der Welt gefall en 
Das Gold, der 2de lstein, 
Das kHstlichste von allen 
Wird einst der Schwerspath sein. 
Der Nickel an den Halden 
Ehdem verachtet lag, 
Wie noch di e Furcht~estalten 
Des Kobolds klingen nach. 
So wird in spätern Ta~Gn , 
Wenn erst der Pallast steht, 
Man nach dem Schwerspath frag en , 
Den ihr veracht e t seht. 

Eine "wahre Begebenheit". 
Aus der Vielzahl der Anekdoten und sog. "wahren Begeben-
heiten" vom Be rgbau mHchte ich nur e ine h erausgreifen, 
die vielleicht noch dem einen oder anderen alten Nen-
tershäuser bekannt ist (nach W, Lohmann: "IVleine Welt" 
1924). Der Handlungsplatz ist die Grube Münden. 

Ein alter Bergmann ist in einer Strecke verschüttet~ 
Trotz sehr schwieriger Aufräumungsarbeiten ge lingt am 
dri{ten Tag des Unglücks die Freilegung des Stollens 
und somit die Rettung des Bergmannes. Des BargmannsFrau 
stürzt ihrem tot geglaubten Mann anden Hals, doch dieser 
gemütlich rauh: "Du bist doch ganz bestußt!" 

Sagen 
Der Kannes und das G8spenst 
Es ist wohl schon über hundert Jahre her, daß d e r Kannes 

,von ,I ba als junger Bursche auf den Schacht Sc hnepfen-
busch b~i Bauhaus zur Arbeit ging. Eines Sonntags hatte 
er bis spät in die Nacht mit s~inen Freunden in der 
Wirtschaft gesessen und gezecht. Am anderen r.-;:orgen mußte 
er aber wieder früh zur Schicht. Er kon±e jedoch kaum 
aus dem warmen Bett steigen - er war ja noch so müde. 
Seine Mutter steckte ihm vor s e inem Aufbruch noch schnell 
sein Frühstück in die Tasche und hängta ih~ sein Olhorn 
an den Hosengürtel. 
Als Kannes aus dem Haus trat,schien der Vollmond und er 
fror sehr. Ka nnes konnte gut den Weg zum Schacht f inden , 
da es so hell war. Kaum war er aber an den l e tzt en H ~u

sern von Iba vorbeigekommen, wurde ihm klar, daß er sich 
sehr beeilen mußte, u m noch pünktlich den Scha cht zu 
erreichen. Er rannte also los. Doch schon bald merkte 
er, wie ihn etwas in den Rücken schlug . Zr drehte s ich 
zur Seite und sah eine schwarze Gestalt. Kannes ,,,ar sehr 
erschrocken und dachte nur daran, so s chnell wie mHglich 
zu entkommen. Je schne ller er aber lief, umso hef~iger 
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schlug ihn etwas an den Rücke~ und s o schne ll wi e er 
li e f', folgte ihm a uch die Schw8r'ze Gestalt. ~ta:1.nes 11far 
in Schweiß gebadet und sah s c h li e ßlich, d",ß es z ' 'le c k -
los war, d e. Go spenst z u entfl iehen . ErschBpft warf 
er sich zu Boden und schrio: " De) n är.lm mich !" J;.ls der 
Kannes sich wieder etwas erho l t hatt e , sah 2 r ab er weder 
das Ge sp ens t noch k lopfte ihn j-321Eai cl in dem .Rüc ken . Nach 
kurzer Verschnaufpause erhob er sic~ und lief weiter. 
Aber da war auch wieder die schwarz e Gestalt neben ihm 
und das Klopfen im Rücken. Wüt 2nd faßte sich Kannes mit 
der Hand in den Rücke~ und sieh2 d2 : e r hatte s~in Ölhorn 
in der Hand, und das Klopfen ,'lar vorbei . Da e r abe r dabei 
stehen geb lieben war , war a uc h das Gespenst stehen 
geb lieben. Als er sich aber das Gesp8~1. st in a ller Ruhe 
betrachtete, e rkannte er , daß es sein e igener Schatt en 
war. 

FolgendG Sage wurde wörtlich dem Band rt :s.u~1.,-, u~n den 
Alheimer" Heft 1 (S. 103) entnom:l1Gn. 

Der Berggeist 

In den früher e n J a hren wurde auf Waldmännchen (am 2 . 
Januar) a uf den Bergwe r ken ni c ht gearb eitet, denn" das 
brachte allemal Ung lück . 

Damals wohnt e in Süß e i ne arme F~mi!ie , d ie noch keine 
Uhr hatte. Siner Armut wegen wollte der Mann a uch an 
diesem Tage arbei ten. Als der I/.iann in der Nacht aufwach-
te und nicht wußte, wievi e l Uhr es "rar, zog e r sich an, 
um auf dem Schacht "Segen" an di e Ar bei t zu gehen . 
Es war zwisc h~n el f und zwö l f . 

Am Segen angeko~men, ma chte uer Berg~ann s ein Licht 
zur e cht und wollte einfahr en . Als e r die Falltür ö ff -
nete, um e inzufahren , kam e in k leines Männchen und 
legte sie wieder zu. Der Bergmann ö ffnete si e z um zwei -
tenrnal. Das kännlein l eg t e sie ab e r mals z u und sagte: 
"Zweimal habe ich di e Falltür zugelegt . B .. 3im dri t-::enmal 
wirst du s e hen, was mit d ir ges chi eht; denn de r 2. J anuar 
ist für uns Waldmännchen". 

Darauf g ing der Bergmann heim, legte sich i~s Bett , 
wurde krank und ist vor Schrecken ges torben. 
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