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Vorbemerkung 

Das ursprllngliche Ziel des Verfassers war eine umfassende Darstellung 
der Geschichte des Kupferbergbaues in der Landgrafschaft Hessen . Die 
Flllle des archivalischen Stoffes, der wegen des Mangels an zuverlassiger 
Literatur hatte durchgearbeitet werden mllssen, und die Tatsache, daJJ die 
Archivmaterialien des Hessischen Staatsarchivs Marburg zum Bergbau im 
15. bis zur Mitte des 17. lahrhunderts noch ungeordnet im Bestand 57 la
gem, haben diesen Plan schnell zunichte gemacht. Es gaIt, eine mllglichst 
sinnvolle zeitliche und raumliche Begrenzung zu finden. 

Raumlich lag es nahe, die Arbeit auf das Gebiet des Niederfiirstentums 
zu begrenzen, da der Verfasser, dessen Geburtsort im Richelsdorfer Gebir
ge liegt, dort iiber die besten Lokalkenntnisse verfilgte. Zeitlich bot si ch die 
Begrenzung der Arbeit auf die Zeit bis zum Ausbruch des 30-jahrigen Krie
ges an, da der Kupferbergbau im zweiten lahrzehnt des 17. lahrhunderts 
aus der Hand privater Gewerken in Staatsregie ilberging und sich damit ei
ne vll llig neue Struktur auftat. 

Vorrangiges Ziel mullte es sein, die sich aus den Archivalien ergebenden 
historischen Tatbestande so detailreich wie mllglich darzustellen. Diese 
Aufgabe war beim Ordnungszustand der Archivalien, die weder eine sach
Iiche, noch zeitliche, noch raumliche Ordnung aufwiesen, nicht einfach. 
Auf eine Wertung und Gewichtung der ermittelten historischen Tatbestan
de wurde weitgehend verzichtet. 
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I. 

Von den Anfangen des Bergbaues in Hessen 

Der Bergbau in der Landgrafschaft Hessen ist mit Sicherheit alter als die 
vorhandenen schriftlichen Quellen vermuten lassen. Weit frUher als die 
Landgrafschaft sich zu konstituieren begann, ist von Bergbau auf dem 
nachmaligen Gebiet Hessens die Rede. Die alten Oberlegungen zu dem Sil
berbergwerk, das ein rOmischer Centurio in der Gegend von Braubach er
richtet haben soli, und die Vermutungen, dall zu Zeiten Karls des Grollen 
bei Frankenberg ein Goldbergwerk betrieben wurde, sol1en hier nicht auf
gefrischt werden '. Mit Sicherheit hat die Verleihung des Regalrechtes 
durch die Herrscher des Heiligen ROmischen Reiches an die Territorialher
ren und die standige Wiederholung dieser Verleihung bei Herrscherwech
seln 2 das Bewulltsein liber den Wert der Bodenschatze geweckt und die 
Neigung der Territorialherren gestarkt, sie si ch nutzbar zu machen . Am 1. 
5. 1300 erlallt Landgraf Heinrich unter Berufung auf das Salzregal eine 
Verordnung Uber das Salzwerk zu SodenJ, und am 7.6. 1497 berufen sich 
Landgraf Wilhelm Ill. und Graf J ohann von Nassau darauf, dall unsir 
Voraltern und wir sundlich von weylandt des Hei/gen Romischen richs key
sern und konigen begnadigt und versehin sin, das alle golt und si/ber gru
ben, Berckwerck und Ertz adirn zinnes, blies, kopper, isen und sust alles 
metals, auch saltzsodenn, warme bade uns und unsen erben zustehen4. 

Wenn der Verfasser einen Hinweis in Kopiar I Nr. 130 des Staatsarchivs 
Marburg vom 27. 2. 1353 richtig deutet, bietet diese Urkunde den ersten 
konkreten Hinweis auf Bergbau in der Landgrafschaft Hessen . In ihr be
stimmt Konrad von Hoxer, BUrger zu Witzenhausen, dall im Falle seines 
Todes neben der Halfte des Dorfes Laubach, der Halfte der Vogtei und des 
Gerichtes daselbst und andern Abgaben auch der "Bergzins" an Landgraf 
Heinrich heimfallen soli . Bergzins ist eine Abgabe, die in keinem andern 
Kopiar, auch nicht in den mittelalterlichen Rechnungen des Staatsarchivs 
Marburg erscheint. Sie deutet m. E. auf eine bergbauliche Abgabe hin. 

Ober die Bedeutung einer Flurbezeichnung "Eithengruben" in der Zent 
von Sontra fUr die Datierung der Anfange des Kupferbergbaues in unserem 
Gebiet wird spater noch geschrieben werden, wenn Ober die Erschliellung 
des Sontra-Richelsdorfer Bergbaugebietes berichtet wird. 

I Hierzu Wi ck a. a. 0., Witti c h a. a. O. und Winkelmann a. a. O. 
2 1216; Verleihung des Regalrcchls an Graf Pop po von Hennebe rg; In der Goldenen Bulle wird den 

KurfUrSlen des Reiches das Regalrechl an alien Melallen, Erun und Solquellen Ubenragen (1356); 1379: 
KOnig Wenzel bcslatigt und verleihl Landgraf H ermann u. a. das Bergregal (SIAM K 10 Nr. 7) 1403: 
KOnig Ruprechl bcslatigl Landgraf H e rmann den Besitl der Salzquellen und Bergwerke (SIAM K. 
10 Nr. 22); 1505; KOnig Maltim i lian besllitigllandgraf Wilhelm d. M. u.a. das Bergregal (StAM K. 
9 Nr. 48) 

3 Wittich a. a. O. 
4 SIAM K. 15 Nr. 54 
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Ab 1460 mehren sich die Belege fOr einen kontinuierlichen Bergbau auf 
Kupfer im NiederfOrstentum Hessen. Sie werden im jeweiligen Sachzusam
men hang besprochen werden. Nur einiger Hinweise, die die lebhaften berg
baulichen Aktivitaten in der zweiten Halfte des 15. und im beginnenden 16. 
lahrhundert dokumentieren, sei noch gedacht. 1462 versteht es Landgraf 
L u d w ig H. bereits, sich die fachmannischen Kenntnisse der Sontraer 
Bergknappen zunutze zu machen, indem er sie bei der Berennung des 
Schlosses Sch6neberg zu Minierarbeiten heranzieht. 1480 beantragt der 
Schulthei13 zu Melsungen fOr Berggraber, die meinen, sie hatten Kupfererz 
gefunden, daz ir wollet gonnen und gestadten den meistern zcu elnbach, 
daz se dis ercz en wolle p[roJbieren'. 1487 einigen sich Landgraf W ilh elm 
I. und W il h e I m 11. anlal3lich einer Erbteilung, da13 ihnen die Bergworke 
in den Gebieten des Niederfiirstentums, denen die Erbteilung gilt, zu glei
chen Teilen zustehen sollen o. 1488 verschreibt Landgraf Wilhelm d.A. 
seiner Gemahlin Anna neben den Schl6ssern und Stadten Grebenstein und 
Immenhausen und der Halfte des Reinhardswaldes auch die dortigen 
Bergwerke 7 • Am 26. 1. 1504 nimmt Landgraf Wilhelm H. schliel3lich 
Balthasar Sch umann nebst seinen Bergknechten, Probierern und Schmel
zern zu seinen Dienern an und verspricht ihnen Geleit, Schutz und Schirm, 
damit sie im FOrstentum Hessen nach Bergwerken suchen 8. 

Auch au13erhalb des NiederfOrstentums spOrt man urn die Wende vom 
15. zum 16. lahrhundert einiges von der lebhaften bergbaulichen Aktivitat. 
Am 18. 8. 1497 Obertragt Landgraf Wilhelm alle Bergwerke in der Herr
schaft Runkel an lohann von Runkel zum eigenen Abbau oder zur Ver
leihung, nimmt die Bergwerke, Bergv6gte und Gewerken in seinen beson
deren Schutz und bedingt sich den halben Bergzehnten aus 9. Die Berg
werke im Amt und Gericht Lichtenberg bei Darmstadt Obertragt Landgraf 
Wilhelm H. am 13. 10. 1501 an den Pfarrer lohann Guderley in Heppen
heim und seine Mitgewerken. Wenn sie fiindig werden, verspricht er ihnen 
Verleihung nach Bergwerksrecht und Gewohnheit 10. Am 30. 5. 1506 
schliel3lich belehnt er Gysbergen von der Schult und lohann Marsilius 
von Antwerpen mit einem Viertel der Bergwerke zu Ro13dorf bei Darmstadt 
mit alien Fundgruben, SchmelzhOtten, Erb- und Suchstollen, Liegendem, 
Hangendem, Schwebendem, Stehendem und Streichendem. Es handelt sich 
dabei urn die Fundgruben "auf dem Kern" bei Ro13dorf mit 4 Weren, einer 
Fundgerechtigkeit "auf dem grOnen Ort" und "im flachen Gang" sowie 
114 des Bergwerkes bei Ramstadt an der alten Burg IJ. 

5 SIAM A I. t. Gen. Rep. Ellenbach 
6 SIAMK . II.Nr .83 
7 SIAM K. 11 . Nr. 48 
8 SIAM K. 13 . Nr. 148 
9 SIAM K. IS Nr. 89 
10 SIAM K. 13 Nr. SO 
1I SIAM K. 13 Nr. 213 
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11. 

Die Erschliel3ung der Bergbaugebiete des Niederfiirstentums 
im 15. und 16. lahrhundert 

a) Die Bindung des Bergbaues auj Nichteisenerze an die Zechsteinlandschajt 

Nach vorstehendem Oberblick wenden wir uns der chronologischen Ab
folge der Erschliellung der niederhessischen Bergwerke auf Nichteisenerze 
zu. Dieser Bergbau ist an die Zechsteinlandschaften im Osten des Filrsten
tums gebunden. Wir finden sie im Bereich des Richelsdorfer Gebirges, um 
Sontra, um Rotenburg links und rechts der Fulda, vom Richelsdorfer Ge
birge aus nach Norden streichend, das Meillnervorland zur Werraseite hin 
beherrschend bis in den Raum von Witzenhausen. 

Damit sind die Gebiete fixiert, in denen Kupferbergbau, vergesellschaf
tet mit Silbergewinnul\g in geringem Umfange, umging, und in denen Ver
suche, Blei zu gewinnen, gemacht wurden. In den altesten Zeiten begann 
die Erzgewinnung in den Zonen des Ausgehenden. Mit zunehmender tech
nischer Entwicklung des Schacht- und Stollenbaues wurden dann die tiefer 
liegenden Erzlagerstatten in Angriff genommen. 

b) Der Raum um Sontra-Richelsdorj 

Fulda l schreibt, dall der kupferhaltige, bituminllse Mergelschiefer des 
Sontra-Richelsdorfer Raumes wohl schon seit 500 Jahren einen ansehnli
chen Bergbau auf Kupfer und in dessen Gefolge einen regen Hilttenbetrieb 
veranlallt, und dall die altesten Spuren dieses Bergbaues sich nur in der 
Nahe des Ausgehenden der Kupferschieferflllze bei Cornberg, RockensUll, 
Oberellenbach und an mehreren Stellen in der Umgebung von Iba und 
Nentershausen fanden. Alte Schlackenhalden bezeichnen nach seiner Er
fahrung an mehreren Orten im Nentershauser Grunde, bei Berneburg, 
Welda, oberhalb und unterhalb des Dorfes Iba und bei Niederellenbach die 
Stalten ehemaliger Hilttenwerke. J ordan 2 verweist auf lange wieder ver
lassene Baue auf Mergelschiefer in der "Riegelsdorfer" Gegend und beson
ders auf diejenigen der "Alten" in der sogenannten "Thalwiese" in den 
trottischen Waldungen bei Nentershausen, wo man den Schiefer ohne Stol
len aus flachen ScMchten, die man alle 5 bis 10 Schritte nebeneinander nie
derschlug, zu holen pflegte. Cancrinus l schreibt 1797 dem Alter des 
Bergbaues im "riegelsdorfer Schieferwerk" 500 Jahre zu. 

In den letzten Jahren haben sich auch Seib 4 und Henn ' mit dem iUte-

1 Fulda, Geognoslische ikschreibung des Kreises ROlhenburg, K. l. B. Ms. Hass. r Nr. 211, 1830 
2 J o rdan a. a. O. 
J Ca ncrinu s a. a. O. 
4 Sei b a. a. O . 
5 Henn a. a. O. 
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ren Bergbau des Sontra-Richelsdorfer Gebietes befallt. Seib lokalisierte 
alteste Schtirfschlichte. die z. T. allerdings erst im 16. Jahrhundert entstan
den sind. Standorte altester Htitten urn Nentershausen und Iba sowie alten 
Bergbau andeutende Flurnamen. z. B ... Alter Schacht" und .. Zum Gru
ben" bei Welda. ..Stollenrain" in der Gemarkung Nentershausen • 
.. SchlackenmUhle" zwischen Hornel und Berneburg usw .. Henn hat ei
nen sehr interessanten Hinweis auf eine Flurbezeichnung in der Zent von 
Sontra gegeben. In der Grenzbeschreibung des Gerichtsringes werden die 
.. Eithengruben" genannt. die in der Weldaer Gemarkung gelegen haben 
mtissen. "Eit" ist mittelhochdeutsch "Feuer" oder "Of en" , eiten dement
sprechend brennen. heizen. kochen. sieden. schmelzen. Henn sieht in die
ser Flurbezeichnung einen Hinweis auf sehr friihen Bergbau im Weluaer 
Raum. sagt aber einschrankend. es k(lnne sich wohl nicht urn einen Beleg 
fiir die Existenz von Kupferschmelzhiitten handeln. da in dem betreffenden 
Gebiet kein Wasser zum Bewegen von Blasebalgen vorhanden ware. Des
halb vermutet er - wie ich meine zu vorsichtig - das Wort k(lnne wohl 
nur auf den R(lstprozell. der dem Schmelzen von Schiefern vorausgeht. 
hindeuten. Wenn 1433 - in diesem Jahre mull die Grenzbeschreibung des 
Gerichtsringes etwa entstanden sein - eine solche Flurbezeichnung iiblich 
war. kann sie wesentlich friiher entstanden sein. Der VerhUttungsprozell 
mit kiinstlichem Geblase ist nach Witter 6 eine Erfindung des 14. Jahrhun
derts. die. von der Steiermark ausgehend. das Verlegen der HUtten an Was
serlaufe erforderlich machte. Vorher erfolgte das Schmelzen unter Ausnut
zung des natiirlichen Windes an Berghangen. Sollte es sich bei Welda des
halb nicht am Ende urn Hiitten aus dem 14. Jahrhundert handeln? 

An sonstigen Anzeichen fiir sehr friihen Bergbau am Ausgehenden des 
Kupferschieferl1(lzes bei Welda nennt Henn 121 trichterf(lrmige Gruben. 
die - vielfach von Wallen ausgeworfenen Erdreiches begrenzt - 2 bis 4 m 
tief sind und in geringer Entfernung voneinander liegen. Er halt sie im we
sentlichen fUr alte SchUrfschlichte. Auch alte Schieferhalden. etwa lOO bis 
200 m (lstlich dieser Gruben. sind von ihm aufgefunden worden. 

Eine Ortsbegehung mit Frau Use Gromes. Sontra. hat die Ergebnisse 
der Beobachtungen von G r 0 m e s imd Hen n voll bestlitigt. Die Pingen in 
dem durch keinerlei landwirtschaftliche Nutzung veranderten Waldgelande 
sind gut erhalten und zeugen eindeutig von einem lebhaften alten Bergbau 
am Ausgehenden des Kupferschieferl1(lzes. Die Schieferhalden (lstlich der 
Gruben liegen auf einem h(lheren Niveau als die SchUrfpingen. Ihr Mate
rial. an der Luft zerbr(lckelte Schiefer. stammt mit Sicherheit aus den Pin
gen. ist also berg- und nicht talwarts transportiert. Am Ort der Halden ver
mute ich die Schmelzplatze. 

1460 ist in der Rechnung des Rentmeisters und SchultheiBen zu Sontra 7 

von 13 SchmelzMen zu Suntra. Harnal. Lentershusen und Ywe die Rede. 

6 Witter a. a. O. 
7 SIAM Mittelalterliche Rechnungen. Dies!: Rechnung ist z. Z. im Staatsarchiv Marburg, wit mir von 

Herrn Dr. Demandt beStllligt wurde, nicht mehr auffindbar. Ich seJbst habc sic: abet etwa 1955 noch 
geiesen. Sic war die Quelle fUr Gearg Landau s AusfUhrungen abet den Kupferbcrgbau bei Sonlra. 
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die 36 112 Zentner Ofenkupfer fiir die landgrafliche Kasse einbrachten. 
Nach der Anordnung des Zahlenmaterials in dieser Rechnung kann ange
nommen werden, daB es sich insgesamt urn 7 Hiittenanlagen handelte, von 
denen zwei mit 3 ()fen, eine mit 4 bfen und die rest lichen mit je einem Of en 
ausgestattet waren. 

Aus 1494 liegt ein Hiittenprivileg Landgraf Wilhelms des Mittleren 
vor 8, in welchem 10hannes Bamberger und 10hann Ermen s in er mach
tigt werden, zwei Hiitten zu drei Feuern zu errichten und darin die Zehnt
schiefer zu verschmelzen, eine Urkunde, die erstmals Angaben iiber die 
Orte- des Abbaues von Kupferschiefern entMlt. Aullerdem ist der Standort 
der HUtte, die Ermensin errichten sollte, bekannt. Sie war zwischen Hor
nel und Hasel zu erbauen, vermutlich also am Platze der jetzigen Rollmiih
le. AIs Bergbaugebiete, von denen der Zehnte an Kupferschiefern kommen 
so lite, werden genannt: "Uf dem Angelstrauche", "Uf dem Slackenthal", 
"Uf der Burg zu Welde" und nochmals der "Tyffenschacht uf dem Angel
strauche". Noch im gleichen lahr wird Bamberger aus seiner Verpflich
tung zum HUttenbau entIassen und Ermensin Ubernimmt auch den Bau 
der zweiten HUtte, jedoch wird der Zehnte, der zu Welda anfallen so lite, 
ausgeschlossen9. DaB dieses Gebiet damals bereits ausgebeutet war und 
aufgegeben wurde, kann nur vermutet werden. Eindeutig geht jedoch aus 
den angegebenen Ortsbezeichnungen hervor, dall der Bergbau sich zum 
Kern des Richelsdorfer Gebirges hin verlagerte, denn Angelstrauch und 
Schlackentalliegen gebirgswarts im NentersMuser Bereich. Diese Entwick
lung wird 1501 noch deutlicher, als Matthes Semler und seine BrUder u.a. 
die Bergwerke umb Sunlra, Ninlir'phu'pin und Ibbe verliehen werden 10. Da
zu erhaiten sie das Recht, einen Erbstollen im Schlackental und Anger
strauch zu bauen. Sie errichten dann auch eine HUtte jenseits des Gebirgs
kammes in Birndorf. 

Urn 1524 ist von einem Stollen auf dem Schlackental, einem Stollen auf 
dem Angelstrauch, der nach der Bornzech getrieben wird, 20 Lehen in der 
Hintern Bornzech und drei Lehen auf dem Bauhaus die Rede, die Lorenz 
Meurer und Sebald Lochner aus NUrnberg verliehen werden ll . 

Die Zahl der Lehen im Gebirge erhoht sich bis 1542 auf 39, namlich 9 Le
hen auf der Rudingers Zeche zwischen dem Schlackental und dem Bau
haus, 9 Lehen auf dem Schlackental und Angerstrauch bis auf den Born
graben, 4 Lehen auf dem Acker nach der Eschenpforte, 6 Lehen auf dem 
Neuen Bauhaus, 6 Lehen zwischen Bauhaus und Herzberg und 5 Lehen im 
Weidensehe und der Theisengrube. Sie gehoren teils Christoph Scherer 
und teils Hans D iegel". 1554 haben sie sich urn Bergwerke auf dem Buch-

Henn s Zweifel an der Existenz dieser QueUe sind unbegrtJndet. Er meint, Landau s Angaben stOtzen 
sich auf SlAM S. 3]] a, Seite 16. wo Standorte der HOtten nichl genannt sind 

8 StAM 57. Somra, 81. 142 
9 Anlage 1 
10 SlAM 57 . Sontra. BI. 14411 45 
11 Anlage 2 
12 Anlage 3 
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berg und dem Honrodt Ober Iba vermehrt, und 1573 arbeitete Diegel da
zu an einem Bleigang zu Braunhausen 13. 1605 ist die grllllte Ausdehnung 
des Bergbaues im Bereiche des Richelsdorfer Gebirges, soweit er von priva
ten Gewerken betrieben wurde, erreicht. Erst zu Ausgang des 17. und im 
18. und 19. Jahrhundert vergrllllerte sich der Bergbau im Richelsdorfer Ge
birge unter der Regie des Kurfiirstentums noch einmal betrlichtlich. 

c) Das Bergbaugebiet im Gericht Bi/stein 

Die Entdeckung und Erschliellung des Kupferbergbaugebietes im Ge
richt Bilstein ging von Gewerken im Amt Sontra aus. Grotefend l4 nennt 
1497 als Jahr des Beginns und 1536 als GrOndungsjahr fOr ein zweites 
Werk. Dei s t 15 Obernimmt Grotefend s Angaben und nennt das Bilstei
ner Werk eine TochtergrOndung des Bergwerks zu Sontra. Landau 16 ver
merkt: Sowohl bei Bilstein als in dem Tale des von Orferode herabfliefien
den Dolsbaches befanden sich Kupferbergwerke. Das erstere war ein Schie
ferbergwerk und 1536, das andere ein Erzbergwerlc und 1499 angelegt wor
den. Dieses letztere, das Erzbergwerk am Dolsbach, diirfte das von 
We s t e r m ann 17 genannte sein, Uber das er unter Bezugnahme auf StAM 
57. Bilstein, Pak . 2 foJ. 36 sagt, dall die Semler splitestens 1499 am Hitzero
der Kupferbergwerk in Nordhessen beteiligt waren. 

Der Relation eines jungen Beamten vom Bergamt Meillner, die er 1848 
Ober die AbbauwOrdigkeit des Bilsteiner Kupfervorkommens verfallte 18, 

verdanken wir es, dall wir doch noch einiges Ober diese erste bergbauliche 
Tlltigkeit dort erfahren. Er hatte Gelegenheit, in die damals im Staatsar
chiv noch vorhandenen Archivalien einzusehen und schreibt Die alteste 
Nachricht ist am ll. August 1499 datiert, zu welcher Zeit Landgraf Wil
helm Il sich mit mehreren Gewerken zum Betrieb eines Bergwerkes bei Or- . 
pherode und Hitzerode vereinigte. 114 Antheil erhielt der Landgraf, 114 
Mathes Semler von Schleufiingen und dessen Bruder, 114 Jacob Lirer, 
Priester und Joh . Wilhelm, 114 Johannes S chorr, Priester zu Allen
dorf. Aufier einem Steiger hatten sie 8 Arbeiter, von denenjeder 14 bis 16 
Bohmisch Wochenlohn erhielt. Auch wurde bereits im November eine 
Schmehhuue angelegt. 

In der Erneuerung der Bergfreiheit vom 3. 6. 1537 am 28 . 5. 1537 wird 
auf das reiche Schieferbergwerk bei Bilstein hingewiesen 19. Zwei Gewerk
schaften, die Jungfrauen-Gewerkschaft und die Gutwillige Gewerkschaft 
sind in diesem J ahre dort bergbaulich tlitig und vereinigen sich im FrOhjahr 
1538 zur Zusammengeschlagenen Gewerkschaft 20• Die von ihnen bebauten 

13 SIAM 57 . Nentershausen. BI. J 11 
14 G rotef end a. a. O. 
15 De is t a. a. 0 .. S. 78 
16 Landau a. a. O. 
11 Wes tcrm ann a. a. O. 
18 SIAM 55 Nr. 24c 
19 Hcssischc Landesordnungen 
20 SIAM 57. Bilstein. Pak. 2, 81. 230ff., siehe auch Anlage S 
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Bergteile sind nicht bekannt. Von ihren Gewerken kennen wir nur Henning 
v. Scholey 21, Heinrich Lers ner 22 und Heinrich Guldener . Ihr Faktor 
ist Urban Th o lde, der den Auftrag erhillt, einen begonnenen HOttenbau 
so schnell wie mOglich zu vollenden. 

Es hat den Anschein, daB die Zusammengeschlagene Gewerkschaft noch 
im Jahre 1538 aufgibt und an Siegmund v. Boyneburg und den MOnz
meister zu Kassel, wohl Gregor Ainkhurn, Obergeht. Jedenfalls wird in 
diesem Jahre v. Bo yneburg mit 24 Lehen und zwei Hiittenstatten 
belehnt 23. Der Bezug zwischen der Zusammengeschlagenen Gewerkschaft 
und v. Boyneburgs Bergteilen ergibt sich aus der Tatsache, daB laut 
Rechnung seines Faktors Christoffel Baumgart fOr das Jahr 1539 fiir 
Vorrate Urban Tholde s , des Faktors der Zusammengeschlagenen Ge
werkschaft, Kohlen und Schiefern bezahlt werden 24 • Auf die von Sieg
mund v. Boyneburg . betriebenen Bergteile HWt sich rockschauend aus 
den' von der Magdeburger Gewerkschaft gemuteten Bergteilen schlieBen 2' . 
Sie umfafiten nahezu alle abbauwiirdigen Teile des Bilsteiner Bergbauge
bietes mit Ausnahme der Randgebiete des Dolsbachtales. Neben der v. 
Boyneburgschen Gewerkschaft sind uns aus 1542 noch drei Kleingewerk
schaften bekannt, die jeweils nur eine Grube betrieben, die .. Drey Hansen 
Fundgrube am Rabenberge", die .. 4. und 5. MaBe am Wiltperg" und die 
.. Jung Landtgraf Ludewig uf Mariabergk" 26. An Bergteilen und Bergge
bauden, die v. Bo yneburg gehorten, nennen die Unterlagen 1550 
.. Schechte un term Beilstein" und einen Stollen bei der .. Kupfers Hutt" 
und 1552 den .. FloBberg". 

1563 war die Magdeburger Gewerkschaft im Dolsbachtal tiitig 27 und 
1567 berichtet der Bergvogt Georg Beck Ober Bergbau im Dolsbach, der 
u. U. den Salzquellen in den Soden, die damals weniger schOtteten, Ab
bruch tun kOnnte. Landgraf Wilhelm beauftragt deshalb die Beamten 
des Salzgrebenamtes und Berghauptmann SchOtz mit der Untersuchung 
der Angelegenheit 28 . Die BefOrchtungen Beck s scheinen sich aber nicht 
bestlltigt zu haben, denn der Bergbau im Dolsbachtale geht weiter. Aus 
1583 ist eine Skizze der bergbaulichen Anlagen im Dolsbach mit dem Mag
deburger Stollen, der .. Gutengesellen-Fundgrube" , dem .. Magdeburger 
Gang oder Zug", der .. Bruderschaft Fundgrube" und dem .. Bruderschaf
ter Gang" erhalten 29. Die Bruderschaft-Fundgrube wurde danach am 18. 
August 1581, die Gutengesellen-Fundgrube am 27. 6. 1582 gemutet. 1588 
griindet der Salzgrebe Johann Krug mit Caspar Hendel und Daniel 
Scheytz im Dolsbachtal eine Gewerkschaft. Aber schon 1590 verkauft er 

21 Obcr ihn siehe G undl ac h a. a. O. Bd. 3, S. 240/ 241 
22 wie vor, S. 148 
13 StAM 57 . Bilstein, Pall.. I, BI . 134 
24 StAM 57 . Bilstein, Pale 3, BI. 28Hf. 
25 III unler v. Boyn eburg und Die Magdeburger 
26 Ober ihre Gewerken siehe Anlage 13 a- c 
27 StAM 57. Bilstdn, Pak. 3, BI. 483/ 484 
28 StAM 57. Bilstein, Pak . I, BI. 73174 
29 StAM 57. Bilstein, Pak . 2, BI. 2 u. 3, Siehe auch Anlage IS 



44 Hans Strube 

seine 18 Teile auf SI. Martin im Dolsbach am .. Helgenbergk" an Anton 
Feuerauf (auch Feuerofen genannt) aus Eschwege, der 1592 noch je 5 
Teile von Lorenz Kessler und Barthel Franke hinzu erwirbt. Krug hat 
wohl kein Vertrauen in die Ergiebigkeit des Dolsbach-Reviers gehabt. Eine 
andere Erklarung gibt es kaum fiir den Verkauf dieser Teile. Dall er sich 
nicht aus dem Bergbau zuriickziehen wollte, beweist der Erwerb neuer 
Teile zu Bilstein 1595 und auch sein weiteres Engagement in spateren Jah
ren zu Iba und Frankenberg. 

Mit der schwindenden Bereitschaft der Magdeburger Gewerkschaft, wei
ter im Bilsteiner Raum zu arbeiten, geht der Bergbau zuriick. Diese Ent
wicklung zeichnet sich in der zweiten Halfte der 1580er Jahre ab. In ihrem 
Bergbaubereich siedeln sich and ere, wie Ebert S t e i n m ann und J ohann 
Jungmann aus Kassepo und Johann Krug an. Vom Niedergang des 
Bergbaues zeugt ein Bericht des Bergvogtes Georg Beck 1587 31 , der vom 
Verfall der Schachte und der Berggebaude, durch die auch die "Kunst der 
Bleyen Rohren" bedroht sei, schreibt. Ober die Erfolgsaussichten der Auf
waltigung eines alten 26 Lachter tiefen Schachtes auf dem Iberg aullert er 
sich skeptisch. Immerhin hat Johann Krug dort als Gewerke ausgehalten, 
bis Landgraf Moritz auch zu Bilstein mit der Staatsregie des Kupferberg
baues begann. 

d) Bergbau urn Witzenhausen 

Auch am nordlich auslaufenden Rand der osthessischen Zechsteinzone, 
rund urn Witzenhausen, rechts und links der Werra gab es Bergbau auf 
Nichteisenmetalle, wenn er auch nicht mit der Bestandigkeit betrieben wur
de, die wir im Richelsdorf-Sontraer Raum und zu Bilstein beobachten. 

Rommel 12 zitiert eine Bergverleihung Landgraf Philipps von 1522. 
Damals erhielten Karl v. Miltiz, der Statthalter zu Kassel, Christian v. 
Hanstein, Balthasar v. Weitershausen, genannt Schrautenbach, Sit
tich und Giinter v. Berlepsch, der Kanzler Johann Feige, Hans Giint
her zu Witzenhausen und Hans Kobold zu Eschwege das Recht, Berg
werke auf dem Rodenberge bei Witzenhausen samt dem Berg dagegen iiber 
auf eine Meile Weges und das Bergwerk am Hohenforst zu betreiben. Aus
genommen von dieser Verleihung waren die Bergwerke, die bereits vorher 
an Christian v. Ha n s t e i n und seine Mitgewerken verliehen worden wa
ren. An weiteren Nachrichten iiber diese Bergwerke fehlt es. 

Bereits am 9. 5. 1505 hatte Landgraf Wilhelm H. Bergwerke urn 
Riickerode im Gebiet und Gericht des Bernhard vom Berge und derer von 
Bischhausen verliehen 33. Die Gewerken Bodo v. 0 b erg, Thieme B 0 c k , 
Herr Valtein, Offizial zu Heiligenstadt, Johann Eppstein u.a. erhiel
ten das Recht der Nutzung von Schiefern, Kupfererz, Bleierz und Silbererz. 

30 Wle var 
]1 Anlage 12 
32 Rommel a. a. O. 
33 SIAM K. 13 Nr. 171, BI. 137ff.; s. auch Demand! a. a . O. TI. 3, Bd. 3, Nr. 1573 
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Landau 34 nennt Karmannshausen, ein gegen Ende des 14. lahrhunderts 
eingegangenes Dorf, 3/ 4 Stunde sUdlich von Witzenhausen im Gelstertal 
gelegen, und Hundelshausen als Bergbauorte, jenes mit einem alten 
Kupfer- und Bleibergwerk, dieses mit einem Silberbergwerk. Dabei dilrfte 
es sich urn die mit Verleihung von 1505 aufgenommenen Bergwerke han
deln. Aus den folgenden lahrzehnten des 16. lahrhunderts gibt es keine 
Nachricht ilber diese mit den Ortsbezeichnungen RUckerode, Karmanns
hausen (Carmshausen) und Hundelshausen verbundenen Bergwerke. Erst 
unter Landgraf Wilhelm IV. rUck en sie 1580/ 1581 wieder in das Blick
feld. 

Am 22. I. 1581 berichtet Wilhelm IV. seinem Bruder Georg in Darm
stadt, dall ein Bergmann im Amt Ludwigstein einen alten Schacht aufge
waltigt und Erz entdeckt habe, von dem der Zentner 25 Pfund Blei und der 
Zentner Blei 3 112 Lot Silber enthalte. Er bittet, das ilbersandte Erz durch 
Georgs Bergmeister probieren zu lassen und fragt, ob sich G e 0 r g nicht an 
der Aufnahme dieses Bergwerks beteiligen wolle" . Im Februar 1581 be
richtet Bergvogt Beck Uber die Aufwaltigung eines Schachtes und Stol
lens, die der alte Mann gebaut habe. Am 18. 3. 1581 schreibt Landgraf 
Wilhelm erneut an seinen Bruder, dall sich bei Witzenhausen auch Kup
ferkies finde. Er hoffe, in KUrze 50 oder 60 Zentner beisammen zu haben, 
urn ein Probeschmelzen zu veranstalten, bei dem er auch feststellen wo lie, 
ob si ch das Erz mit Steinkohlen schmelzen lasse. 

Wenige Tage spater, am 22. 3. 1581 unterrichtet Wilhelm auch seinen 
Bruder Ludwig darilber, dall bei "Carmetshausen" ein Bergwerk gefun
den wurde, in dem vor Jahren der alte Man gebawel. Dort gabe es nicht nur 
Kupfer, sondern auch Bleierze. Er animiert seinen Bruder, auch elwas ZU 
ebenlheuren und mit seiner Gemahlin und den Raten als Gewerken in die
ses bisher von ihm allein erbaute Bergwerk einzutreten. Auf einen Stamm 
mUllten zunachst 5 Taler eingelegt und an den Schultheillen zu Witzenhau
sen geschickt werden . Ludwig und seine Gemahlin beteiligten sich darauf
hin,lohann Riedesel und Rudolf Rau, die Landgraf Ludwig zur Be
teiligung aufgefordert halte, verzichteten aber. 

1582 trug sich Landgraf Wilhelm mit dem Gedanken, das Bergwerk 
fUr 450 Gulden dem Berghauptmann Gabriel Philip s zu ilberlassen. Das 
Konzept eines Vertrages, der aber nicht zum Abschlull kam, liegt vor. Am 
6.4. 1583 befiehlt Wilhelm, Erze fUr eine grolle Probe zur HUtte bei Bil
stein zu schaffen . lacob Richter, der Bruder des Bergvogts Galle Rich
ter, soli die Probe durchfUhren. 

Ober das weitere Schicksal dieses Bergbaubetriebes bei RUckerode gibt es 
noch einige Nachrichten im Aktenbestand StAM 515, Bergrate. 1618 wird 
die "Berckgrube unterhalt RUckeroda" von Hans MOller, BUrger zU AI
lendorf betrieben. Er schliellt einen Verlagskontrakt mit den Kaufherren zu 

34 Landau. a. a. O . 
35 Diese und die foigenden Ausfilhrungen slUlzen sich auf SIAM 57. Wil zenhausen. soweil nichl andere 

QueUen genannt sind 
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Koln Wilhelm Tobias, Peter Sibalt und Joist Molling. 1621 hat Mol
ler einen Rost auf der HUtte zu Bilstein liegen. 1624 verkauft er das Berg
werk an Johann Witzenhausen zu MUnden. 1698 werden zum Wieder
aufbau des RUckeroder Stollens und der Tiefen Stollen Reusche, die einge
fallen waren, 60 Reichstaler aus der Kabinettskasse bewilligt. 

Mit der Wiederentdeckung des RUckerode-Carmetshausen-Hundels
hausischen Bergbaugebietes wird in der Witzenhliuser Gegend auch rechts 
der Werra ein Bleibergwerk entdeckt. Es lag am Hachelberge (Hackelberg) 
nahe Hebenshausen im Brenneroda in Hans W iI h e I m zu Bischofshausen 
Lehen. Der Berghauptmann Philips hatte es aufgespUrt und Rhenanus 
im November 1580 darUber berichtet. Die Befragung eines alten Mannes 
Melchior Landerode hatte ergeben, daO dieser vor etlichen 20 Jahren 
dort Bleierze geschUrft und an den Dopfer zu Witzenhausen verkauft habe. 
Rhenanus hatte den Bericht an Landgraf Wilhelm weitergegeben, der 
aber am 9. 11. 1580 sehr reserviert reagierte. Trotzdem beauftragte er den 
Salzgreben zu Allendorf und die Geschworenen des Steinkohlenbergwerkes 
am MeiOner, dieses Bergwerk zusammen mit dem Berghauptmann, Gall e 
und Jacob Richter sowie dem Probierer Christoph Traubel zu besichti
gen und Vorschllige zu dessen Bau zu machen, den Ort filr ein Poch- und 
Schmelzwerk auszusuchen und einen Steiger und Schichtmeister zu bestel
len. Die Kommission riet zunachst vom Htlttenbau und der Bestellung ei
nes Steigers und Schichtmeisters ab, bis man den Erfolg sehe. Dann erga
ben Landgraf Wilhelms Nachforschungen in der Repositur, daO jenes 
Bergwerk im Jahre 1520 von Landgraf Philip an Jorge Petersen und 
Johann Kote verliehen worden war. Am 29. I. 1581 wurden daraufhin 
Gabriel Philipps, Georg Beck, Galle und Jacob Richter sowie Hans 
Antfeld nochmals beauftragt, das Revier zu besichtigen. AuOerdem soll
te der Bergvogt Beck versuchen festzustellen, wie lange die damaligen Le
hensnehmer es betrieben und ob sie Gewinne erzielt hlitten. 

Auf Grund dieser mehrmaligen Besichtigung und Begutachtung ent
schied sich der Landgraf zur Bildung einer Gewerkschaft, an deren Spitze 
er trat und fill' die er aus seiner Verwandtschaft und Beamtenschaft eine 
Anzahl Mitgewerken gewann 36• Der Gewerkschaft gab er folgende Ge
schliftsordnung; Zum ersten Quartal soli man aUf einen ihden Stam legen 
10 thaler, thutt dreyhundert thaler. Domit soli man das Werck in Gottes 
nhamen anfahen und versuchen was Gott vor segen dartzu geben wolle. 
Man soli nicht eher anfangen zuschmeltzen oder zuschmeltzen bawen, bijJ 
man sieht, das Hoffnunge und bestendigkeit vorhanden, und wan Gott 
gnadt gibt, das Bestendigkeit vorhanden, sol man nicht aUf den Raub ba
wen, sondern mit Stollen und Schachten nachvolgen, das man als den 
gangh an vielen ortten und uf viel maflen entbloflet und des wassers und 
wetters konne mechtigk seyn. Es soli keiner nichts abtreten, bijJ das er Ein
hundert thaler uf einen Stam verba wet. - Darnach mag erfl lassen ins Re
tardat fallen, verschencken oder verkeufen, wie er will. Es soli ufgenom-

36 Anlag~ 13 h 
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men werden eine fundtgrube, die ober, die ander, drilte vierte und funfte 
ma,P, item die under, ander, dritte, vierte, funfte ma,P. Die Hulten wollen 
wir, Landtgraue Wilhelm, selbst bawen. Zu freundtschaft und gnaden 
wollen wir keinen Zehenden nhemen, Es sey dann von der zeit an, da,P ijJ 
Ausbeut gibt. 

1581 und 1587 liell man das Bergwerk durch den Ruteng~nger Michel 
Linsen aus Nentershausen begehen. Ober die vermutliche Lage des Blei
ganges wurde eine Karte gefertigt J7: Faktor blieb in den folgenden Jahren 
der Schultheill zu Witzenhausen. Ein rechter Erfolg scheint sich nicht ein
gestellt zu haben. Nach dem Ausgabenregister vom 13. 11. 1587 bis zum 
24. 2. 1588 arbeiten "uffm Bley Bergkwergk am Hachelsbergk" Claus 
Mey fUr wOchentlich I !l., Hans Feuerauff fiir 16 alb., Jacob Prosius 
in 2 Schichten fUr 8 alb., Wilhelm Hillebrant, Hans Steiner als Hespe
ler, Martin Lemmelsbach, Peter Keuer und Jacob Lenterot.lm glei
chen Zeitraum werden ausgegeben fiir einen BergkUbel 10 alb., ein Feust
lein 4 alb., 2 Setzeisen 2 alb., I Schutling Stroh I alb., ein keilhaue zu erle
gen 18 hell. und eine Haspel zu beschlagen 2 alb. Auch 1588 arbeitet auf 
Befehl Landgraf Wilhelms noch der Bergmann Claus Meien zu Witzen
hausen . Dann versiegen die Nachrichten. 

e) Oberellenbach 

Akten und Literatur iiber den Kupferbergbau zu Ellenbach sind sp~rlich. 
Wegen der frUhen Erwlihnung des dortigen Kupferbergbaues ist das Jahr 
1480 in der historischen Literatur allenthalben erwlihnP8. Der Verfasser 
selbst hat die alien diesen Nennungen zugrunde liegende Urkunde aus dem 
Generalrepertorium Ellenbach des Staatsarchivs Marburg bereits 1955 ein
mal besprochenJ9. Es handelt sich dabei urn den Schiedsspruch eines Ge
richtes der LandgrMin Mechthild in einem Rechtsstreit zwischen den Ge
werkschaften Eberhard Volswengks und Lorenz Slagmans von Wiirz
burg. Volswengk war zur Zeit dieses Rechtsstreites Rentschreiber in 
Spangenberg40, Lorenz Slagmann (Slachman) Goldschied aus 
Wiirzburg41. Die beiden Gewerkengruppen hatten Vorrlite einer Frankfur
ter Gewerkschaft, die vor ihnen dort tlitig gewesen war, Ubernommen und 
wurden sich Uber deren Aufteilung nicht einig. Ober den Umfang des von 
den beiden Gewerkschaften betriebenen Bergbaues sagt der Text des 
Schiedsspruches wenig aus. Nur, daB von ihnen zwei Schmelzhiitten betrie
ben wurden, ist ersichtlich. Ober deren vermutliche Standorte gibt eine 

]7 Anlage 14 
]8 Grotefend, Gundlach, Landau, der aul3erdem 1624 als Ende des Bergbaues nennt, Wick und 

Witti c h a. a. O. 
]9 Strube 8 . a. O. 
40 Weitere Dalen aber Vo lswengk bei Gundlach a. a. O. Bd . ] S. 281 
41 Nach einer Auskunft des Archivrales Or. H. Dunkha se vom Stadtarchiv Wtlrzburg enlhAh das Rats

buch Nr. 208 fol. 70 Nr. 1109 folgenden Einlrag: Lorentz. Slachman, goltsmidt ist burg~r warden uff 
san! Eg;d;~n tag, anno 73 und hat geben I gulden fur sein burgerrechl. A uch hat er globl. dy artickl z.u 
halten nach ausweisunge des buchs. Aclum ul supra. 



48 Hans Strube 

Skizze des spateren Geschworenen Fey zu Richelsdorfvorn 16.9.1767 rnit 
einigen handschriftlichen Notizen Aufschlull 42 • Danach lag eine alte Hiilte 
oberhalb des Dorfes Oberellenbach unweit der alten Gruben, von der eine 
grasbewachsene Schlackenhalde zeuge, die wahrscheinlich rnit der von 
Schellhase-Gorich in den Karten zur Territorialgeschichte des Kreises 
Rotenburg/ Fulda eingezeichneten Wiistung "Hiittenhof" identisch ist. 
Eine zweite Hiilte registrierte Fey unterhalb des Dorfes, wo er ebenfalls 
Schlackenhalden als Merkrnale angibt. 

1501 werden die Bergwerke urn Ellenbach wieder erwllhnt4J. Die Sernler 
erhalten neben andern Bergteilen irn Gerichle Sunlra und Rodinbirgk auch 
dy zcu ellinbach mitsambl der hulle verliehen. Ober ihre bergrnannische 
Tatigkeit im Ellenbacher Raum ist aber nichts weiter bekannt. In den 
1530er lahren verwendet si ch der Bergvogt Adam Sengepfihel bei Land
graf Philipp fiir die Oberlassung des Bergwerks zu Ellenbach mit aller 
Zubehorung an die Hiittenrneister Melchior Hartung und Franz 
Gulden 44 . Auch iiber einen etwaigen Bergbau durch diese beiden gibt es 
keine Nachricht. Von Bedeutung kann der Oberellenbacher Bergbau in die
sem lahrzehnt nicht gewesen sein, sonst halte der nachmalige Bergvogt 
Heinrich Schreiber 1539 von Landgraf Philipp nicht nur den Auftrag 
erhalten, die Nentershauser und Bilsteiner Bergwerke zu bereisen, sondern 
auch die zu Ellenbach 45. In geringem Umfang mull er aber wo hi noch be
trieben worden sein, denn 1538 wird im Rotenburger Salbuch eine 
Schmelzhiilte zu Oberellenbach erwllhnt, ilber welcher ein Teich angelegt 
war, der vom Weibersbach gespeist wurde, und 1542 wird die Zustandig
keit des Bergvogtes im Amt Sontra, Curt Br il c k m ann , auch fiir Ellen
bach genannt 46 • Aus 1546 gibt es Unterlagen, nach denen Heinrich Craft 
als Gewerke zu Oberellenbach tatig ist. AIs Schmelzer, die ihm die Arbeit 
aufgesagt haben, werden 10rg Puchter und Wolfgang Becker 
genannt 4' . Nach Craft hat Christoph Baier aus Leipzig die Ellenbacher 
Bergteile aufgenommen. 1554 beklagt er sich, dall er rnit geringem Nutzen 
in Ellenbach 6000 Gulden verlegt habe48 . Anlalllich der Herbstmesse zu 
Frankfurt 1554, gelingt es ihm einen Gewerkenvertrag mit Heinrich de 
Paw aus Antorpf (Antwerpen), Bodin von Valen tzi n (Valeneienne) und 
Alhants de Lanoi iiber die Bergteile zu luwii (Iba) und Oberelnpach 
abzuschliellen 49 . Die Rotenburger Amtsbeschreibung 1627 50 gibt iiber den 
Oberellenbacher Kupferbergbau folgenden Bericht: Zu obernelnbach im 
Niderampl ROllenburgk seind vor undencklichen Jahren auch elzliche 
Kupfer Schechten gewejJen, so aber nichl zum beslen, und wegen des 
WajJers und anderer Ungelegenheil wegen nichl nulzbar zubauen. Es ha
ben Ifgn. vor wenig Jahren deroselben Schieffer langen und probiren las
sen. Isl auch daran wenig nulzen befunden. 

42 StAM 56. Richelsdorf Nr. 1744 
43 SlAM Sontra, RI. 144/ 145 
44 StAM 57. Oberellenbach 
45 StAM 57. Richelsdo rf, Pak . 8 
46 SIAM Sontra, 81 . 151/ 152 und 1641165 

47 SlAM 57. Oberellenbach 
48 StAM 57. Iba BI. 44- 50 
49 SlAM 57. Sontra B\. 211 1212 
50 SIAM S. 541 

• 
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Ill. 

Gewerken und Gewerkschaften 

a) A IIgemeines 

I) Gewerkschaftsrecht 

Die Betriebsform im landgraflich.hessischen und im deutschen Bergbau 
allgemein ist in dem diesen AusfUhrungen zugrundeliegenden Zeitraum die 
bergbauliche Gewerkschaft. Ihre Mitglieder sind die Gewerken. Ober Ent· 
stehung und Funktion dieser Urform kapitalistischer Gesellschaften ist \ion 
Schmoller', Strieder 2, Zimmermann J u. a. geschrieben worden. 

In Hessen begegnen uns die Begriffe Gewerke und Gewerkschaft erst· 
mals 1480 in dem Schiedsspruch eines Berggerichtes der Landgrlifin 
M ec h t h i I d 4. Erste Ansatie eines kodifizierten Gewerkschaftsrechtes 
bringen eine Bergverleihung Landgraf W iI h elm s Ill. und des Grafen J o· 
hann von Nassau vom 7. 6. 1497 4a und die Bergwerksordnung zu Sontra 
vom 8. August 14995. Die erwahnte Bergverleihung wird in die AusfUhrun· 
gen mit aufgenommen, obwohl sie das eigentliche Arbeitsgebiet nicht be· 
trifft, denn sie beruht ebenso wie die Bergwerksordnung von 1499 auf Ge· 
wohnheitsrecht des hessischen Territoriums und ist ausdrUcklich als Berg· 
ordnung, die auch fUr spatere Gewerken gelten soli, bezeichnet. Ihre Mit· 
besprechung ist insofern von Bedeutung, als sie Bestimmungen zum Ge· 
werkschaftsrecht enthalt, die die Bergordnung von 1499 nicht bringt. 

Nach ihr wird das verliehene Bergwerk in 32 Teile .. gleicher deylung", 
sogenannte .. Stamme" aufgeteilt. Der spllter Ublich werdende Begriff 
"Kux" oder "Guckus" fOr einen Anteil ist noch nicht in Gebrauch. Aber 
auch im niederhessischen Kupferbergbau begegnet uns gelegentlich die 
Aufteilung einer Gewerkschaft in .. Stiimme" Sa . Den Lehensnehmern oder 
Gewerken wird in der Bergverleihung gestattet, ihre Stamme oder Lehen zu 
verkaufen, versetzen, verordnen, Obergeben oder zu verandern, auch ande· 
re zu sich zu nehmen, wie sie wollen. Die gewonnenen Erze dUrfen sie unter 
Verzicht auf den Vorkauf der regalberechtigten Herren frei veraullern und 
abfahren, ifl were dan, das eyner uns ader den unsern itzt schuldig worden 
were. Sie erhalten das Recht, die samptkosten eyme als glich als dem an· 
dern einzufordern, also Zubullen festzusetzen. Die Einforderung mull 
durch Aushang am Kirchentor zu Odensbach vier Wochen vor Zahlun&· 

I Schmollu a. a. O. 
2 St ri eder a. a. O. 
3 Zimme rm ann a. a. O. 
4 StAM A.l.t . Generalrepenorium ElIenbach 
4a SlAM K. IS BI. 62ff .. siehe auch Kap. IX 
5 StAM K 13, DI. 329 ff. 
5 a StAM 57. Bilstein, Pak . 3 BI . 587, die Ebelsche Gewerkschaft; StAM 57 . Witzenhausen. La. W i I h el ms 

Gewerkschaft am Hachelberge 
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stermin erfolgen. Wer die Zubulle nicht zahlt, soli seine Teile verlieren. Die 
so verlorenen Teile sollen heimfallen. Begehrt sie aber einer der anderen 
SUimme, dann soli er sie vor anderen erhalten. 

Nach der Bergwerksordnung zu Sontra vom 8. August 1499 ist derjenige 
Gewerke, des die leyl! sein, also derjenige, der am Bergbau eigentumsma
Ilig beteiligt ist. Eine Gewerkschaft kann einen od er mehrere Teilhaber ha
ben. Wer einer Gewerkschaft angehort, hat nach dieser Bergordnung die 
"Lage", das heillt, eine seinem Anteil entsprechende Zubulle zur Aufrecht
erhaltung des Betriebes zu entrichten. Der Gewerke kann seine Anteile un
ter Beachtung bestimmter Regeln verpfanden oder verkaufen. Beim Ver
kauf gebiihrt dem Landesherren und in zweiter Linie den Mitgewerken ein 
Vorkaufsrecht. Ober die Grolle der Anteile und deren Zahl in mehrkopfi
gen Gewerkschaften gibt es keine Vorschriften. Entweder sind die Gewer
ken selbst tatige Mitarbeiter im Bergbau oder einer von ihnen verwaltet den 
Betrieb. Er ist dann der Faktor. In der Regel bedienen sich die Gewerken 
zum Abteufen der Schachte, zum Stollenbau und zur Forderung der Schie
fern der Gedinge, d. h. Arbeitsgruppen von Bergknechten, mit denen ein 
"hauwgeld" ausgehandelt wird. . 

Die Berg- und Schieferordnung vom 3. 6. 1543 6 modifiziert und erwei
tert das Gesellschaftsrecht der alten Ordnung. Ihr Erlall wird damit be
grlindet, dall den Gewurcken, so darauf bawen und noch kunftig bawen 
werden, nulz und from men geschaffet werde. In Artikel 8 wird bestimmt, 
wie es gehalten werden soli, so Samptgewurcken ein Lehen haben, und ein 
gewurck bauet und der andere nicht bauen wolte. In diesem Falle darf der 
bauwillige Gewerke auf seine eigenen Kosten einen Schacht einschlagen 
und die gewonnenen Schiefern nutzen. Artikel 17 stellt jedem Gewerken 
die Verpfandung seines Hiittenwerkes oder seiner Bergteile frei, und in Ar
tikel18 wird jedem die freie Veraullerung seiner Lehen und Bergteile, auch 
der Erze und Schiefern, gestattet. Die Bindung an das Vorkaufsrecht des 
Landesherren und der Mitgewerken, wie sie nach der Ordnung von 1499 
bestand, ist aufgehoben worden. Die Darstellung des Gewerkschaftsrechtes 
an dieser Stelle wird auf die vorstehenden Punkte, die zum Verstandnis die
ses Kapitels unerlalllich sind, beschrankt. Im iibrigen sei auf die Ausfiih
rungen liber die Entwicklung des Bergrechtes verwiesen. 

2) Gewerkschaftliche Organisation 

Die Bergordnungen lassen erkennen, dall der Gesetzgeber sowohl den 
Bergbaubetrieb durch einen Einzelgewerken als auch durch "Samptge
wiircken", also durch eine Mehrzahl von Gewerken, in den Bereich des 
Moglichen gezogen hat. In Niederhessen blieben Anzahl und Grolle der 
Einzelanteile bei Gesamtgewerkschaften offen. Erst Landgraf Moritz' 
Bergordnung von 1616 setzte die Hochstzahl der Bergteile auf 128 Guckus
se (Kuxe) fest. In der Tat finden wir im Bereich des niederhessischen Kup-

6 Hessische Landesordnungen 
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ferbergbaues den Einzelgewerken oder die mehrk{jpfige Gewerkschaft. wo
bei die Anzahl der in einer Gewerkschaft zusammengeschlossenen Gewer
ken keine RUckschlUsse auf die Gr{jlle des jeweiligen Bergbaubetriebes ge
stattet. Gerade die einzelnen Gruben betreibenden Gewerkschaften des Bil
steiner Raumes 7 haben die grollte Zahl van Gewerken; eine Gewerkschaft. 
die eine Grube am Wildberg betrieb. hatte ihrer 43. 

Vielk{jpfige Gewerkschaften erleichterten die Aufbringung des erforder
lichen Betriebskapitals. erschwerten aber oft einen gutorganisierten Be
trieb. Die BrUder Pfintzing aus NUrnberg bringen das. als sie sich urn Berg
teile zu Bilstein bemUhten. zum Ausdruck 8: Die weyl aber uns unmuglich. 
solch Berckwerck in ein rechte reiche stadliche ordtnung zupringen. wo vii 
und manerley personnen und leyt in demselben theil haben. sodan aussol
chem (wo das Berckwerck under sovilleudte zerstreut und zertheilt - auch 
ein theil verlegt und der ander nit, oder einer seinem kopfnach pauhen und 
ein ander das widerspil und ein anders fornehmen und handeln willej ein 
abfal aller Berckwerck ist, sonderlichen neuangefangener Berckwerck, die 
sonder vii muhe, fleis, fursichtigkait, eintrechtigkeit und arbeit bedorffen, 
ehe dan die in einen schwannk gepracht werden, haben wir solches zufor
komen dem obgedachten Rodtneck austrucklichen bevelch geben. 

Anderer Auffassung waren aber Hieronymus Latter". ein Kupferhiind
ler aus Leipzig mit einigen Geschaftspartnern aus Antwerpen 1555. Sie 
schlugen vor. alle hessischen Kupferbergwerke in eine sampt gewerckschaft 
uf eine benent anzall fewer umzuwandeln. Unter dieser Voraussetzung er
boten sie sich. in den Handel mit hessischem Kupfer einzusteigen und die 
Schiefergewinnung und die erforderlichen Kohlen zu verlegen. wenn man 
ihnen dieses Kupfer fUr drei lahre Uberlasse. Was andere dafUr gaben. wa
ren auch sie bereit zu zahlen 10. 

Der Betriebsablauf in mehrkopfigen Gewerkschaften vollzog sich so. 
dall entweder einer der Mitgewerken die Verwaltung Ubernahm und den 
andern Rechnung ablegte. wo fUr ihm neben seinem Gewinnanteil ein be
sonderer lahressold vorab gezahlt wurde ". oder dall die Gewerken einen 
Faktor od er Verwalter einstellten, der ihr aller Vertrauen genoll und alien 
zur Rechnungslegung verpflichtet war. Die letztere Obung war die Regel. 
verursachte allerdings oft viel Milltrauen unter den Gewerken. da man ge
legentlich Zweifel an der objektiven Rechnungslegung hegte. 

In einem Vertrage, dem .. Abschied der Gewerken der zusammengeschla
genen Gewerkschaft auf dem Eiberge" van 1538 wurden Heinrich Lers
ner und Heinrich Guldener zu Sprechern gegenUber dem Faktor Urban 

7 Anlage 13. b 
8 StAM 3 Nr. 628 
9 Ober ihn We ste rmann a. a. O. S. 118 Anm. 441 

10 SIAM 57. Bilstein Pak . 1. LOller hatle nach Str ieder einen Zinnlieferungskontrakt mit Kf. Moritz 
v. Sachsen auf 20 Jahre abgeschlossen. Nacb W esterman n erkaufle er mit Heinz Scherl, Hans Rei
n ic k e und Wilhelm Re i ff ens I e i n J 535 die SaigerhUtte Ludwigstadt 

I1 Das gait beispielsweise fUr Hans Diegellt. Gesellschaftsvenrag von 1542 mil Scherer und Dittri ch 
und fUr Hans Zehentner v. Zehendgrub in der Magdeburger Gewerkschaft 
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T h 0 I d e bestimmt, was die bescheiden, darnach soli sich der factor halten, 
nicht das einer dij3, der ander das beve/e I2 ". 

3) Der Erwerb von Bergteilen 

Die Tatigkeit einer Gewerkschaft setzte den Besitz von Bergteilen vor
aus. Der Erwerb solcher Teile erfolgte originar durch Mutung beim ortlich 
zustandigen landesherrlichen Bergbeamten, dem Bergvogt, der die gemute
ten Teile (Lehen) in das Bergbuch eintrug. Die dUTch Mutung erworbenen 
Bergteile liell man sich gem durch eine Bergverleihungsurkunde des Lan
desherm bestatigen. Vor allem gait das bei grollerem Engagement, wie bei 
den Brudem Semler aus Schleusingen, bei Hans Meurer und desser. Er
ben Lorenz Meurer und Sebalt Lochner aus Numberg, bei Hans Die
gel aus Augsburg, die alle im Richelsdorfer GebiTge muteten, bei Sieg
mund v. Boyneburg und bei der sogenannten Magdeburger Gesellschaft 
zu Bilstein. 

Die beiden Bergordnungen von 1499 und 1543 gestatteten auch den Er
werb dUTch das "Abgewinnen", d. h. durch das dreimalige fOrmliche Um
gehen von Schachten, die durch ihTe Eigner nicht betrieben wurden. Ein 
solcher Fall ist allerdings in den durchgesehenen Bergakten nicht zu finden, 
dafiir aber mehrmals die formlose Inbesitznahme von "im Freien liegen
den" Bergteilen, ein Verfahren, das dann zu Prozessen filhrte, wenn solche 
Teile mittlerweile von andem gekauft worden waren ll. 

Inbesitznahme verpfandeter Bergteile durch Pfandglaubiger, die anders 
nicht zu den ihnen geschuldeten Geldbetragen kommen konnten, hat das 
Bild bestehender Gewerkschaften gelegentlich verandert. Ein Beispiel da
fur bildet die Magdeburger Gewerkschaft, die uber ihren Mitgewerken 
Hans Zehentner von Zehendgrub 60 Kuxe an Oswald v. Eck verlor l4. 

Verkauf und Kauf von Bergteilen gehorten zu den oft beobachteten Ge
wohnheiten. Dabei konnten sowohl einzelne ideelle Anteile als auch ganze 
Gewerkschaften den Besitzer wechseln. Folgende Besitzwechsel sind im Be
stand 57 des Staatsarchivs Marburg, soweit er Niederhessen betrifft, nach-

• gewlesen: 
1532 veraullem Lorenz Meurer und Sebalt Lochner aus Numberg ihre 

Bergteile im Richelsdorfer Gebirge an Melchior Hart u n g, Franz 
Ambach, Barthel Gulden und Barthel Schneider I'; 

1542 uberlassen Hans Bauer und die Erben Caspar Kropfs aus Antwer
pen Bergteile zu Bilstein etlicher Schu/den ha/ber den Brudem 
Pfintzing zu Nilmbergl6; 

12 SIAM ~7. Bilstein , Pak . 2 HI. 230ff., s. auch Anlage 5 
13 Einen solchen Prozefl fOhrte Drachs ledt gegen den Fiscal Gabriel GrOschel aus Kassel, SIAM 57. 

Riche1sdorf, Pak. 15 
14 S. Ill, Die Magdeburger 
15 StAM 57. Sontra, auch bei Rommel 
16 SIAM 3 Nr. 628 
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1567 verkauft die Magdeburger Gewerkschaft 60 Kuxe an 10achim v. Pe
liken aus Danske 17; 

1573 veraullern die Magdeburger, nachdem vorstehender Kaufvertrag an
nulliert war, 45 Kuxe an Nickel v. Ebeleben und Kaspar v. 
K u tz leben 18; 

1590 kauft Antonius Feuer a u f aus Eschwege 18 Bergteile auf SI. Martin 
im Dolsbach von 10hann K rug 19; 

1590 nimmt Or. Siegmund Diegel gegen Zahlung von je 800 fl . Georg v. 
Bi schofferode und Georg v. Habel in seine Gewerkschaft auPo; 

1592 erwirbt Antonius Feuerauf weitere Bergteile auf SI. Martin von 
Lorenz Ke ssel und Barthel Franke; 

1595 gehen die Bergteile Ebert Steinmann s aus Kassel fur 1955 fl. an 
10hann Kru g uber 21 ; 

1600 Siegmund Gu nderma nn, Amtsschultheill zu Sontra, kauft von 
Antonius Feuerauf zu Eschwege dessen Bergteile samt Huttenan
teil zu Iba fUr 1150 Taler 22; 

1601 verkauft der Vorgenannte die von Feuerauf erworbenen Teile fiir 
6000 fl . an Hans Erns!. v.d. A ss eburg 2l ; 

1605 verkauft Hans Ernst v. d . A sseburg seine samtlichen durch Zukau
fe arrondierten Bergteile im Richelsdorfer Gebirge fUr 20000 fl. 
Meillnischer Wahrung, jeder Gulden zu 21 Silbergroschen gerechnet, 
an den Ratsmeister 10hann Drach s tedt aus Halle 2l,. 

4) Finanzierungsformen 

Der Bergbaubetrieb des ausgehenden IS. und des 16. lahrhunderts erfor
derte wegen der erheblichen Wasserwiiltigungsprobleme, der allmahlich 
tiefer werdenden ScMchte und der Hiittenbaukosten beachtliche Investi
tionsmittel. Ihre Aufbringung war eines der Hauptprobleme der Gewerk
schaften. Daraus ergibt sich die Frage nach den iiblichen Finanzierungs
methoden. 

Dall ausreichende Eigenmittel die solideste Grundlage fiir den ungestor
ten und unabhangigen Betrieb einer Gewerkschaft waren, bedarf keiner 
Frage. Barvermogen der erforderlichen Hohe waren bei den Gewerken, so
weit sie nicht aus den vermogenden Kreisen des Kupferhandels kamen, sel
ten. Deshalb mullte sich der einen Bergbaubetrieb aufnehmende Gewerke 
urn zusatzliche Finanzierungsmittel bemiihen. Dazu gab es mehrere Mog
lichkeiten: 
a) die Aufnahme von Mitgewerken, 

17 SIAM 57. Bilslein, Pale 2 
18 wie vor 
19 Wle vor 
20 SIAM 57 . Nentershausen 
21 SIAM 57 . Bilslein . Pak 2. BI. 97- 101 
22 SIAM 57. BilSlein, Pak. 3 BI. 672 
23 SIAM 57. Richelsdorf. Pak. 15 
23a SIAM 57. Bilslein, Pak. 3 BI . 674-677 
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b) GewerkenzusammenschlUsse zur St~rkung der Produktion und des Ein
flusses, 

c) die Hereinnahme von Geldem "auf Pension", d. h. gegen Zinsen, 
d) den Abschlull von Kupferlieferungskontrakten mit Kupferh~ndlem, die 

in diesem Falle die Kupferproduktionskosten, evtl. auch erforderliche 
Investitionskosten fUr Stollen- und HUttenbauten, bevorschullten. 

Diese Finanzierungsmethoden wurden gelegentlich auch nebeneinander 
in Anspruch gen<;>mmen. 

Einige Kontrakte der unter a) und b) genannten Art sind in den Anlagen 
5 bis 8 zu finden . Dabei handelt es sich teils urn Vertrage auf Zeit, die fUr 
eine bestimmte Anzahl von 1 ahren abgeschlossen wurden 24, oder urn soge
nannte ewigw~hrende Gesellschaften, die auch Erben und Erbnehmer in 
die Vertr~ge einschlossen. ZusammenschlUsse erfolgten zu gleichem od er 
anteiligem Verlag, Gewinn und Verlust. Man legte Wert darauf, die Ver
waltungs- und Rechnungslegungsmodalit~ten so genau wie m()glich zu pra
zisieren und die Aufnahme von Dienern, insbesondere Faktoren, von def 
Zustimmung aller Gesellschafter abhangig zu machen . Das beobachtet 
man besonders in Vertr~gen, an denen Christoph Sc herer, der "alte 
Kammerschreiber", wie er sich mit Vorliebe nannte, beteiligt war. Er I def 
aus seinem Amt die M()glichkeiten einer nicht objektiven Rechnungslegung 
kannte und den Landgrafen durch eine Unterschlagung urn 6000 fl. ge
bracht hatte, war besonders milltrauisch. 

Die Aufnahme von Geldem " auf Pension" begegnet uns in der Gewerk
schaft Siegmund v. Boyneburg s zu Bilstein in den I 540er lahren und bei 
Hans Emst v. d . A ss eburg zwischen 1600 und 1605 . In einer Relation 
Uber einen Rechtsstreit Christoph Sc herer s gegen die Kuratoren des ver
storbenen v. Boyneburg, die lost Didamar am 17. 8. 1556 fUr Land
graf Ph ilipp fertigte 2l , heillt es: Auj sollichs (Bergwerk) sollen der Land
voigt und Chammerschreiber miteinander vier thausent und zweyhundert 
gulden in golde zu verlegung des Bergwergs zu Bi/stein uj Pension ujj
bracht und geborgt haben. Rommel berichtet, dall die BrUder Pfint 
zing aus NUmberg v. Boyneburg 2500 Gulden Batzen fUr 5 "70 Zinsen 
auf 4 lahre gegen BUrgschaft Landgra f Philipps geliehen hatten, die 
Landgraf Philipp als BUrge dann Mtte zahlen mUssen . Hans Emst v.d . 
A ss eburg erborgt 1602 u.a. bei Oswald v. Baumba c h zum Tannenberg 
500 Taler, den Taler zu 24 Silbergroschen. Seine Schulden waren so groll, 
dall es 1605 nach dem Verkauf des Richelsdorfer Bergbaubetriebes an 10-
hann Drach s tedt zu einem Konkurs kam , in welchem die landgr~flichen 
R~te als Konkursverwalter auftraten 26• 

Mit Kupferlieferungskontrakten gekoppelte Kreditgewiihrungen waren 
die verbreitetste Finanzierungsform. In der Regel werden sie allerdings nur 

24 D~r V~rtrag zwischen D iesel, Scherer und Di tl ric h war fUr die Dauer vcn J Jahren abgeschlosscn. 
s. SeAM 57. Nenlershausen 

25 StAM 57. Bilstcin, Pak . 1 S. 132 ff. 
26 StAM 57. Richelsdorf, Pak. 17 
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dann bekannt, wenn die Abwicklung nicht kontraktgemaB erfolgte. Zwi
schen 1534 und 1536 hatten die H Uttenmeister Melchior Hart u n g und 
Franz Ambach zu Nentershausen einen Lieferungskontrakt mit den Kup
ferhandlern Sebastian und Hans Swirk zu Eisenach geschlossen. Zur Si
cherung erhielten letztere ein Pfandrecht an den Bergteilen der HUttenmei
ster bei Nentershausen. Obwohl die Verpfandung in der Ublichen Form 
Uber den Bergvogt erfolgt war, muBten sie feststellen, daB die Bergteile 
durch die Rate zu Kassel Uber Gregor Ainkhurn, den MUnzmeister, an 
dessen Schwager Hans Diegel gegen Hinterlegung von 150 n., die die 
Forderungen der Glaubiger nicht deckten, verkauft worden waren. Ihre 
Beschwerde bei Landgraf Philipp veranlaBte diesen, die Angelegenheit 
an Dr. Tilemann Hutterod und Dr. lohan Fischer, genannt Walther, 
zur Untersuchung zu delegieren. Diegel blieb im Besitz der Bergteile 27 • 

1541 schloB der damalige Kammerschreiber Christoph Scherer einen 
Kupferlieferungskontrakt mit Augustin Ain k h u rn aus Antwerpen und 
empfing von diesem 1000 n. Verlagssumme. Die Kupferlieferung kam 
nicht zustande. Nach Scherers Angaben wurde die Verlagssumme durch 
einen lohann Wolff an Ainkhurn zurUckgezahlt, da Scherer das 
Kupfer in seinem eigenen Messinghandel zu Oberkaufungen verarbeiten 
wollte". 

Einen der umfangreichsten Kontrakte schlossen Hans Ernst v.d. Asse
burg und seine Mitgewerken 1600 mit Julius und Wolf HUter zu 
NUrnberg 29 . Die Gewerkschaft empfing in Raten 12000 n. und verpflichte
te sich zur Lieferung von 100 Zentnern Kupfer monatlich, wobei der Zent
ner mit 13 n. berechnet werden sollte. Angeblich konnte das Kupfer nicht 
geliefert werden, da man erst eine neue HUtte hatte bauen und neue 
Schachte hatte sinken lassen mUssen. Im Ubrigen war den Gewerken der 
Preis von 13 n. zu gering, man meinte, 24 fl. wllren angebracht. Als die 
HUter ihren Kontrakt in Gefahr sahen, Ubernahmen sie von Weihnachten 
1600 bis Pfingsten 1601 die Administration des Bergwerks. 

1616 beklagten sich Leipziger Verleger bei Landgraf Moritz Uber den 
Salzgreben Johann Krug, mit dem sie einen Lieferungskontrakt Uber jllhr
lich 1200 Zentner Ibischen und Bilsteinischen Schwarzkupfers geschlossen 
und ihm 5000 n. Verlag geleistet und weiteren Verlag fUr notige Investitio
nen zugesagt hatten. Das Kupfer wollten sie auf der MessinghUtte zu Bme
nau verarbeiten. Inzwischen hatten sie festgestellt, daB Krug einen weite
ren Kontrakt mit dem herzoglich-braunschweigischen Messinghandel zu 
Bindheim geschlossen hatte, und daB die Bergteile zu Iba, die er ihnen 
verpfandet hatte, ihm nicht gehorten oder zumindest sein Eigentumsan
spruch strittig war. 

27 StAM 57. Nemershausen 
28 StAM 57. Sontra 
29 StAM 57 . Richelsdorf, Pak . 15 
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5) Arbeitsbereich 

Der Arbeitsbereich von Gewerkschaften im Kupferbergbau ist mehrstu
fig. In der Regel schliellt er die Schieferf1lrderung und die VerhOttung der 
Schiefern bis zu Gar- od er Handelskupfer in sich ein. Aber nicht immer ist 
es den Gewerken mOglich, sich aller Stufen dieses Arbeitsprozesses anzu
nehmen, sei es, dall das Kapital dazu nicht reicht, sei es, dall es an komplett 
eingerichteten HOtten fehlt. W es ter mann lO sagt, dall die Kupferschiefer
gewinnung arbeitskostenintensiv und die Kupferproduktion eindeutig ma
terialkostenintensiv sei. Ein Kostenanschlag fOr die Gewinnung von 4 Zent
nern Garkupfer wOchentlich zu Frankenbergll rechtfertigt seine Fest
stellung: 

a. Kupferschiefergewinnung b. Verhuttung 
LOhne 38 fl. 2 alb - 90,5 "7. LOhne 3 fl. 13 alb. - 8,6 % 
Material- Material-
kosten 4 fl. 10 alb - 9,5 "7. kosten 32 fl. 16 alb. - 91,4% 

Insbesondere sind es die Kohlen- und Reisigkosten, die beim VerhOt
tungsprozell zu Buche schlagen, abgesehen von den erheblichen Investi
tionskosten, die eine HOtte erfordert, und die in vorstehendem Anschlag 
nicht anteilig aufgefOhrt sind. Kleine Gewerkschaften, die diese Material
kosten nicht aufbringen konnten, und die wohl mehr Arbeitsgemeinschaf
ten von Schieferhauern waren, begnOgten sich mit der FOrderung von 
Schiefern, die sie einer grOlleren Gewerkschaft, die Ober eine eigene HOtte 
verfOgte, veraullerten. Abbaugeeignete Schachte, die nach Abgang einer 
grOlleren Gewerkschaft "im Freien" lagen, reizten solche Kleingewerk
schaften. Es kam auch vor, dall man die Schiefern gegen Zahlung der HOt
tenkosten von einem HOttenherrn schmelzen liell, wie es Barthel und Ewald 
BrOckmann und Jost Hartung 1586 zu Iba taten, als die Ebelsche Ge
werkschaft, bei der sie vorher im Lohnverhaltnis gearbeitet hatten, Verlags 
halber aufgab und bei ihnen mit LOhnen rOckstandig warl2. 

Von Bedeutung und von der Idee her bestechend war der Versuch Chri
stoph Scherers, eine Gewerkschaft zu bilden, die nicht nur die Kupferge
winnung sondern auch die Weiterverarbeitung des Kupfers zu l\1essing und 
dessen Vertrieb im Antwerpener Handelszentrum einschliellen sollte, ein 
Versuch, der an der Unzulanglichkeit der zur VerfOgung stehenden Mittel 
und der EigennOtzigkeit der Geschaftspartner, die er sich aussuchte, schei
terte. Ober Scherers Konzeption und seine gewerkschaftliche Tatigkeit 
wird spater berichtet werden. 

30 Wes termann a.a.O. 
31 StAM 57. Frankenberg. Pak. 9 
32 StAM 57. Bilstt in. Pak. 3 BI. 571-574 
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6) Gesellschaflliche Herkunfl der Gewerken 

Wenden wir uns den Gewerken des niederhessischen Kupferbergbaues 
zu. Die Namen von 155 Gewerken wurden bei Durchsicht des Bestandes 57 
des Staatsarchivs Marburg, soweit er Niederhessen betrifft, 8 bei Rom
meP3, 4 im Kopiar 13 und 3 im Bestand 55' des Staatsarchivs Marburg 34 

festgestelll. Ihre wirkliche Zahl ist mit Bestimmtheil hOher. Die bescheide
ne Zahl von nur 4 Gewerken im Zeitraum bis 1499 erklart sich aus dem 
Fehlen ausreichenden Quellenmalerials. Spater verbergen sich hinter den 
oft anzutreffenden Floskeln .. und seine Mitgewerken" oder .. und sein An
hang" weitere Gewerken. Die Zahl von 170 Gewerken insgesamt rechtfer
tigt aber wohl den Versuch, in nachstehender Tabelle die gesellschaflliche 
Herkunft der Gewerken in vier verschiedenen Zeilraumen zu untersuchen 
und die prozentuale Gesamtbeteiligung der einzelnen Gesellschaftsschich
len zu ermilleln: 

Gesellschajtliche Herkunjt der Gewerken 
im niederhessischen Kupjerbergbau 

1480 1500 1550 1600 
Herkunft bis bis bis bis 

1499 1549 1599 1620 

Biirgertum, vorwiegend 
hessisches I 57 29 5 
Kupferhandel u. aullerhess. 
Kupferbergbautreibende 2 11 3 3 
Adel, vorwiegend hess. 9 8 2 

Landgraflich-hessische 
Zenlralbeamle I I 2 

Hessische Lokalbeamle I 4 2 2 
Lokale hess. Bergbeamte u. 
sonst Diener d. hess. 
Kl'pferbergbaues 6 3 
Nicht unterzubringen I 6 2 

Insgesamt 4 99 53 14 

Insge- "7. 
samt 

92 54,1 

19 11,2 
19 11,2 

13 7,6 
9 5,3 

9 5,3 
9 5,3 

170 100,0 

Einschrankend mull gesagt werden, dall die Position .. Bilrgertum" z. T. 
auf Andeutungen und hier und da mOglichen Schliissen, aber nicht stels 
auf beweisbaren Fakten beruhl. Immerhin Hillt sich erkennen, dall sich die 

33 Rommtl 
34 Demandt a.a. O. Teil 3 Bd. 3 unter Nr. 1573 
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Biirger der hessischen Stadte - neben Kassel sind es Sontra, Melsungen, 
Allendorf und Eschwege - im Kupferbergbau stark engagiert haben, vor 
allem in der eigentlichen Pionierzeit, der ersten Halfte des 16. lahrhun
derts, und daB dieses Engagement zweifelsohne den Blick und das Gespiir 
des dem Zunftleben stark verhafteten Biirgers fiir freies gewerbliches Enga
gement gestlirkt hat. 

Die Erniichterung nach nicht in ErfUllung gegangenen Gewinnerwartun
gen und der wachsende Kapitalbedarf in den durch Wassersn1lte im Gebir
ge bedrohten Unternehmungen drangten das Biirgertum, dessen finanzielle 
Mittel sich in Grenzen hielten, in der zweiten Halfte des 16. lahrhunderts 
stark und zu Beginn des 17. lahrhunderts nahezu ganz zurUck. Ahnlich 
verlief die Entwicklung im Bereich der bergbaulich engagierten landgrlifli
ch en Zentralbeamten. Man hat den Eindruck, daB es in ihren Reihen An
fang des 16. lahrhunderts zu den Ehrenptlichten geh1lrte, sich der Erschlie
Bung des Bergbaues zu widmen. Spater erlahmte ihr Interesse an diesem 
vermogenverschlingenden, stark spekulativen Engagement. An die Stelle 
der zahlreichen kleinen vielk1lpfigen traten gr1lBere Gewerkschaften mit ge
ringerer Gewerkenzahl, und der Bergbau miindete im Endergebnis in der 
Staatsregie des Landgrafen M o rit z . 

In Anlage 13 sind die Gewerkschaften genannt, deren namentliche Zu
sammensetzung sich aus den Archivmaterialien ermitteln lieB . Ober einige 
Gewerken und Gewerkschaften, die den niederhessischen Kupferbergbau 
vom ausgehenden 15 . bis zum beginnenden 17. lahrhundert gepragt haben, 
soli nachstehend berichtet werden . 

b) Ober die namenhaftesten Gewerken und Gewerkschaften 

I. Die Se m I e r aus Schleusingen 

Im lahre 1501 werden Mathes Semi er und seine Briider mit den Berg
werken umb Suntra, Nintirshu'pinn und lbbe, ebenso mit der Huttestatt zu 
lbbe, so wust ley t, auch gelassen da zu bawen, ob ine die van nothin sin 
wurde, beliehen. Dazu werden ihnen ouch olle nuwe unirwenthe bergwerck 
im gerichte Suntro und Rodinbirgk, ouch dy zu ellinboch mitsombt der hut
te iibertragen. Die Verleihungsurkunde tragt die Unterschriften des Kam
mermeisters Rudolf v. Weiblingen und des Sekretlirs Landgraf Wil
helm s des Mittlern, l ost Cheru bin". Es scheinl, daB diese Verleihungs
urkunde, wie man es oft beobachtet, erst langere Zeit nach der Einnahme 
der Bergteile durch die Semler ausgestellt wurde; denn Wes termann J6 

erwahnt, daB sie spatestens urn 1499 ein Kupferbergwerk bei Hitzerode im 
Amt Bilstein betrieben, und Deist l7 nennt dieses Bilsteiner Bergwerk eine 
Tochtergriindung des Sontraer Bergwerks und datiert sie mit 1497 38• 

35 StA M 57 . So ntra DJ. 144- 145 
36 W C51crm ann a. a. O. S. 267 
37 Dei s t , Her! 14 
38 We s l e rm a nn gibt als QueUe an: SIAM 57. Bilstein, Pak . 2 fol. ]6. Die Blatter 33- 51 im erwahnten 

Bestand sind a~r z. Zt. nicht auffindbar. 
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Die Se m I e r waren eine Familie, die seit 1455 im Kupfergesch~ft nach
gewiesen ist, als Burghard Semler eine SaigerhUtte zu Niirnberg pachtete. 
Als der Rat der Stadt NUrnberg den Hiittenbesitzern Schwierigkeiten berei
tete, gingen Burghard und Martin Semler 1461 nach Schleusingen und er
richteten dort eine neue HUtte. Die Verleihungsurkunde ist am 10. 11 . 1461 
ausgestellt. Damit leiteten die Semler die Griindungsphase der Thiiringer 
SaigerhUttenindustrie ein. Danach tauchten sie zunachst im europaischen 
Kupferhandel auf. 1494 kaufte Stefan GrUnberger aus Frankfurt 
Schleusinger Kupfer von den Semlern . 1495 erwarben diese ungarisches 
Kupfer von den Fuggern. 1502 werden sie als Silberlieferanten des Kasseler 
MUnzmeisters genannt. 1506 tauchen sie als Silberhandler in Frankfurt 
auf. Schon vor 1499 im niederhessischen Kupferbergbau tatig, erscheinen 
sie 1·500 auch im IImenauer Revier. 1508 unterhalten sie als Mansfelder 
HU!tenmeister zwei Feuer zu Faulensee. 1504 treten sie als Gesellschafter in 
eine Messinghiitte zu Neubrunn ein, die sie 1515 in einem Schiedsvertrag al
lein iibernehmen. Seit 1514 sind sie in eine Reihe von Schuldprozessen ver
strickt. Zu ihren GI~ubigern gehOrt u.a. auch Hans Meurer von Niirn
berg, der sp~ter ihre hessischen Bergteile tibernimmP'. 

Als HOttenschreiber und damit als Faktor der Semler im Sontraer 
Bergbau war zun~chst Friedrich Vasolt etwa 15 lahre lang t~tig40. 1503 
erhalt er als solcher vom Kammerschreiber in Kassel 50 Gulden nach Son
tra Ubersandt 41 • Sein Nachfolger war lohann Brenner. Er stand etwa 5 
lahre im Dienst der Semler. Als sie ihn als Diener aUfgenommen hatten, 
hatten sie ihm ein Haus in Nentershausen gekauft. Er hat aber nur etwa 112 
lahr dort gewohnt, dann mullte er auf Befehl des Amtmannes lost Rat
zenberg mit allem Handel in die Stadt Sontra ziehen und dort die Knechte 
IOhn, bis Hans Meurer die Bergwerke angenommen hatte. 

Die Semler lassen im Richelsdorfer Gebirge den ersten Erbstollen auf 
dem Schlackental treiben . Nach Angaben der vier Geschworenen des Berg
werks, die der Sontraer Amtmann Caspar Friedrich Trolt 1535 einholte, 
haben sie und ihre Nachfolger, die Meurer, mehr als 4000 fl. in ihn 
verbaut 4J . Die von We s termann ermittelte starke Verschuldung der 
Semler seit 1514 scheint die Ursache dafUr zu sein, dall sie sich von ihrem 
hessischen Bergbaubesitz getrennt haben. DafUr spricht auch die Tatsache, 
da3 einer ihrer GI~ubiger, Hans Meurer, ihre Nachfolge antritt . Ober die 
Vorr~te, die bei ihrem Fortgang vorhanden waren, gibt es ein Inventar 4Ja • 

Danach waren auf dem Bergk und aUf der Slorlz b/yben ligen, beza/I und 
ver/ohnel, hew/on, mefl/on und fur/on, 41 Fuder 4 Mall Schiefern fUr 104 
Gulden 9 Schneberger 11 Pf. dazu an gehawen hO/lz 28 scheyl ma/der. 

39 Die Angaben dies« Absatzes sind Westermann enlnommen . 
40 SIAM 57. Sontra 81. 251 - 255 
41 SIAM Mittelalterliche Rechnunsen Nr. 3052 
42 Sc hellhase nenot in seiner Territorialgeschichte Jost Rat zenbers 1513 als Amtmann zu Sontra 
43 SIAM 57. Sontra 
43a wie vor, Blan 146-147 
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Dann folgt ein Inventar einer neuen Hiitte, die hier erstmals erwllhnt wird, 
und die als die wesentliche Hiitte des Richelsdorfer Bergbaubetriebes neben 
zwei kleineren Hiitten zu Iba bis zum lahre 1634 in Betrieb war. Es handelt 
sich urn die Hiitte zu Byrndorf (Birndorf, Bernsdorf). 

2. Die Meurer aus Niirnberg 

Der von den Semlern zu einem Grollbetrieb zusammengefallte Berg-
• bau im Richelsdorfer Gebirge - ausgenommen der ElIenbacher Raum und 

das Bergwerk zu Hitzerode im Gericht Bilstein - nebst einer HOtte zu drei 
Feuern in Birndorf ging 1520 an Hans Meurer iiber 44 • Seine Forderungen 
an die SemI er zwangen ihn dazu. Von Forderungen anderer GHiub;ger 
liell er sich ausdriicklich freistellen. Den Erbstollen auf dem Schlackental 
betrieb er weiter. Ein neuer Stollen wurde auf dem Angerstrauch nach der 
Bornzeche hin getrieben. Nach einem Bericht, den Amtmann Caspar Frie
drich Trolt 1535 einholte 4l , wurden etwa 50 Knechte beschllftigt. 

Hans Meurer starb vor 1524. Sein Bergbesitz gingim Erbwege an Lo
renz Meurer und Sebald Lochner Ober, die sich 1524 einen Lehensbrief 
ausstellen liellen ~. Die Bergteile, insgesamt 19 Lehen und die beiden Erb
stollen, wurden ihnen "nach Bergwerks Recht und Gewohnheit" mit der 
Auflage Obertragen, si ch an die Bergordnung zu Sontra von 1499 zu 
halten 4' . Dazu wurden ihnen die iiblichen Bergfreiheiten - Holzlieferun
gen, freier Kauf und Verkauf dem bergkwergk zu guet, Gebrauch der 
Markte, Legung von Getranken fiir sich und des Handels Verwandten Not
durft auf den Bergen und in der Stadt Sontra, sofern sie dort wohnen wOr
den - eingeriiumt. Aullerdem erhielten sie die Zusage, dall ihnen die 
Zehntschiefern, und zwar je drei Fuder fiir einen Zentner Kupfer, geliefert 
werden sollten. Die Kupferschmiede im Lande sollten ihren Kupferbedarf 
vorzugsweise auf den Hiitten dieses Bergwerks einkaufen. AlIe gefundenen 
Erze mit Ausnahme von Silber oder Gold sollten sie frei inner- oder auller
halb des Fiirstentums verkaufen kiinnen. An Silber und Gold hatte der 
Landgraf ein Vorkaufsrecht wie aul Sankt Annenbergk oder an andern or
ten gewonlich. Einige Bestimmungen der Verleihungsurkunde waren den 
Privilegien der Bergstadt Sontra besonders abtraglich. Lorenz Meurer 
und Stefan Lochner wurden ermiichtigt, den Knechten zu Sontra oder 
aul dem berge nach ihrer gelegenheit zulohnen. Auch Sontra als Wohn
und Verwaltungssitz war in Frage gestellt: so die meurer und lochener oder 
die iheren do wonen wurden. Den Gewerken war der Wohnsitz in Sontra 
ungelegen, da ihre HOtte ja weit ab in Birndorf lag. AIs die Sontraer Beam-

44 SlAM 57. Sontra DJ. 168. Nach 1510 erscheint zufolge einer Auskunft von Archivdirektor Dr. 
Hirsc hmann , Stadtarchiv NUmberg, in den Libri Lincrarum ein Hans Meurer. der zu Nurnberg ein 
Ham Unler den hUlern und tinen Hof zu Guneobefg bei Forchhd m btsaB 

45 SlAM 57. Sont ra 
46 Anlage 2 
47 das sie sich weilent unsers lieben Herrn Vane's see/igen Reformation uber sollich bergkwergk bey und 

im amp' Sonrro gemochr ... ha/ten. 
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ten ihre Rechte geltend machen wollten, insbesondere auch verlangten, daB 
das Kupfer in Sontra auf die Waage gefUhrt werden mUsse, intervenierten 
Meurer und Lochner beim Landgrafen 48• 

Die Sontraer Beamten versuchten, ihre Rechte durch Vernehmung von 
frOheren Bergbedienten und einigen BUrgern zu erh~rten. Erfolg scheinen 
sie nicht gehabt zu haben. Der Bergbau hatte sich mittlerweile zu weit in 
das Gebirge hinein von Sontra entfernt. 

Ende der 1520er Jahre beklagte sich ein frOherer Gewerke, Hirmen Fi
scher aus Hirda, dessen Bergteile auf die Semler Ubergegangen waren, 
dall ihm von diesen seine bei seinem Abgange vorhandenen Vorr~te nicht 
bezahlt word en seien 4 •• Darauf erhielt der Bergvogt Adam Sengepfihel 
Anweisung, sofern Vorr~te vorhanden w~ren, etwas aus denselben an Fi
scher zu zahlen. Sengepfihel pf~ndete daraufhin Schiefern bei Lorenz 
Meurer und Sebald Lochner, die ihrem Lehensbrief, der sie von Schul
den der Semler freigestellt hatte, entsprechend dagegen intervenierten. 
Landgraf Phi Ii p p ordnete auf diese Beschwerde hin die Freigabe der 
Schiefern an so. 

1532 veraullerten die Gewerken ihre Bergwerke. Ein Kontrakt mit Mat
hes Krug aus Iba zerschlug sich sl . K~ufer waren dann Melchior Har
tung und Franz Ambach in Nentershausen, die die Bergteile auf dem 
Angerstrauch und die HOtte zu Birndorf erwarben 12 , sowie Barthel Gul
den und Barthel Schneider, die die Ibaer Bergteile und die dortige HUtte 
erhielten". Damit kam es zu einem Zerfall des GroBbetriebes und zu einem 
Jahrzehnt erheblicher Wirren im Gebirge. Keiner der Kaufer verfUgte Ober 
die Mittel, den Bergbau mit Bestandigkeit betreiben zu kOnnen . 

Der erste, der wieder ausschied, war Barthel Gulden. Er konnte den 
Kaufpreis an Lorenz Meurer nicht entrichten. Als dieser spater seine For
derung geltend machte, schrieb G u I den an Landgraf Phi Ii pp, er habe 
etliches Kupfer zur Bezahlung seiner Schulden nach NUmberg geliefert, 
habe dann aber das Bergwerk zu Iba aufgeben und seiner Armut halber 
nach Joachimsthal in fremde Dienste gehen mOssen. An seine Stelle trat 
Melchior Sengepfihel , ein Verwandter des Bergvogtes Adam Senge
pfihel. Zwischen Melchior Sengepfihel und Barthel Schneider ent
standen Differenzen wegen der zu kleinen HUtte zu Iba, die von beiden ge
nutzt wurde. 1534 ordnete Landgraf Philipp an, dall Sengepfihel eine 
neue HOtte bauen solle. Der halbe Zehnte sollte ihm fUr zwei Jahre erlassen 
und das Inventar der alten HUtte zur H~lfte herausgegeben werden s4 • 
Trotzdem zerfiel der Bergbau urn Iba. Die Geschworenen schoben es dar
auf, dall der Bergvogt mit den Gewerken verwandt seill. Heinrich Schrei-

48 StAM 57. Sontra BI. 180 
49 StAM 57. Sontra BI. 178 
so wie vor BI. 169 
51 wie vor BI. 174-177 u. 167 
52 Ro mmel , auch StAM $7 . Sontra BI. 182 
5) SIAM 57. Nentershausen BI. 116-120 
54 SIAM 57. Iba BI. 28-33 
55 wie vor 
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ber, genannt Craft von Veyhingen, der im Auftrage Landgraf Philipps 
die Bergwerke zu Bilstein und Nentershausen bereiste und dann als Berg
vogt eingesetzt wurde, nannte den Betrieb in seinem Bericht ein ketten und 
vetterberckwerck56 • Spater wurde Schneider landflOchtig, ohne seine 
Schulden bei Lorenz Me u r e r abzuzahlen l7. Schlielllich erwarb Kammer
sekretar Heinrich Lersner die Ibaer Bergteile. Es gibt einen Bericht des 
Bergvogtes Heinrich Schumacher, genannt ScharrY,aus 1537 an ihn 
Ober die Abteufung etlicher Schachte lS • Zwischen 1537 und 1542 verauller
te Lersner 2/3 seiner Anteile an Christoph Scherer und Peter Dit
t r i ch, spater auch das restliche Drittel. 

Ahnlich verlief die Entwicklung bei Melchior Ha r tun g und Franz A m
b a chin Nentershausen. Beide' besallen kaum mehr als eine Kleinbauern
stelle mit sparlichem Inventar 59• AIs ihnen das Kohlenhaus mitsamt den 
Kohlen niedergebrann! war, ihnen Barthel Schneider zu Iba 200 fl., die 
sie ihm geliehen hatten, schuldig blieb und die Swirk von Eisenach aus ei
nem Kupferlieferungskontrak! Forderungen gegen sie geltend machten, 
veraullerten sie ihre Bergteile samt der Birndorfer HUtte an den MUnzmei
ster zu Kassel, Gregor Ai n k h u rn 60, der sie fUr seinen Schwager Hans 
Diegel erwarb und ihm 1542 Obertrug. 

3. Hans Diegel 

Hans Diegel war Einzelgewerke. Er bestimmte das Geschehen im Kup
ferbergbau des Richelsdorfer Gebirges von 1542 bis 1586, also Ober ein 
ganzes Menschenalter hinweg. Die lange Zeit kontinuierlicher Tatigkeit ge
statte! es, an Diegel beispielhaft zu untersuchen, wie und unter welchen 
Umstanden si ch der Kupferbergbau im 16. lahrhundert vollzog. 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde angedeutet, dall Diegel durch sei
nen Schwager Gregor Ainkhurn, MUnzmeister zu Kassel, und durch sei
nen zweiten Schwager, Augustin Ai n k h urn, einen Kupferhandler, der 
anfanglich mit den Fuggern in Augsburg zusammenarbeitete und seit 1537 
seinen Handel von Antwerpen aus betrieb 62 , in Beziehung zum hessischen 
Kupferbergbau trat. Gregor Ai n k h ur n hatte die Bergteile Melchi9r 
Hartungs und Franz Ambachs fOr 150 fl. aus dem Retardat gelost und 

56 SIAM 57. Richelsdorf, Pak. 8 
57 SIAM 57. Nentcrshausen 81. 119-120 
58 SIAM 57. Bilstein, Pak. 3. BI. 686--687 
59 SIAM 3 Nr. 1587 
60 wit vor 
62 Nach einer Auskunft des Stadtarchivdirektors Dr. Bkndinger, Augsburg, stamml die Familie der 

Ainkhurn aus NOrdlingen . Augustin heiratete 1525 Ursula Freher 8US Augsburg. Beide gehOrten 
ZUT Kaufleutestube. In der Biographie AnIon Fugger s von POlnitz wird er mehrfach genannt. In Bd . 4 
heillt es bd dem Namen Ain k ifn : Dam;! wir von diesem irrigen Menschen Quch kommen. Dieser Hin
weis iSI bezeichnend fOr den ctwas schwierigen Charakter der Ai n k hu rn s . W~nn Ain k hu rn auch s~it 
1537 Einwohner in Antwerpen war, gab er doch sein BUrg~rrecht zu Augsburg em am 17. 7. 1548 auf. 
Am 19. 4. 1540 haben die Eheleute Augustin Ainkhurn Vetter und Schwager Hans Singer und Hans 
Diegel Vollmachl zum Verkauf ihres Grundbesitzes zu Augsburg gegeben. 
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diese 1542 an Hans Diegel ilbertragen, wahrend er selbst Mitgewerke 
Siegmund v. Boyneburgs zu Bilstein war63. 

Die gel 109 daraufhin mit Frau und Kindern von Augsburg nach Hessen 
und liell sich die erworbenen Bergteile von Bergvogt Kurt Brilckmann 
zuteilen und ins Bergbuch eintragen 64• Diese Verleihung, die 1549 bestatigt 
wurde 6', knilpfte an die an, die Lorenz Meurer und Sebald Lochner 
1524 erhalten hatten 66 , enthielt also neben den Berglehen selbst das Recht 
an einem Stollen "Auf dem Schlackenthal" und einem zweiten V/m An
gerstrauch, der nach der born Zech getrieben wirdt, sowie an der Hiltte zu 
Birndorf. 

AIs Wohnsitz w;;hlte Diegel mit Zustimmung Landgraf Philipps Ri
chelsdorf und erwarb von den v. Ko I m a t s c h ein Erbgut fUr seine Fami
lie. Auf Philipps Filrsprache hin erliellen ihm die Verkaufer die auf dem 
Gut ruhenden Dienste und gestatteten ihn, die das Gut belastenden Zinsen 
fUr 100 fl. abzulosen, jedoch mit dem Vorbehalt, dall, wenn er das Gut 
weiterverkaufen oder wenn die Verkliufer die 100 fl. wieder zurUck zahlten, 
es wieder dienst- und zinsbar wilrde. Die Millachtung Sontras als Bergstadt 
verschaffte D iegel spat er Arger mit dem dortigen Amtmann Johann von 
Ratzenberg. 1569 ordnete dieser an, dall Diegel mit und neben andern 
die angesetzten Dienste verrichten oder jedesmal eine Bulle von 30 Talern 
zahlen milsse. Unter Berufung auf die geltenden Bergbaufreiheiten und die 
Genehmigung Landgraf Philipps, in Richelsdorf wohnen zu dilrfen, er
reichte er von Landgraf Wilhelm IV. die RUcknahme der Anordnung 67. 
Diegel hat das Gut bis zu seinem Tode bewohnt und von dort aus die Ge
schicke des aufgenommenen Bergbaubetriebes 44 Jahre gelenkt. Gegen ei
nen Zins hatte er sich vom Landgrafen das Fischereirecht in der Wehre ein
raumen lassen. 

Die Gemengelage seiner Bergteile mit denen Christoph S c her e r s, auch 
die Hoffnung auf einen das ganze Gebirge umfassenden Bergbaubetrieb 
mag Ursache dafUr gewesen sein, dall Diegel am 24.7.1542 einen Gewer
kenvertrag mit dem Kammerschreiber Christoph Scherer und dem Stadt
schreiber Peter D it t r i chin Kassel abschloll 68 . Dieser Vert rag, der jedem 
der drei Partner 1/3 Anteil zuschrieb, wurde ilberschattet durch die De
fraudation Scherers und seine Flucht im Jahre 1543 69. AIs Diegel sah, 
mit wem er sich eingelassen hatte, weigerte er sich, Scherer Rechnung zu 
legen, vernachlassigte den Ibaer Teil des Berg- und HUttenwerkes und be
schrankte sich auf die Bergteile urn das Bauhaus und Schlackental sowie 
die Birndorfer HUtte. Wegen der unterlassenen Rechnungslegung kam es 

63 Unler Die Gewerkschaft Siegmund v. Boyneburgs 
64 StAM 57. Bilstein, Pak. 3 BI. 650-653, auch 57. SOnlra, BI. 159-162, auch Anlage 3 
65 Anlage 3 
66 Anlage 2 
67 StAM 57 . Nentershausen BI. 108-110 
67a Zimme rmann a. a. O. Bd. 2. S. 11 7 
68 Anlage 6 
69 Vergleiche auch Abschnitt Sc herer 
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zu einem viele Jahre wahrenden Prozell, der nie entschieden worden sein 
diirfle. Immerhin verdanken wir diesem Prozefl die Kenntnis der Kupfer
produktion auf der Birndorfer Hiitte in der Zeit von 1542 bis 1545. Nach 
Diegels Angabe produzierte er insgesamt 982 Zentner 6 ••• Noch 1561 
brachte Scherer seine angebliche Forderung gegen Hans Diegel als Ak
tivum in die Magdeburger Gewerkschaft ein 70. 1550 versuchte Landgraf 
Phi li p p den Streit durch ein Schiedsgericht beizulegen, dem neben den 
"Hofrethen und gelerten" drei unparteiische Bergleute - einer von Anna
berg, einer von Sangerhausen und einer von Eisleben - angehCiren sollten. 
Es kam nicht zum Termin. 1559 wurde ein erneuter Versuch mit einem 
Schiedsgericht gemacht, dem dies mal neben den "Doctores" Berghaupt
mann SchOtz, BergvogtGalle·Richter, Heinrich Craft, Michael Null
pi c k e r und ein Buchhalter aus Eisleben oder Mansfeld angehoren 
sollten 71 • Scherer versuchte, das Gericht dadurch zu beeinflussen, dall er 
angab, Diegel habe gesagt, er gabe auf die Gnade oder Ungnade der land
graflichen Rate nicht viel, denn er habe Freunde am kaiserlichen Hofe und 
Kammergericht 72. 

Neben diesem Prozell erwuchsen Diegel neue Sorgen wegen des Hiit
tenwerkes und der Bergteile zu Iba. Scherer hatte sie, nachdem er den 
Vertrag mit Diegel als erloschen ansah, eine zeitIang an Johann Nor
deck weitergegeben, damit sie nicht mangels Aufrechterhaltung des Be
triebes ins Freie fielen. AIs aber die vereinbarte Zeit abgelaufen war, ver
zichtete Nordeck auf den Weiterbetrieb 7l , und es trat das ein, was Sche
rer befiirchtet hatte. Nach einem Protokoll des Bergvogtes Lamprecht 
Trom peters, das Andreas Bec ker 1554 aufnahm 74, hatten die Bergteile 
Scherers und Dittrichs seit 1547 wiist gelegen. Trompeter gab an, er 
habe sie deshalb 1553 an Christoph Baier" verliehen. Diegel pallte das 
Erscheinen Ba i e r s in seinem Revier keinesfalls. Aus T r 0 m pet e r s Anga
ben geht hervor, dall auch er die Verleihung begehrt hatte, sie aber nicht 
durchsetzen konnte. In einem Brief an Landgraf Philipp bat Diegel zu
nachst darum, dieser mGge verhindern, dall Ba i e r mit List in seine Berg
teile eindringe, zu Ellenbach habe er genug zu bauen. Dann aber verglich er 
si ch mit Baier, dem es auf der Herbstmesse zu Frankfurt gelungen war, 
einen Gewerkenvertrag mit Heinrich de Paw von Antorpf (Antwerpen), 
Bodin von Valentzin (Valencienne) und Alhants de Lanoi iiber das 
Bergwerk zu Juwii (Iba) abzuschliellen 76 • Diegel gestattete, dall Baier 
und seine Mitgewerken die Bergteile, ausgenommen das alte und das neue 

69a SlAM 57. Gladenbach 2 DI. 216(f. 
70 Anlage 7 
71 SlAM 57. Nentershausen BI. 3-4 
72 SlAM 57. Bilstcin. Pak . 2 BI. 70 
73 SIAM 57. Sontra BI. 220 
74 wie vor, BI. 203 
75 Christoph Baier, BUrger zu Leipzig, hatte Bergteile zu Ellenbach undo wie er selbst angab, auch zu Oil

stein, und sagl, er habe dort 6000 Gulden verlegt (SlAM 57 . Iba BI. 44-50) 
76 SlAM 57. Sontra BI. 211-212 
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Bauhaus, gegen Zahlung von 200 Talern Abfindung ftir seine Aufwendun
gen einnahmen, wobei sie sich allerdings verpflichten mullten, ihm keine 
Arbeiter abzuspannen und ihm in Holz, Kohlen, Handel und Hiittenwerk 
keinen Abbruch zu tun 77. 

Der Vergleichsbereitschaft Diegels war durch einen Akt der landgrafli
chen Bergbauverwaltung nachgeholfen worden, die ihm einen Befehl ilber
mitteln liell wie und waserley gestalt Hans Diegell das Bergkwergk ZU Iba 
belegen und bauhen so1/78. Man wies ihn an, auf der Ruddegers Zeche den 
Stollen so schnell als mOglich einzubringen, damit man dort zum Schiefer
hauen kommen kOnne. Auf dem Neuen Bauhaus sollte er einen weiteren 
Schacht einschlagen. Er wurde aufgefordert, den Schacht auf dem 
Schlackental in Bau und Wesen zu halten, die Hauerzeche auf dem Anger
strauch in Gang zu bringen und den Borngraben mit Schieferhauern zu be
legen, damit das Wasser ausgezogen werde und die Zeche nicht verwilste. 
Auch den Buchberg sollte er nach Notdurft, das Honrodt (Hohenrod) ge
mlill der Bergordnung belegen. Eine so detaillierte Bauanweisung ist ein
malig und hatte zweifelsohne den Zweck, ihm den Widerstand gegen Baier 
zu verleiden. 

Ohnedies hatte Hans Diegel erhebliche Sorgen wegen des Wassers, das 
ihm den Zugang zu den Schachten verwehrte. Die beiden Erbstollen, die er 
von seinen Vorgangern Semler und Meurer iibernommen hatte, waren 
zur Bewiiltigung des Wassers nicht mehr ausreichend. Deshalb entschied er 
sich 1549 zum Bau einer Wasserhebekunst, mit der er, wie er am 6. 7. 1549 
an Bergvogt Br U c k m ann schrieb, hoffte, den Ertrag seiner Bergwerke zu 
verzehnfachen 79 • Auf Anordnung Landgraf Philipps erhielt er zum Bau 
dieser Kunst das erforderliche Bauholz zugeteilt und den Zehnten filr zwei 
Jahre erlassen. 1550 mullte er sich wegen des Kunsthauses und der Stallun
gen, die auf Trottischem Gellinde errichtet worden waren, an die Rate nach 
Kassel wenden. Die Grundherren verlangten von ihm einen betrachtlichen 
Abtragk oder Zins. Diegel bat, auf die v. Trot! einzuwirken, sich mit 
der Regelung der Angelegenheit bis zur Rilckkehr Landgraf Philipps aus 
der Gefangenschaft zu gedulden. Entsprechend wurde auch von den Raten 
entschieden. Am 2. Oktober 1552 trugen dann die v. Trot! ihre Beschwer
den schriftlich bei Philipp vor: Diegel habe sich unterfangen, seinen 
KUllstschacht gleich unter einem kleinen Teich, den sich Adam Trot! zur 
Viehtranke auf dem Bauhaus angelegt habe, aufzubauen. Dadurch sei zu 
besorgen, dall die diesen Teich speisenden Quellen abgegraben wilrden. 
Diegel habe ihnen zugesagt, sie wegen eines etwa entstehenden Schadens 
zu befriedigen. Zum Schlull fUhrten sie bewegliche Klage Uber den Schaden 
und nachtheill, so wir des Bergkwercks halben an holtz, hude, felde, acker 
und wisen, darzu am viehe zum offermal selb wage mu'pen, da dis Berck 
volck syn handtwerk treibt ... das, wer es nicht siehet, kaument glaubt so . 

n wie var, 81. 21S 
78 SlAM 57. Iba 81. 34-35 
79 SIAM 57. Sanna 81. 164-165 
80 StAM 57. Nentershausen 81. 64-70 
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Welcher Zins fUr die Errichtung der Kunst an die v. T rot t zu zahlen war, 
ist nicht bekannt. Aber auch ohne Zins war diese Kunst ein aufwendiges 
Unternehmen. Zu ihrem Betrieb mullte Diegel mehr als 20 Pferde unter
halten. 

Der Streit urn diese Kunst blieb nicht der einzige, den Diegel mit den v. 
Trolt auszufechten hatte. Abgesehen von den stilndigen Klagen tiber die 
Steigerung der Holzpreise kam es 1578 zu einer Machtprobe zwischen den 
Grundherren und Diegel. Die v. Trolt vertrieben seine Bergleute von 
ihrem Gelande, forderten ihnen das Bergseil ab und verboten die Errich
tung jeden weiteren Schachtes auf ihrem Geliinde. Die Annahme von Brie
fen Diegels und des Bergvogtes lehnten sie ab. Eine Beschwerde Hans 
Diegels bei Landgraf Wilhelm IV. fUhrte zu einer heftigen Reaktion 
des Landgrafen gegenUber den Grundherren. Es ging dabei urn die Beach
tung und Anerkennung des landesfUrstlichen Bergregals und der Bergbau
freiheit, die er als vornehme Regall slllckh uns einzig als dem Landtfursten 
und Oberhern zustendig beanspruchte. Der Entwurf eines Briefes dieses In
halts, dessen beiden mittlere Seiten quer durchstrichen sind, von dem also 
nicht sic her ist, ob er in dieser Form abgesandt wurde, wird als Anlage 10 
verMfentiicht. 

Die bedeutendste finanzielle Schlappe, die Diegel wahrend seiner 44-
jahrigen Tatigkeit im Richelsdorfer Bergbaugebiet erlitt, war der Versuch, 
einen Erbstollen zur LOsung der Wasser zu errichten. Mit dem Bau mull er 
nach dem Bericht des Bergvogts Trompeter" schon vor 1554 begonnen 
haben. 1564 schrieb er in einem Brief an den Landgrafen, dall er in den 
Erbstollen sein VermOgen gesteckt habe, er bilte deshalb, den Bergvogt an
zuweisen, niemandem andern eine Bergerlaubnis in seinen Lehen zu 
erteilen 82 • In einem Bericht, den Bergvogt Georg Beck kurz nach Die
ge Is Tod, wahrscheinlich 1587 83, gab, schreibt dieser: Der rechte und diefe 
Erbstolln, welcher von Diegel selligen in die siebenhundertlachter getrie
ben und zehen lachter tiefer als vorgedachter stollen (ein alll stollen, wel
cher vor Menschen gedencken getrieben war) inkompt, auch nicht uber ze
hen lachter mit dem feldt orth von dem obern stollen ist. Nach dem aber 
solcher Erbstollen eine grofie strecke verfallen und noch zur Zeit dem 
Berckwerck wenig nutz schaffet. Seib 84 gibt an, dall dieser Stollen in Nen
tershausen ansetzte und fast 1500 m im roten Totliegenden bis zum kleinen 
Dachsberg aufgefahren war. Er habe das Kupferschieferfloz urn wenige 
Meter verfehlt und seinen Zweck als Wasserlose-Stollen nicht erftillt. Es 
spricht fUr Die gel s StehvermOgen und seine Energie, dall er an dieser 
Fehlinvestition nicht gescheitert ist. 

Zum Kampf mit dem Wasser, zur Fehde mit den v. Trott und zu den 
bittern Erfahrungen mit Scherer kam 1570 eine neue Sorge, diesmal ver-

81 StAM 57 . Sontra DI . 203 
82 StAM 57 . Nentershausen BI. 71 
83 StAM 57. Bilstein. Pak . 3 BI. 571-574 
84 Seib a. a. O. 
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ursacht durch Landgraf Wilhelm. Zunachst ging es nur darum, dall der 
Rentmeister in Sontra und die BergvOgte Andreas Be c k e r und Georg 
Beck im Oktober 1570 Auftrag erhieiten, sich urn das Aufkommen des 
Kupferzehnten, insbesondere auf Diegel s HUtte, zu kUmmern. In Ergan
zung dazu ordnete Wilhelm IV. an, dall ab sofort alles gewonnene Kup
fer mit einem Pragestempel, den sich die Bergvogte zu beschaffen hatten, 
zu versehen sei, und dall ungestempeltes Kupfer nicht von den HUtten ge
fahren werden dUrfe". 

Die BergvOgte berichteten am 6. 11. 1570, dall sie Diegel s Personal und 
auch ihn selbst vernommen Mtten. Diegel habe kein Kupfer auller Lan
des verkauft, sondern alles nach Kaufungen geliefert, bisher 72 Zentner 
und 72 Pfund im laufenden Jahr. Es lagen aber noch zwei Roste, einer mit 
63 und der andere mit 46 Fudern, unverschmolzen vor der HUtte. Sie soll
ten in KUrze nach NUtzlichkeit verschmolzen werden. Die auf die fertigen 
Kupfer entfallenden Zehntkupfer Mtten sie entgegengenommen, wollten 
sie aber noch bis zur nachsten Schmelze liegen lassen. Zum Schlull fragten 
sie an, ob die Zehntkupfer mit Amts- oder gedingter Fuhre nach Kassel ge
bracht werden sollten. 

Am 14.5. 1572 beklagte sich Landgraf Wilhelm in einem Brief an den 
Sontraer Amtmann 86 darUber, dalllaut Auskunft des Zeugwarters Hans v. 
Vim nur wenig an Zehntkupfer von den Bilsteinischen und Hans Diegel s 
Bergwerken geliefert worden sei und im laufenden Jahr noch gar nichts. Es 
ware des Amtmannes Hauptaufgabe, den Zehnten einzubringen. Er mOge 
sich deshalb auf die Bergwerke verfUgen und feststellen, wieviel Kupfer ge
fertigt worden sei imd dafUr sorgen, dall der Zehnte sobald als mOglich ein
gebracht wUrde. Man benOtige z. Z. Kupfer zur Ergiellung etlicher StUck 
BUchsen. 

Johann v. Ratzenbergs Bericht ging am 29. Mai nach Kassel. Die 
gels Schmelzer, Wilhelm Fink aus Richelsdorf und sein Hiittenvogt 
Christoffel Stolman hatten bereitwillig Auskunft Uber die Kupferpro
duktion gegeben. Aus beider Bericht ging hervor, dall im Jahresdurch
schnitt 8 Roste Kupferschiefern geschmolzen wurden, wobei jeder Rost 
etwa 30 bis 50 Zentner Kupfer ergab. Fink berief sich auf seine zwanzig
jahrige Erfahrung in Diegels Diensten. Damit gewinnen wir einen An
haltspunkt fUr die jahrliche Kupferproduktion auf Diegels HUtte zu 
Birndorf. Er mull im Jabre zwischen 240 und 400 Zentner Kupfer erzeugt 
haben. Nach dem Register des Bergvogts waren es 1570 235 Zentner und 
1572 176 Zentner 22 Pfund, also bereits eine riicklaufige Menge. 

Johann v. Ratzenburg Iiell es aber nicht bei dieser Vernehmung be
wenden. In Kenntnis von Landgraf Wilhelms Vorliebe fUr Ordnung in 
finanziellen Dingen erliell er eine Ordnung, wie es mil dem Zehenden uf 
Hans Tiege/s Bergkwerk gehalten werden soli, die als Beispiel einer solchen 
lokalen Ordnung in Anlage 9 verOffentlicht wird. Die Arbeiter auf Die-

85 StAM 57 . Nentershausen BI . 77 
86 wie vor, BI. 84 107 
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gels Htille wurden nach Sontra bestellt und auf diese Ordnung vereidigt. 
Die Reaktion Diegels entsprach seiner harten Wesensart. Er fragte die 
von Sontra zurOckkommenden Arbeiter aus, und als er hOrte, daJJ die Ord
nung erlassen war und die Arbeiter auf sie vereidigt wurden, entlieJJ er sie 
spontan, IOschte die Schmelzfeuer und erklllrte den Leuten, wenn sie land
grllfliche Diener seien, dann soil ten sie sich auch vom Landgrafen bezahlen 
lassen. 

Damit war das Verhiiltnis Diegels zu Landgraf Wilhelm auf das ern
steste belastet. Der Landgraf billigte Ratzenbergs Ordnung und nannte 
Di egel s Verhalten ein Irulzliches gebahren, das gereichl uns von ihm nichl 
zu geringem misfallen . Er drohte, sofern das Bergwerk bis Jacobi nicht 
wieder belegt sei, wOrde er es als frei betrachten und den Magdeburgern 
oder andern tibergeben. 

Diege I rechtfertigte sein Verhalten damit, daJJ er erklllrte, eine solche 
Anordnung ginge gegen seine Ehre und wllre dazu geeignet, ihm sein Perso
nal aufsassig zu machen. Er bat Landgraf W i Ih elm, den Amtmann anzu
weisen, daJJ ihm sein gesinde und Arbeiler nichl mehr uffgereichl und 
ubern haljJ geselzl werden, dadurch zu ihrem ungehorsam und meiner ver
kleinerung ursach geben. Landgraf Wilhelm hatte Verstllndnis fOr Die
gel s Argumente und dessen Ansehen bei ihm wuchs, was daraus hervor
geht, daJJ 1573 der Berghauptmann SchOtz zu Grtinberg von ihm Befehl 
erhielt, sich am 10. Juni bei Diegel einzufinden, dessen Bergwerke zu be
sichtigen und dann mit ihm weiter zum MeiJJner zu rei ten. Dort sollten bei
de beratschlagen, wie das Sleinkohlenbergkwerkfortters mil Nulzen ZU er
heben und zu erbawen sein mechl, und darnach auch mitteinander zu uns 
verfuegen und uns darvon ferner mundlichen berichl und erlernunge (zu) 
thun 87. 

Diegel benutzte die Audienz bei Landgraf Wilhelm dazu, diesem mit
zuteilen, daJJ er am Toxberge und bei Iba drei neue Schiichte betreibe und 
etwas Schachtholz benOtige. Auf dem Bleigang zu Braunhausen plane er ei
nen Stollen, zu welchem Stollholz erforderlich sei. Die HolzwOnsche wur
den erftillt. Daneben einigte man sich, daJJ in Zukunft nicht mehr der zehn
te, sondern der elfte Zentner Kupfer an die Zehntkasse abzuliefern sei . Da
fOr soil ten die zur Verschmelzung bis dahin berechneten HOllenkosten 
entfallen" . 

1582 wurde Die gel nochmals als Gutachter am MeiJJner tlitig. Er sollte 
Vorschllige erarbeiten, wie man die Kohlen mit geringeren Kosten zu den 
Salzsoden schaffen kOnne. Im gleichen Jahre wurde er zu einem Bergge
richt im Amt Bilstein berufen, wo ein Bergfrevel abgeurteilt werden sollte. 
Diesem Gericht gehOrten auJJer ihm der Landvogt an der Werra, der Berg
hauptmann (Gabriel Philip s), der Bergvogt, die beiden Richter (Baltha
sar, genannt Galle Richter und sein Bruder Jacob zu Abterode) und einige 
Bergverstandige aus Clausthal an" . 

87 StAM 57. Bilstein . Pak. 3 BI. 688 
88 SIAM 57. Nentershausen Bl . III 
89 StAM 57. Bilslein , Pak . 2 
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AufJer seinem Bergbaubetrieb zu Richelsdorf hatte Diegel 1545 zu 
Oberkaufungen einen Kupferhammer, eine MessingbrennhOtte und eine 
MahlmOhle erworben. Ober sein dortiges Engagement wird in Kapitel VI 
berichtel. 1564 beteiligte er sich auch mit 8 Kuxen am Silberbergwerk zu 
Gladenbach im OberfOrstentum. 

Hans Diegel, 1516 in Weil bei Landsberg am Lech geboren, wurde 
mittlerweile nach einem arbeitsreichen und sorgenvollen Leben zu alt, urn 
sich noch mit voller Kraft seinem Bergbaubetrieb widmen zu kOnnen. Urn 
ihn wurde es einsam. Sein Sohn Siegmund, den er die Rechte hatte studie
ren lassen, nahm sich nach seinem Studium des Diegelschen Messingham
mers zu Kaufungen an'" und wohnte dort mit seiner Familie. 1585 steht er 
in Diensten Wilhelm v. Wehrens zu Volkershausen. Sohn Jacob war als 
Soldat26 Jahre in Frankreich und Brabant gewesen, arm und lahm, wie er 
am 5. 3. 1589 schrieb, nach Hessen zurOckgekommen, wohnte zun~chst in 
Spangenberg, wo er verheiratet war, spater in MOnden. Zwischen ihm und 
Siegmund bestand ein gespanntes Verhaltnis, das aus Jacobs Verbitterung 
Ober sein Lebensschicksal resultierte. Der dritte Sohn, der wie der Vater 
Hans hiel3, war schwachsinnig, "bloden haupts" und "et was verrtickt". 
Sein Bruder Siegmund hatte die VerpflichLUng Obernommen, ihn mit Kost 
und Kleidung zu versehen. 

Im Sommer 1586 erkrankte Hans Diegel ernstlich, erholte sich aber 
noch einmal. In dieser Zeit nahm ein gewisser Balthasar v. Girstorff 
oder Gersdorf, der angab, von bOhmischem Adel zu sein, Verbindung 
mit ihm auf und gab vor, Bergmann zu sein. Er bewog den kranken Die
gel, mit ihm einen Kontrakt zu schliefJen, der ihn zum Teilhaber machte 
und ihm gestattete, auf einem Feuer in der HOtte mit den dort vorhandenen 
Kohlen und Schiefervorraten zu schmelzen. Nach Angaben von Diegels 
Sohnen hat er sich dem Kranken gegeniiber nach AbschlufJ des Kontraktes 
als recht herrisch erwiesen und ihren Vater sehr gekr~nkl. Nicht das hohe 
Alter, sondern dieser Kummer sei die eigentliche Ursache von ihres Vaters 
Tod gewesen. Man habe ihnen berichtet, dafJ ihr Vater wegen der ihm von 
Gersdorf zugefUgten Gewalt und Unbilligkeit in plOtzliche erneute 
Krankheit gefallen ware. Am 6. Dezember 1586 starb Hans Diegel. 
Gersdorf unterschlug den Sohnen die Todesnachricht etliche Tage und 
beantragte sofort nach Diegels Tod die Verleihung von dessen Bergteilen 
fUr sich selbst". Mit dem Vertrage, den Hans Diegel mit Balthasar v. 
Gersdorf abgeschlossen hatte, mufJten sich die SOh ne zunachst abfinden. 

In der Tat hat v. G e r s d 0 r f auch einiges zur Hebung des mittlerweile 
arg verwahrlosten Bergbaubetriebes getan, wie aus einem Bericht des Berg
vogtes Georg Beck hervorgeht 92 • Er brachte die schme/lzhliuen, we/che 
sehr wlisl und bawJellig gewesen, wiederumb in dach und vach, kaufte 

89a SIAM 57 . Glad~nbach. Pak . 1 
90 Kapilel VI 
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92 wie vor. BI. 571 - 574 
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Schiefern von den gemeinen Zechen des Ibischen Bergwerks auf dem Born
graben zu dem auf der Birndorfer HOtte liegenden Vorrat hinzu und be
gann zu schmelzen. Die alten, halb verfallenen Stollen lieB er aufwaltigen. 
Einen Schacht auf dem Schlackental, der Feste Schacht genannt, belegte er 
mit drei Arbeitern 9J. 

Letztlich konnte v. Gersdorf sich aber doch nicht halten. Landgraf 
W i I h e I m lieB durch Hans J e nit z, kurfUrstlich sachsischen Rat in Dres
den in unser often Freundschajt und verlrauen Auskunft Ober einen BOh
mischen von Adel dieses Namens einholen, die nicht zu seiner Zufrieden
heit ausfiel und Ursache fOr v. Gersdorfs Abgang war". Nun nahm sich 
Dr. Siegmund Diegel des Bergbaubetriebes an, da seine BrUder Hans und 
Jacob finanziell dazu nicht in der Lage waren. Von 1587 bis 1589 investier
te er 800 Gulden. Dann schloB er am 3. Juni 1590 einen Vertrag mit Georg 
v. Bischo fferode" und Georg v. H abel, der diesen 22 von 32 Stammen 
gegen Zahlung von je 800 Gulden einraumte". Diegel behielt die restli
chen IO Stamme und 109 sich aus der Administration des Bergwerkes zu
rOck. 1596 verauBerte Hans Bernhard Diegel, Sohn Jacobs und Enkel 
Hans Diegels, sein Erbteil am Bergwerk des GroBvaters fOr 50 Taler an 
Georg v. Bischofferode und Georg v. Habel. Nach Siegmund Die
gels Tod im Jahre 1599 klagte im Jahre 1600 dessen Sohn Johann noch 
einmal gegen die Vertragspartner seines Vaters, allerdings oh ne Erfolg 97 • 

Die Aera Diegel war damit zu Ende. 

4. Die Gewerkscbaft Hans Ernst von der Asseburgs 

1599 starb Siegmund Die gel. AnlaBlich seines Todes formierte sicb die 
Gewerkschaft urn, wobei man auf die Erben Diegels keine Riicksicht 
nahm. An die Gewerkschaftsspitze trat jetzt Hans Ernst v. d. Asseburg 
auf Walhausen, Beyer Naumburg und BeBkendorf, ein kurforstlich bran
denburgischer Rat. Georg v. Bischo fferode wurde mit 250 Talern abge
funden und schied aus. AIs neue Gewerken traten Erich Lange, Siegmund 
Gunnermann " , Heinrich Mey'" und Hans vom Hoff mit einem 
Erstverlag von je 1300 Gulden ein. Jeder erlangte 116 Anteil an der Ge
samtgewerkschaft. 

Die neue Gewerkschaft ging unverzUglich dazu Ober, ihren Bergbesitz 
urn die Ibaer Bergteile und die Ibaer HUtte zu erweitern. Es ist deshalb nO
tig, die Entwicklung der Besitzverhaltnisse im Ibaer Revier kurz zu skizzie
ren. 

93 Anlage 12 
94 StAM 57. Biislein. Pak . 3 BJ. 563 rr. 
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96 Anlage 8 
97 SIAM 57 . Bilstein, Pak . 3 DJ. 633 fr. 
98 Amtsschultheill lU Sontra ab 1596, auch Gundermann genannl, siehe auch Schellhase a. a. O. 1S92 
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Von 1576 bis 1584 hatte sich dort die Ebelsche Gewerkschaft etabliert'''. 
1576 hatte sich Bergvogt Georg Beck dafiir ve{wandt, dalJ man deren Ge
werken die ledige Hiittenstiitte unter dem Dorfe Iba zur Errichtung einer 
neuen Schmelzhiitte verleihen mOge. Dieser Platz war aber bereits 1573 an 
Jacob Schneider in Iba fiir 80 11. verkauft worden. Beck berichtete, dalJ 
die Gewerkschaft 3 Schiichte abgesunken habe, die gute Kupferschiefer 
lieferten " . Die Gewerken waren iiber ihre Erfolgsaussichten sehr zuver
sichtlich. 1582 teilten sie Landgraf Wilhelm mit, dalJ sie auf einer Strebe 
20 und in zwei Schiichten noch einmal 30 Schieferhauer beschiiftigen und 
aus dem Mansfeldischen auch bekommen kOnnten, wenn diesen zu Iba die 
gleichen Freiheiten wie auf andern Bergwerken eingeriiumt wiirden. Aber 
1584 zerfiel die Gewerkschaft, da keiner der Gewerken mehr bereit war, 
Zubu/Jen zu geben . Der Bergvogt berichtete, dalJ Ebel und Feuerauf je 
700 11. zur Erbauung des Bergwerks verlegt hiitten und dalJ sich Feuerauf 
1581 noch einmal zur Zahlung von weiteren 700 11. bereit gefunden hiitte. 
Auch der Landgraf habe 300 11. als VorschulJ auf Kupferlieferungen gege
ben. Nun seien aber trotz laufender Aufforderungen weitere ZubulJzahlun
gen ausgeblieben 100. 

Ewald und Barthel Briic k ma nn, zwei Bergleute, und der Geschworene 
J ost Hart u n g begannen zur Rettung riickstiindiger LOhne mit Genehmi
gung des Bergvogtes zwei Schiichte "der gemeinen Zechen" auf dem Born
graben und dem Schlackental auf eigene Kosten in Betrieb zu nehmen und 
die Schiefern zum Teil selbst zu schmelzen und zum Teil an Hans Diegel 
und Balthasar von Ger sdorf zu verkaufen lOl • Am 11. 10. 158610sten sie 
die Ibischen Bergwerke fiir 326 Taler 8 Albus Gewerkenschulden aus dem 
Retardal und bauten darin bis 1599 102 • 

Anton Feuerauff jedoch, zu etwa 114 an der Ebelschen Gewerkschaft 
beteiligt, verkaufte am 25. 4. 1600 sein Bergwerk auf dem Schlackental und 
dem Borngraben nebst der Schmelzhiitte zu Iba fiir 1150 Taler an Sieg
mund Gunnermann und Mitgewerken, also an die Gewerkschaft v. d. 
A ss eburg s 103. 

Letztlich tauchte 1604 der Fiscal Gabriel GrOschel aus Kassel als weite
rer Interessent an den Ibaer Bergteilen und der Hutte auf und stiitzte seine 
Berechtigung auf die Behauptung, diese Teile seien ins Freie gefaUen und 
deshalb von ihm zu Recht in Besitz genommen lOO. 

Die Gewerkschaft v. d. Asseburgs wllhnte sich auf Grund des Er
werbskontrakts mit Feu er a u ff im Besitz sllmtlicher Bergteile im Richels
dorfer Gebirge und der beiden Hiitten zu Birndorf und Iba. Die f(jrmliche 
Verleihung wurde ihr auch zuteil und zwar zu 112 auf Hans Ernst v. d. As-

98 b Ober deren Zusammensttzung unterrichtet Anlage 13 unter e. 
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seburg und seine Mitgewerken und zu 112 aufSiegmund Gunnermann. 
Es handelt sich urn folgende Bergteile 10': 
den Erbstollen im Sieblitzgraben nach dem Angerstrauch, die wiedererbau
te SchmelzhUtte .. BimBdorff" samt der Schlackenhalde mit ihrem Bezirk 
und aller Gerechtigkeit, die von Feuerauff erkaufte SchmelzhUtte zu Iba 
nebst den dazu gehOrigen Schachten und Lehen auf dem Schlackental, das 
streichende SchieferfIoz auf dem Neuen Bauhaus, den Angerstrauch, den 
Borngraben, die "EBper Pfordt". den .. Duwenhain". das "Honrott". den 
Buchberg, den .. Eytschen Pfuel", einen Erzgang bei Nentershausen auf 
Pfarrers Acker, den "Bullersbach", das "Buedenthal", die Kupfergrube, 
das Feld bei Imshausen auf Pfarrers Acker, den .. Barttenschacht" und zu
gehorige Lehen bei Iba, die Trift, die Hohestatt, den .. RuBgraben auf der 
Kermes" und den .. Bollersbach" unter Iba samt den dazu gehorigen Fel
demo 

Es fehlte an den notigen Geldem, urn diesen das gesamte Gebirge umfas
senden Betrieb in Gang zu bringen und zu erhalten. In einem Brief Gun
nermanns vom 27. 9. 1599 an Georg v. Habel teilte er mit, daB v. d. 
Asseburg Hans vom Hoff mit den gefertigten Kupfem nach NUmberg 
geschickt habe, urn Geld aufzutreiben. Falls es dort nicht gelinge, solle er 
auch in Hamburg und LUbeck verhandeln. Er, Gunnermann, sei derzeit 
so arm, daB er nicht wisse, wie er die Bergwerke bis zur RUckkehr vom 
Hoffs unterhalten solle. 

Hans vom H off gelang es, in NUmberg einen Vertragskontrakt mitJu
lius und Wolf HUter 106 anzubahnen. Darin lO7 verpfIichtete sich die v. d. 
Asseburgsche Gewerkschaft zur Lieferung von monatlich 100 Zentnem 
Kupfer, wahrend die BrUder Huter 12000 fI. Verlag versprachen. Die 
HUt e r leisteten den Verlag, die Gewerkschaft konnte aber die vereinbarte 
Kupfermenge nicht liefem. Sie begrUndete ihr Unvermogen damit, daB erst 
eine neue HUtte gebaut und neue Schachte abgeteuft werden mUBten. Au
Berdem reiche der vereinbarte Preis von 13 fI. fur einen Zentner Kupfer 
nicht aus, 24 fI. seien angemessener. Die HUter sahen sich daraufhin ge
zwungen, die Administration des Bergwerkes selbst in die Hand zu neh
men. Ihr erheblicher Verlag veranlaBte 1601 den Bergvogt Beck, darum 
zu bitten, daB lohann Krug, der Salzgrebe zu Allendorf, die Rechnung 
mit abhOren mOge, da er allerley unrichtigkeit befiirchte. Die Hiiter hat
ten an die 12000 fI. zur Erbauung und Vortreibung des Ibischen und Rie
gelsdorffischen Bergwerks verlegt und sie seien in der Schmeltz Hutte bey 
Riege/sdorff funf Schmeltz6fen und zu Iba einen anzustelien im wegs lO8 • 
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Pfingsten 16011egten sie die Verwa1tung in die Hande v. d. Asseb u r gs, 
der ihnen sein Gut Wallendorf als Sicherheit verschrieben hatte, zurOck. 
Ob sie spater beim Konkurs v. d. Asseburgs sich aus diesem Gut befrie
digen konnten, ist ungewifl. 

Georg v. Habel war der erste Gewerke, der ausschied. Er verkaufte 
seine Anteile fOr 3250 Taler, die er allerdings nie erhielt, an v. d. 
Asseburg 109. Auch Gunnermann trennte sich am 19. 3. 1601 von der 
Gewerkschaft, indem er seine Anteile, das Sontraer Bergwerk ausgenom
men, fOr 6000 n. an v. d. Asseburg abtrat. Dieser erhielt Auftrag, aus 
der Kaufsumme 500 n. an Franz Bock zu NUmberg zu zahlen. 1605 war
tete Gunnermann noch auf Zahlung eines Restkaufgeldes von 2675 
n.llo. 

Trotz alien Geldmangels - v. d. Asseburg borgte Oberall, u. a. auch 
500Taler bei Oswald v. Baumbach - wurde der Bergbaubetrieb erheb
lich ausgebaut. Als Verwalter erscheinen Cas par P u sc h e I, Heinrich 
Heyne und Daniel Stengel. Unter Stenge1s Verwa1tung wurden 12 
Schachte niedergebracht, 4 auf dem Schlackental, 2 auf dem Buchberg, 2 
auf dem Bomgraben und je einer auf dem Hohenrod, auf der Trift zu Iba, 
im Bodental und auf dem Neuen Bauhaus. Aber 1605 sah sich v. d. Asse
burg gezwungen, den gesamten Betrieb nebst alien vorhandenen Vorrliten 
fOr 20000 Gulden zu verkaufen. Der Kaufpreis reichte nicht aus, die 
Schuldner zu befriedigen. In die Verteilung des Verkaufserl6ses muflte sich 
die Kasseler Rate einschalten 11 I. 

5. Die Drachstedt 

Am 20.2. 1605 liefl Hans Emst v. d. Asseburg durch seine Bevollm 
lichtigten, den Verwalter des Bergwerks, Heinrich Heyne und Hans KrO
ger, Schosser zu Beyer Naumburg, in Leipzig sein Riegelsdorffisch und 
Ihebisch Bergkwerck an den Ratsmeister der Stadt Halle, Johann 
Drachstedt " , , fOr 20000 Gulden Meiflnischer Wahrung, den Gulden zu 
21 Silbergroschen, verkaufen ll '. Bei Abschlufl des Kontraktes wurden 
10411 Gulden bezahlt. Die Restzahlung sollte ab Michaelis 1607 in Jahres
raten von 1000 Gulden erfolgen. 

Die erworbenen Bergteile wurden bei Bergvogt Georg Beck gemutet 
und von diesem am 2. 6. 1605 dem Kaufer und seinen Mit-Consorten 
verliehen "'. Es handelte sich dabei urn folgende Bergteile: 
1. den Erbstollen im Sieblitz (Siebels) Ober Iba nach dem Angerstrauch, 
2. die Stollengebliude Uber Nentershausen nach der Riediger-Zeche und 

Diegels Haupt-Zeche, 

109 SIAM 57 . Richelsdorf, Pale 15 
110 wie vor, BI. 1-34 
III SIAM 57. Richeisdorf, Pak . 17 
112 Die Drachstedl sind nach Wes lermann seit mindestens 1502 im Mansfelder Kupferbergbau und 

Saigerhandel tatig. Genannl werden don Barthel. Hans und Dr. Philipp Drach sledt 
113 Verkaufskontrakt siehe StAM .57. Bilslein. Pak . 3 BI. 674-677 
114 SIAM 57. RicheJsdorf. Pak . IS BJ. 82-83 
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3. die wiedererbaule SchmelzhUlle zu Birndorf nebsl der Schlackenhalde 
mil ihrem Bezirk und aller Gerechligkeil, wie sie voriger Zeil die Die
gel innegehabl hallen, 

4. die von Antonius Feuerauff erkaufle Schmelzhiille iiber dem Dorfe 
Iba saml der Schlackenhalde mil ihrem Gezirck und aller Gerechligkeil 
auch die dazu geharigen Schachle und Lehen, 

5. die Bergwerke auf dem Schlackental, soweil ihr Floz, ihre Kliifle und 
Gange ihr Slreichen und Ausgehendes haben, 

6. die sl reichenden Schiefertloze auf dem Neuen Bauhaus, dem Anger
slrauch, dem Borngraben, die Esperpfort, den Duwenhain, das Honn
roda, den Buchberg, den Eilzschenpfuhl, den Erzgang bei Nentershau
sen auf Pfarrers Acker, den Bollerbach, das Beudenthal, die Kupfergru
be, das Feld bei Immenhausen auf Pfarrers Acker, den Baruenschachl 
und die zugehorigen Lehen bei Iba, die Driffl, den Ziegenberg, den 
Rullgraben auf der Kermes, den Bollersbach unter Iba saml den dazu 
gehorigen Feldern, Flozen, Kliiflen und Gangen. 

AIs Verwaller fUr die erworbenen Bergleile engagiene Johann Drach
s l ed l Basl ian G roll, der vorher nahezu 30 Jahre als gratlicher "Freysas" 
zu Mansfeld im HUllenhandel lalig gewesen war. Er blieb bei Dra c h
s ledl bis zu dessen Tode. 1605 arbeilelen im Revier der neuen Gesellschafl 
46 Personen in 7 ganghaflen Schachlen. In den erslen drei Jahren wurden 
weilere 7 Schachle niedergebrachl. Man halle, wie Groll 1613 schrieb lll , 

200 Bergleule beschafligen konnen, wenn sie vorhanden gewesen waren. 
Schon 1607 halle er sich deshalb bei Landgraf Morilz ohne Erfolg be
miihl, die Bergfreiheil zu Iba wieder durchzuselzen. Das Problem, genii
gend Arbeilskrafle zu bekommen, selZle dem Bergbau Grenzen. Zu sei ner 
Lasung fehlle es bei Landgraf Moril z allerdings an Versl1indnis. Wie 
schon vorher bei Landgraf Wilhelm fUhnen auch bei ihm lrolz der Vor
slellungen auch des Bergvogles Georg Beck alle Bemiihungen urn die 
Bergfreiheil zu Iba nichl zum Erfolg. 

FUr den Drach s ledl sc hen Belrieb wurde das Arbeilskrafleproblem 
noch prekarer, als Krug 1607, wie Groll schrieb, wider Jugk und recht, 
oh ne JreyJahrunge oder einige vorhergehende Vorwarnunge einen eigenen 
Bergbau im Richelsdorfer Gebirge begann und Drachsledlische Arbei
ler mit Barchant und versprochenem Geld ausspannte. 1608 mulllen des
halb sechs Schieferschachle, I auf dem Bauhaus, 2 auf dem Buchberge, 2 
auf dem Bodelllhal und einer auf dem Bollersbach slehen gelassen werden. 
Dazu nahmen die Arbeiler Kilhauen , Kiibel und anderes Berggezeug mil. 
Kru g war damals so machlig, dall alle Klagen nichls halfen. Groll be
hauplele, der Bergvogl und die Geschworenen hallen ausdriicklich erklan, 
sie konmen und wolllen gegen K ru g nichls unlernehmen, da sie laglich 
mil ihm zu lun hallen. Groll solle nur noch einige Zeil abwanen, denn 
Kru g kanne sich auf die Dauer ja doch nichl hallen. AIs dieser seinen 
Bergbaubelrieb begann, halle ihm Drach s ledl die Ibaer HUlle fiir zwei 

115 wie .... o r. 81. nfr. 
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Monate zu einem Probeschmelzen iiberiassen. Bis 1613 halle er sie aber 
noch nicht wieder freigegeben. Deshalb beantragte G ro 0 neben dem Er
satz des aus dem Abspannen der Arbeiter entstandenen Schadens nunmehr 
die Riickgabe der HUlte, da man zu Iba 250 Fuder Schiefern im Vorrat lie
gen habe. Die Abfuhr der Schiefern zur Ibaer HUlIe koste nur 12 Groschen 
je Fuder, nach Birndorf aber einen Taler. 

Krug, der damals auOer Salzgrebe zu Allendorf die zentrale AUlOritat in 
Bergsachen war, brachte es fertig, GroO wegen dieser Klageschrift eine 
zeitlang in Kassel verstricken zu lassen. 

Aber schon vor Krugs Erscheinen halle sich GroO als Drach s tedti
scher Verwalter um die Ibaer HUlIe bemUhen mUssen. Gabriel Grb
schel, Gerichtsschreiber in Kassel, sein Bruder Paul, Dr. Elias Homber
ger von LengsfeId und Johannes Hau smann von Kassel, hallen begon
nen, im Ibaer Raum zusammen mit Gun n e r m ann einige Schachte aufzu
nehmen. Der Bergvogt gestallete ihnen zunachst, ihre Schiefern auf der 
HUlIe zu Iba, die damals von Drachstedt nicht genutzt wurde, zu ver
schmelzen. Spliter wollten sie sie nicht wieder raumen, und G roO muOte 
gegen GrOschel klagen, wobei es um die Frage ging, wann eine HUlIe 
oder ein Bergwerk ins Freie falle 116 . 

Zu dieser Abwehr liullerer Angriffe in den Bergbau- und HUlIenbetrieb 
kam bei Groll, wie auch bei alien anderen Gewerkschaften, die Sorge um 
die Wasserbewaltigung. Sie verschlang erhebliche Millel. Als spater die 
SOh ne Drachstedts Groll' Rechnung anfochten, schrieb dieser sondern 
er (Johann Drachstedt) drange darauj und wol/le auch haben, daft die 
neuen schiejerschechle sampl den 2 slol/en, welche des Bergkwerks herlze 
seindt, mil solchem Ueberlrill des Kupjergeldes sollen jorgeselzel, auch 
zur Abstel/ung des wassers sollen jorl gelrieben und zu ende gebrachl 
werden 117. Dabei ging es in erster Linie um die Vollendung des "Falcken 
Creutzer Stollen", der den Streitschacht entwassern sollte 1111. 

Als Johann Drachstedt geslOrben war, behaupteten dessen Sohne Jo
hann und Heinrich 11", Groll ha be wahrend der Zeit, in der er Verwalter 
war, keine ordentliche Rechnung geleg!. Mit Groll kam es auf der HUlIe 
zu Birndorf zu einer tlitlichen Auseinandersetzung und dann zu einer Klage 
auf Rechnungslegung vor der Bergstube. Groll erhob seinerseits Gegen
klage auf Zahlung seiner Besoldung, die er auf Wunsch Johann Drach
stedts in der ganzen Zeit seiner Tatigkeit im Betriebe stehen gelassen 
habe. Diesen Klagen verdanken wir eine vollstandige Obersicht Uber den 
Verlag Johann Drachstedts, die Kupferproduktion, das Zehntaufkom
men und die Ausgaben fiir den Zeitraum von 1605 bis 1616. Groll erstellte 
namlich RechnungsauszUge und hinteriegte diese versiegelt in der Bergstu
be, gestaltete aber nicht, dall die Drachstedtischen Erben Einblick in 

1 16 wie vor und Bt. 28 fr. sowie SIAM S. 541 
Jl7 SIAM $7. Richelsdorf. Pak . 10 
118 SIAM 5S I, Pak . 1 
1J8a Nach SIAM 171 Nr. 3139 sind sie SO/fz·Juncker zu Ho//e 
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sie erhielten, ehe sie nicht Sicherheit wegen seiner Besoldungsanspriiche ge
leistet halten. 

Nach den Rechnungsausziigen verlegte Johann Drachstedt von 1605 
bis 1616 bar insgesamt 18.477 Gulden. Den Erlcs aus dem erzeugten Kup
fer in Hche von 34.048 Gulden liell er voU im Betrieb stehen. Er stand 
Groll ebenfaUs zum Betrieb und zur Verbesserung des Bergwerks zur Ver
fiigung. Verbaut wurden also 52.525 Gulden. An Kupfer wurden nachste
hende Mengen gewonnen und verkauft "': 

Jahr Ztr. Pfd. Erltis 
n. sgr. 

1605/ 1606 508 44 9873 17 9 
1607/ 1608 268 30 5746 18 6 
1609/ 1610 207 64 4809 17 , 10 
1611 87 96 2045 16 I 
1612 87 62 2080 3 6 112 
1613 150 25 3206 5 3 
1614 105 75 2538 - -
1615 94 55 2349 10 6 
1616 56 - I 398 -

1566 3 34048 5 5 112 

Zu den erwahnten Produktionsmengen miissen 138 Ztr. 72 Pfund Berg
gewicht an Zehntkupfer hinzugerechnet werden, die Groll geldmallig mit 
3092 Gulden 3 Silbergroschen II Pfennig ansetz!. 

In einer anderen AufsteUung Groll' werden 1619 ' 20 die Ausgaben im 
Zeitraum von 1605 bis 1617 spezifizien. Danach hat er ausgegeben: 
25649 n. Hilttenknechtlohn 
14289 n. Kohlenhandelsunkosten filr 4624 Fuder Kohlen 
15933 n. Berghandelsunkosten fUr 4529 Fuder Schiefern 
2067 n. StoUenunkosten 
I 165 n. Wasserunkosten 
1713 n. zur Erbauung neuer Schieferschachte 
1662 n. Gemeine Bergunkosten, Kiibel, Seil, Bauholz. Licht usw. 
3341 n. Zehntkupfer 

65819 n. 

119 StAMN 5Sl , Pak . I. BI. 47- 48 . Die Zentner sind nach Berggewichl angegebcn; I Zu. 
Berggewichl :o 112 Pfd . Verkauft wurde oach NUrnberger Gewichl; I Ztr. Nurnberger Gewicht:: 100 
Pfd. Mtinzeinheiten MeiBnischer W.!ihrung: I n. = 21 Sgr., I 5&1" .:: 12 pf. 

120 SIAM 57. Richelsdorf. Pak . 10; aur die Angabc vo n Sgr. und pr wurde verzichtet. 
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Es ist verstandlich, dalJ die Drachstedtischen Erben iiber das Ergebnis 
des Bergbaubetriebes ihres Vaters nicht erbaut waren. Alles in all em hatte 
dieser mit dem bezahlten Teilbetrag der Kaufsumme von 10411 fI. und 
1492 fI. Barverlag 1617 den Betrag von 30380 fI. in das Bergwerk gesteckt, 
ohne nur den geringsten Ertrag aus ihm gezogen zu haben. 

Der ProzelJ zwischen den Briidern Drachstedt und GrolJ wurde zu
nachst von der Bergstube unter Leitung des Berghauptmannes Stange ge
fiihrt, wobei sich eine eindeutige Bevorzugung der Drachstedt ergab. 
Danach ging die Leitung an den Kammermeister iiber. GrolJ hatte sich 
verschiedentlich in Briefen an Landgraf Moritz gewandt und ihn darauf 
aufmerksam gemacht, dalJ die Restkaufsumme aus dem Kontrakt zwischen 
v.d. AssebuTg und Drachsted t in HOhe von 9589 fI. nebst aufgelaufen
nen Zinsen noch nicht bezahlt sei. Zwar stOnde diese Summe v.d.Asse
burg zu, dieser habe aber Erich Lange, einen seiner Mitgewerken, der 
sich straffallig gemacht habe, ins Land gehol!. Deshalb kOnne der Land
graf diese Summe beanspruchen. Im iibrigen hatten sich die Drachstedti
schen Erben von neuem mit den Bergwerken beleihen lassen und si ch ins 
Bergbuch eintragen lassen miissen. Da das nicht geschehen sei, ware das 
Bergwerk ins Freie gefallen. Damit lieferte er Landgraf Mori tz, dem dar
an lag, den gesamten Bergbau in eigene Regie zu nehmen, willkommene 
Argumente. Er griff jetzt in den schwebenden ProzelJ ein. In einem an die 
Bergrate gerichteten Aktenvermerk 121 machte er diese darauf aufmerksam, 
dalJ die D r a c h s ted t die fUrstliche Jurisdiktion jederzeit verachtet hatten, 
dalJ sie ihren Verwalter nicht bezahlen wollten und deshalb wider Ehre und 
BiIIigkeit sich einem Verhor durch Abreise von Kassel entzogen hatten, und 
dalJ ihnen die Restituition der Bergwerke als vor lengst ins frey gefallen 
rechtmefiig nicht zuerkannt noch von itzigen bergrethen uns zum nachtheil 
ihnen Drachstedten zugeschantzt werden kan. 

Zum Zeitpunkt des Vermerkes hatte er aber langst vollendete Tatsachen 
geschaffen. Am 11. Juni 1619 mulJte Bergmeister MOnch eine schrift
liche Beschlagnahmeanordnung erteilen, nach welcher alle Drachstedti
schen Bergwerke und Vorrate als dem Landgrafen verfallen erklart wur
den. Wegen der GrUnde sollten sich die Drachstedt bei der fUrstlichen 
Rentkammer erkundigen 122. Am gleichen Tage wurde GrolJ auf Befehl 
des Landgrafen als fiirstlicher Verwalter iiber das Berg- und HUttenwerk zu 
"Alten Pirndorff" eingesetz!. Die Staatsregie des Richelsdorfer Kupfer
bergbaues begann. 

6. Christoph Scherer 

Eine der schillerndsten Personlichkeiten im hessischen Kupferbergbau des 
16. Jahrhunderts ist Christoph Scherer, ein Mann mit einer hervorragen
den wirtschaftlichen Konzeption, aber auch mit erheblichen Charakter-

121 StAM 55 1, Pak. 1 81. 111 
122 wie vor, 81. 108- 109 
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schwachen. Seine Prozesse beschaftigten die landgrafliche Kanzlei nahezu 
zwei lahrzehnte. Der junge Landgraf W i I h e I m nennt Sche rer 1563 in ei
nem Brief an seinen Vater, nachdem er in einem seiner Prozesse van Land· 
graf Philipp urn eine Meinungsauf3erung gebeten warden war, einen ver
storbenen Man (der) nichts thut. a/s rumbt sich. wie er zu Bie/stein so ein 
reich Berkwerg habe. dos soviet hundert tausent gulden wert sie. hengt dar
mit Leuthe an sich. die ime s%~~hs g/auben. nimbI yon inen ge/de. so sie's 
haben pp. 

Christoph Pilgram. genannt Scherer. war vom 14.3.1513 bis zum 
27.11.1520 Rent schreiber in Kassel und vom 1.8.1523 bis zum 2.8.1543 
Kammerschreiber zu Hessen 12l . In den letzten lahren seiner Amtszeit enga
gierte er sich systematisch. wie 'es damals bei den hessischen Zentralbeam
ten Oblich war. im Bergbau. Von vornherein lag seinem Engagement eine 
Konzeption zugrunde. die Ober das bis dahin im landgraflichen Hessen Ob
liche hinausging. Das mull man zumindest aus seinen Handlungen und der 
spateren Entwicklung schliellen. Er brachte die 1527 zu Oberkaufungen 
durch Landgraf Phi lip P 114 errichtete Messing-BrennhOtte und den "Rodt
giell handel" an sich und erwarb 1/ 3 Anteil an einem Galmeibergwerk bei 
Brilon. Zusammen mit Peter D i t t r i ch. Stadtschreiber zu Kassel'''. er
warb er vom damaligen Kammersekretar Heinrich Lersner 126 213 von de
sen Bergteilen und HOttenwerk zu Iba zwischen 1537 und 1541. ferner er al
lein weitere Lehen im Nentershauser Bergbaubereich Ill . 1541 schloll er ei- 
nen Gewerkenvertrag mit dem damaligen Stadthalter in Kassel. Siegmund 
v. Boyneburg 128. Dieser Vertrag, den wir nicht im Wortlaut, sandern aus 
einer Relation lost Didar s 119 fUr Landgraf Philipp kennen

'
''. offenbart 

die Scherersche Konzeption. namlich ein Rohstoffmonopol fUr die Mes
singgewinnung zu bilden und ihm die Produktion. die Verarbeitung und 
schlielllich den Vertrieb anzuhangen. 

Siegmund v. Bo y neburg brachte seine 24 Lehen nebst zwei Kupfer
schmelzhOtten zu Bilstein ll l in diese Gesellschaft ein und Scherer sein 
Galmeibergwerk sowie die Messing-Brennhiitte und den Rodtgiellhandel zu 
Kaufungen. Der Vertrag sah vor. dall der gemeinsame Handel zu gleichem 
Verlag. Gewinn und Verlust erfolgen sollte. Beide Gesellschafter brachten 
zusammen zur Verlegung der Gesellschaft 4200 fI. in Gold auf. wobei diese 
Gelder allerdings im wesentlichen "auf Pension" erborgt wurden. Einer ih
rer Geldgeber war mit 1000 fI. 10hann vom Hoff zu Braunschweig ll2 • 

123 Gundla c h a . a . O . Bd. ] S. 235 
124 Grot e fend a. a . O. 
125 Bd Gundlach : Peter Ditre ic h . Kanzleischreiber bei dem Stanhalter in Cassel 
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121 SIA M 57. Sonlr3 
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1)0 SIAM 57 . Bilm in, Pak. I BI. 132- 153 
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Noch im lahre 1541 nahmen beide als dritten GeselIschafter AndreB 
Schlanstedt mit einer Einlage von 1400 fl. auf. 

1542 versuchte Scherer, sein Engagement im Richelsdorfer Bergbauge
biet zu konsoldieren und gleichzeitig den Messinghandel nach den Nieder
landen in Gang zu bringen ''' . Er und Peter D i t t r ic h kontrahierten mit ei
nem 10hann Wolff. Dieser solIte vertragsgem,W das noch in Lersners 
Hand befindliche Drittel erwerben. AuBerdem wurde er verpflichtet, I 000 
fl. bei Augustin Ai n k h urn 134 abzulosen, die dieser im Rahmen eines Kup
ferlieferungskontraktes an Scherer vorgeschossen hatte, da man dieses 
Kupfer im Messinghandel mit so vii mehr pfilig und niilzen haben mochle. 
SchlieBIich solIte Wo I ff in den Niederlangen den Messinghandel auf
bauen. Wolff zahlte auch die 1000 fl. an Ainkhurn und gab 200 fl. in 
die GeselIschaft. Da er fUr die Verhandlungen mit Ler s ner selbst wegen 
seiner Abreise in die Niederlande keine Zeit mehr hatte, wurden diese 
durch Scherer und Dittrich gefUhrt und die Lersnerschen Bergteile er
worben. Da Wolff den Kaufpreis aber nicht zahlte, kamen Scherer und 
Dittrich in Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhange erfolgte dann 
vermutlich die Oberschreibung von Scherers Haus und Hof nebst eines 
Weinberges und eines groBen Gartens in Kassel, sowie seines Hofes zu Bo
denhausen fOr 1050 Taler an Lersner I ll . 

Scherer wuBte, daB er seine finanzielIen Moglichkeiten Uberzogen hat
te. Als er merkte, daB 10hann Wolff die in ihn gesetzten Erwartungen 
nicht erfUlIte, verhandelte er wegen der Bergteile im Richelsdorfer Gebirge 
mit Hans Diegel 13 • • Letzterer, Dittrich und Scherer legten ihre Berg
teile zusammen, und es wurde vereinbart, daB Diegel als Faktor die Ver
waltung ubernehmen sollte 137 . 

Am 2.8 . 1543 muBte Scherer Farbe bekennen. Man ertappte ihn bei 
Unterschlagung von etwa 6000 fl. aus der landgraflichen Kasse, und er ent-
109 sich der Verantwortung durch Flucht auBer Landes. Seine Bergbaulei
denschaft und seine Messingmonopol-Ideen hatten ihn zum Defraudanten 
werden lassen. Er selbst schob das spater dem schweren Schaden, den ihm 
v. Bo y n e bu r g zugefUgt hatte, zu: Und dis spolium des Landvoigls sei die 
einzige und enllich ursach gewesen al/es ab und unfalfl, auch des eujJersren 
verderbens des Chammerschreibers, berichtete Did a m a r in seiner Rela
tion. 

Die Scherersche Unterschlagung hatte zur Folge, daB Landgraf Phi
lipp den Besitz Scherer s beschlagnahmen lieB, und daB Ler s ner wegen 
seines Besitzanspruchs von WolfenbOuel aus intervenieren lassen muBte lJ8 . 

Ein Strafverfahren scheint aber bei der nachsichtigen Haltung Landgraf 
Philipp s gegen ihn nicht eingeleitet worden zu sein, denn recht bald war 

133 SIAM 57. Sontra 
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er wieder im Lande. Ansehen und Einl1u13 Scherers bei seinen Mitgesell
schaftern litten aber sehr. leder glaubte jetzt, nach Belieben mit ihm umge
hen und ihn Ubervorteilen zu kllnnen. Er selbst war aller Mittel und jegli
ch en Kredites beraubt. Diegel in Richelsdorf weigerte sich, im Rechnung 
zu legen, zumal er einen Verlag nicht mehr zu erbringen vermochte. 

Siegmund v. Boyneburg, ein sehr selbstherrlicher Partner, drangte ihn 
beiseite. Baumgart, der Faktor der Gesellschaft, legte ihm zunlichst kei
ne, dann, wie er angab, eine falsche Rechnung. Schlanstedt, der dritte 
Partner, lie13 sich 1544, durch v. Boyneburgs schraffes Auftteten einge
schUchtert, aus der Gesellschaft drangen. Scherer aber, hartnackig und 
noch immer von seinen Monopolideen besessen, erzwang einen Deuen Ver
trag mit v. Boyneburg. Dieser Kontrakt raumte Scherer den "Rodt
gie13handel" zu Oberkaufungen samt allem Werkzeug im Hammer, in der 
Draht- und Brennhiitte und in der Messingkammer im Gesamtwerte von 
I 263 11. fUr die Dauer von 4 lahren ein. In diesem Betrieb arbeiteten 24 
Knechte. Man vereinbarte, da13 v. Boyneburg aus den Bilsteinischen 
Bergwerken jahrlich I 000 Zentner Kupfer nach Oberkaufungen liefern 
sollte, und da13 daneben auch die Richelsdorfer Kupfer aus Scherers und 
Dittrichs Teilen und ebenso, falls es v. Boyneburg gelingen sollte, sie 
zu erwerben, die Diegelschen Kupfer fUr den Oberkaufunger Handel ge
wonnen werden sollten. Fiir das Bilsteiner Kupfer vereinbarte man einen 
Preis von 9 11. je Zentner. Scherer verpflichtete sich, die erforderlichen 
Galmeimengen zum Selbstkostenpreis anzuschaffen. Zu Scherers Ent
tauschung bekam er von August 1544 bis Reminiscere 1546 nur 365 112 
Zentner Kupfer aus Bilstein angeliefert, wodurch das Personal nur ungenii
gend beschiiftigt war. 

Wahrend einer Reise Scherers nach Brilon, wo sein Galmeibergwerk 
durch fremde Interessenten bedroht war, verschaffte sich v. Boyneburg 
von Scherers Frau den SchlUssel zum Gewlllbe und zur Schreibstube, 
nahm Scherers Register und Rechenzettel an sich, bemachtigte sich eini
ger InventarstUcke und Vorrate im Werte von 836 11. und begann selbst in 
der Brennhiitte zu arbeiten. 

Wieder gelang es Scherer, die Differenzen zu UberbrUcken und 1547 
den dritten Vertrag mit v. Boyneburg abzuschlie13en. Beide raumten sich 
die idelle Halfte der Bilsteinischen Bergteile und des Oberkaufunger Han
dels ein. Sie verglichen sich wegen der bisher von beiden verlegten Gelder 
und verabredeten, da13 der, welcher in Zukunft mehr einlegte auch mehr 
Gewinn haben sollte. Die geliehenen Gelder sollten aus dem zu Bilstein ge
wonnenen Kupfer "verpensioniert" werden uod beiden zu gleichen Teile" 
am Gewinn abgehen. Galmei wollte Scherer entsprechend dem vorhande
nen Kupfer geniigsam anschaffen . Der Handel zu Oberkaufungen sollte ab 
1548 von neutralen Knechten, die beiden durch Eid verpflichtet waren, ver
sehen werden. Rechnung sollte quartalsweise gelegt werden und jedem das 
Recht zustehen, jederzeit in die BUcher einzusehen. Alles einkommende 
Geld sollte mit beider Wissen nur zum Handel gebraucht werden, und kei-
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ner durfte oh ne des andem Zustimmung seinen Teil beschweren, versetzen 
oder verkaufen. 

Scherer behauptete, auch bei diesem dritten Kontrakt sei v. Boyne· 
burg vertragsbrUchig geworden, habe ihn des Besitzes am Messinghandel 
entsetzt, diesen den Pfeffen zur Verwaltung Ubertragen und den Gewinn 
von 700 fl. an si ch genommen. Gegenilber dem .. Curatorem bonorum" des 
verstorbenen Siegmund v. Boyne bu rg machte er folgende AnsprUche gel· 
tend: 
8731 fl. 
9000 fl. 
1500 fl. 

Verlag seit 1537 zu Bilstein und Oberkaufungen, 
entlOgenen Gewinn im Messinghandel in 10 Jahren, 
wegen Verlustes des Galmeibergwerks durch die 
Vertragsuntreue v. Boyne bu rgs, 

700 thlr. entgangenen Gewinnes am Galmei, da er es zum 
Selbstkostenpreis geliefert habe, 

400 thlr. filr 200 Tonnen Galmei, die noch nicht bezahlt 
• selen. 

Er beklagte sich, dalJ ihm nicht geholfen worden sei, obwohl er dem 
Landgrafen, da iro f.g. noch inwendig Lands gewesen, auch Stathalter und 
Rethen und vo/gents, a/s e.j.g. in der Custodien gewesen, vo/gens ouch der 
Regierung zu Hessen, desg/eichen am Kayserlichen Chommergericht und 
der Koy.Mat. se/bst in der Person underthenig und underthenigst gee/ogt. 
Dann bat Scherer, die ihm zustehende Halfte wieder zuzuweisen und ihm 
auch v. Boyneburgs Halfte wegen des grolJen Schadens, den ihm dieser 
zugefugt habe, einzuraumen. 

Nachdem v.Boyneburg gestorben war, scheint Scherer mit seiner 
Klage Erfolg gehabt zu haben. 1558 nimmt er Hans Antfeld in seine
das sind die alten Bergteile der Gewerkschaft v. Boyneburgs - Bergteile 
auf. Antfeld knilpfte Kontakte zu den .. Magdeburgem" 139, mit denen ei· 
ne Gesamtgewerkschaft gebildet wurde. Der Gewerkenvertrag von 1558 ist 
zwar nicht bekannt, doch geht aus dem als Anlage 7 verMfentlichten Ver· 
trag vom 28.10.1561 hervor, dalJ auch der .. Rodgies Messinghandel" zu 
Oberkaufungen wieder eingebracht wurde. 

Wann Christoph Scherer, der sich nach seiner Entlassung aus land· 
graflichen Diensten mit Vorliebe .. der alte Kammerschreiber" nannte, ge· 
storben ist, wissen wir nicht. lm Jahre 1570 werden seine Erben als Inhaber 
einiger Kuxe der Magdeburger GeseIlschaft genannt ''''. 

7. Die Gewerkschaft Siegmund v. Boyneburgs '" 

1538 wurden Siegmund v. Boyneburg, damals Statthalter in Kassel, 
und seinen Mitgewerken 24 Lehen nebst 2 HUttenstatten im Amt Bilstein 

139 Abschnitt Uber die Magdeburger 
140 StAM 57. Bilsttin. Pak. 3 BI. 125-126 
141 Ober ihn Gundlach a. a. O. Bd . 3 Seite 32 
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verliehen l42 • Seine Rechnung besorgten 1537 Johann Nickel und Hans 
Ort, 1538 Hans Ort und Urban Tholde und seit 1539 Christoph 
Ba u mgart. Nach dessen Rechnung fUr das Jahr 1539 ist v. B oy ne bu rgs 
Mitgewerke .. der Muntzmeister", vermutlich also Gregor A ink h urn. Die 
Verlagssumme in 1539 betrug nach Baumgarts Rechnung 6015 fl. Er 
spezifiziert sie wie folgt: 
2740 fl. Schiefer- und Kohlenkosten 

243 fl. sonstige Kosten auf den Schachten 
669 fl. HOttenkosten auf 3 Feuern und einem Garherd 

I 048 fl. fOr Berggebaude und gekaufte Teile 
1094 fl. Geldschulden 

274 fl. Haukosten fOr Schiefervorrat 
1 fl. Schieferiagerung 

64 fl . Bergunkosten, Wassergeld und .. anders uf die Schiffern" 

6 106 fl. 
- 91 fl . Kosten die den Handel nicht betreffen 

6015 fl. 
Albus und Helier sind bei vorstehender Aufstellung unberilcksichtigt ge

blieben. Aus der Rechnung geht weiter hervor, dalJ Baumgart Schiefern 
und Kohlen von der .. Gutwilligen Gesellschaft", die sich 1538 mil der Ge
sellschaft der .. Jungfrauen-Zeche" zur .. Zusammengeschlagenen Gesell
schaft" vereinigt hatte 143, erworben hat. 

An Bergebauden werden die .. HaulJ Hessens Fundtgrube" und der 
.. Krummenschacht" genannt. Die Kupferausbeute entwickelte sich seit 
1539 wie folgt' ''' : 

1539 
1540 
1541 
1542 

- 521 Zentner 
- 642 Zentner 
~ 369 Zentner 

562 Zentner 

1543 
1544 
1545 
1546 

~ 236 Zentner 
- 302 Zentner 
~ 193 Zentner 
= 206 Zentner 

Ober die vertraglichen Beziehungen zwischen v. Boyneburg und 
Scherer sowie Schlanstedt ist bereits berichtet. Die ersten Kontrakte 
waren 1541 geschlossen worden. 1542 begannen sich die Brilder pfint
zing aus Nurnberg, Siegmund und Martin, fUr Berlteile in Bilstein zu 
interessieren l~. Hans Bauer, dessen Name auch im Zusammenhang mit 
Augustin Ai n k h u rn genannt wird, und die Erben des Caspar K r 0 p f , 

142 StAM 57. Bilslein, Pak . 2 SI. 134((. 
143 Anlage 5 
143a SIAM 57 . Oberkaufunacn 
144 StAM 3. Nr. 628 . Ober die Pfiftuin, 6Th? audl Wester.an a.. a. O. NIle" tiner Aulli:;unfl des 

Stlldt. Archivdirektors Or. Hirsch ..... " v~ SlMlul"chiv NQl2LkEL, 1,IaOrm tlte' Pfintloin, dem 
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beide BOrger und Kupferhandler zu Antwerpen, Obertrugen den Pfint
zings einige Bergwerkanteile in Bilstein etlicher Schulden halber. Darauf
hin schickten die Pfintzing s einen Beauftragten namens Rodtnecker 
nach Hessen mit dem Auftrag, die Verhaltnisse zu Bilstein zu erkunden 
und weitere Bergteile, die ein Johann Wol ff '" dort besafJ, fUr sie zu kau
fen. Rodtnecker erwarb diese Teile aber fOr sich selbst. Gegen diese ver
tragswidrige Handlung erbaten die Brtider Pfintzing Landgraf Phi
lipps Hilfe. Ehe sie sich mit v. Boyneburg und Scherer zusammenta
ten, fOhrten sie eine umfangreiche Korrespondenz mit Landgraf Phi li pp, 
die fOr die Neugestaltung der Bergordnung im Jahre 1543 von erheblicher 
Bedeutung war , .... 

Ober ihre vertraglichen Abmachungen mit v. Boyneburg und Sche
rer schreibt Rommel'47: "Auch haben sich Siegmund von Boyne
burg, Stadthalter, Christoph Scherer, Kammerschreiber, an einem, 
Siegmund und Martin Pfintzing, GebrOder, and ern Theils miteinander 
einer Zusammenschlagung des Silberbergwerks im Gericht zu Beilstein 
durch Verwilligung Landgraf Philipps als des hohen Oberhaupts und Ei
gentumsherren solches Schieferbergwerks freundlich verglichen (wobey die 
Pfintzing ihnen 2500 Gulden Batzen gegen 5 Procent auf 4 Jahre U.s.w. 
auf BOrgschaft des Landgrafen vorschiefJen, die er auch nachher zahlen 
muflte) 148 " . 

Scherer bestritt spater, dafJ er etwas von dem Darlehen der Pfint
zings gewufJt habe und behauptete, der Betrag sei von Baumgart nicht 
in die Rechnung des Bergwerks eingestellt worden. 

Die NUrnberger Xupferhandler waren mit den /)rtlich zustandigen Berg
beamten zu Bilstein nicht zufrieden. Schon am 12. 1. 1543 versprach ihnen 
Landgraf Philipp: Des Berckvogls und der zweier geschwornen ha/ber 
wol/en wir ein Einsehen haben, wo di perfionen, di itzo da seint, nichllug
lich weren, das a/zdann andere darlzu verordnel werden sol/en. Spater be
klagten sie sich, dafJ die Beamten zu Bilstein die Bergordnung nicht einhiel
ten. Philipp wies den Landvogt an der Werra und Johann Nordeck an, 
sich urn diese Angelegenheit zu kUmmern '''. Vermutlich wurde als neuer 
Bergvogt fOr Bilstein, 1543 Georg Kessel mit dem Titel Bergmeister 
bestallt' lO. 1544 wird er einmal "Bergvoigt zu Bilstein" genannt. 

1545 erfahren wir aus einem Bericht V 0 1 k m a r s, der zusammen mit 
Nordeck seit 1543 als Aufseher der Bergwerke bestallt war, dafJ er eine 
heftige Kontroverse mit v. Boyneburg hatte " '. 1553 starb v. Boyne
burg. In der letzten Zeil" seines Lebens hat er, wie aus der Relation 
Didamars '" zu entnehmen ist, sein gebhew und gerechligkeil am Berck-

145 Sch erer s Vertraaspatlner 1542, s. Abschnitt obet Scherer. 
146 Kapitd VIII 
147 Rommel a. a. O. Bd. IV. 3. Teil2. Abt . S. 100 
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151 SIAM 57 . Bilslein, Pair.. I BI. 342·346 
152 SIAM 57 . Bilslein, Pak . I 81. 132- 133, s. auch Abschn. Ober Chrisloph Scherer 
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werg zu Beilstein und Kauffungen ein gute Zeith ligen lassen. Deshalb soll
te sein Bergbesitz seinen Glaubigern angeboten werden. Dagegen klagte 
Scherer mit Erfolg, denn er brachte 1558 diese Bergteile und den Mes
singhandel zu Oberkaufungen in eine neue Gesellschaft, die "Magdeburger 
Gewerkschaft" ein. 

8. Die Magdeburger 

S c her er, der finanziell nicht in der Lage war, die ihm zugesprochenen 
v. Boyneburgschen Bergteile und den Messinghandel zu Kaufungen zu ver
legen, mullte sich nach Mitgewerken umsehen. Nach einem Bericht des 
Bergvogts Richter von 1566'" hat sich zunachst Hans Antfeld der JUn
gere mit Scherer eingelassen. Danach hat Antfeld "die Magdeburgi
schen" an sich gebracht, nach denen die Gesamtgewerkschaft dann die 
Magdeburgische genannt wurde. Die Magdeburgischen waren Heinrich 
MUller, BUrgermeister Ebeling Alemann, Asmuth Moritz und Bart
hold Keller, die letzteren Ratspersonen der Stadt Magdeburg. 

Die neue Gesamtgewerkschaft mutete und liell sich verschreiben I": 
I. das Neue Feld zwischen Hitzerode und Frankershausen, 
2. ufm langenberge zwischen Beilstein und hofferade, 
3. den Hausberg uber der Hutten kupferbach, 
4. den Iberg und Ebersberg, 
5. das hohe Vorth, 
6. uf den Burckmauern, 
7. den Geschwaaten Born, 
8. das Berckfeld sambt zwei Lehen, Massen und weihenders uff alle Schif

fer, Fletze, Ertzgenge und Kluffte und alien ihren Erb- und Suchstoln uf 
kopfer, Si/ber Golt und alle Metal. 

Damit haben wir zugleich einen Oberblick Uber die Bergteile, die v. Bo
yneburg vor seinem Tode betrieben hatte lll . 

1561 erschien ein Mann, der sich Hans Zehentner von Zehendgrub 
nannte, ein sehr sicheres Auftreten hatten, die Errichtung einer Kunst ver
sprach und nach seinen Worten in der Lage war, zum Ausbau der Berg
werke ausreichenden Verlag zu leisten. Er versprach aullerdem, das 
Alaunbergwerk zu Oberkaufungen und andere Alaunbergwerke an si ch 
und in die Gewerkschaft einzubringen. Aus einem 30-seitigen Brief, den er 
1562 an den Kaiserlichen Rat Oswald v. Eck auf Randeck, Wolfseck und 
Eisenhofen, Erbmarschall des Hohen Stiftes Regensburg, schrieb, geht 
hervor, dall er dessen Strohmann und bereits in vielen anderen Bergbauge
bieten aufgetreten warlS6. Landgraf Wilhelm nennt ihn 1563 einen gro-
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Ben viel Woscher und einen Meister, der es versteht von wolhobenden Leul
hen dos gell zu umgirren ... 

Diesem Hans Zehentner gelang es, mit Scherer, den beiden Hans 
Antfeld, Vater und Sohn, und den Magdeburgern einen Vertrag zu 
schlieBen, der ihm 60 von 128 Kuxen zubilligte l>'. Die Versprechungen, die 
er seinen Mitgewerken gemacht hatte, gingen nicht in Erfilllung. Weder 
wurde die Kunst gebaut, noch kamen die Gelder. Die Gesellschafter wur
den unruhig und suchten Hilfe bei der landgrafiichen Verwaltung. Am I. 
Mai 1563 erhielten deshalb Berghauptmann Schiltz, lohann Nordeck, 
Balthasar Richter, der zustandige Bergvogt, und der Oberforster am 
MeiBner Befehl zur Visitation des Bergwerkes zu Bilstein und Abhorung 
der Rechnung der Magdeburger Gewerkschaft. Wen die Visitatoren dabei 
als Betrilger ertappten, den sollten sie arretieren. Dieser Befehl filhrte zur 
Verstrickung Zehentners, aus der er sich spllter gegen Stellung seines 
Sohnes als Geisel wieder losen konnte. Damals kam heraus, daB er nicht 
nur erhebliche private Verm(jgensstilcke, wie goldene und silberne Dolche, 
wertvolle Diamant-, Rubin- und Smaragdringe und zahlreiche gute Klei
dungsstilcke an alle m(jglichen Leute, sondern auch 24 Zentner Kupfer bei 
Hans Engel und lacob Ke ss ler zu Eschwege versetzt hatte l" . 

Die Zeit seiner Verstrickung nutzten die Mitgewerken, ihn auszubooten 
und die Kuxe neu aufzuteilen, wobei sie, wie sie angaben, Zehentners 
Weib und Kindern aus Gutwilligkeit 16 Kuxe belieBen '''. Diese Verdrlln
gung Zehentner s aus seinen Teilen wurde spllter von Oswald v. Eck er
folgreich angefochten. Wegen seiner Ansprilche an Zehentner klagte er 
gegen die Gewerkschaft auf Einraumung der Teile an ihn selbst und erhielt 
1570 zunllchst 28 Kuxe und spllter sllmtliche 60 Kuxe zugesprochen '60 . 

Der Rechtsstreit mit v. Eck blieb nicht ohne Folgen filr die GescMfts
politik der Magdeburger Gewerkschaft. Sie versuchte zweimal, sich von 
den strittigen Teilen zu losen. 1567 verkauften sie 60 Kuxe an loachim v. 
Peli ken aus Danzig, der allerdings den mit ihm geschlossenen Vertrag 
nicht erfilllte. Deshalb nahmen sie diese Teile 1572 wieder zurilck und Iie
Ben sich aus diesem AnlaB am 15 . 10. 1572 von Landgraf W i I h e I m IV. ei
ne Verleihungsurkunde ausstellen. Dieser benutzte die Gelegenheit, die 
Magdeburger zu verpfiichten, Oswald v. Eck die 60 Kuxe einzurllumen, 
Ub~r die der Rechtsstreit noch schwebte, sofern er zu v. Ecks Gunsten 
ausging l6l . Ob er obsiegt hat, ist ungewiB. ledenfalls verkauften die Mag
deburger am 11. I. 1573 die von v. Pe Ii ken zurilckgenommenen Bergteile 
fOr 5000 Taler an Nickel v. Ebeleben 162 , Hauptmann zu Sangershausen, 
und Kaspar v 0 n K u t z I e ben. Die neuen Gesellschafter erfilllten ihre Ver-
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tragsverpflichtungen ebenso wenig wie v. Peli ken, und es kam zu Ausein
andersetzungen, in die si ch 1577 auch Wilhelm IV. einschaltete. 

Ehe Zehen tn er in die Gesellschaft eintrat, fiihrte Adam Ant feld, ein 
Bruder von Hans Ant f e Id, die Rechnung des Bergwerks und ilbemahm 
dieselbe auch wieder, als Zehentner verhaftet wurde. Aus seinen Rech
nungen geht hervor, daB die Gesellschaft im Jahre 1563 insgesamt 4313 tl. 
veriegte und zwar in den Bilsteiner Bergwerken 3246 tl. und im Dolsbach 
1067 tl., wahrend die ErlOse aus gewonnenem Kupfer nur 939 tl. 
betrugen l 61 • In diesem Jahr versuchte man mit dem Messinghandel zu Eil
senburgk, dem man 14 Zentner Kupfer iibersandte, ins Gescbaft zu 
kommen 164. Von 1567 bis 1575 verlegten die Magdeburger nach Adam 
Ant f e 1 d s Rechnung bar 4091 Gulden. Die Einnahmen dieses Zeitrau.nes 
sind nicht genannt. Antfeld war nicht nur ein zuveriassiger Faktor auf 
dem Gebiete der Rechnungslegung, gegen die es nie Einwendungen der Ge
werken gegeben hat, er erfand und errichtete auf dem Neuen Feld im Jahre 
1580 auch eine Kunst zum Wasserlosen, iiber die er am 20. 9. 182 ein 
Testat Landgraf Wilhelms IV. erhielt l". 

Wassemot war das eine Hauptproblem der Gewerkschaft, da das Was
serlosen erhebliche Investitonen erforderte, Holznot das andere. 1564 ord
nete Landgraf Wilhelm an, daB der OberfOrster zu Lichtenau nur dann 
Holz zum Kohlen anweisen solle, wenn nachgewiesen ware, daJ3 die Schie
fem nicht nur Kupfer, sondem auch Silber enthielten. Das Holz vom MeiJ3-
ner wurde in erster Linie fiir die Salzgewinnung in den Soden benotigt. Der 
Kaufunger Wald hatte die dortigen Glashiitten zu versorgen. Aus der Berg
verieihungsurkunde vom 12. 10. 1572 166 geht hervor, daJ3 sich Landgraf 
Wilhelm bemiihte, Herzog Erich zu Braunschweig, mit dem er sich im 
Besitz des Kaufunger Waldes teilte, zu bewegen, die Glashiitten einzustel
len und das dadurch frei werdende Holz der Gewerkschaft zuzustellen. Sei
ne Bemiihungen scheinen erfolglos gewesen zu sein, denn 1581 ist er nicht 
mehr bereit, Holz zu liefern und lehnt die von den Gewerken beantragte 
Verlegung ihrer Schmelzhiitte in den Kaufunger Wald ab mit der BegrOn
dung, Herzog Erichs Mitbesitz und die Verwiistungen, die die Glashiitten 
schon angerichtet batten, gestatteten das nicht 167. 

Trotz des Mangels an Kohlholz blieben die Magdeburger ihrem Bilstei
ner Bergwerk treu. Der stete Holzmangel und das Interesse Landgraf Wil
helms an der Nutzung der Braunkohlen als Brennstoff fiir die Salinen, die 
Glasmacherei und den Schme!zprozeJ3 in den Kupferhiitten wiesen den 
Magdeburger Gewerken eine wichtige Rolle zu. Sie fiihrten Schmelzversu
che mit Braunkohlen durch, an denen Landgraf Wilhelm gelegentlich 
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personlich teitnahm 168, und Uber die er sich eingehend berichten liell l". 

Schon 1573 hatte Landgraf Wilhelm Hermann SchUtz und den Gewer
ken Hans Diegel zu Richelsdorf beauftragt, zum Meillner zu reisen und 
dort zu beratschlagen, wie das Kohlenbergwerkfurtters mil nulzen ZU erhe
ben und zu erbauen sein mechl, und damach auch milleinander zu uns ver
fuegen und uns darvon femer mundlichen berichl und erlemung Ihun 170 . 

1578 wurde dann durch einen Stollenbau das Kohlenlager am Meillner er
reicht. Die anf~nglichen Millerfolge bei den Schmelzversuchen wurden 
durch die KohlendOrrung, das Entziehen des Schwefels, das Verkoken, 
dessen Erfinder Baumeister MO lIer war, ilberwunden Ill. 

1574 sind die Magdeburger im Besitz zweier Erbstollen und einer HOtte 
mit 2 Feuernl72. Am 24. I. 1582 wird bekannt, dall sie als Gewerken ausge
schieden sind. Zu dieser Zeit sind Adam Antfeld und Ebert Steinmann 
Gewerken des "Beylsteinischen Schiffer- und Ertz-Bergwergks" 173 . 

9. Johann Krug 

Johann Krug hattenach dem Tode des Berghauptmannes Gabriel Phi
lipps weitgehend die Funktionen einer zentralen Instanz in Bergbauange
legenheiten eingenommen. Einige seiner bergbaulichen Eigenunterneh
mungen sind im Kap. VI angefOhrt. Hier soli Ober diese eingehender be
richtet werden, da Krug zu Bilstein, Iba, Frankenberg und Gladenbach 
vor der Obernahme des Kupferbergbaues in staatliche Regie der letzte pri
vate Unternehmer von Bedeutung gewesen ist. 
1586 lallt sich seine erste bergbauliche Aktivitat nachweisen. Er schliellt ei
nen Vert rag mit Hans Zimmermann und Peter Kreichen von Abte
rode und Karsten Peter von Hitzerode, die im Dolsbach im Amt Bilstein 
bauen und Erze gewinnen. In diesem Vertrag verspricht er, ihnen die ge
wonnenen Erze filr eine vereinbarte Summe abzukaufen, urn sie zu Kupfer 
zu verarbeiten 174. 

Am 9.4.1588 schliellt er einen Gewerkenvertrag mit Caspar Hendel'" 
und Daniel Scheytz 17. aus Wernigerode, in welchem man vereinbart, dall 
K rug an alien Bergwerken, die seine Partner noch aufnehmen werden, 
1110 Anteit haben soli, zu Bitstein aber sollen Caspar Hendel nur einen 
Anteil und Krug und Scheytz je 4 112 Anteite haben 17' . Urn welche 
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Bergteile es sich handelt und weitere Einzelheiten Ober diese Gewerkschaft 
sind nicht ersichtlich. Es konnte sein, dall es sich urn die Teile auf SI. Mar
tin im Dolsbach handelt, die Krug am 9.12. 1590 an Anton Feuerauff 
zu Eschwege verkauft " ' . 

Die Bergteile der Magdeburger Gewerkschaft waren, wie bereits berich
tet, vor dem 24. l. 1582 an Adam Antfeld, einen Mitgewerken der Mag
deburger, und Ebert Steinmann, BOrger zu Kassel, Obergegangen"9. 
Nach 1585 wird Antfeld nicht mehr genannl. Unter Steinmann verfallt 
der Bergbaubetrieb aus unverm6glicheit Ewardt Steinmann, wie Berg
vogt Georg Beck 1587 berichtet '80. Ein zugehoriger HOttenhof ist nicht 
mehr in Betrieb. ScMchte und anderes sind verfallen; nur noch ein Schacht 
ist offen, damit man an die .. Kunst der Bleyen Rohren" kann. Stein
mann mull seine Teile am 10. Februar 1590 fOr 1955 Gulden an Krug ver
kaufen. Aus diesem Yerkauf entsteht ein Prozell, da letzterer nicht ver
tragsmallig bezahlt 18 ' . Am 18. 7. 1591 teilt der Bergvogt Krug mit, dall 
Stefan Lang, Alaunsieder zu Kaufungen, Anton Feuerauff und Ebert 
Steinmann die .. Magdeburger Bruderschaft" und die .. Gutengeselle
Fundgrube" aus dem Freien aufgenommen Mtten, ohne einen ordentli
chen Prozell nach der Bergordnung. Immerhin empfehle er, sie als Mitge
werken aufzunehmen, urn alien Zweifeln aus dem Wege zu gehen. Krug 
tut das aber nicht, sondern teilt am 4. 12. des gleichen Jahres mit, dall er 
seinerseits zusammen mit Hans Ko n i g den Bau aufgenommen habe. In
zwischen habe ihm Konig seine Teile abgetreten 182 • 

1594 besitzt Krug folgende Bergteile: 
I. die Fundgrube im Dolsbach am Heiligen Berg samt zugehorigen Mallen, 
2. die Magdeburger Fundgrube und Zugehor, 
3. die Bruderschaft und deren Gerechtigkeit, 
4. die Gutengeselle Fundgrube, 
5. die Fundgrube neben .. Orfferadt, da Martin Bauer hatt gearbeitet"l8l. 

1603 baut Krug auch auf dem Neuen Feld vor Hitzerode, dem Feld, das 
Adam Antfeld mit der von ihm erfundenen Kunst der .. Bleyen Rohren" 
entwassert hatte. Inzwischen hatten die Schachte eine Tiefe erreicht, die 
diese Kunst nicht mehr funktionieren liell. Deshalb plant Krug den Bau ei
ner .. Stangenkunst", die Ober ein Feldgestange durch ein MOhlrad betrie
ben werden mullte. Seine Yerhandlungen dieserhalb mit dem Besitzer der 
Leppers-MOhle unterhalb Frankershausen waren an dessen Forderungen 
gescheitert. Daraufhin hatte er mit dem Bau etwa 160 Ruten unterhalb die
ser MOhle begonnen. Dagegen interveniert der Yogt der v. Dornberg. In 
seiner Suplikation an Landgraf Moritz veranschlagt Krug seine in das 
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Bilsteiner Bergwerk gesteckten Kosten mit 6000 Gulden"'. Am 7. 4. 1607 
liegen Krugs Sorgen beim Kohlenmangel. Bergvogt Beck teilt unter die
sem Datum dem Zeugmeister Johann v. Siegerodt mit, dafl zu Bilstein 
auf der SchmelzhUtte soviel Erz liege, dal3 man daraus lOO Zentner Kupfer 
gewinnen kOnne, wenn Holz zum Kohlen angewiesen werde IS'. 

Am 1. 2. 1609 Ubertragt Landgraf Moritz Krug die Kupferbergwerke 
in Frankenberg, Gladenbach undo Achenbach '86. Die Frankenberger 
Kupfer- und Silbervorkommen waren 1590 entdeckt word en. Landgraf 
L udwig d. A. hatte die Bergwerke privaten Gewerken Ubertragen und 
1596 dem Erbmarschall Johann Riedesel zu Eisenbach, dem Kammer
meister Philipp Ch e li us, Kammersekretar Nicolaus Bee k e r und dem 
Bergmeister Hans Munch d. A. das Recht zur Errichtung einer Hiltte zu 
Somplar verliehen 18' . Nach dem Tode Ludwigs d. A. ilbernahm Land
graf Moritz den Betrieb in eigene Regie. Als er, wie er 1609 bekannte, 
reststellen muflte, das dabey gannlz kein nUlzen, sondern unft grofter un
coslen und schaden verursachl worden, Uberliefl er den gesamten Betrieb 
dem Salzgreben Johann Krug. Krug war bis zum Jahre 1616 im Besitz 
dieser Bergwerke. 

Ober die Grilnde, die dem Salzgreben spater die Ungnade des Landgra
fen eintrugen, ist an anderer Stelle berichtet. Es kam hinzu, daB Berg
hauptmann Stange und Heinrich Dauber Landgraf Moritz einrede
ten, er milsse die Bergwerke des OberfUrstentums wieder in eigene Regie 
nehmen. So setzten dann Ende 1615 die Bemilhungen .der zu den Bergsa
chen deputierten Rate ein, Krug zur Aufgabe der Bergwerke zu drangen. 
Dieser selbst - in finanziellen Schwierigkeiten geraten und bereits 1613 ge
nOtigt, seine Landereien zu Niederhone und Grebendorf zu verkaufen -
bot dazu eine Handhabe, da er am 24. 9. 1615 dem Obervogt und dem 
Bergvogt und Rentmeister zu Frankenberg antrug, seinen Bergbesitz, den 
er mit 19000 Gulden Wert bezifferte, dem Landgrafen filr 2531 Gulden 
Schulden, die er darauf habe, zuriickzugeben. Er ha be seiner Not wegen 
bereits seine Hauptbergwerke zu Iba und Bilstein fOr 6 Jahre aus seinen 
Handen geben mUssen. Falls Landgraf Moritz spater keine Lust mehr 
habe, sie weiterzuftihren, wolle er sie gern wieder aufnehmen 188. 

Der von Krug geforderte Preis war Landgraf Moritz zu hoch . Er be
auftragte die Rate, mit Krug zu verhandeln, dam it die Bergwerke aus sei
nen Handen, darinnen sie ohne das nit viel nUtze sein, zuriickkamen und 
Krug wiederumb zu seinen lbischen und bilsleinischen Bergkwercken (da
mil er die lage seines Lebens gnug zu thun haben wirdt) hingewieften wer
den miJge"9. Immerhin war Moritz noch bereit, die vorhandenen Vorrate 
zu bezahlen. Stange jedoch erstattete Uber den Rat Or. Hermann Wolff 
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ein Gutachten, dall einen Bezahlung unnatig sei, da sie geringer waren als 
diejenigen, die Krug seinerzeit unentgeltlich iibernommen habe. Die Berg
werke gingen dann 1616 in Staatsregie iiber. Ob Krug iiberhaupt etwas bei 
der Riickgabe erhielt, ist nicht ersichtlich. 

Ober das Krugsche Engagement im Bergbau zu Iba ist bereits in dem Ab
schnitt iiber die Drachstedt berichtet worden. Der besseren Obersicht 
halber sei es hier noch einmal zusammenfassend dargestellt. 

Die Beziehungen K rugs zu diesem Gebiet entstanden aus seiner finan
ziellen Beteiligung an der sogenannten Briickmannischen Gewerkschaft. 
Ob er sich dabei durch Geldhergabe in diese Gewerkschaft eingekauft hat
te, oder wie die Briickmannischen Erben spater behaupteten, mit ihm ledig
lich vor etlichen Jahren gewisser mas ein Bergkwercksverlag geschlos3en 
worden war 190, ist nicht zu ermitteln. Die Beziehungen zu Iba kamen 1607 
durch Aufnahme des Bergbaues durch Krug zur Wirkung. Sebastian 
Groll, der Verwalter Johann Drachstedts, behauptete in diesem Jahr, 
Krug habe wider Jugk und Recht Bergteile zu Iba an sich genommen. Da
mals hatte Drachstedt ihm die Hiitte zu Iba zu einem Probeschmelzen 
iiberlassen, mullte aber bald feststellen, dall er sich mit einem hachst selbst
Siichtigen Manne eingelassen hatte, der ihm die dringend ben6tigten Berg
leute ausspannte und gar nicht daran dachte, die Schmelzhiitte wieder 
freizugeben 191. 

1616 beklagte sich der Leipziger Verleger Thomas Lebzelter 19' in ei
nem Brief an Landgraf Moritz ilber Krugs Wankelmiitigkeit und die 
zum Teil verdrielllichen Traktationen mit ihm. Krug hatte von ihm nicht 
nur einen Barverlag von 5000 Gulden, sondern auch die Zusage erhalten, 
dall die notwendigen Verbesserungen der Berggebaude bezahlt wiirden. 
Dagegen hatte sich Krug verpflichtet, jahrlich mindestens 1200 Zentner 
Schwarzkupfer, je 600 Zentner von Bilstein und von Iba zu liefern. Leb
zelter klagte, da/J er sich auf diese Lieferungen fiir seinen llmenauer Mes
singhandel verlassen habe. Es seien ihm aber von Iba nur 163 112 Zentner 
und von Bilstein iibrerhaupt kein Kupfer geliefert worden. Krug habe sich 
geriihmt, dall ihm das Ibaer Berg- und Hiittenwerk erb- und eigentiimlich 
geh6re, nun habe man feststellen miissen, dall dieser Anspruch zwischen 
Krug, Kaspar Hendel, dem Gerichtssecretarius Gabriel Gr6schel und 
den Briickmannischen Erben strittig sei. Man kanne ihm auch nicht zumu
ten, eine kontraktmallige Zahlung von 2000 Gulden an den Messinghandel 
zu Bindtheim in Braunschweig zu leisten, eine Summe, die Krug dort auf
genommen habe und fiir die er Bilsteiner Kupfer nach Bindtheim liefern 
miisse. Vorher miisse Krug Bilsteiner Kupfer an ihn, den Leipziger Verle
ger, liefern. 

Wegen der Nichterfilllung des erwahnten Verlagskontraktes haben 
Krugs Geschaftspartner die Ibaischen und Bilsteinischen Bergwerke, die 

190 SIAM 57 . Bilstein, Pak. I 
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ihnen verpfiindet waren, in Besitz genommen. Zur Verlagsgruppe Le b ze 1-
ters zahlten nach der Rotenburger Amtsbeschreibung von 1627 Lorenz 
Schwan sdorfer, ebenfalls aus Leipzig, sowie Johann Budecker und 
Johann Maihu aus Frankfurt. Letzterer war kurfiirstlich pfiilzischer 
Kammerrat. Die Verleger setzten ihrerseits an Stelle Krugs dessen Schwie
gersohne in die Bergwerke ein, bis diese 1617 von Landgraf Moritz in 
Staatsregie genom men wurden l93 • Nach einer Notiz Johann Rudolfs, des 
landgraflichen Bergverwalters zu Iba, wurden sie von Landgraf Mo r i tz 
eingenommen, nachdem Maihu und Lebzelter wider Contract und 
Recht abgezogen waren 19'. 

Die Angaben der Rotenburger Amtsbeschreibung bediirfen allerdings ei
ner Korrektur und Erganzung. Vertr.agspartner K rug s war die I1menauer 
Saigerhiitten- und Messinghande1sgesellschaft. Diese war zu je 115 im Be
sitz Thomas Lebzelters aus Leipzig, Hand und Leonhard Schwenden
dorffers d. A., Leonhard SchwendendOrffers d. J., Johann Ma
hieus und Johann v. Bodeck s . Der Riickzug der Gesellschaft aus dem 
Ibaer Kupferbergbau im Jahre 1617 diirfte auf das Fallisement Thomas 
Le bze1 ter s im gleichen Jahre zuriickzufiihren sein '''. 

193 StAM S. 541 
194 StAM 57. Bilstein, Pak. 2, BI. 17 und 57. Richelsdorf, Pak . 8 
195 Schmertosch v. Rie senthal a. a. O. 
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IV. 

Das Hiittenwesen 

a) Geschichtliche Entwicklung des Kup/erschmelzens 

Wilter I hat ein eindrucksvolles Bild der Entwicklungsstufen der Metal
lurgie des Kupfers von der frOhen Metallzeit bis in die Gegenwart gezeich
net. Der eigentliche Vorgang der Metallgewinnung und -Verarbeitung, 
stellt er fest, wird uns wohl fOr immer verborgen bleiben, aber bergmanni
sche, lagerstiittenkundliche und hilttenmannische Oberlegungen im Zu
sammenhang mit physikalischen und chemischen Untersuchungen von 
Funden ermoglichen es, Ober Vermutungen hinaus das Bild der Entwick
lung zu rekonstruieren. 

Die VerhOttung kupferhaltiger Gesteine ist eine Erfindung der frOhen 
Metallzeit. Zuerst beschrankten sich die HOttenleute auf die VerhOttung 
oxydischer Erze, also auf Malachit und Kupferlasur. Spater lernte man, 
durch Vorschalten eines Rostprozesses vor den eigentlichen VerhOttungs
vorgang, auch Kupferkies, Kupferglanz und Buntkupfererze, die schwefel
haltig waren, zu Kupfer zu verarbeiten. Der Rostprozess zur Entschwefe
lung der Erze ist bereits 1600 v. Chr. bekannt. In Mitterberg in den Salz
burger Alpen sind Rostplatze gefunden worden. Das Prinzip dieser alten 
Rostarbeit ist bis in die Neuzeit beibehalten worden. 

Der Schmelzvorgang vollzog sich zuniichst in etwa 30 Zentimenter tie
fen, mit Ton ausgekleideten Erdhohlungen, Ober denen man ein starkes 
Holzfeuer entfachte. Anfanglich wurde nur soviel Erz auf einmal ge
schmolzen, wie man zur Herstellung eines Werkzeuges gebrauchte. Viel
fach aufgefundene StOcke von Rohkupfer, sogenannte Schmelzkuchen, 
haben gewohnlich Gewichte zwischen 140 bis 600 g. Erst mit fOrlSchreiten
der Erkenntnis und Erfahrung vergroBerte man die Schmelzfeuer und sta
pelte Erz und Holz lagenweise in die SchmelzOfen. Die Schmelzfeuer wur
den an den westlichen Abhangen von HOgeln und Bergen angelegt, urn das 
Feuer durch den Wind anfachen zu lassen. Dann lernte man, in den 
Schmelzgruben Kanale auszusparen, durch die der Wind von unten her das 
Feuer schOrte. Spater setzte man in diese Kanale Tonrohren, die sogenann
te DOsen, ein. Auch diese wurden in Mitterberg gefunden. KOnstliche Win
derzeugung durch primitive, handbewegte Balge wurde ebenfalls erfunden. 
Balggeblase, die durch die Wasserkraft in FIOssen und Biichen angetrieben 
wurden, erfand man aber erst im 14. lahrhundert in der Steiermark. Von 
dort breiteten sie sich im gesamten mitteldeutschen Raum aus und machten 
das Verlegen der Schmelzfeuer an Bach- und FluBlaufe erforderlich. 

Den Wert der sogenannten FluBmittel, wie FluBspat, Kalkspat und Ei
senspat fOr den VerhilttungsprozeB hat man schon in der Bronzezeit er-

I Wilt ~ r a. a. O. 
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kannt. Ihre Art war, wie wir noch im 16. Jahrhundert erkennen konnen, 
oft ein sorgfaltig gehUtetes Geheimnis der HUttenfachleute. Noch Heinrich 
Schreiber, genannt Craft v. Veyhingen, rUhmt sich 1539 Landgraf Phi
lipp gegenUber' des "fluB", so er erfunden, und Heinrich Dauber be
hauptet Landgraf Moritz gegenUber, er habe ein Mittel erfunden, aus ei
ner in groBer Menge vorhandenen Bergart die Speise vom Silber und Kup
fer im Schmelzen ganzlich zu scheiden J. 

DaB bereits einmal vorhandenen Kenntnisse des VerhUttungsprozesses 
durch diese Geheimhaltung auch gelegentlich wieder verloren gehen konn
ten, bezeugt der Chronist Hake im Jahre 1583 Uber das HUttenwesen im 
Oberharz', wenn er schreibt: Wie der alte Mann seine Erze geschmoltzen 
und zugute gemacht, weij3 neimandt, ej1 ist auch aUf den heutigen Tag nie
mandt gewahr worden ... 

b) Huttenanlagen im Raume Sontra-Richelsdorf-lba 

DaB im niederhessischen Bergbaugebiet im Raume Weld a wahrschein
lich Kupfer unter Ausnutzung des natUrlichen Windes gewonnen wurde, 
darUber ist in Kapitelll (bei der Flurbezeichnung "Eithengruben") bereits 
geschrieben. Die ersten 1460' urkundlich genannten HUttenanlagen sind 
bereits solche, die mit wassergetriebenem Balggeblase ausgestattet und des
halb an Wasserlaufen angelegt waren. AIs Standorte nennt die Urkunde 
Sontra, Hornel, Nentershausen und Iba. Es ist allerdings nicht von HUtten, 
sondern von "obinne", also Schmelztifen, die Rede. Von ihnen gab es 13 
StUck, die der landgraflichen Kasse 1460 36 112 Zentner Ofenkupfer ein
brachten. Aus der Anordnung der Zahlen in diese Rechnung: 
3 Zentner von 1 obin 
II 112 Zentner von 40binne 
9 Zentner von 3 obinne 
3 Zentner von J obin 
2 Zentner von 1 abin 
3 Zentner van J obin 
3 Zentner van 1 obin 
kann geschlossen werden, daB wir es mit 7 HUttenanlagen zu tun haben, 
vOP. denen eine Uber 4 Of en, eine Uber 3 Of en und die restlichen Uber je ei
nen Of en verftigten. 

Neben der genannten Rechnung gibt es aus dem gleichen Jahre einen 
weiteren Hinweis auf die KupferschmelzhUtten im Amt Sontra ' . Im Ver
zeichnis der landgraflichen Gefalle in Stadt und Amt heiBt es: /tem hand 
myn gnediger Herre uff sime bergkwergke zcu sunthra 13 obinne, und wan 
die ganghafftig sin, gibet so eyn obinjars myns Herrn gnadin 3 J 12 Zcinte-

2 StAM 57. Richelsdorf, Pak . 8 
3 Ro mmel 3 . 3. O. 
4 Dennert 3. 3. O. 
5 SIAM Mittelalterliche Rechnungen, Rechnung Renlmeisler und Schullheis zu Sonlra, 1460 
6 SIAM S 568, S. 16 
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ner und machel zcu samende 45 112 Zcinlener, und so eyn Zcinlener gege
bin vor 6 guldin bringel an der Summa 273 guldin. Die Zahl von 13 
Schmelzfeuern im Jahr 1460 spricht dafiir, daB der Kupferbergbau auf ein 
beachtliches Alter zuriickblicken konnte. In den Einnahmerechnungen 
werden, soweit sie erhalten sind, wie 1468 und 1489 7 , stets Einnahmen vom 
Kupferbergwerk zu Sontra oder obenkopper zu Sonlra uf den hut/en gefal
len verzeichne!. 

Von 1494 sind uns zwei zusammenhangende Hiittenverleihungen, Ober 
die schon in anderem Zusammenhang berichtet wurde, erhalten '. In der 
vom 19. 3. 1494 nimmt Landgraf Wilhelm der Mittlere Meister Johannes 
Ermensin aus Stolberg und Johannes Bamberger als Hiittenmeister an 
und erteilt ihnen Auftrag, zwei HOtten fiir je 50 Gulden zu bauen und zwar 
jede HOtte zcu dryen fuern. Die Hiitte Ermensins soli zwischen Hornel 
und Hasel, die Barn bergers nach dessen Anweisung gebaut werden. 
Diese Hiitten sind zur Schmelzung des landgraflichen Bergwerks- und Stol
lenzehnten vorgesehen. Die Bergwerke, aus denen Zehnten an fallen wird, 
sind namentlich genann!. Zur Gewinnung der Holzkohlen werden den bei
den HOttenmeistern die GehOlze urn Sontra zugewiesen, jedoch mit der 
Einschrankung, daB sie einen Anspruch auf Holz nicht mehr haben, wenn 
die Waldungen erschopft sind. Der Vertrag mit Ermensin und Barn ber
ger ist auf 5 Jahre geschlossen. Nach Beendigung sollen die Hiitten an den 
Landgrafen heimfallen, wenn man sich iiber eine Verlangerung nicht einig 
wird. 

Als Gegenleistung fiir die Lieferung der Zehntschiefern und des Holzes 
miissen die Hiittenmeister aus jeder Hiitte jahrlich 300 Gulden als Ofenzins 
und Zehnten und fiir alle sonstige Gerechtigkeit in Kupfer zahlen, wobei 
der Zentner mit 5 Gulden angesetzt is!. An den erzeugten iiberschOssigen 
Kupfern behalt sich Wilhelm der Mittlere den Vorkauf zu einem Preis 
von ebenfalls 5 Gulden fiir den Zentner vor. 

Aus dem Vertrag ist zu schlieBen, daB wir einen der seltenen Falle vor 
uns haben, in denen in Hessen die HOtten nicht in den Handen von berK
bautreibenden Gewerken waren, sondern als selbstandige Betriebe neben 
dem Bergbau bestanden. Lediglich aus dem Jahre 1596 ist ein ahnlicher 
Fall im Frankenberger Bergbaurevier bekannt, iiber den am SchluB dieses 
Abschnittes geschrieben wird. 

Bamberger wird einige Monate spater aus dem Vertrag vom 19. 3. 
1494 entlassen, und Ermensin Obernimmt auch den Bau der zweilen 
HOtte'. Am 29. 6. 1494 Irill er in alle Rechle und Pflichten des erslen Ver
Irages allein ein, muB sich aber verpflichlen, nebem dem vereinbarlen 
Ofenzins und -Zehnten noch 21 Zentner Ofenkupfer von jedem ganghaflen 
Of en zusalzlich zu zahlen. Seine eigene HOtte, die er bereils besall, wurde 

7 Gundlach a .•. O. Bd. 1 S. 123-125 
I StAM 57 . 5ootr., 81. '.2-143. s. loch Anlale I 
9 Anlage 1 
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nicht mit dies er zusatzlichen Abgabe belastet. Die im ersten Vertrag ver
sprochene Lieferung des Schieferzehnten von Welda wird zurUckgezogen. 

Die Bergwerksordnung zu Sontra vom 8. 8. 1499 und die Berg- und 
Schieferordnung vom 3. 6. 1543 enthalten nur sparliche Bestimmungen 
Uber das HUttenwesen. 1499 heiBt es: Item, hut/en ader hut/en ho/, so 
feme und weyth die voran meth ader verzeichendt sein, sol/en frey sein. 
FUr HUtten gilt die Bergwerksfreiheit also dann, wenn sie gemietet, d. h. er
kauft oder fUr einen Zins in Besitz genom men oder in ein HUttenverzeich
nis eingetragen worden sind. Auch die Berg- und Schieferordnung vom 3. 
6. 1543 beschrankt sich darauf, zu bestimmen, daB die Freiheit der HUtten 
und HUttenhMe nur dann gilt, wenn sie im "Zirckel" verzeichnet sind. Ab 
1499 beobachten wir, daB die HUtten gleichzeitig mit den Bergteilen in den 
Lehensbriefen verliehen werden. 

1501 erhalten die Semler aus Schleusingen neben den Bergteilen in Amt 
Sontra und Rotenburg auch die wUste HUtte zwischen Sontra und Hasel 
(Ermensins HUtte), die wUste HUtte zu Iba und die HUtte zu Ellenbach. 
Inwieweit diese von ihnen genutzt wurden, geht aus den vorhandenen Ak
ten nicht hervor. In alien Fallen handelt es sich urn HUtten, die bereits in 
der zweiten Halfte des 15. lahrhunderts genannt sind. Sie mOgen den tech
nischen Anforderungen der aus dem Mansfelder Bergbau kommenden 
Semler nicht entsprochen ha ben, wohl auch nicht verkehrsgUnstig genug 
gelegen haben; denn sie errichten einen neuen HUttenbetrieb zu Birndorf, 
etwas oberhalb von Richelsdorf, in einer Gegend, die verkehrsgUnstiger zu 
ihrem SaigerhUttenbetrieb in Schleusingen lag. 

Ein Inventar, das bei ihrem Abgang zwischen 1514 und 1520 aufgestellt 
wurde, gewahrt uns einen Einblick in die Ausstattung dieser HUtte: 

3 par palge, von newem zugericht 
3 newe kopferform in den of en 
I aide kopferform 
1 wage mit gewichten und aI/er zugehorung 
4 zapfen mit acht ringken in den zweyen wel/en und aI/er 

wergkgezeug und Eisenwerg, was in ein hut/en gehort 
AI/es geschlJtzt fur funfzig gulden 
ctr. kopferstein fur 

j fuder geprannter schi/fer und j10fl fur 
I koniK" im Garherd, geschatzt fur 
4 fuder steinschlacken, geschatzt I fuder als gut als ein fuder 

geprannter schi/fer fur 
116 ctr. kopferstein in den roststel/en eingemauret und aUf dem 

30 j1. 
7 j1. 
I j1. 
2 j1. 

10 j1. 

7 j1. 
3 j1. 
I j1. 

10 j1. 

hut/hof umbher geschatzt aUf 15 ctr. kopfer ader 75 j1. 
Die drei Paar BlIlie und drei Kupferformen in den Of en verraten uns, 

daB es sich urn eine HUtte handelte, die Uber 3 SchmelzMen verftigte. Nach 
Airicola 11 hatte eine SchmelzhUtte mit drei Feuern etwa den in der nach-

10 koni. - GuBkuchen 
11 A,rico!a a. a. O. 
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stehenden Abbildung dargestellten Grundrill. Beziiglich des gebrauch
lichen Verhilltungsprozesses bei Kupferschiefern sei ebenfalls auf Agri
cola und Otto-Witter 12 verwiesen . 
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Nach Errichtung dieser neuen Schmelzhiille treten die Nachrichten Uber 
HUllen zu Sontra und Nentershausen zurUck. Lediglich im Erbregister von 
Stadt und Amt von 1538 12• wird noch ein "kupffer hiittgen" in der Gemar
kung Bernburg, die auf die Sunthra sto,Pt, genannt. 

Die Birndorfer HUlle blieb die bedeutendste im Bereich des Richelsdor
fer Bergbaues. In ihr arbeiten nach den Semler die Meurer aus Niirnberg 
bis 1532, danach die HUllenmeister Melchior Hartung und Franz Am 
bach bis 1537. Von Ihnen kommt sie an Hans Diegel, der ihr bis zu sei
nem Tode im Dezember 1586 vorsteht. Kurz vor seinem Tode halle er einen 
Geschsellschaftsvertrag mit Balthasar von Ger sdorf geschlossen, der, 
wie Bergvogt Beck 1587 berichtet, die bauf~lIige SchmelzhUtte wieder in 
Dach und vach gepracht, auch schmeltz of en und andere Notturft derma
.Pen angericht, das sie vermog Contracts mit einem feur in die vierde wo
chen etzliche Proben geschmeltzt und achzehen zentner Steins au,Pbracht, 
welche vast zum schwaren Kopfer zumachen gebrandt sein ". 

Dr. Siegmund Diegel, Hans Diegel s Sohn, nimmt sich der HUlle von 
1587 bis 1590 an und bringt sie dann in die Gewerkschaft ein, die er mit Ge
org v. Bi schofferode und Georg v. Habel griindet, deren Mitglieder 
sich verpflichten mullten, den j~hrlichen Zins von 8 Talern fOr das HOllen
gel~nde an die v. Trott zu zahlen. Nach dem Tode Diegel s 1599 grup
piert si ch die Gewerkschaft urn. An ihre Spitze trill Hans Ernst v. d. A sse
burg . Mit Hilfe der Verleger Julius und Wolf HUter aus Niimberg baut 
er die Hiille auf 5 SchmelzOfen aus. 1605 verkauft er sie mitsamt seinen 
Bergteilen an Johann Drach s tedt. Dieser und nach seinem Tode seine 
Sohne bleiben bis zum 11. 6. 1619 im Besitz der Hiille. Anschliellend 
nimmt sie Landgraf M o rit z in Staatsregie, bis sie 1634 von den Kroaten 
verwtistet wird l3a . 

1460 wird auch Nentershausen als Hiittenplatz genannt. Doch fehlt 1501 
im Lehensbrief der Semler jeglicher Hinweis auf eine Hiillenanlage in die
sem Ort. Da nach Angaben von G. Seib bei Ausschachtungsarbeiten an 
verschiedenen Stellen der Ortsgemarkung Schieferschlacken gefunden wur
den, ist mit Sicherheit anzunehmen, dall die in der Umgebung des Ortes ge
fundenen Schiefern in Nentershauser SchmelzOfen verarbeitet wurden . 
Flurnamen, wie "Schlackental" und "Auf den Schlacken" untermauern 
diese Annahme. Da es auller der ersten Nennung von SchmelzOfen in der 
Rechnung von Rentmeister und Schultheill zu Sontra aus 1460 keinerlei ur
kundliche Belege Ober HUllenanlagen zu Nentershausen gibt, Iiegt die An
nahme nahe, dall die Nentersh~user Hiitten zu den ~ltesten im Richelsdor
fer Bergbaugebiet gehoren. Sie mOssen in der ersten Hiilfte des 15. Jahr
hunderts, evtl. sogar bereits im 14. Jahrhundert betrieben worden sein. 

Die Hiillen zu Iba haben in ihrer Grolle und Bedeutung der Birndorfer 
HUlle weit nachgestanden. Ihre beiden ersten Nennungen 1460 und 1501 

lla StAM S 570 BI . 96 
13 Anlage 12 
13a Text auf Seite 67 unten 
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sind bereits erwahnt. 1532 verkaufen Stefan Meurer und Sebald Loch
ner die HUlle zu Iba samt den zugeh()rigen Bergteilen an Barthel Gulden 
und Barthel Schneider. Nach dem Ausscheiden Gulden s gibt es zwi
schen dessen Nachfolger Sengepfihel und Schneider Differenzen we
gen der zu kleinen HUtte. Auf Intervention des Amtmannes zu Sontra, der 
1534 an Landgraf Ph i Ii pp schreibt, dall eine zweite HUlle in Iba erforder
lich sei 14 und des Bergvogtes Adam Sengepfihel, der meint: dan die hut
te zu Iba dy ist zu klein, ordnet Philipp an, dall Melchior Sengepfihl 
und sein Anhang eine zweite HUlle errichten sollen, wofUr ihnen der Zehn
te fUr 2 lahre erlassen wird, wahrend Schneider das halbe Inventar der 
alten HUlle herauszugeben hat. 

1542 wird in dem Gewerkenvertrag zwischen Diegel, Scherer und 
Di ttrich II von den letzteren das huttenwergk zu Iba, wie wir das von dem 
erbaren Henrich Lerssenern an uns erkauft haben eingebracht. Ob da
mals noch zwei HUllen vorhanden waren, ist nicht ersichtlich. Wenn sie zu 
jener Zeit noch beide bestanden haben sollten, dUrfte allerdings nur eine 
genutzt worden sein, wahrend die and ere dem Verfall preisgegeben war. 
Ober ihre Standorte zeugen folgende noch heute bekannten Gemarkungs
namen "Schlackenwiese" und "Schlackendelle" unterhalb des Ortes und 
"Auf den Schlacken" sowie "HUllborn" im oberen Teils des Ortes Iba auf 
der "Freiheit". 1573 wurde das HUllengelande unterhalb des Ortes an la
cob Schneider in Iba fUr 80 Gulden verkauft. Die Htillengebaude waren 
verfallen IO. 

Verschiedene BemUhungen des Bergvogtes Beck, das Gelande zum Bau 
einer neuen HUllenanlage zurUckzuerwerben, scheiterten. 1576 bemUhte er 
si ch darum fUr die Ebel sche Gerwerkschaft " . 1578 mullte er sich fUr die 
Melsunger Gewerken bemUhen, das Gelande zum Bau einer SchmelzhUlle 
mit Pochwerk zurUckzuerwerben". Damals war der Kaufer Schneider 
aber bereits gestorben und das Gelande an Georg StUckradt Ubergegan
gen, der ober- und unterhalb des Platzes MUhlen betrieb. 

Die HUlle "ober dem dorff" "war die bedeutendere, wenn sie auch nur 
mit einem Of en ausgestallet war. Sie diente der Ebel schen Gewerk
schaft, und 1584 trugen sich Ewald und Barthel BrUckmann nebst lost 
Hartung mit dem Gedanken, die baufallige HUlle und den baufalligen 
HUttengraben wieder in Gang zu bringen ' •. Wie desolat aber der HUllenbe
trieb war, geht daraus hervor, dall es 1587 keinen HUllenmann mehr gab, 

14 SIAM 57. Iba 81. 28-33 
15 Anlage 6 
16 Es is! v~rmerkl : ul obe~nte' schmeltz. hUllen Bowslett hall ein bases allies veT/ al/enes Haus. so kein 

Doch gehabt, gestonden. darinnen nichts mehr don tin alter z.erbrochener nichu duchriger blasebalck 
geslanden. 

17 StAM 57 . Bilstein. Pak . 3 BI. 596 597. Ocrgvogl Bec k erinneTt Landgrar Wilh e lm. daO er VOT kur
tern erk!art habe, er wolle Heinrich E be ln und seinen mit gewercken die ledige Hurten Slat! underdem 
dOTf! Iba verleiherr, dos sie eine schmeltz. hutten darauff bowen mechten. 

18 SIAM 57. Bilstein, Pak. 3, 81. 620 
19 So bezeichnet !S8S in SIAM 57. Bilstein. Pak. 3 81 . 625 
20 StAM 57 . Bilstein, Pak. 3 BI. 592- 593 
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der es verstand, Garkupfer zu machen. Die BrUckmannsche Gewerk
schaft bittet deshalb bei Landgraf Wilhelm urn Erlaubnis, Barthel Fran
ke aus Gerstungen engagieren zu dilrfen, der sich mit einem losen weib da
selbst behenket habe und sich deshalb in seiner Heimat nicht mehr sehen 
lassen kOnne. F ran k e erhielt die Erlaubnis, sich in Hessen niederzulassen, 
so/ern er sich gebuhrlich /orthan verhelt. 

1593 mull Bergvogt Beck urn Zuweisung von Bauholz durch den FOr
ster Jacob Schlith zu Rotenburg bitten, da den Ibischen Gewerken die 
SchmelzhUtte bis auf den Grund niedergefallen sei'l. Sie wurde wieder her
gerichtet. 1605 war sie mit einem Feuer in Betrieb. Zum Hilttengelande ge
hOrten 1 Kohlenschuppen, 1 Roststadel, 1 Krautgarten und eine Wiese 22 • 

Auch nachdem die Hiltte in die Hande der Gewerken gefallen war, die die 
Birndorfer Hiltte betrieben, hat sie eine gewisse Bedeutung behalten, weil 
die Schieferfuhren von den ScMchten in der Umgebung Ibas zur HUtte in 
diesem Ort mit 16 Albus nur die Halfte der Fuhrkosten zur Birndorfer 
Hiltte ausmachten 21 • 

Leipziger Verleger, die mit dem Salzgreben Johann Krug einen Kupfer
lieferungskontrakt Ober Bilsteinisches und Ibaer Kupfer abgeschlossen hat
ten, berichten Landgraf Moritz im Jahre 1616 Ober die Mangel der HOtte 
zu Iba, die nicht nur mit einem Of en erbaut, sondern auch innen und aullen 
ziemlich eng sei". 1619 beklagt sich auch der Berg- und HOttenverwalter 
Hans Rudolf: So ist hoch nlithig, das alhier zu Iba ein gahrherdt wie 
auch der kleine o/en, item ein new wajerrath sampt seiner zuegehlirung 
und die Rliste erneuert werden mujen. Dem Milller in der Obermilhle wirft 
er vor, er staue das Wasser so, dall der HUtte, dem Rad und dem Geblase 
groller Schaden zugefUgt wUrde. Die Bauern bezichtigt er, sie stachen zur 
Bewasserung ihrer Wiesen unterha1b und oberhalb der Hiltte das Wasser 
ab und taten damit dem Schmelzen grollen Abbruch. Aullerdem wilrde der 
Hilttengraben zum FlachsrOsten verwendet, wodurch die KohlenMuser 
und die HOtte Oberschwemmt wilrden. Und schlielllich klagt er, dall Lehns
leute des Ludwig Baumbach, von dem eine Wiese zur Ablagerung der 
Schlacken angekauft worden war, diese Wiese trotz Ermahnungen durch 
den Schultheillen und die Geschworenen nicht freigaben". R u dol f hatte 
auf dem HOttengelande zwei neue Kohlenschuppen erbaut. Bergmeister 
Hans MOnch war der Ansicht, dall diese dort nicht gebraucht wOrden, 
und schlug deshalb vor, einen der Schuppen abzubrechen und zur Bilsteini
schen HUtte zu bringen " . 

21 wi~ vor. BI. 605 
22 wie vor. BI. 674-677 
2] SlAM 57. Rich~lsdorr. Pak . 15 
24 StAM 57. Bilst~in. Pak . J 
25 StAM 57 . Sontra. BI. 78- 79 
26 StAM 57 . BilSI~in. Pak. I BJ. 15- 16 
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c) Hiitlen im Ellenbacher Bergbaugebiet 

1480 werden zwei Hiitten zu Ellenbach genannt". Lorenz Slagman 
von Wilrzburg und Mitgewerken einigen sich mit Eberhard Volkswengk 
und Mitgewerken dahin, daB erstere die oberste und letztere die unterste 
Hiitte einnehmen. Beide Hiitlen liegen an einem Wasserlauf Der Wasser
graben oberhalb und unterhalb beider Hiilten mujJ nach dem Schieds
spruch eines Berggerichts der LandgriJjin Mechthild auj beider Hiitlen 
Kosten in baulichem Wesen geha/ten werden. Der Wert einer Hiille wird 
mit 70 Gulden veranschlagt. An Hiillenpersonal nennt die Urkunde einen 
"Hutman" und e;nen "Slagkintriber", 

Ober die vermutlichen Standorte dieser beiden Hiilten sind Hinweise in 
Kapitel II gegeben, ebenso iiber die weiteren splirlichen Quellen beziiglich 
der Hiilten ZU Ellenbach 17 •. 

d) Hiilten im Bilsteiner Bergbaurevier 

1538 erfahren wir mehrfach einiges liber Schmelzhiitten im Gericht Bil
stein, ohne allerdings nliheres liber deren Standorte und die Zahl der be
triebsfahigen Hlitten zu lesen. Im Abschied der Gewercken ujm Eiberge zu 
Bilstein der zusammengeschlagenen Gewerckschajt 28 er halt der Faktor Ur
ban Tholde Auftrag, dafiir zu sorgen, daB der HUttenbau vor Pfingsten 
vom Zimmermann gehoben und gerichtet seL AnschlieBend soli Tholde 
sie sofort leiben und die ()fen und alles was sonst darin von Noten ist, ma 
chen und zurichten. Die HUlle soli ein Dach von Schindeln erhalten, die 
beim Rentmeister von Schmalkalden bestellt und auf der Werra nach Bil
stein gebracht werden sollen. Die Balgbretter soli der Faktor beledem las
sen, damit die Biilge fertig werden. Man gibt weiter Auftrag, neben der 
Hiille einen .. kol schupfen" an einer bequemen Stelle bauen zu lassen, die
sen nicht zu klein zu machen und den Wassergraben so zu fassen, daB er 
nicht eingeht. Dietzel Apollery und Hans Koch sollen wegen zweier 
Schmelzer, die man auf der HUlle braucht, angegangen werden. 

Im gleichen Jahr werden Siegmund v. Boyneburg neben 24 Berglehen 
2 HiittensUitten zu Bilstein verliehen 29 • Ich neige der Annahme zu, daB es 
sich bei einer dieser HUttenstatten urn die vorerwahnte, neu erbaute Hiitte 
der Zusammengeschlagenen Gewerkschaft handelt. Diese Gewerkschaft 
scheint ihren Betrieb eingestellt zu haben, denn Urban Tholde, ihr Fak
tor, fiihrt 1538 v. Boyneburgs Rechnung, und in der Rechnung Christof
fel Baumgarts, des Faktors v. Boyneburgs fiir 1539, sind Ausgaben 
fiir Kohlen und Schiefervorrate enthalten, die von Urban Tholde bzw. 

27 SlAM A.I.t. Gen. Rep. Ellenbach 
27a Text S. 70 
28 Anlage 5 
29 StAM 57. Bilstein, Pak. 2 BI. 134 
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der Gutwilligen Gesellschaft (eines Teils der Zusammengeschlagenen Ge
werkschaft) ilbernommen wurden, namlich 151 Fuder Kohlen und 140 Fu
der Schiefern. Nach Baumgarts Rechnung handelt es sich bei v. Boyne
burgs HUttenstatte urn eine solche mit drei Feuern und einem Garherd. 
Auf ihr werden neben einem Hilttenvogt Schmelzer, Schlackentreiber, 
Rostwender und Schmiede beschaftigt. Schmelzer, Schlackentreiber und 
Rostwender erhalten 1539 insgesamt 252 Gulden an Ulhnen . Zur Verbesse
rung der HOttenanlagen werden im gleichen lahre 235 Gulden ausgegeben. 

AIs die BrUder P fin tzi ng aus NUrnberg.154211543 ein Engagement im 
Bilsteiner Bergbaugebiet anstreben, scheinen sie vorgenannte HUtte, wie 
Thain, ihr Bevollmachtigter, schreibpo, mit schweren kosten erkauft und 
an sich pracht zu haben. Sie lassen bitten, das sie sonderiich des befreyhett 
und versichert werden, das Niemand an demselben wasserflus oberhalb irer 
hutten von ursprung an weitter oder mehr hutten, noch ander gepew furzu
nehmen verstadt werde, sondern das sie macht haben sol/en, denselbenflus 
oder wasser, so uff ir hulle gehet, von dem ursprung an ganz oder zumt
hail, wieviel sie des jedesmals notturfftig sein werden, uff ir hutten zufu
ren, da sie auch ime fhal der notturfft dieselben hutten erweitern, mehr 
fheur und offen, auch kolheufter und stadel zur notturfft pauhen und auf
richten dorffen. Wo sich auch durchverleihung gottes das Berckwerck 
mehren, das man mehr hutten notturfftig sein wurde, das inen vergunst 
werde, noch mehr schmeltzhutten an gelegene orth dem Berckwerck zugut 
zupauhen. Und was sie zue der itzo gepaullen irer erkaufften schmeltz
hutte, auch ob sie der noch mehr aufrichten, es sey an wasserflussen, holtz
floften, kol/en flIJtz und aI/em andern, das inen hiezu furteriich und dinst
lich und sie nOllurfftig sein werden, das inen dasselbig unverhinderlich ver
folgen moge. Daneben erbittet Thain fUr die Pfintzing das Recht, vom 
Ursprung des Flusses an bis zu ihrer HUttefysch und auch doselbsten umb 
die hutten und das Berckwerck hasen, huner und vogel fahen (zu) dorffen. 

Landgraf Ph il i pp geht darauf in vollem Umfang ein ". Die P fi n tzi ng 
schiellen dann auch erhebliche Gelder in die v. Boyneburgsche Gewerk
schaft ein, ziehen sich aber bald wieder zurOck, da sie mit den Verhaltnis
sen zu Bilstein nicht zufrieden sind. Schon am 14. 11. 1544 erbieten sie sich, 
das wir also, wo jemand lust zu unserm tail Berckwercks het, nit weigern 
woitten, ime dasselb in einem geringern gelde, dan es an uns kumen, 
zutzestel/en l2 . 

Es ist anzunehmen, dall diese Hiitte am Platze des jetzigen Forsthauses 
SchmelzhOtte im Kupferbachtale stand. Nach v. Boyneburgs Tode kam 
sie an die Magdeburger Gewerkschaft. Deren HUttenschreiber im lahre 
1563 war Ewald BrOckmann aus Sontra" , der uns 1584 als Gewerke im 
Ibaer Revier wieder begegnet. 

Eine weitere HOtte v. Boyneburg s die "Alte Hutte", hat nach Berg-

30 StAM 57. Bilstc:in, Pak. I, BI . 315-319 
31 StAM 57 . Bilstein, Pak . 2, BI. 286 ff. 
32 wie vor, Pak. I, BI. 278- 279 
33 wie vor, Pak . 3, BJ. 3 
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vogt Richters Angaben ll• an Reinhard Kunemanns von Abterode 
Wiese gelegen, darzu sie keinen rhaum, die schiffern zu Rosten und das 
man mit den geschirren konde ab und zu kommen. Deshalb habe Landgraf 
Philipp dem Wiesenbesitzer eine andere Wiese zu "Hona" tiberlassen. 
Dann hatten v. Boy n e bur g und seine Gewerken eine hutten mit einem 
Feur und kopfer garherde mit sampt zweier Brenofen, dorinnen das kopfer 
zu stuck messing gebrant, auf die wiefle gelegt. 

Aus dem Jahre 1566 liegt uns ein .. Inventarium des Vorrats uff dem 
berkwerck zu Bilstein in der hutte und hutt hoW' vor": 
3 uber zogen ader gelederte beige; I under und ober hack an die beige; 
3 kopffern schmeltz forme, zwo neue und I alt; I eysen wag balck mit dem 
kreutz und breder; I kopffern zentener; 4 loll eissen; 2 hebe eissen zum 
kopffer; 3 forckeln; I stab neue eissen; 2 giell kellen; I kiell eissen; 3 stor
ker; 2 eissen schauffel; 2 eissern Zangen; 2 schlack harcken; I kolharcken; 
3 maur und rost hamern; 2 axte, ein lade und ein holtz axte; I meissing rede 
sieb; I blech uff ein fullschemel; 3 berckeubel; to stub sibe; 2 stuntze; 
2 grolle badewann; 4 (unleserlich); I koln mall; 2 eichen hollen; 4 alte seil; 
I stuck leder, ist nit groll; etzliche hundert Negel; Item in die achtzigk fu
der schieffern innforat. 

1574 und 1583 verfiigt die Hiitte, die friiher einmal 3 Feuer und einen 
Garherd hatt, noch iiber 2 Feuer" . Ihre Kapazitat gestattet es, wllchentlich 
7 Fuder Schiefern durchzusetzen, die, wenn die Schiefern aus dem .. Tief
sten", die die kupferhaltigsten waren, zur Halfte mit solchen aus dem Aus
gehenden gemischt wurden, nach einer Schmelzprobe Georg Becks 
4 Zentner 28 Pfd. Garkupfer ergeben. 

Becks Kostenrechnung" gibt einen guten Einblick in die Ertragsver
haltnisse des Bilsteiner Bergbaugebietes; deshalb sei sie hier wiedergegeben: 

7 fuder schieffern kosten zu langen 
uff den huttenhoff zu fuhren 
vor 33 Mas holtz kollen 
vor 30 Mas stein kollen 
Schmeltzerlohn 
Schlagkentreyber 
Gemein hutten kost 

Summa Unkosten 
Undt durch vermuge beschener 
Probe Ahn Stein auflbracht 
/3 Ztr. 14 lb. 
Kosten 8 mall zurosten 
Durchzusetzen zu schwartze kupffer 
Ghar zu machen 

Summarum alles unkosten thutt 

fl. alb. hlr. 
18 9 9 
4 8 
8 23 
8 2 
3 10 
I 5 

44 

4 
I 
2 

53 

/3 

18 

16 
23 
9 

14 

9 

33a SIAM 17 e, Abterode 35 wit vor, Pak. 2, BI. 206 ff. und Pak . 3, DI. 198 
34 SIAM 57 . Bilstdn. Pak. 2, Bt. 126 
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Daraus ahn Gharen Kupllern zugewartten, wann 
3 Ztr. Steyn 1 Ztr. Kupller geben - 4 Ztr. 28 lb. ghar kupller. 
Ein Ztr. gerechnedt vo,14 /I. 14 alb. thutt 61/1. 
Hievon den Zehenden gezogen 511. 
Bleybtt uberschus 2/1. 18 alb. 
Signatt Schmeltz hutten bey Bey/stheinn, den 16. Augusti a o. 83 
lorge Beck, Berckvogt. 
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20 alb. 
13 alb. 

Initiator der Untersuchung war Landgraf Wilhelm IV der festgestellt 
hatte, daB zwischen den Gewerken allerly unrath, untreue und ubersatz 
vorlaulle und je einer vorm Andern sein eigen prolitt und vortheill suche, 
undt also mehr kaullmans handlung undt linantzerey, a/jJ Bergkhandlung 
treiben, daruber alle Bergkwerck, wan solche Partierung darin kommen, 
verderben und tdarnider ligen. 

Die Schmelzprobe macht die verhiingnisvolle Rolle des Kupferzehnten 
fUr die Ertragskraft der bauenden Gewerkschaften deutlich. Er wurde stets 
unabh~ngig von den Kosten aus der Kupferproduktion erhoben und leitete 
2/ 3 der Erlose in die landgr~tliche Kasse. Der den Gewerken verbleibende 
Gewinnst reichte kaum zur Amortisation der bedeutenden Verlagssummen 
aus. 

Aus Beck s Proberechnung geht weiter hervor, daB 1578 bereits 
Schmelzproben unter Verwendung von "Steinkohle" vom MeiBner ein
setzten . Am 11. 4. dieses Jahres war das dortige Kohlenlager durch einen 
St~lIenbau erreicht worden J7. Am 22. 9. liefert Adam Ant f e I d, 
Mitgewerke und Faktor der Magdeburger Gewerkschaft, dem Landgrafen 
7 Ztr. 8 Pfd. Kupfer, die mit Holzkohle und 6 Ztr. 46 Pfd ., die mit Stein
kohle gewonnen worden waren J8. Gleichzeitig korrespondiert in diesem 
Jahr Heinrich MulIer d.A., ebenfalls Gewerke der Magdeburger, mit 
Landgraf Wilhelm wegen 6 od er 7 Ztr. Garkupfer, die mit halb Holz
halb Steinkohle erschmolzen wurde, urn sie zur Probe auf ihre Verwend
barkeit fUr die Messinggewinnung zu bringen " . In gleicher Sache schreibt 
MUlIer auch an Johann Krug. Landgraf Wilhelm befiehlt, dafUr zu 
sorgen, daB die Magdeburger so schnell wie moglich Steinkohlen vom 
Meillner erhalten, da ihm an deren Schmelzproben sehr gelegen sei . Er laBt 
diese Proben auch in alien moglichen Variationen fortsetzen , indem er an
ordnet, daB das Verhaltnis der Steinkohle zur Holzkohle variiert wird , und 
indem er Schiefern aus dem Bilsteiner Revier mit Erzen aus dem Dolsbach
revier mischen lallt '". Auch Schmelzproben Hohenkirchener, Moelnberger 
und Staufenberger Eisens mit Steinkohle auf der HUtte zu Bilstein ordnet 
er am 4.7. 1582 an" . 

Am 19. August und 7. September 1583 erbot si ch Hans Wirth, Wardein 

36 wi~ Yor, Pak. 2. 81 . 206 f f. 
37 G rotef~nd a. a. O. 
38 SIAM 57 . 8 ilslein, Pak. 3, BI. 265 
39 wie Yar, Pak. 2, 8 1. 181 
40 Si~he Anlag~ 16 
41 SIAM 57. Bils l ~i n, Pak. 2 81 . 283 
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zu Magdeburg, dem Berghauptmann Gabriel Philipps gegeniiber, seine 
Kupfer- und Silberschmelzkiinste und seine Erfindung den Stanck und Sul
phur aus den Steinkolen mit stattlicher mennigde zu bringen, gleich andern 
holtzkohlen zubrennen, da dieselbigen Steinkolen den holtzkolen mit dem 
geblees, so sie halten, weit vorgehen, darbey rohsten, giessen, schmeltzen 
uff alle methal auch Mynoralen, zusieden Alaun, Vietril, Saltz, Salpeeter, 
dobey bierbrauen, Stuben heitzen, kochen, sieden und brathen, Landgraf 
Wilhelm anzubieten. Dieser forderte Wirth auf, innerhalb 14 Tagen, 
noch ehe die Schweinehatz beganne, nach Kassel zu kommen und das mit
zubringen, was er zur Verrichtung einer oder zweier Praben zur Extrahie
rung der Steinkohlen benotige 42 • Wirth ist dieser Einladung gefolgt. Am 
18. luli 1584 erfahren wir durch einen Bericht des Bergvogtes Beck, da/3 
die Bilsteiner Gewerken andere SchmelzOfen nach der Magdeburger Kiinst
ler Angaben legen lassen". 

In der zweiten Halfte der 1580er lahre beginnt eine Periode des Nieder
ganges im Bilsteiner Bergbaurevier. 1587 berichtet der Bergvogt iiber den 
desolaten Zustand aus Unvermtigen Steinmanns und auch, daJ3 der den 
Bergwerken zugehtirige HiiUenhof nicht in Betrieb ist". Unter lohann 
Krug leben der Bergbau und auch die Hiiue wieder auf. 1607 ersucht der 
Bergvogt Zeugmeister lohann v. Siegerodt urn Anweisung von Kohlen, 
da lohann Krug in der Schmelzhiitte zu Bilstein soviel Erz liegen habe, 
daJ3 er iiber 100 Zentner Kupfer daraus machen und seine Zehntriickstande 
bezahlen konnte, wenn nur Kohlen geliefert wiirden 4l. 

Nach Krug ging die HiiUe mitsamt dem Bilsteinischen Bergbaurevier in 
landgrafliche Regie iiber. Nach einem Bericht des Bergmeisters Hans 
Monch von 1619 46 stand bei der "Beylsteinischen Schmeltzhiiuen" ein 
verfallener Kohlenschuppen, der aber auch, wenn er intakt ware, nur 100 
Fuder Kohlen aufnahme. Man miisse aber einen solchen mit einem Fas
sungsvermogen von 300 bis 400 Fudern haben. Weil auf der Ibaischen 
HiiUe zwei neue Kohlenschuppen stiinden, schlagt er vor, daJ3 einer der 
Ibaer Schuppen nach Bilstein gebracht werde. Die Reste des Bilsteiner Koh
lenschuppens konnten dann zum Aufbau eines Berghauses auf dem Neuen 
Feld verwendet werden. Letztlich aber fiel die Hiitte, wie auch die iibrigen 
Bergbaueinrichtungen des Bilsteiner Reviers, 1623 der ZerstOrungslust der 
Kroaten zum Opfer ..... 

e) Ober eine Schmelzhutte im Frankenberger Bergbaurevier 

Wenn auch der Kupfer- und Silberbergbau zu Frankenberg als zum 
Oberfiirstentum gehOrig nicht im Arbeitsgebiet liegt, sei doch einer 
SchmelzhilUe daselbst gedacht, da sie in ihrer rechtlichen Konstruktion von 

42 wie VOT, BI. 246 fr. 
43 wie VOT, BI. 198 
44 wit vor, Pak. 3, BI. 571 - 574, siehe auch Anlage 12 
45 wie vor, Pak. I, BI. 29- 30 
46 wie vor, BI . 16-1 7 
46a Landau a. a. O. 
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den HOtten im Sontraer, ElIenbacher und Bilsteiner Bergbaugebiet ab
weicht. Es ist die HOtte zu Somplar. 

Am I. luni 1596 verleiht Landgraf Ludwig d. A. seinem Erbmarschall 
lohann Riedesel zu Eisenberg, dem Kammermeister Philipp Chelius, 
dem Kammersekretarius Nicolaus Becker und dem Bergmeister Hans 
Munch 47 das Recht, eine Schmelzhiitte zu Somplar zu errichten". Begriin
det wird diese Hiittenverieihung mit der Tatsache, daB die bisher gewonne
nen kupfer- und silberhaltigen Erze aus Hiittenmangel nicht verwertet wer
den k6nnten. 

Neben dem Recht, die Hiitte oh ne Schaden fiir die landgriifliche Fische
rei zu errichten, werden die Vorgenannten ermachtigt, Erze aufzukaufen 
wie solches in andern Chur- und Furstenthumben, da Bergkwergk gebawet 
werden, gebrauchlich, die gekauften Erze zu verschmelzen, zu saigern und 
abzutreiben. Sie dOrfen auch selbst, wenn sie wollen, verm6ge der Bergbe
freiung und Bergordnung Zechen muten, bauen und Erz gewinnen. In er
ster Linie aber sollen sie die Erze von denjenigen Bergleuten kaufen, die 
Erze gewinnen, diesel ben aber vor sich nicht zu nutz oder guet machen oder 
bringen konnen und ihnen dieselben vor die Hiitte liefern. Sie werden ver
ptlichtet, solche Erze, wenn sie auf die Waage geliefert word en sind, zu be
zahlen, wobei ihnen der Preis je nach Kupfer- und Silbergehalt der Erze 
vorgeschrieben wird. Halt der Zentner Erz 4 Pfund Kupfer, mOssen sie ihn 
mit 8 Albus bezahlen. ledes Lot Silber im Zentner Erz ist mit 6 Albus zu 
vergiiten. lodes weitere Pfund Kupfer je Zentner Erz erh6ht den Preis urn I 
Albus. 

Zehntptlichtig sind die Verkiiufer der Erze, einbehalten und abgefiihrt 
wird der Zehnte von den Hiittherren. Erhoben wird das 10. Pfund Kupfer 
und das 10. Lot Silber. Am iibrigen Kupfer und Silber behalt sich Landgraf 
Ludwig den Vorkauf vor. 

Den Hilttenherren wird ferner das Recht eingeraumt, aber keine Ver
ptlichtung auferiegt, Gewerken auf ihrer Hiitte selbst gegen Entrichtung 
der Hiittenkosten schmelzen zu lassen. 

Wir haben hier den Fall, daB eine Hiitte als selbsUindiger Betrieb, unab
Mngig von den bergbautreibenden Gewerken, errichtet wird, einen Fall, 
der in der Landgrafschaft Hessen kaum gebriiuchlich, in Sachsen aber die 
Regel war. Lediglich im HOttenprivileg lohann Ermensins zu Sontra aus 
1494 finden sich Ankliinge dieser Art. 

47 Vater des Bergmeisters im NiederfUrstentum, Hans MClnch 
48 SIAM 57. Frankenberg, Pak. 10 
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v. 
Erbstollen und Wasserhebektinste 

le tiefer der Bergbau in die Gebirge vordrang, umso grOBer und aufwen
diger wurden die Wasserbewaltigungsprobleme. Sie erforderten erhebliche 
Investitionen und brachten gelegentlich erfolgversprechende Erzgewinnung 
zum Erliegen. Not aber erzwingt den technischen Fortschritt, und der Berg
bau im 16. lahrhundert wird gepragt von bedeutenden Erfindungen auf 
dem Gebiet der Wasserwaltigung '. 

Stollenbau und Wasserhebektinste waren die Mittel zur Bekampfung der 
Wassersnot. Der Stollenbau stand am Anfang und muBte sich mit dem 
langsamen Fortschritt der Gesteinsarbeiten wahrend des Mittelalters abfin
den. Arbeit mit dem Schlegel und Feuersetzen zum Zermtirben harter Ge
steine waren die einzigen technischen MOglichkeiten, die bis zur Erfindung 
der Sprengkunst in der zweiten Halfte des 17. lahrhunderts zur Verftigung 
standen. Erste Sprengversuche gab es zwar schon 1613, sie scheiterten aber 
zunachst noch daran, daB man keinen sicheren VerschluB fUr die BohrlO
cher hatte. 

Die Bedeutung der Stollenbauten kommt in der Entwicklung besonderer 
Rechtsgrundsatze im alten bergbaulichen Gewohnheitsrecht zum Aus
druck, Grundslltze, die auch Gegenstand der Berggesetzgebung wurden. So 
ist bereits in der 1I1testen Bergordnung im EinfluBbereich Hessens, der Ord
nung Landgraf Wilhelm s Ill. und des Grafen 10hann v. Na ss au vom 7. 
6. 1497 der "Irbstollen" Teil einer Bergverleihung. Die Bergordnung zu 
Sontra vom 8. 8. 1499 ermachtigt den Bergvogt u. a. zur Verleihung von 
Erb- und Suchstollen nach andern friehen pergwergk Recht. 

Stollen sind in horizontaler Richtung oder mit nur geringem Ansteigen 
vom Gelllnde aus in das Inn ere des Gebirges geftihrte bergmllnnische Bau
ten zur Abftihrung von Wasser und ZufUhrung von Luft oder zur Aufsu
chung von etwa vorhandenen Erzlagerstatten. Der Erbstollen (stollo heri
datus) ist ein gegenUber dem Such stollen bevorrechtigter Bau, zu dem ein 
"Erbe", ein Grubenfeld, gehOrt'. Er muB, wenn er die besonderen Rechte 
eines Erbstollens genieBen will, nach Landgraf Mo r i t z' Bergordnung von 
1616 zehen Lachter und eine Spannen vom Rasen (der Erdoberffache) sey
gergerade mit seiner Wasserseyge einkommen. Da er auch Wasser aus Gru
benfeldern anderer Gewerken IOsen kann, werden seinem Inhaber gewisse 
Anteile am Ertrag dieser Grubenfelder eingeraumt. 

In den niederhessischen Kupferbergbaugebieten werden erstmals Mathes 
Semler und seinen Brtidern im lahre 1501 Erbstollen verliehen: Auch hat 
sein furstfiche gnad Mathes Semfer und seinen brudem verfehnhin und 
gefassen einen erbstollen im Schfackentaf und angerstrauch und femer in 

I As ricola a. 3. O. und T r ~ pt o w a. a. O. 
2 Ermi sch a. a. O. 
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ander bergkwergk so weyt ader pferre es ine ebent zcutrecken, also, ob sy 
sunst imants anders dan er sine bruder und Erben des bruchen wurden, der 
ader dy selben sollen ine stollen Recht daran geben und pflegen wie Berck
wercks recht und gewohnheit ist ' . 

Dieser Verleihung kOnnte man entnehmen, dall sie sich auf einen Stol
len im Schlackental und Angerstrauch bezieht. Es mag auch sein, dall sie 
zunlichst nur einen Erbstollen angelegt haben. In der Bergverleihung an 
Lorenz Meurer und Sebald Lochner von 1524 heillt es aber: ... was sie 
mit dem stollen uffm schlackenthal und mit dem stollen uffm anger
strauch, der nach der born Zech getrieben wirdet wassers not benemmen, 
soli inen und niemandts anders erbauwet werden und sein, soli auch da
selbst vor inen niemandts schechte innschlagen . . . 4. Zur Zeit der M eu r e r 
sind also mit Bestimmtheit zwei Erbstollen im NentersMuser Bergbauge
biet in Betrieb. AIs der Amtmann zu Sontra 1535 die vier Geschworenen 
des Bergwerks Ober die Zustande im Bergbaurevier verhOrt, erfahren wir, 
dall die Semler und Meurer in diese Erbstollen mehr als 4000 Gulden 
verbaut haben, und dall sie unter den Nachfolgern verfallen. Ein Vorwurf, 
den Bergvogt Sengepfihel zu entkraften versucht, indem er angibt, dall 
die Hiittenherren einen Erbstollen in einer Uinge von 200 Lachtern ge
freyet und gebessert hatten ' . 

Am 3. I. 1554 erfahren wir von einem neuen Erbstollen in Die gel s Re
vier. Er erMlt die Anweisung, dall er bedacht sein soli aUf der Rudegers Ze
che den stollen mit demfurderlichsten ein(zu)bringen, dam it man konne zu 
dem Schiffer hauer kommen'. Im Oktober desselben Jahres gibt Lam
precht Trompeter zu Protokoll, daIJ dieser Stollen den Bergteilen Sche
rer s und Dittri c h s nicht zu gute gekommen sei, derselbig muge ein zeit
langk wehren . Dieser Diegelsche Erbstollen setzte nach Seib ' in der 
Schmiedegasse zu Nentershausen an und ist durch das rote Totliegende bis 
zum Kleinen Dachsberg 1500 m weit getrieben. Er hat weder seinen Zweck 
als WasserlOsestollen erfOllt, noch das KupferschieferflOz erreicht. Diegel 
klagt 1564, dall er in diesen Erbstollen sein Vermogen gesteckt habe und 
verwahrt sich dagegen, dall andere ihm in seine Lehen einfallen wollen ' . 
Ober den Zustand der Erbstollen im Richelsdorfer Gebirge nach Diegel s 
Tod berichtet 1587 der Bergvogt Georg Beck '. 

Ein weiterer Erbstollen scheint von der Gewerkschaft v. d. A ss eburgs 
mit Hilfe der von den Hiiter zu Niirnberg gewlihrten Kupferverlagsgel
dern um 1600 im Siebels- bzw. Sieblitzgraben oberhalb Iba zwischen Buch
berg und Hoher Buche eingebracht worden zu sein . Der noch heute gele
gentlich zu hOrende Name "Niirnberger Stollen" deutet darauf hin. Ge-

3 SIAM 57 . Sontra, BI . 144 145 
4 Anlage 2 
5 SlAM 57 . Sontra, 81 . 127 und 131- 141 
6 SIAM 57 . Iba, 81 . 34-35 
7 Se ib a. a. O. 
8 SIAM 57. Nentershausen, 81 . 71 
9 Anlage 12 
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nannt wird er erstmals in dem Verleihungsdokument fOr Johann Drach
stedt 1606. Danach war er in Richtung des Angerstrauches getrieben. 
Bec k ftihrt in dieser Verleihung die Stain gebeue ober Nentershausen nach 
der Riediger Zeche und Diegels haupt Zeche auf. Neben dem weiteren Bau 
an dem Sieblitz-Stollen hat Bastian GroB, der Verwalter Drachstedts, 
einen neuen Stollen, den sogenannten "Falcken Creutzer Stollen" in Bau 
genom men. In einem Rechenschaftsbericht bezeichnet er die Stollen als 
des Bergwergk hertze '0. Die Flurbezeichnung "Falcken Creutz" dOrfte mit 
der heutigen Bezeichnung "Fadenkreuz" 11 identisch sein. Nach GroB' 
Angaben so lite der Falcken Creutzer Stollen den Streitschacht 
entwtissern 12, 

Der spatere, in hessischer Regie betriebene Bergbau vom ausgehenden 
17. bis zum 19. Jahrhundert hat das alte Stollensystem des Richelsdorfer 
Kupferbergbaugebietes erheblich erweitert und vervollkommnet. Fulda" 
nennt als Hauptstollen urn 1830 den "Friedrichsstollen" als den tiefsten, 
den Wolfsberger und den Karlsstollen und schreibt, daB viele and ere Stol
len in den verschiedenen Revieren des Werkes betrieben wOrden und z. T. 
noch im Gange waren. Die groBe Anzahl von Schachten, unter denen die 
meisten zwischen 30 und 50 Lachter tief, der tiefste, das 11. Lichtloch des 
Friedrichsstollen, aber 60 Lachter Taufe erlange, standen teils auf den Soh
len der Stollen, teils auf den von diesen ausgeftihrten Grubenbauen . Durch 
die Verbindung von Schachten und Stollen sei Oberall fOr einen guten Wet
terwechsel gesorgt. 

Auch der Kupferbergbau zu Bilstein hatte seine Wasserwaltigungspro
bleme. Die erste Nachricht Ober Stollenbauten erhalten wir 1561 ". Der 
Mitgesellschafter und Faktor der Magdeburger Gewerkschaft Hans Ze
hentner von Zehendgrub berichtet, daB zu Bilstein 100 Lachter des Erb
stollens gewaltigt, und daB auf dem Neuen Feld die Wasser ebenfalls im 
Griff seien. Der Stollort werde mit gewalt triben, zwei Schachte habe er 
niedergebracht und ein Lichtloch vorgetrieben. Der Erbstollen zu Bilstein 
dOrfte sein Mundloch in der Nahe des jetzigen Forthauses Schmelzhiltte ge
habt haben und in den Iberg hineingetrieben worden sein, also dort, wo 
heute an einem Mundloch eine Hinweistafel auf den alten Bergbau ange
bracht ist. Das Neue Feld Iiegt nach alien Hinweisen in den Bergakten zwi
schen Frankershausen und dem Langenberg, bzw. Hitzerode. Der von 
Hans Zehentner gebaute Stollen in diesem Revier hat vermutlich den 
spater besprochenen WasserhebekOnsten Adam Ant f e I d s und Johann 
Krugs gedient. 1574 sind die beiden Erbstollen noch im Besitz der Magde
burger Gewerkschaft Il. 

Eine Skizze der Bergbauanlagen im Dolsbachtal, der "AbriB der Magde-

10 SIAM 57. Richelsdorf. PaIr;. IS, dah in verlagert aus dem Bestand 17 I, Alte KasseJer RJile 
I1 Se ib a. a. O. 
12 SIAM SS I, DI. 47 
13 Fulda. Geognostische Beschreibung des Kreises ROlenbuTg. Handschr. KLB 2° Ms. Hass . 211 
14 SIAM 57 . Bilstein. Pak . 3,81.429 ff. 
IS wic vor, RI. 198 
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burger Gutegesellen und Bruderschaft Gang im Dolspach, im Juni ao. 1583 
gemacht" 16 , verschafft uns Kenntnis van einem weiteren Stallenbau, dem 
.. Magdeburgstollen", der in siidwestlich-nordOstlicher Richtung streicht, 
sein Mundloch im Nordosten hat und deshalb in den Siidhang des Tales ge
trieben ist. 

Schliei3lich sei noch ein Stollenbau im Silberbergwerk bei Hundelshausen 
erwahnt. Bergvogt Beck hatte si ch 1581 im Auftrage Landgraf Wil
helmslV. urn die alten Grubenbaue bei Rilckerode, Carmshausen und 
Hundelshausen bemiiht und berichtet im Februar 1581 iiber die Aufwalti
gung eines alten Schachtes und Stollens, die der .. alte Mann" dort gebaut 
hatte ". Naheres ilber die Zeit der Anlegung wissen wir nicht. 

Neben den Stollen kannte man zur Entfernung des Wassers aus den 
Schachten und Grubenbauen das Heben. Zunachst geschah das manuell 
durch Einsetzen von .. Wasserknechten" 18. AgOxla, der iiber die verschiede
nen Formen der Wasserhebung berichtet, hat diese primitive Form nicht er
wahnt, jedoch wird sie in Fui3note 18 zum 6. Buch seines Werkes .. De re 
metallica" in der Ausgabe der Agricola-Gesellschaft beim Deutschen 
Museum, Berlin 1928, geschildert. Auf die verschiedenen Formen der Was
serhebung durch Kilnste, die A g ri col a eingehend beschreibt, soli hier 
nicht eingegangen werden. 

Von Bedeutung fUr den Kupferbergbau im NiederfUrstentum wurde, dai3 
JOrg Behm aus Nilrnberg 1543 eine Kunst zur Hebung der Salzsole in So
den a.d. Werra entwickelte". Wenige Jahre spater, am 6.7. 1549, bean
tragt Hans Diegel bei Bergvogt Briickmann die Genehmigung zur Er
richtung einer Roi3kunst und zur Lieferung des dafiir erforderlichen Hol
zes. Die von ihm an diese Kunst gestellten Erwartungen waren sehr hoch . 
Diegel glaubte, dai3 er durch sie in der Lage ware, seinen Ertrag so zu stei
gern, dai3 seine Bergwerke in einem Jahr mehr einbrachten, als jetzt in 10 
Jahren 20. Diese Kunst wurde auf Trottischem Boden unter einem kleinen 
Viehtranketeich beim Hofe Bauhaus errichtet. Dieser Teich ist noch heute 
unter dem Namen Kunstteich bekannt. 

Die Kunst bestand aus dem Kunstschacht, dem dazu gehOrigen Kunst
haus und den Stallungen fiir mehr als 20 Pferde. Vermutlich war es eine 
Kunst , die mit Hilfe von .. Lederbulgen" = Ledereimern, die an ihrer Off
nung enger waren als am Boden, und die an einer ilber zwei Wellen laufen
den Kette befestigt waren, das Wasser hoben. Angetrieben wurde sie durch 
einen PferdegOpel. Ihr Betrieb war durch die groi3e Zahl der erforderlichen 
Pferde sehr aufwendig. 

Eine weitere Kunst errichtete Diegel in der Ibaer Gemarkung vor der 
Hohestatt. Nach dem Rotenburger Salbuch von 1579 hat sie bereits 1569 
bestanden. 1619 gedenkt ihrer der landgrafliche Bergverwalter Hans Ru-

16 Anlage 17, enlnommen aus StAM 57 . Bilstein, Pak . 2 BI . 2- 3 
17 StAM 57 . Witzenhausen BI. 140-143 . auch Kap. 11 UnleT Bergbau urn Witzenhausen 
18 Ermisch a. a. O. 
19 Zimme rm a nn a. a. O. 
20 StAM 57. Sontra, BI. 164- 165 
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dol f in einem Bericht, in welchem er beklagt, daB die Gemeinde Iba nach 
Diegels Tod in sie eingefallen sei und dort Ptlanzbeete errichtet habe 2l • 

Auch im Bilsteiner Bergbaugebiet war man auf die Errichtung von Was
serhebekOnsten angewiesen, vor allem im Neuen Feld, wo die Harte des 
Gesteins es verhinderte, die Stollen weiterzutreiben. Bereits Hans 
Zehentner 22 verdankte seine Aufnahme in die Magdeburger Gewerk
schaft in erster Unie seinem Versprechen, eine solche Kunst zu errichten. 
Leider verftigte er nicht ober die erforderlichen technischen Erfahrungen. 
Einem langen Brief, den er 1562 an Oswald v. Eck schrieb, ist zu entneh
men, daB er ungeduldig auf weitere Nachrichten wegen der "Wassercunst" 
warte und daB ihn dieses Warten schier toll und narrisch mache und er oft 
davon traume. Wann es zum Bau der Kunst auf dem Neuen Feld gekom
men ist, wissen wir nicht, jedoch bestand schon vor 1578 eine Wasserkunst 
mit Pumpen und Hespelern. 

Am 15. 11. 1578 bitten dann die Magdeburger Gewerken Landgraf W il
helm IV. urn Lieferung von Blei fOr eine Kunst. Diese, die "Kunst der Ble
yen Rohren", wie sie Bergvogt Be c k 1587 nennt, war von Adam Ant
feld, dem Mitgewerken und Verwalter der Magdeburger Gewerkschaft, 
erfunden worden. 1582 erbat er vom Landgrafen ein Testat Ober dieselbe 
und erhielt es auch am 28. September 158223. Er selbst schreibt Ober diese 
Erfindung, daB er sie uffm Nienfeldt uffm Schiefer Berckwerg angerichtet 
habe, die dan nun in die zwey Jar bestendigklich in fullem gange und 
Schwange gangen ist, und mit geringen unkosten eyn Jhar kan geha/ten 
werden, und eyn gro) Wasser wegk draget ahne Menschen, Roe), Feur, 
Wasser oder andere hulffe und zue thun. Wilhelm bestatigt, daB vor In
stallierung dieser Kunst 20 Pumpen und Hespeler das Wasser nicht hatten 
waltigen konnen und deshalb das Bergwerk hatte liegen bleiben mOssen, 
daB aber nunmehr ohn alle Pumpen, Schlauch, Gesteng, Rad oder ander 
dergleichen Treibwergk durch eine sondere, bishero diP orIs unerfarne 
kunst das Wasser aus dem diffesten hinweg gehoben und das Bergkwergk 
getrucknet werde. 

Nach diesen Hinweisen muB man annehmen, daB die Kunst nach dem 
Prinzip eines Weinschlauches arbeitete, der ja den Wein aus dem FaB ablei
tet, wenn das auBere Ende niedriger liegt als das Ende im Wein. Die Blei
rohren haben dabei den Schlauch ersetzt. 

lohann Krug kam 1603 mit dieser "Kunst der Bleyen Rohren" nicht 
mehr zurecht, weil die Schiefern zu tief lagen und das "Prinzip des Wein
schlauches" nicht mehr funktionierte. Weil die KUnste von Pumpen, Tach
haspeln und dergleichen zu hohe Kosten verursachten, beantragte er die 
Genehmigung ZUT Errichtung einer Stangenkunst auf dem Neuen Feld und 
erhielt diese am 15. 3. 1603 24 • Der Antrieb sollte durch ein MOhlrad in der 

21 wie vor, BI. 78- 79 
22 Ober ihn Kapilel III unter Die Magdeburger 
23 SIAM 57. Bilstein. Pak . 2, DI. 223- 225 
24 wie vor. Pak . I BI. 85 
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Berka erfolgen. Zunachst verhandelte Krug mit dem Besitzer der 
.. Leppers-MOhle", dessen Forderungen aber zu hoch waren. Dann ent
schloll er sich, ein Rad etwa 160 Ruten (ca. 640 m) unterhalb der MOhle zu 
bauen. Nach Baubeginn klagten die v. Dornberg denen das Fischerei
recht zustand. Krugs Erwiderung verschafft uns die vorstehenden 
Angaben ll . Er berief sich auf das Regalrecht und die Bergbaufreiheiten 
und verwies u. a. darauf, dall neulicher Jhar uffs Riege/jJdorfische Bergk
wergk Stangenkunst gehengket, zu derer behuf in gute Wieflen Rathstuben, 
Licht/6cher gesungken, aquaeducty gemacht. Ein Hinweis auf diese Stan
genkunst, die etwa urn 1600 entstanden sein mOllte, hat sich in den Bergak
ten nicht finden lassen. Dall Krugs Stangenkunst vollendet wurde, ist zu 
vermuten, da ohne sie das Neue Feld nicht weiter halte abgebaut werden 
konnen. 

25 wie vor, BI. 81 ff. 
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VI. 

Die MessinghOtten und Kupferhammer zu Oberkaufungen 

Bei den AusfOhrungen Ober Christoph Seherer und Siegmund v. Boy
neburg ist bereits Ober den Messinghandel und die RotgiellhOtte in Ober
kaufungen beriehtet worden. Da Oberkaufungen sieh im Verlaufe des 16. 
Jahrhunderts zu einem Zentrum der innerhessisehen Kupferverarbeitung 
entwiekelt hat, soli hier einiges Ober die dort entstandenen Verarbeitungs
betriebe naehgetragen werden. 

Grotefend I berichtet, dall Landgraf Philipp 1527 in Oberkaufungen 
eine MessinghOtte anlegen liell. Eine diesen Bericht erhartende Quelle habe 
ich nicht ermitteln konnen . Auf jeden Fall ist aber der "Messinghandel zu 
Kauffungen" 1540 belegl'. Naeh den Reehnungen des "Rothgiellens" zu 
Kaufungen von Johan Pilgerin und Benediet Bueh sen wurden dort 
1540259 Zentner 21 I12 lb Kupfer, den Zentner zu 110 Ib gereehnet, 
1541 406 Zentner 2 112 Ib, den Zentner ebenfalls zu 110 Ib gereehnet, 
1542 383 Zentner 14 Ib, den Zentner teils zu 110 Ib und teils naeh 

"neuem Gewicht" mit 108 Ib gereehnet 
1543 103 112 Zentner 
1544 115 Zentner 9 Ib 
verarbeitet. Grolltenteils handelt es sieh dabei urn eylel Beylsleinische, zum 
Teil aber aueh urn Kupfer von Hans Diegel und Johann Wolff. 

Unter Verwendung hautsaehlieh von briloner aber aueh aus Frankfurt 
und von Heinrieh Ler sener s HOtte bezogenen gemahlenen Galmeis wur
den folgende Messingprodukte erzeugt: 
1540 80 Ztr. "ausgeschlagenen messingk" 

41 Ztr. "schmalen hau oder unckelmessingk" 
12 112 Ztr. "sluckmessingk" 
22 Ztr. " Trodls" 
18 Ib " Reyf fzehne" 
4 112 Ztr. "sluckmessingk zum Gewichle zugie'pen" 

12 Ib "ausgeschlagen messink fur Meister Merlin den 
Buchsengie,Per" 

1541 192 Ztr. "ausgeschlagen und schmalen hau und andern ge-

1542 

133 1/ 2 
151 
61 

65 

schnillen messingk" 
Ztr. "sluck und andern ungeschnillen messingk" 
Ztr. ., Trodts U 

Ztr. "ausgeschlagnen und schmalenhaumessingk, gescho
ben und ungeschoben" 

Ztr. "Dickenmessingk" 

I G ro tefen d a. a. O. 
2 StAM 57. Oberkaufungen 



-

Oer Kupferbergbau im Niederfurstentum Hessen III 

27 112 Ztr. "Dickenmessingk, durch molnschlag zum Irodlwerck 
gejerligl" 

172 Ztr. "Iradls" 
140 112 Ztr. sluckmessingk Apfhal" 
32 Ztr. "schlagezehne" 

Aus den Rechnungen geht femer hervor, daB die Produkte gr6Btenteils 
an Faktoren in Antwerpen und Braunschweig geliefert wurden. 

Ober die irrungen zwischen Scherer und v. Boyneburg, die den 
Bergbau zu Bilstein und die Messing-BrennhUtte und den RotgieBhandel in 
Kaufungen sowie Scherers Anteile am Galmeibergwerk zu Brilon zusam
mengeschlagen hatten, ist im Kapitel III beriehtet. Scherer verfolgte seine 
AnsprUche an dem Kaufunger Betrieb erfolgreich und hat das HUttenge
l~nde 1559 auch wieder in Besitz. Am l. 3. 1559 Ubertragt er den Handel 
fUr 5 Jahre an Siegmund und Hieronymus Ortteln, BrUder und BUrger zu 
NUmberg, fUr 120 Taler j~hrlichen Zinses und 12 Taler j~hrlichen Eigen
zinses an die Gemeine Ritterschaft des Hauses Kaufungen. AnlliBlich eines 
Rechtsstreites mit den NUmbergem nennt Scherer die Personen, die vor
her den Handel im Besitze gehabt bzw. verwaltet haben. Es sind Andreas 
Schlanstedt, er selbst, Johann Pilgerin, Benediet Buchsen, Her
mann und Johann Pfeffen mit ihrer Gesellschaft, Christoph Baumgar
ten samt Peter Kegelmann, Hans Diegel und Nicolaus Gruner. 

Landgraf Phi li p p hatte am ll. 10. 1555 Nicolaus G run e r " einem 
NUmberger BUrger, das Recht erteilt, sich in Hessen niederzulassen und 
eine muhle, Gie,P und Brennhullen zum Messinghandel geharigk, darauj er 
draht ziehl, Messingk machen und anderer war, daz Kapjerwergk vermag, 
hanlieren mage, aujzurichlen und zu bauwen·. Gruner muB den Kaufun
ger Messinghandel zwischen diesem Datum und dem Zeitpunkt seines To
des, also zwischen 1555 und 1569, betrieben haben. 

Fritz Meyer ' berichtet auf Grund von Unterlagen des Stiftes Kaufun
gen, daB Johann Diegel 1545 auf einem verfallenen MUhlengrundstUck 
des Stifles einen Kupferhammer mit sechs Hammem eingerichtet habe. Ob 
Diegel damals die Scherersche MessinghUtte in Besitz nahm, deren 
Standort unbekannt ist, oder ob er interimistisch die Scherersche HUtte in
nehatte und dazu einen eigenen Kupferhammer errichtete, ist unklar. Me
ye .. s Annahme, daB Diegels Kupferhammer auf dem ehemaligen Gellin
de Heinrich Muldeners und Johann Hombergs gestanden habe, ist 
aber mit Sicherheit falsch. Diese MUhle ist wohl im Besitz Diegels gewe
sen, aber als MahlmUhle genutzt worden. Siegmund Diegel verkaufte si. 

J Nicolaus Gruner war nach einer Auskunfl von Archivdirektor Dr. H ir schmann. Nornberg. Genann
ler des GrOl3eren Rales der Sladl Nornberg. Er heiratete am 16. 7. 1539 Kalharina Beheim. die Wilwe 
des GlockengieBers Sebald Beheim des Jongern. und war von Beruf Messingbrenner. Zwischen dem 2. 
J. und I. 6. 1569 ist er auswlrts, also vermutlich zu Kaufungen oder Kasse1 verstorben . Ober ihn siehe 
auch Christa Schaper, Die Beheim. eine GeschUtz- und Glockeng,ieBerfamilie in Numberg. in Mitt. d. 
Vereins f. Geschichte der Stadt NUrnberg, Bd. 51 , 1962 S. 160-213 

4 SIAM 57. Bilstein, Pak . I BI. 262 
5 Meyer a. a. O. 
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nebst Ackern, Wiesen und einem Garten an Bernhard T h 0 n (Dohn) aus 
Kaufungen fOr 906 Taler. 

Fest steht, daB Hans Diegel und sein Sohn Siegmund 1583 noch im Be
sitz einer "Galmey und Krusen mullen", einer Hiitte und eines Hammers 
sowie einer "Korn mullen" nebst Garten und Wiesen unterhalb Oberkau
fungen sind. Am 23. I. 1583 schlieBen sie einen Kontrakt mit Mathias Sa
scherus, einem "Artzney Doctor" und Johann und Martin Beckdorff, 
Vater und Sohn. Die Diegel bringen einen Me'pingkessel Handel uff ob
bemeiten Han'p und D. Siegmundt me.ping Hullen zue Kauffungen un
der dem dorff gelegen ein und verpflichten sich, die werckstadt Hullen und 
Hamer sampt aI/em dazu gehorenden gebeue, auch al/e zu ermeltem Kessel 
Handel notwendige gereitschaft und werckzeugk zur VerfUgung zu stellen. 
Ihre Vertragspartner verpflichten sich zur Zahlung von 2000 Talem. Der 
Kontrakt so lite fOr sechs Jahre gelten. Da Sascherus aber kurz darauf 
starb und seine Witwe sowie die Beckdorff wieder ausscheiden wollten, 
geriet der Handel in finanzielle Schwierigkeiten. S. Diegel geht ein Ver
lagsgeschaft mit Heinrich Hartwig aus Braunschweig ein, demzufolge 
dieser 875 Taler an Kupfer und Geld einbringen sollte, wahrend Diegel 
versprach, daB alle Kessel und Waren, die innerhalb eines Jahres in seinem 
Messinghandel hergestellt, nach Braunschweig geliefert wUrden. Trotzdem 
war Diegel gen(jtigt, den Betrieb wegen der Forderungen der Witwe Sa
scherus und der Beckdorff aufzugeben. Am 8. 12. 1585 Ubertrug er 
den Vertragspartnem den Messinghammer samt Werkstatten und Werk
zeug fUr 1800 Taler, die er ihnen schuldete, auf Wieder!(jsung. Die Mahl
mUhle verkaufte er zur Abl(jsung weiterer Schulden mit Zustimmung des 
Stifles Oberkaufungen an Bemhard Thon. Die neuen Inhaber des Mes
singhandels verauBerten den Besitz fOr 2100 Taler an das Stift. Dieses ver
pachtete Diegels Haus und HUttenwerk 1590 an Hans Gleim und Anton 
Ferber 5,. 

Neben dem Diegelschen Messinghandel etablierten sich weitere Betriebe 
ahnlicher Art in Oberkaufungen an der bestandig Wasser fUhrenden Losse, 
die im Winter nicht zufror. Es sind der des Johann Jungmann aus Kas
sel, der vorher Die gel s Handel zeitweise in Gebrauch hatte und 1572 mit 
Heinrich E bel zusammen arbeitete'. Spater liierte sich E be I mit Milchior 
Dilgen aus Kaufungen. 1582 betreiben beide zusammen eine Messing
hUtte oberhalb des Ortes, die sie vom Stift zu Lehen besaBen. Ihre MOhle 
hat zwei Wasserrader, von denen jedes drei Hammer zu streckung und 
schlagung missings treibt'. Aus Korrespondenz Ebels mit seinem Bruder 
Johann' wissen wir, daB sie Uber Heinrich Kerstens in LObeck schwedi
sches Kupfer zur Verarbeitung bezogen, das sie von den GlasfUhrern aus 
Kaufungen, Helsa und Wickenrode von LObeck mitbringen lieBen. Ge-

5a StAM, Akten des Stiftes Oberkaufungen 
6 StAM 57 . Oberkaufungen und Meyer. Fritz a. 8 . O. 
7 Meyer 8. a. O. 
8 StAM 57. Oberkaufungen 
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schllftsverbindungen bestehen zu Herrnann Schrnitrnan in KOln und Jo
hann Steynheirner in Frankfurt. 1584 schreibt Ebel von Antwerpen aus 
an seinen Geschaftspartner Dilgen und fragt nach fertigern Messing, das 
Arnt Beltgen nach Frankfurt und Leipzig liefern will. Wie lange dieser 
Handel betrieben wurde, ist nicht feststellbar . 

Bruno J aco b ' schreibt, dall schon 1560 die ForstrnUhle zu Bettenhau
sen zurn Rotgiellen eingerichtet wurde, und Nebelthau 10 bernerkt, dall 
diese ForstrnUhle schon Mitte des 16. Jahrhunderts von Kanzler Lersner 
zurn Rotgiellen benutzt worden ist. In ihr sieht er den Platz des spllteren 
Messinghofes, durch den die Oberkaufunger Betriebe spllter abgelOst wur
den. 

9 Jacob a. a. O. 
10 Nebelthau 8 . a. O. 
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VII. 

Die bergbauliche Zentralverwaltung 

a) Die A nflinge 

Bis Juni /543 hat es innerhalb der landgrllflich-hessischen Zentralverwal
tung eine zentrale Zustlindigkeit fur den Bergbau nicht gegeben. Bergsa
chen wurden von den jeweiligen Landgrafen selbst bzw. von den Rliten in 
ihrer Gesamtheit oder aber von Fall zu Fall von beauftragten Rllten bear
beitet und entschieden. Die lokale Zustlindigkeit von eingesetzten Bergvog
ten erschien ausreichend. 

/480 entscheidet in einem Gewerkenstreit ein von der Landgrlifin 
M ech t h i Id eingesetztes Schiedsgericht, das aus Zentral- und Lokalbeam
ten besteht l • Ihm gehoren Hofmeister Hermann Slegereyn, der Amt
mann zu Sontra, Rave v. Herda, Kanzler Andreas Aschenborner und 
Bergvogt Curd Wolnheupt an. Die Bergordnung zu Sontra vom 8. Au
gust /499 signiert Kanzler Johannes Muth '. Eine Bergverleihung an die 
Bruder Semler /50/ trtlgt die Unterschriften des Kammermeisters und 
Rates Rudo/jv. Weiblingen und des Sekretlirs Wilhelms des Mittlern, 
Jost Cherubin J• 

Die Bergordnung zu Sontra von /499 verzichtet auf die Fixierung einer 
zentralen Zustlindigkeit fur Bergsachen. Das Bild der wechselnden Zustlin
digkeit verschwindet mit dem Erlaft der Berg- und Schieferordnung vom 3. 
6. /543'. Sie bestimmt einen Diener von Haus als zentrale Institution: 
Demnach sich dann auch gebuhret und die notturfft erfordert, das Wier ei
nen von haus aus verordtnen, der allerhalben Unsere Bergkwerck visitieret 
und bey etlichen Lohntagen sey, die Rechenschafft des gantzen handels an
nehme, item die Gebrachen, so der Bergkvogt und Geschworne haben, an
hore, und welche er nicht vergleichen und verrichten kan, uns anbringe, zu 
welchem auch Bergkvoigte und Geschworne jederzeit Zuflucht haben und 
alle ihre notturfft bei ihm ahnsuchen mogen, dam it jederzeit, ob Wier nicht 
bey handen wehren, sie nicht weiter nach reisen, oder zu hoff lange warten 
durffen, in diesen sachen bescheidt gegeben moge werden, dieweil sie nicht 
lang vom Bergkwerck sein konnen. 

Am 24. 8. 1543 wird lohann Nordeck als erster zum Rat und Diener 
und Aufseher der Bergwerke bestellt'. Die BrUder Pfintzing aus NUm
berg, die die Bergordnung von 1543 mallgeblich mitgestalten, werden im 
gleichen Jahr auf unsern Befelhaber der ort, Johan Nordeck verwiesen'. 

1 SIAM L t., Gen Rep. Ellenbach 
2 StAM K 13 S. 329 rr 
3 SIAM 57 . Sontra. BI. 144- 145 
4 Sammlung Hessischer Landesordnungen 
5 Gundlach a. a. O. Bd . J, S. 182 
6 SIAM 57 . Bilstein. Pak. 2 

• 
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In den folgenden Jahren erscheint vielfach in seiner zentralen Zustlindig
keit. Daneben beobachten wir ihn auch als Gewerken ' . Die dabei gewonne
nen Erfahrungen mOgen seine m Amt zugute gekommen sein. Auch in der 
Zeit, in der er ab 1550 als Nachfolger MOldners beim Salzwerk zu Allen
dorf tlitig ist, bleibt seine Zustlindigkeit fUr die Bergwerke erhalten, was 
1554 belegt ist ' . Wie sehr er von Landgraf Phi li p p geschatzt wurde, geht 
daraus hervor, daJJ dieser in seinem Testament 1547 bestimmte: Sie sol/en 
Nordecken iiber die bergkwerck brauchen ... Landgraf Wilhelm IV. 
bestlitigt ihn 1567 in seinem Amte. 

Neben Nordeck wird Augustin Volkmar, ein BUrger aus Leipzig, zum 
Aufseher der Bergwerke bestellt'. In den Bergakten des Staatsarchivs Mar
burg erscheint er einmal in einem Bericht, den er 1545 aus Leipzig Ober ei
nen Streit mit Siegmund v. Boyneburg an Landgraf Philipp erstat
tete". Er ist zu vermuten, dall er an dieser Auseinandersetzung mit dem 
einflullreichen Landvogt scheiterte. 

Am 25.8.1559 bestellt Landgraf Philipp Hermann Sinolt, genannt 
SchUtz, der vorher braunschweigischer Befehlshaber zu Zellerfeld gewe
sen war, zum Berghauptmann fOr ganz Hessen lO • Sein Wirken begegnet 
uns oft in den niederhessischen Bergbaubereichen ll • 1567 steht er im Ver
zeichnis der Hofdiener Landgraf Wilhelms IV., der ihn als Berghaupt
mann Obernommen hat 12. Am I. I. 1570 wird er zum Berghauptmann 
Limdgraf Ludwigs d. A.. bestellt. Trotz der neuen Aufgaben in Oberhes
sen zieht ihn Landgraf W i I h e I m weiter in Bergdingen zu Rat. 1570 und 
1572 wird er beauftragt, Rechnungen Diegels und v. Ecks in Kassel ab
zuhOren. 1573 ist er als Gutachter zusammen mit Diegel beim Kohlen
bergwerk am Meillner tatig ". Am 24. 2. 1580 stirbt er in GrUnberg 14. 

Sein Nachfolger in Niederhessen wird der Berghauptmann Gabriel Phi
lipps. Als soIcher erscheint er im Bestallungsrepertorium 1580 und im 
Nachtrag zum Kammerarchiv vom 3.9. 1584". 1580 entdeckt er ein Blei
bergwerk bei Hebenshausen am Hachelsberge, Uber das er an Rhenanus 
berichtet ". Seit dieser Zeit erleben wir ihn Ofter auf den Bergwerken urn 

7 In den I S40er Jahren nimmt er sich dne zeillang der 8C'rgteik Chrisloph Sc he re r S und Peter 0 i t I ri c h 
zu Iba an (SIAM 57 Sontra) . Ikreits vor seineT Ernennung zum Aufseher der Ikrgwerke ist er 1542 Mit· 
gewerke in zwei kleinen Gewerkschaflen zu Bilstein (SIAM 57 . Bilstein, Pak. 2) . 1554 iSI er am Alaun
bergwerk zu Oberkaufungen beleiligl (SIAM 57. Oberkaufungen) 

8 SIAM 57. Sonlra, BI. 203 
9 Wick a . a . O . - Vo lkmar war ein reicher Leipziger Gaslwin , der im sltchsischen Bergbau. u. a . zu 

Annaberg, Marienberg, Scharfenberg und frd berg slark engagien war, siehe dazu D ie l ric h a . a . O . 
9a SIAM 57 . Bilslein, Pak . I, BI . 342- 346 
iO Gundlach a . a . O . Bd . 3 S. 245- 246, auch SIAM K 134, Dienerbuch 
II SIAM 57. Nentershausen, BI . 3- 4, 57 . Bilslein, Pak . 3, BI. 430, 57. Bilslein , Pak . 2 u. a. 
12 Gundlach a . a. O . Bd. J S. 245-246 
13 SIAM 57. Bilslein , Pak . 2, 57. Bilslein, Pak. 3 BI. 688 
14 Gundlach a . a . O. Die in sd nem NachlaB befindlichen 41 Aklenslucke Uber bergbau liche Vorgange 

wurden am 12. 3. 1580 von seiner Wilwe aufgezeichnel und im wesenllichen im Besland SIAM 57. Gla
denbach deponiert (57 . Gladenbach, Pak . 2 BI. 264 ff.) 

15 wie vor, Bd. 3. S. 193 
16 SIAM 57 . Witzenhausen 
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Witzenhausen. 1582 will ihm Landgraf Wilhelm ein Bergwerk bei RUcke
rode im Amt Ludwigstein fUr 450 Gulden Uberlassen 17. Phi li pps starb 
vor 1587 IS. 

Die Stelle des Berghauptmannes scheint nach Philipps Tod bis zur Er
richtung der Bergstube nicht wieder besetzt worden zu sein. Stall dessen 
schiebt sich lohann Krug in den Vordergrund. Dieser, 1578 Sekretarius, 
1585 Kammersekretarius, 1586 Landsekretarius und von 1588 bis 1613 
Salzgrebe in AlIendorf", scheint eine "Zentralinstanz fUr Bergsachen" ge
wesen zu sein 20, und hat diese Stellung weidlich zu seinen Gunsten ausge
nutz!. Sein starkes Engagement im Kupferbergbau zu Bilstein, Iba und im 
Frankenberger Revier brachte ihn oft mit der NeutraliUit, die sein Amt er
fordert hatte, in Konflikt". Krug kommt durch den spateren Berghaupt
mann Stange 1613 zu Fall. Stange teilt dem Landgrafen Moritz mit, 
daB K rug und der landgrafliche Kammerdiener Eke I ihm einige seiner, 
Stanges, Schriften seit lahren vorenthaJten und Krug deren Inhalt zu 
seinem Vorteil genutzt habe. Das fUhrte zu Krugs Entlassung und 
Verstrickung 22 • Trotzdem erhalt er als "gewesener Salzgrave" 1615 eine 
Hausbestallung von 60 11. und die Ublichen Naturalien lli . 1623 stirbt er. 

b) Die Bergslube 

Nach dem Tode Landgraf Ludwigs d. A. 1604 fiel Oberhessen Land
graf Moritz zu. Er entschied sich fUr eine gemeinsame Verwaltung 
Nieder- und Oberhessens durch die Kasseler ZentraJbehOrden. Die Neuge
staltung der zentralen Verwaltung ist wegen ihrer Aufwendigkeit oft kriti
siert worden. DUI fer 2l laBt den Reformversuchen des Landgrafen grOBere 
Gerechtigkeit angedeihen und spricht ihnen Notwendigkeit zu. Er erkennt 
den Willen des FUrsten zur Extendierung und Intensivierung der staatlichen 
Aufgaben an. 

17 Ein Entwurf des Kaufvcrtraaes befindet sich in SlAM 57. Witunhausen 
18 SIAM 57. Bilstein, Pak. 3 81. 571-574: Ocr Deravogl Gears Be c k bcldall sich in einern Bericht an 

landgraf Wilhclm. daJ) er dUTch den Too des Ikrahauptmannes in seincrn Amt Obcrfordcrt sei 
19 Gundlach a. a . O. Bd . J , S. 141-142 
20 SIAM 57. Iba: 1585 gibt del Bergvogl Gcara Beck cineo Bencht Ober thaef HOUen· und Bcrgsachcn 

an den Secrctariu5 Johann Krusk zu KasseJ; 57 . Bilslcin. Pak. 3, 81. 178- 179: Caspar Hcndel 
schrcibt aus Abtcrodc an Krug und bcklagl sich, daJ) er kcinc Kohlen zum Schmelzen bckommc und 
ihm del Sch ulthciB die Arbcilcr abspannc; 1594 gibt landgraf Moritz Anweisung, daB sich Kru& ne
ben dem Dergvogt und den Geschworenen am MeiBner urn etlic:he Beschwerden Gearg v. Di sc h offe
rodes und Georg v. Habe ls wegen ihrer Ric:helsdorfer Bergteile kUmmern 5OI1e, 57. Sontra: 1601 be
antragt Dergvo,t Beck, daB der Salzgrebe zu AUendorf, Johann Krug, die eme Rechnung der Hther 
aus Nurnberg mil abhOren mOge, da er wegen der hohen Verlagssumme aJlerlei Unrichtigkeit befUrch
te; 57 . Dilstein: 1607 beklagl sich Derlvogl Beck, daB Krug kein Holz zum Kohlen anweise; 57. Ri
chelsdorf, Pak . 15: Am 16. I . 1613 gibt der Drachstedtische Verwalter Bastian GroB in einer Kla
geschrift wider Johann Krug an, daB der Bergvogr neben den geschwornen sich austriJck/ich dahin er
k/erel, er konn(e und wolle auch wider den SIlllzgreben. weil er leglich mil ihm t.uscha//en helle. nichls 
(hun 

21 Siehe auch den Abschnitt Uber Johann Krug ab Gewerken 
22 Rommel a. a. O. 
22a SIAM 40 d. Rubr. 4 Nr. 90 
23 DUlfer a . a . O. 
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Unter diesen Gesichtspunkten mull man auch den Auf- und Ausbau ei
ner eigenstandigen zentralen Bergbauverwaltung, der sogenannten Berg
stube, sehen. Am 22. 11. 1615 24 begrlindet Moritz seine Plane mit der 
Notwendigkeit, die merckliche Confusion und Zerriillung der Bergwerke 
zu beseitigen, damit ins kiinfftig die bergkwercke allerseits wieder infiorem 
kommen. 

Entstehung, deren Zeitpunkt und die Zusammensetzung der ersten zen
tralen BergbaubehOrde, der Bergstube, sind in der bisher erschienenen Li
teratur nur in Konturen erkennbar" . Verfasser hat im Bestand 57 . Fran
kenberg, Pak . 9, des Staatsarchivs Marburg die Korrespondenz zwischen 
Landgraf Mo r i t z und den Raten und Bergkommissarien in Marburg ge
funden, die geeignet ist, die Entstehung der neuen ZentralbehOrde aufzu
hellen. Aus dieser Korrespondenz, die am 22. 11. 1615 beginnt, geht her
vor, dall Johann v. Linsingen 26, der Vizekanzler Dr. Jacob Jung
mann " , Dr. Johann Wolff28 und der Obervogt David Seipp 28. als 
Bergkommissare eingesetzt waren. Bei ihnen dlirfte es sich (spater erganzt 
durch Berghauptmann Stange) urn die erste Rategarnitur der Bergstube 
gehandelt haben. Bei Jungmann und Wolff ist die ZugehOrigkeit zur 
Kommission verstandlich, denn sie brachten als friihere Gewerken der 
Frankenberger Gewerkschaft, die 1602 nachgewiesen ist, bergmannische 
Erfahrung mit. 

Der aus der Korrespondenz abies bare Aufgabenbereich der zu den Berg
sachen deputierten Rate erscheint zunachst Ortlich und zeitlich begrenzt, ist 
aber fiir die Entwicklung des Bergwesens unter Landgraf Moritz von ent
scheidender Bedeutung. Sie waren beauftragt 
I. sich mit der Einstellung Georg Stanges als Berghauptmann zu befas

sen, 
2. die Schmelzproben, die Heinrich Dauber im Auftrag Landgraf Mo

ritz mit Gladenbacher und Frankenbergischen Erzen durchfiihrte, zu 
Uberwachen, 

3. den Zustand der von Johann Krug zu Frankenberg und Gladenbach 
betriebenen Bergwerke zu untersuchen und die vorhandenen Vorrate zu 
ermittein, 

4. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen iiber die Gewinnung und Verarbei
tung der Erze an beiden Orten einzuleiten, 

24 StAM 57 . Frankenberg, Pak. 9 
25 Rammcl spricht van einer neuen. mei.stens ous Fremden lusommengl!SerUen HergbehOrde. an deren 

Spilze Gearg S tan ge stand. DUlfer schreibt: Die Hergstubl! enrsrond bald noch 1616 und war noch 
1625 nachwei.sbar. Wi ck sagt, daD sich nicht feststellen Iasse, wann die ZentraJbehOrde, das Berg
werkskollegium gegmndet wurde, da es keine zusammenhangenden Akten ObeT die Einrichlung der 
BehOrde und die erslen Jahrzehnte seiner TAtigkeit gabe. Aller Wahrscheinlichkeil nach sei sie 1615 ge
gmndel, da Sta nge am I. I. 161 6 bestellt wurde. 

26 Ober ihn siehe GundJach a. a . O. Bd. 3 S. 154 
27 wie vor, Seite J 19 
28 evIl. der van GundJach in Bd. 3 S. 302 genannte Leibarzl Landgraf Ludwi gs d . A. 
28a Ober seine Lebensdalen s. deutsches Geschlechterbuch Bd. 74 S. 362 
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5. Verhandlungen mit Krug wegen Riickgewinnung der an ihn verliehe
nen Bergwerke zu filhren und 

6. eine neue Bergordnung zu erarbeiten. 
Spater erweiterten si ch die Funktionen urn die Beaufsichtigung der ortli

chen Bergbeamten und die Verwaltung der landgrMlichen Bergbaube
triebe. In erster Linie aber waren die Bergrate nach der Bergordnung von 
1616 oberste Instanz in Giiteverhandlungen zwischen Bergbauparteien und 
Appellationsinstanz in Bergprozessen. 

Landgraf Moritz war entschlossen, Stange, den er 1615 mit hohen 
Kosten aus Osterreich als einen erfahrenen berg- und miinzverstandigen 
Mann hatte holen lassen, einzustellen. Im Sommer 1615 habe er ihn die 
Bergwerke im Ober- und Niederfilrstentum bereisen und ein Gutachten 
dariiber fertigen lassen. Insbesondere Linsingen und Wolff forderte er 
auf, sich mit der Relation zu befassen, die seine Kommissare in Kassel iiber 
eine Bestallungsverhandlung mit Stange gefertigt hatten, und ihm ihre 
Meinung zu iiuflern. Wie gering der Meinungsspielraum der Beauftragten 
war, geht daraus hervor, dafl Landgraf Moritz schrieb: Ob nun wohl ge
dachter Stange in etzlichen puncten besagl/ handtlung etwa schwer und 
bedencklich macht, so ist uns doch dargegen von wegen seiner vortreJJIi
chen wissenschaJt und experientz, auch allerhandt vornehmen intentionen 
. .. sehr viel undt hoch daran gelegen, dz wir mit diefiem manne uberein
kommen, dense/ben behalten undt nit versch/agen. Stanges Bestallung 
erfolgte am I. I. 1616 29 • 

Etwa drei Jahre nach Griindung der Bergstube kam es zu einer schweren 
Krise. Wetterzeichen, die ihre Ursache in der Uberheblichkeit und dem 
Jahzorn Stanges hatten, lOgen bereits im Mai 1618 auf. Am 30.5. 1618 
berichtete Bergmeister Monch an die Bergrate zu Kassel ilber einen Eklat 
zwischen ihm und Stange, der sich zu Frankenberg zutrug. Stange ha
ben ihn festnehmen und in den Druselturm nach Kassel bringen lassen wo 1-
len. In aller Offentlichkeit habe er die Bergriite zu Kassel angegriffen und 
behauptet, sie verstanden von Bergsachen ganz und gar nichts; er allein wa
re der Patron der Bergwerke im Lande, die Bergrate nur seine Gehilfen. Sie 
sollen auch abgeschafft und statt ihrer 12 SchOffen eingestellt werden. Weil 
sich die BergrMe mit ihm angelegt hatten, solle jeder von ihnen 2000 Gul
den Strafe zahlen. Am ilbelsten habe er si ch iiber Dr. Ant r ec h t ausgelas
sen. Stanges Kutscher habe in der Stadt verbreitet, dafl auch er mit 2000 
Gulden Strafe belegt wiirde. Antrecht und Stahlhans scheinen in die
sem Jahr, wie aus einem Brief Landgraf Moritz' an seinen Geheimen Rat 
hervorgeht, der Bergstube als Rate angehort zu haben. 

Solche Auseinandersetzungen in der Offentlichkeit konnten nicht oh ne 
Folgen bleiben. Hinzu kam, dafl Landgraf Moritz im August 1618 seinem 
Statthalter und den Geheimen Raten Vorwilrfe wegen der nachlassigen 
Uberwachung des Berghauptmannes und der Bergrate machte 30 • Letztere 

29 Die Bestallung,surkunde liegt nach Wi c k im Archiv des Oberbergamtes Clausthal 
30 Romm el a. a. O. 
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hallen ihm viele 1000 Gulden Schaden zugeftigt, zu Iba, Bilstein und an an
dern Orten unniitze Ware stall guter Kaufmannsware geliefen und durch 
widerwartige Bescheide alles in Verwirrung gebrach!. 

Braun Carl v. Uffeln, Kammer- und Kiichenmeister, mullte auf Land
graf Moritz' Befehl das Bergkollegium im Dezember 1618 zum VerhOr 
vorladen und am Neujahrsabend alle Bergrate entlassen . Am I. 2. 1619 
em pone sich Mori t z in einem Brief an den Kiichenmeister und die Kam
merrate, die die Verwaltung der Bergsachen iibernommen hallen, dariiber, 
dall die Entlassenen sich noch in Kassel aufhielten und sich anmallten, dem 
Bergmeister noch Befehle zu erteilen, er kOnne sich das nicht bieten 
lassen 31, 

Auch mit seinem Geheimen Rat legte er sich an, da der sich weigene, in 
Sachen des Berghaubtmans und Bergrethe erstlich inter se und dan auch 
unfl contra sie semptlich betrejjend ... dz jenige, wafl sie wohl verwirkt 
und verdient, zu statuiren. Er warf Umschweifen und Aufhalten der Ange
legenheiten vor und war so gekrlinkt, dall er bekannte: Es hat uns aber eure 
Iiederliche beantwortung der maflen wehe gethan und noch, dz wihr bait nit 
gewuflt wafl und ob wihr schreiben oder nicht schreiben wolten. Er ver
suchte noch einmal, sein Vorgehen gegen den Berghauptmann und die 
Bergrate zu rechtfertigen und seinen Anspruch auf die ins Freie gesproche
nen Bergwerke zu Iba uns und unserm Fisco zum besten zu bekraftigen lI,. 

Recht bald bekam auch v. Uffeln die Ungnade des Landgrafen zu spii
ren. Im Marz 1619 war ihm Moritz vor, er brauche in Bergsachen keinen 
hinreichenden Erns!. Deshalb miisse nun er, Moritz, das verrichten, was 
eigentlich dem Kammermeister und den Kammerraten zu tun gebOhre l2 • 

Die Entwicklung der zentralen Bergverwaltung nach AuflOsung der 
Bergstube bis zu ihrer vollen Wiedererrichtung lallt sich an Hand einiger 
strittiger Bergsachen im Bestand 55' des Staatsarchivs Marburg und der Be
stallung neuer Bergrate verfolgen. 1619 versehen Kiichenmeister und Kam
merrate die Geschafte]). 1620 beginnt die Bestallung neuer Bergrate, so am 
I. 8. 1620 die Heinrich Bachmanns J4 und am I. 8. 1621 die Daniel 
Schilds'''. An ihrer Spitze steht am 30. I. 1621 der Kammermeister Phi
lipp v. Scholey". AIs weiterer Bergrat erscheint 1621 und 1622 10hann 
Peterzill i". Am 28. 11. 1621 werden die Kammer- und Bergrate, am 4. I. 
1622 die Bergrate und Beamten genannt. Die Bergstube als Verwaltungsin
stitution erscheint erstmals wieder am 6. I. 1622, als Moritz den Rechts
streit der Briider Drachstedt gegen Bastian Groll an die Bergstube dele
giert und befiehlt, sich in dieser Angelegenheit von den Kammerraten be-

31 StAM 57. BilSI~in 
31 a StAM 57. Dilstein. Pak . 3 DI. 773- 774 . Lcid~r f~hlt die l~tzt~ S~ite dieses Drid~s und damit das Datum 
32 Ro mme1 a. a. O . 
33 StAM S5 I, DI. 79 
34 SIAM B~Sland 40 d. Rubr. 3 und Wick a. a. O . 
34a SIAM 40 d. Rubr. 3 
35 SIAM 551, DI . 110 
36 Am 31. 7. 1621 in StAM 57 . Ober~ll~nbach, am IS . 10. 1621 b~i Wick, S. 193, als Obcrv~rwalter und 

Rat in SIAM 57. Nent~rshau~n und am 7. 1 I. 1622 in StAM SSI , 2 DI . 24 8~nannt 
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rich ten zu lassen". Die Kammerrate scheinen also die Geschliftsfiihrung an 
die Bergrlile zuriickgegeben zu haben. Von da bis zum 13.4. 1622 hOrt man 
nur van den "Bergraten" oder den "anwesenden Bergraten". Dann 
schreibt Mori tz am 26. 6. 1622: Diefle sache wirdl ahn unsern berghaupl
man und zugeordnele Bergriilhe als dahin gehorig remitlierl". Zwischen 
dem 13. 4. und dem 26.6. 1622 ist die Stelle des Berghauptmannes also wie
der besetzt worden. Neuer Berghauptmann wurde Matthias Caesar Maritus 
v. Craesbeke". Er fUhrt das Amt in Personal union mit dem des Kam
merdirektors, denn 1625 wird er "Diener, Rath, Berghauptmann und 
Cammerdirektor" genannt 40 • Vor seiner Bestallung war er wernigerodi
scher Berghauptmann 41 • 

Am 9. 3. 1625 ist die Bergstube neben dem Berghauptmann v. Craes
beke mit Johann Andreas Dryander 42, Christioph Corneth", Daniel 
Schild, Georg Tulpe'" und dem Bergmeister Hans MOnch" besetzt". 
Bergrat Heinrich Bachmann, der noch Ende 1622 ein Berggerichtsurteil 
siegelte und als "dem Berghauptmann adjungierter Rath" bezeichnet 
wurde, fehlt in dieser Aufstellung, ebenso Johann Peterzilli. Bach
mann begegnet uns erst wieder am 27.2. 1627, als er sich von Melsungen 
aus urn einige alte Bergsachen kiimmert und vermerkt: ehe und zuvor ich 
wiederumb in E.F.gn. diensl kommen. Am 1. 2. 1626 iibernimmt Lubert 
Hausmann Schilds Stelle als Zehnter im Bergamt"', da Schild ver
mutlich verstorben ist. Den Titel "Bergrat" erMlt er jedoch nicht. 

In 1627, dem Jahr des Staatsbankrotts und der Obergabe der Regie
rungsgeschlifte an Landgraf W i I helm V. ist die Bergstube, auch Bergau
dienzstube genannt, anscheinend verwaist. Lediglich der wieder im Amt 
befindliche Bergrat Bachmann bemiiht sich urn einige alte Vorglinge im 
Richelsdorfer Revier und beklagt in einem Aktenvermerk, daB er die Un
terlagen in der Bergaudienzstube nicht habe finden kOnnen. Er erinnert 
sich, daB es damals viel Miihe gekostet habe, Bastian GroB (Bergverwal
ter zu Richelsdorf) dahin zu bringen, seine Bergrechnung in die Fiirstliche 
Bergaudienzstube einzureichen. Dieselbe sei hernach von Heinrich 
He ubI en" als einem alien, geiibtlen Cammerschreiber neben Daniel 
S chi I dIe n sehlige abgehorl und unterschrieben worden. 

37 StAM 55 1, BJ. 139 
38 wie vor, BI. 187 
39 SIAM 55 1, 2 DJ. 24 
40 SIAM 57. Oberkaufungen, auch 40 d Rubr. 4 Nr. 391, dort Furstl. hess. geheimer Rat, Berghauptmann 

und Commerdirektor 
41 Wick a. a . O. 
42 vermutlich dn Sohn Caspar Dryanders. der den hessischen Landgrafen in verschiedenen Positionen, 

zuletzt als Gesamtzollschreiber lU St. Goar gedient hat 
43 Cornelh is! 1621 Oberkammerdiener. dem der Zehnte vcn den Bergr1ilen und den Zehendern einzu-

lidem war (Wick a. a. 0.) 
4Ja Bestallungsurkunde in StAM 40 d. Rubr. 3 vom I. 7. 1623 
44 Ober ihn s. auch Kapitel VII 
45 StAM 57. Oberkaufungen 
45a Bestallungsurkunde StAM 40 d Rubr. III 
46 Nach Gundlach Kammerschreiber Landgraf Morit z' seit 1609 
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In den Wirren des 30j~hrigen Krieges scheint die zentrale Bergverwal
tung nicht mehr in Funktion gekommen zu sein. Erst 1656 kam es zu einer 
Erneuerung des Bergkollegiums. Wick nennt in diesem Jahr Or. Michael 
Angelohrator, Johannes Starke und Sebastian Rose als Beamte. 
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VIII. 

Die bergbauliche Regionalverwaltung 

lm letzten Kapitel ist bereits gesagt. dall bis Juni 1543 eine besondere 
bergbauliche Zentralverwaltung nicht existierte. aber bereits vor diesem 
Zeitpunkt Beamte mit lokaler bzw. regionaler Zustiindigkeit tiitig waren. 
Der Aufgabenbereich dieser Beamten. der Bergvogte und der Bergmeister 
ergibt sich aus der jeweils gUltigen Bergordnung und aus ihren Bestallungs
urkunden. 

Nach der Bergordnung zu Sontra von 1499' hatte der .. geordente berg
fogtt" folgende Aufgaben: 
I. in seinem Amt Lehen. Fundgruben. Erb- und Suchstollen nach Berg
werks Recht und Gewohnheit zu verleihen. und die Verleihung in das Le
henbuch einzutragen. 
2. den Vorsitz im Berggericht zu fUhren. das aus ihm. einem SchOffenmei
ster und elf SchOffen bestand. wobei das Berggericht zustandig war fUr alle 
hand/ung was sich ver/au/t, es were bergwergk. hullenwergk ader anders, 
ho/tz. ko/en. /urwergk um schu/dt ader gu/dt. das alles und ides mit seinem 
Anhange, , 
3. die Verpfandung und Entpfandung von Berg- und HUttenwerk zusam
men mit dem SchOffenmeister entgegenzunehmen und in das SchOffenbuch 

• emzutragen, 
4. Fristen einzuraumen. wenn ein Bergbaubetrieb wegen Dampf- oder 
Wassersnot vorUbergehend unterbrochen werden mullte. 
5. Vermessungen mit den Ubrigen Mitgliedern des Berggerichtes durchzu
fUhren. wenn es lrrungen zwischen verschiedenen Gewerkschaften gab. 
6. die Schiefer- und Kohlenmalle zu eichen und die Messer einzustellen. 
7. auf Ansuchen der Gewerken die Schiefern vor den Schachten zusammen 
mit den Geschworenen zu besichtigen und auf ihre Reinheit zu UberprUfen. 
8. jahrlich drei hohe Berggerichte abzuhalten. 

Die Berg- und Schieferordnung vom 3. 6. 1543 2 erweiterte den vorste
henden Aufgabenbereich urn einige bergtechnische Funktionen. die dem 
Bergvogt mehr Bergverstand abforderten. Er hatte si ch zusammen mit den 
von den Gewerken zu unterhaltenden Geschworenen in die Aufsicht Uber 
die Arbeit in Stollen und Schiichten einzuschalten und die Arbeit der Ge
dinge. der Hauer. der Haspeler und des HUttenpersonals zu beaufsichtigen. 
Ohne seinen Rat und sein Einverstandnis durfte kein Berggebaude errichtet 
werden. Vom gemachten Kupfer hatte er sich ,Proben zum Probieren auf 
den Silbergehalt aushandigen zu lassen. Die Anzahl der abzuhaltenden ho
hen Gerichtstage wurde auf jahrlich vier erweitert. Als wichtigste Auswei
tung seiner Funktionen kommt die Erhebung des Zenten und die Zehnt
und Kohlenzinsrechnung hinzu . 
I StAM K 13 
2 Sammlung hessischer Landesordnungen 
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Die Bergordnung von 1616' kennt den Bergvogt nicht mehr. An seine 
Stelle tritt der Bergmeister. Ein Teil der friiheren Bergvogtsaufgaben geht 
an die Geschworenen iiber, ein anderer auf den Zehender und der Rest auf 
den Gegen- oder Bergschreiber. Wenn gelegentlich vor 1616 von einem 
Bergmeister oder Oberbergmeister die Rede ist, so handelt es sich urn einen 
Tite!. Die Tr~ger nahmen die Funktionen eines Bergvogtes wahr. Es ist zu 
vermuten, dall der Titel in Anpassung an die s~chsischen Bergordnungen 
solehen Beamten gegeben wurde, die man von dort ins Land holte. 

Zum Teil nahmen die Bergv(jgte neben ihren bergbaulichen Aufgaben 
noch andere staatliche Funktionen wahr, auf die bei der folgenden Bespre
chung der namentlich ermittelten Bergv6gte eingegangen wird: 

Curd Wolnheupt: 1480 als Bergvogt zu Ellenbach (Oberellenbach) 
nachgewiesen und geh(jrt als soleher einem Berggericht an, das Landgrafin 
Mechthild zur Schlichtung eines Gewerkenstreites einsetzte'. Er war zu
gleich Rentmeister zu Rotenburg ' . 

Adam Se n g e pfi he I (auch Sennpfeyl/): Bergvogt zu Sontra genannt. 1st 
von 1528 bis 1535 Mter nachgewiesen'. Ein Verwandter, Melehior Sen
gepfihel, erscheint 1534 als HUttenmeister und Gewerke zu Iba. 
Heinrich Schumacher, genannt Scharry: AIs Bergvogt von 1535 bis 1537 
nachgewiesen. 1537 schreibt er an Secretarius Henrich Ler ssener, dall er 
ongevertt zwey jar lanck m. g. h. u.f. Deyner uf seyner f. g. berckwerck ge
west sei und in dieser Zeit vom Rentschreiber iu Sontra nicht eynen pfench 
ader veil winner eynen gu/tten kont uberkomen mit der Unterschrift berck
vogtt zue Suntra Hen Schumacher7• 1537 erscheint er als Bergvogt in 
Nentershausen und BirndorfR. 

Hans Koch: 1538 mit besonderer Verpflichtung fUr das Bergwerk in Bil
stein und Nentershausen bestallt •. Im gleichen Jahr wird er als fUr Bilstein 
zust~ndig genannt 10. Er hatte den Titel "Bergmeister" und stammte aus 
AIsdorf. In seiner Bestallungsurkunde wird er verpflichtet, mit einem Berg
vagt, der fOr ein Jahr zu Bilstein angenammen warden ist, zusammen zu 
arbeiten. Von diesem Bergvogt wird lediglich der Vorname Mileher ge
nannt, fUr den Familiennamen ist eine Stelle a~sgespart. 

Heinrich Schreiber wurde 1539 als Bergvogt bestallt". Vorher erhiel! 
er in Giellen durch Landgraf Philipp den Auftrag, die Kupferbergwerke 
in Beilstein und Nentershausen zu besichtigen und Bericht Uber das Ergeb
nis zu erstatten. Er lobt den guten Kupfergehalt der Schiefern, besonders 
der in Nentershausen, tadelt aber die Arbeit der einheimischen "Ding
herrn", verweist auf m(jgliche Verbesserungen der Schmelzarbeit und auf 

3 wie vor 
4 StAM Gen. Rep. Ellenbach 
5 Sche llh ase a. a . O . S. 173 
6 SIAM 57 . Sonlra und Iba 
7 SIAM 57 . Bilstein, Pak . 3 81. 686-687 
8 SIAM 57 . Sonlra, 81. 189 
9 SIAM K 133, Dienerbuch Lan~graf Philipps 1534-1539 auch Wick. a. a. O . 

10 SIAM 57. 8ilslein, Pak. 2 81. 230 H, siehe auch Anlage 11 
11 11 . Wick a. 8 . 0 ., 8uch SIAM K 134 

• 
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zweckmMlige organisatorische Neuerungen. Seinen Bericht unterzeichnet 
er Heinrich Schreiber gnant Craft von Veyhingenl2. Seine Besoldung 
betrug 70f1. MUnz, 6 Ellen Tuch, 6 Viertel Korn und 16Malter Hafer. 

Heinrich Craft. Nach einem Brief, den Peter Dittrich, Stadtschreiber 
in Kassel, 1544 an Statthalter und Rate in Kassel schreibt " , mull er um 
1542, als der Kammerschreiber Christioph Scherer und Peter Dittrich 
Le r s n e r s Bergteile zu Nentershausen kauflen, dort Bergvogt gewesen 
sein. Uber seine Tatigkeit gibt es keine weiteren Angaben, jedoch wird er 
1546 als Gewerke zu Ellenbach genannt". 1559 schlagt der ehemalige Kam
merschreiber Christoph Scherer die Teilnahme eines Heinrich Craft an 
einem bergmannischen Schiedsgericht vor. Evtl. handelt es sich um densel
ben Beamten. Ich vermute, dall er mit Heinrich Schreiber, der sich Craft 
von Veyhingen nannte, identisch is!. 

Kurt Briickmann ist als Bergvogt von 1542 bis mindestens 1549 ge
nann!. 1542 mutet Hans Diegel seine Bergteile bei ihm u. 1549 schreibt 
Diegel wegen einer geplanten Rollkunst an ihn 16. Bei Abgang der Semler 
von ihren Bergwerken um 1520 oder kurz vorher Ubernahm Kurt Br U c k
mann mit seiner Gesellschaft aus deren Vorrat 20 Fuder Schiefern. Er war 
Sontraer Einwohner. Die BrUckmanns scheinen dem Kupferbergbau 
Uber mehrere Generationen stark verbunden gewesen zu sein. 1563 ist 
Ewald BrUckmann HUttenschreiber zu Bilstein bei den Magdeburgernl1. 
In der Ebelschen Gewerkschaft zu Iba waren 1576 bis 1584 Ewald und 
Barthel BrUckmann als Bergleute tatig. Ab 1584 grUndeten sie mit Jost 
Hartung eine eigene Gewerkschaf!. 

Georg K esse I. W ic k 1. ordnet ihn falschlich den bergbaulichen Zentral
beamten zu und halt ihn fiir den Vorganger von Berghauptmann Hermann 
Schiitz. Seine Bestallung datiert aus 1543. Mit Briefvom 19. 5.1543 hatte 
Landgraf Philipp den GebrUdern Pfintzing zu NUrnberg, nachdem 
diese die Qualitat des Bilsteiner Bergvogtes bemangelt hatten, mitgeteilt, 
dall er bereits an Mo r i t z zu Sachsen umb einen geschickten berckvogt und 
geschwornen geschriben habe I'. Bei Kessel dUrfle es sich um diesen neuen 
Vogt gehandelt haben, zumal er 1544 in den Bilsteiner Bergakten Bergvoigt 
zu Bi/stein genannt wird. Die Titulatur "Oberbergmeister" deutet auf die 
sachsischen Gepflogenheiten hin. Weitere Oaten konnten nicht ermittelt 
werden. 

Lamprecht Trompeter. Er erscheint nur einmal in den Bergakten als 
Bergvogt und zwar in der Aufnahme eines Protokolles Uber die von ihm 

12 SIAM 57. Richdsdorf, Pak . 8 
13 SIAM 3. Nr. 1512, 81. 162 und 163 
14 SIAM 57 . EUenbach 
15 SIAM 57. Sontra, 81. 143 a 
16 SIAM 57 . Sonlra, BI. 164 und 165 

17- 32 Diesc Anmerkungen (ehlen im Manuskript des verstorbenen Verfassers. 
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durchgefOhrten Verleihung der Ibaer Bergteile an Christoph Baier aus 
Leipzig. Dieses Protokoll wurde von Andreas Becker am 27. 10. 1554 
aufgezeichnet 20. 

Balthasar, genannt Galle Richter. Am 17. 6. 1555 als Bergvogt 
bestallt'''' 1558 bis 1584 21 wird er in alien osthessischen Bergbaurevieren, 
Bilstein, Nentershausen, Iba und Witzenhausen genannt. Aber auch auf 
den Bergwerken des OberfOrstentums war er Uitig, wie er selbst 1562 anlall
liche der Abrechnung von Reisespesen angab. Auf Befehl Landgraf Wil
helms hat er Mter nach Marburg und Gladenbach fahren miissen. Seine 
Besoldung betrug 80 Gulden, 10 Viertel Kom, 16 Viertel Hafer, 10 Viertel 
Braufrucht und des lahres ein Kleid. Er starb am 12. 1. 1605 in 
Abterode 2\,. 

Andreas Becker d.l. 1570 wird er Bergvoigt, auch Zehender zu Iba, 
Nentershausen und Bi/stein genannt". 1572 gibt er einen Bericht iiber die 
Kupferausbeute auf Diegels Bergwerken. Gleichzeitig Rentschreiber zu 
Sontra. 1588 Zentgraf zu Abterode. 

Georg Beck. 1570 am 15. 5. und 23. 10. als Bergvogt nachgewiesen 21 • 

Im gleichen lahr Vogt zum Comberge". Vor seiner Bestallung ist er 1564 
Hiittenschreiber zu Gladenbach 240 • Die Bestallungsurkunde datiert vom 20. 
1. 1571 ". Solange er Vogt zum Comberge war, halte er hi er seinen Dienst
sitz. 1581 verwaltete er neben seinem Amt als Bergvogt die Vogtei zu Ger
merode und wohnte dort". Seine Zustandigkeit fiir die Reviere des Richels
dorfer Gebirges und des Amtes Bilstein ist vielfach belegt. Auch auf den 
Bergwerken urn Witzenhausen war er tlitig. Seine fachliche Qualifikation 
und aullerordentliche Gewissenhaftigkeit im Dienste der Landgrafen W i 1-
helm IV. und Moritz ist bewiesen. 1587 biltet er urn Entlastung von sei
nen Aufgaben, da er Bedenken hat, sie so sorgfliltig, wie es nOtig ware, zu 
versehen, da der Berghauptmann verstorben sei und ihm nicht mehr fOr
demd zur Seite stehe". 1607 ist er zuletzt als Bergvogt erwahnt. 

Hans Mlinch (Munch). Sohn eines Bergmeisters in Frankenberg und 
Gladenbach. Sein Bruder Christoph ist als Geschworener im Bergbau zu 
Frankenberg tatig". Am 30. 5. 1618 erscheint MOnch als Bergmeister in 
einem Bericht aus Frankenberg ilber einen Zusammenstoll mit dem Berg
hauptmann Stange". Von 1619 bis mindestens zum 17.9. 1625 lallt sich 
seine Tlitigkeit als Bergmeister in Iba, Richelsdorf, Bilstein, ElIenbach, 
Frankenberg und Oberkaufungen (Alaunbergwerk) nachweisen. Am 2. 9. 
1619 bewirbt er sich neben seinem Bergmeisteramt urn die Stelle eines Ver
waiters auf den in landgrafliche Regie ilbergegangenen Bergwerken zu Bil
stein, die er allerdings nicht erhielt. Am 10. 5. 1619 beantragt er bei Braun 
Carl v. U ffeln Verbesserung seiner Besoldung. Am 3. 3. 1625 scheint er 
der Bergstube anzugehoren, denn er unterschreibt zusammen mit lohann 
Andreas Dryander, Christoph Corneth, Daniel Schild und Georg 
Tulpe einen Bescheid in einem RechtsstreiPo. Im Zusammenhang damit 
kam es zu einer tatlichen Auseinandersetzung zwischen ihm un dem unter
legenen lost Selch vor dem fiirstlichen Marstall, wobei MOnch eine Ohr
feige erhielt und sein Angreifer den Degen ziickte. Der Bericht des Berg-



128 Hans Strobe 

hauptmanns v. Craesbeke iiber diese Affare veranlaflte Landgraf Mo
ritz zu der ironischen Bemerkung, Mlinch mUsse ein schlimmer Schelm 
sein, dafl er diese Maulschelle angenommen und sich nicht besser verteidigt 
habe. Zwischen dem 17.9. und 27.10. 1625 wird Mlinch enUassen, weil 
ihn Jost Selch beschuldigt hatte, in Frankenberg Silber unterm Kupfer 
zum Nachteil des Landgrafen verkauft und verschwendet zu haben. Eine 
solche Behauptung geniigte dem gegen seine Beamten stets mifltrauischen 
Landgrafen fUr eine so schwerwiegende Entscheidung. Erst 1631 zeichnet 
M li n c h wieder als Bergmeister " . 

alto Th 6 1/e (Th 6 /de). Seine Bestallung als Bergmeister erfolgte am I. 
8. 1625 " . Er hat Mlinch abgellist und wird der VolIstllndigkeit halber hier 
genannt . 
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IX. 

Hessisches Bergrecht 

a) Ursprung und Grundsiitze des kodijizierten Bergrechtes 

Kodifiziertes Bergrecht hat seinen Ursprung im Gewohnheitsrecht, das 
sich in lahrhunderten bergbaulicher Tatigkeit entwickelte und in milndli
cher Oberlieferung weitergegeben wurde l • Insofern unterscheidet es sich 
nicht von der Entwicklung des Rechtes im allgemeinen. Das BedUrfnis, ge
wohnheitsrechtliche Grundsatze schriftlich zu fixieren, wuchs mit der In
tensivierung der bergbaulichen Tatigkeit in den einzelnen landesherrlichen 
Territorien. Dort, wo der Bergbau zuerst bedeutenderen Umfang annahm, 
wo die im Bergbau Tatigen einander ins Gehege kamen, wo das fUrstliche 
Bergregal Okonomische Bedeutung erlangte, war die Notwendigkeit, allge
meinverbindliche Grundsatze zu fixieren, am dringendsten. le frilher in ei
nem Territorium Bergordnungen erlassen wurden, urn so frilher kann man 
Bedeutung und Umfang des Bergbaus dieses Territoriums ansetzen. 

Das Recht, den Bergbau regelnde Gesetze zu erlassen, erwuchs den Terri
torialherren aus der ihnen von Kaisern und KOnigen verliehenen Bergrega
lita!. Unter Bergregal ist das Recht der Landesherren auf die unter der 
Erdoberflache vorkommenden Mineralien zu verstehen, das Recht, sie auf
zusuchen, zu gewinnen oder sonst nutzbar zu machen. Dazu gehOrt auch 
das Recht, Normen fUr den zu setzen, der mit Einwilligung des Landesher
ren solche Mineralien abbaut und sich dafUr einer Abgabe an den Regal
herren unterwirf!. Landgraf Wilhelm Ill. und Graf lohann von Nassau 
begrUnden eine Bergverleihung und die damit erlassene Bergordung' da
mit, da/J unsir Voraltem und wir sundlich von wylandt des Heilgen Romi
schen richs keysem und konigen begnadigt und versehin syn, dos alle golt 
und silber gruben Berckwerck und Ertz adim zinnes, blies, kopper, isen 
und sust alles metals, ouch saltzsoden, warme bade . .. uns und unsem er
ben zustehen. 

Dem Bergregal zugeordnet und von ihm abgeleitet ist die Bergfreihei!. 
Wahrend das Bergregal das Recht des GrundeigentUmers an den unter sei
nem Grund und Boden liegenden Mineralien zu Gunsten des Landesherren 
ausschaltet, zwingt die Bergfreiheit den GrundeigentUmer, Handlungen des 
Landesherren oder der Bergbauberechtigten, die der Gewinnung von Mine
ralien unter der Erde dienen, auf seinem Boden zu dulden. Sie beinhaltet 
aber auch den Anspruch des Bergbaulustigen gegen den Regalherren, wenn 
er filndig geworden ist, das Abbaurecht verliehen zu bekommen. 

Ziel der landesherrlichen Gesetzgebung mu/Jte sein, Regeln zu ent
wickeln, die unter Beachtung des Regalrechtes und des Rechtes der Berg-

I Westhoff a. a. 0 ., Ermisch a. a. O. 
2 StAM K IS Nr. 54 
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baufreiheit das Verhaltnis zwischen Landesherrn, Grundherrn und Berg
bautreibenden so ordneten, daB die Bodenschatze in grOBtmOglichem Um
fang "zum gemeinen Nutz" gehoben werden konnten. DarUberhinaus kam 
es darauf an, Rechtsnormen fOr ein ungetrUbtes Nebeneinander verschiede
ner Bergbautreibender zu schaffen. 

b) Arten und Chron% gie des Hessischen Bergrechtes 

Dieser Vielfalt dienten in der Landgrafschaft Hessen drei verschiedene 
Arten von Berggesetzen, die Bergordnungen, die Bergwerks- oder Bergfrei
heiten und die Burgfriedenspatente fUr die Bergwerke. 

Gemeinhin ist im Schrifttum zur hessischen Geschichte die Berg- und 
Schieferordnung Landgraf Philipps v. 3. 6. 1543 fUr die alteste gehalten 
worden. Lediglich C ollmann hat in seiner Geschichte der Bergstadt Son
tra 1863 erstmals auf die Existenz einer Bergwerksordnung zu Sontra aus 
dem Jahre 1499 hingewiesen . Neuerdings wurde sie in einem Kopian wie
derentdeckt und von IIse Grome s ver()ffentlicht'. Dehnen wir unsere Un-

• 

tersuchungen Uber das kodifizierte landgrallich-hessische Bergrecht auf 
den gesamten Herrschaftsbereich aus, finden wir noch eine zwei Jahre 
altere Bergordnung Landgraf Wilhelm s Ill. und des Grafen Johann v. 
Na ssau vom 7. 6. 1497 ' . Sie ist zwar in eine Bergverleihung bei dem Dor
fe Odensbach in der Herrschaft LOhnberg integriert, aber ausdrUcklich als 
Bergordnung bezeichnet und auch fUr zukUnftige Bergbautreibende in die
ser Herrschaft bestimmt. Die regionale Begrenzung dieser altesten Ber
gordnung im landgrallich-hessischen Herrschaftsbereich beobachten wir 
auch in der Bergordnung zu Sontra vom 8. 8. 1499. Nicht nur der Name 
spricht fUr ihren begrenzten Geltungsbereich fiir die von Sontraer BergvOg
ten kontrollierten Kupferbergbaugebiete, sondern auch die Tatsache, daB 
sich Landgraf Wilhelm d. M. am 9. 5. 1505 anlaBlich einer Bergverlei
hung bei Witzenhausen vorbehalt, eine Bergordnung zu erlassen , wenn sich 
dieses Bergwerk ZU Nutz anschickt'. 

Die Ordnung vom 7. 6. 1497 verdankt ihre Entstehung der Bergwerks
ordnung zu Sontra vom 8. 8. 1499, die von Johann Muth, dem Kanzler 
Landgraf Wilhelm s d.M., unterzeichnet ist, dUrfte im Zusammenhang 
mit der Aufnahme des Kupferbergbaus zu Sontra, Bilstein und Ellenbach 
durch Mathes Semler und seine BrUder aus Schleusingen erlassen worden 

• sem. 
Das Schrifttum Uber den hessischen Bergbau hat bisher den ErlaB der 

"Berg- und Schieffer- Ordnung" vom 3. 6. 1543 7 dem aktiven Interesse 

3 SIAM K 13 S. 329 rf. 
4 Hd l I der Bcitrtge zur Geschichte der Stadt Sontr3 
5 SIAM K Nr. 84 
6 SIAM K 13 BI. 137 ff. Und sosich dos gemel/re 8 ergwergk zu nul, anschickt und erscheinl alsdan wailer! 

WiT daruber ferner verschreibunge. ordenunge und or/den. dos die "ouuT/lt noch Bergk wergks reehr er
lordern wirdt. uflrichlen. 

7 Sam mlung hessischer Landesordnungen 
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Landgraf Philipps am Bergbau zugeschrieben. Tatslichlich aber wurde 
sie von Siegmund und Martin Pfintzing aus NUrnberg' initiiert. AIs sich 
diese entschlossen hatten, den Kupferbergbau zu Bilstein aufzunehmen, 
liellen sie durch ihren Bevollmlichtigten J ohann T h a in' bei Landgraf 
Phi lip p u. a. anregen ein sladlfiche nUlzfiche und diej3em Berckwerck /ur
Iregfiche Berckwercks ordlnung beralschlagen und u//richlen (zu) lassen ". 
Landgraf Philipp erkllirte darauf: Die Berckordenunge beralschlagen zU
laften seinl wir willig und geneigl wo die ordnunge, die ut/m berge iSl, un
geschickl oder nil genugsam were, diselbig mit ralh der p/intzing und der 
Berckverslendigen ZU bessem, dan ye besser man die machen kan, ye fie
bers es uns iSIIl. 

Am 24. Mlirz 1543 kamen die Pfintzing auf die Frage der Beratschla
gung der Bergordnung zurUck und schlugen vor, den ursprUnglich auf Phi
lippi und Jacobi (I. Mai) vorgesehenen Besuch in Kassel auf Pfingsten zu 
verschieben. Dazu liullerten sie sich u. a. wie folgt: 12 

Und dieweil dan die Nottur/I er/ordem, so e.f. gn. ein Berckwercks ord
nung wolten berathschlagen lassen, das e./.gn. elliche Berckwercks ver
slendige personen zu derselben er/ordert hetten, damit E. F. G. durch die
selben bericht erlangen konlhen, ob unser bedencken, das wir anzeigen 
wurden, vemun/tig oder e.f.gn. und derselben Berckwerck so wol als den 
gewercken /urtregfich, und es nit d%~~r geachtel wurde, als were unser be
geren dahin gerichl, die Berckwercks ordnung uns zu vorlheil au/zurichten, 
so isl unser unterthenig bitten, e./.gn. wollen elfiche Berckwercks verslen
dige personen, dos die u/ solche Zeil, nemfich u/ p/ingsten bey e.f.gn. er
scheinen, beschreiben lassen. 

Die Zusammensetzung des Gremiums, das die Bergordnung dann bera
ten hat, ist unbekannt. Aus einer notariell beglaubigten Abschrift der zwi
schen Landgraf Philipp und den BrUdern Pfintzing getroffenen Abre
den vom 19. Mai 1543 erfahren wir, dall die neue Bergordnung verabschie
det ist: An/l1ngfichs haben wir die alte unsere Berckordenung durch ver
slendige berckleulh, mit irer der p/inlzinge und der andem gewercken vor
wissen und bewilligung beralhschlagen lassen, und an wehfichen orten die 
nil genugsam gewesen, dieselbig mil irem und der Berckverstendigen ralh 
bessem lassen, wilch Ordenung wir also vestigfich zuhanthaben und darin 
gantz niemanls anzusehen bevelhen wollen ". VerkUndet wurde sie am 3. 6. 
1543. Rein aullerlich unterschied sie sich von der alten Ordnung von 1499 
dadurch, daB ihre 50 Artikel mit Oberschriften versehen waren, die den In
halt jeden einzelnen Artikels bezeichneten und damit die ganze Ordnung 

8 Ober die Pfintzing siehe auch Kapilcllll a. 2 und III b. 7 
9 Johann Thain oder Thein isl oach Auskunft d~ Sladlarchivs NUmberg 1543 in den Dienst der Sladl 

NUmberg getreten. !S60 verlidl er Nurnberg und wurde Amlmann und Ikrghauptmann des Herzogs 
Wo lfgang von Zwe- ibrU c ken in Meisenheim . Nach 1576 iSI er o ffensit htlich in Worms vcrstorben. 
Ober ihn siehe auch Silbersc hmidt 

10 SIAM 57. Bilstein, Pak . I DI. 315 - 319 
11 wit vor, Pak . 2, SI. 286 rL 
12 wic vor, SI. 309 fr. 
13 wit vor. SI. 293 ff. 
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tibersichtlicher machten. Neu war auch, dall ihr ein Abschnitt Wie es mit 
dem Forst geha/ten werden soli angefUgt ist, der sich - da die P fin t z in g 
ja im Amt Bilstein bauen wollten - an die FOrster am Meillner wen de!. 

Am 13. 12. 1562 endete die Gtiltigkeit der Bergordnung vom 3. 6. 1543, 
da sie vermutlich den an sie gestellten AnsprUchen nicht mehr gentigte. 
Hatte man sich bisher in strittigen, durch die alte Ordnung nicht geregelten 
Fragen schon nach sllchsischem Bergrecht gerichtet und Sachverstandige 
aus Sachsen zu Rate gezogen, so nahm nunmehr Landgraf Ph i I ippden Er
lall einer neuen Bergfreiheit zum Anlall, die Bergordnung Herzog Au
gu s t s zu Sachsen von 1554 als ftir den hessischen Bergbau fUr verbindlich 
zu erklaren bifl so lange wir nach Gelegenheit Unserer Bergwerck und Lan
de eine besondere Berg-Ordnung aufrichten 14 . 1m Oberftirstentum Hessen 
wurde die gleiche sllchsische Ordnung am 29. 8. 1584 eingeftihrt " . 

Unter Philipp und Wilhelm IV. kam es nicht zum Erlall einer neuen 
Ordnung. Erst unter Landgraf Morit z wurde, als er sich mit der Neuord
nung des Bergwesens befallte, an einer neuen gearbeite!. Die von ihm zu 
den Bergsachen deputierten Rate Johann v, Lin s in gen , Or. Jacob 
Jun g mann , Or. Johann Wolff und der Obervoigt David Seipp halten 
Auftrag, sich mit ihrer Erarbeitung zu befassen. In einem Briefvom 26. 11. 
1615 an Landgraf Mori tz bekannten sie aber, dall sie zu begreiffung einer 
Newen Bergkordnung und Determination aller Bergfreiheiten sich zwar 
willig und schuldig flinden, aber der Bergkwerge arth und beschaffenheit, 
als auch der Bergksachen Irrungen, sachen, rechtes undfreiheillen nicht er
fahren seien 16 . Der am I. I. 1616 bestallte Berghauptmann Georg Stange
dtirfle dann der Schopfer der Bergordnung und der Bergfreiheit von 1616 
gewesen sein . Diese Ordnung war endlich umfassend und hat ihre Geltung 
bis zur Eingliederung Hessens in Preullen 1866 behalten. 

Die Serie der Bergfreiheitsgesetze begann mit der Bergwerksfreiheit 
Landgraf Philipp s vom 3. 7. 1536 11 • Ihre Notwendigkeit wird damit be
grOndet , dall sich in unsern landen und gepiellen an vielen orten Bergk
werck uf f Si/ber und ander Metal ereugen. Ihr Geltungsbereich umfallt das 
gesamte Ftirstentum, denn sie wird alien denjenigen gewidmet, so in unsern 
Furstenthumben, /anden und gepieten Bergwerck suchen, bawen und ge
brauchen werden. 

Erstaunlicherweise wird sie bereits am 28.5 . 1537, also nach acht Mona
ten , in vollem, gleichbleibendem Text in der Ordnung, in welcher die am 3. 
Ju/i 1536 Berg-Freyheit wiederho/et und erneuert wird neu verkOndet, wo
bei in der Praambel auf die Bergwerke bei Bilstein , Gladenbach und das 
Goldbergwerk auf dem Eisenberg bei Korbach Bezug genommen wird . Die 
Vermutung liegt nahe, dall Siegmund v. Boy neburg, damals Statthalter 

14 Sammlung hl!ssischer Landesord nungen, Bd . 1 S. 196. Die Sachsische Bergordnung von 1554 wu rde 
von Dict ri ch ~sprochen 

15 wie VOT, S. 459 
16 StAM 57 . Frankenberg, Pak . 9 
17 Samm lung hessischer Landesordnungen Bd. I S. 91 
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in Kassel, wegen seines Engagements im Bilsteiner Kupferbergbau auf ihre 
ausdrtickliche Bestatigung ftir dieses Gebiet gedrangt hat. 

Am 13. 12. 1562 wird die dritte Bergfreiheit unter Philipp mit der Be
grtindung erlassen, dall die 1536 und 1537 erteilte ihre "Endschaft" er
reicht habe. Auf die Bergwerke in den Amtem Blankenstein, Biedenkopf 
und Rheinfels wird ausdrticklich Bezug genommen. Die Einftihrung der 
sachsischen Bergordnung von 1554 durch diese Bergfreiheit wurde bereits 
erwahnt. 

Inhaltlich gibt es bei den drei erlassenen Bergfreiheiten keine wesentli
chen Unterschiede. Erst die Bergfreiheit vom 22. 10. 1563 wend et sich ei
nem neuen, bisher nicht geregelten Sachverhalt zu, indem sie jedermann in 
der gesamten Landgrafschaft freies Schtirfrecht gestattet und SchUrfpra
mien ftir die Entdeckung von silberhaltigen Erzen verspricht. 

Der VolIstandigkeit halber sei auch der Bergordnung und Freyheit L u d
wigs d. A. vom 24. 8. 1584 gedacht, die das Bergrecht Oberhessens von 
dem Niederhessens abgrenzt. Die Schtirfpramien, die 1563 bereits von 
Phi Ii p p ftir ganz Hessen eingeWhrt worden waren, wurden tibemom
men, ebenso die Anwendung der sachsischen Bergordnung von 1554. Le
diglich bei den "sonderlichen Freiheiten" gab es gewisse Nuancen. 

Kurz vor Erlall der Bergordnung von 1616 durch Landgraf Moritz wur
de dessen Bergfreiheit vom 21. 3. 1616 verktindet. Sie schloll alle Salzbrun
nen, Steinkohlen- und Eisenbergwerke aus der gegebenen Bergfreiheit und 
der bevorstehenden Bergordnung aus, da diese der Ausbeutung durch das 
Ftirstentum allein vorbehalten waren. 

Die Obemahme der Steinkohlen- und Eisenbergwerke in landgrafliche 
Regie und die anstehende Ausdehnung dieser Regie auf die Kupferberg
werke in Frankenberg, Bilstein, Iba und Richelsdorf mOgen Ursache ftir 
den Erlall zweier Verordnungen gewesen sein, die Landgraf Moritz am 
27. I. und 13. 3. 1617 gab, das Burg-Friedens-Patent jur die hessischen 
Bergwerke und die Verordnung, daft die Unterthanen zum Bergwerck zu 
Jahren und umb die Gebuhr zu arbeiten sollen angehalten werden IS. Das 
Burgfriedenspatent strebt mit drastischen Strafen die Aufrechterhaltung 
von Zucht, Ordnung und Sicherheit auf den Bergwerken an. Es verbietet 
ungebUhrliche, unziemliche Worte und Werke, Schmahen, Schanden, 
Schdten und tatliche Beleidigungen und droht dem, der jemanden auf den 
Bergwerken blutig schlagen wUrde, den Tod ohne besonderes Verfahren 
an. Bergleuten, Schmelzem, KOhlem und andem mit Ausnahme der land
graflichen Bergbeamten wird das Tragen von Waffen, mit denen man einen 
Menschen ermorden oder erschlagen kann, auf dem Berge oder in den 
SchmelzhUtten, auch in Wirts- und Zechhausem, verboten. Wer eine Waf
fe gegen den andem ztickt, dem soli die Hand abgeschlagen werden. Das 
Werfen mit Steinen wird als Totschlag gerechnet und mit dem Verlust des 
Lebens bestraft. Holtzerne stecken, Gabeln oder Hticklein mogen die 
Bergknappen, Schmoltzer und dergleichen Leute tragen, wie anderswo bey 

18 wie VOT, S. 590-592 
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Bergkwercken ublich und gebreuchlich ist. Wer einen andern braun oder 
blau schHigt, 501114 Tage bei Wasser und Brot im Turm sitzen, wiederholte 
Gotteslasterung mit Pranger und Herausschneiden der Zunge gebtiflt wer
den und dergleichen mehr. 

Die Verordnung vom 13. 3. 1617 gab den Ortlichen Beamten auf, in den 
ihnen anbefohlenen Amtern die Untertanen anzuhalten, zum Bergwerck zu 
jahren umb die Gebuhr. Bettler und Biersaufer, herrenloses Gesindel und 
Gartenknechte sollten angehalten werden, gegen gebtihrlichen Lohn auf 
den Bergwerken zu arbeiten. Bei Weigerung sollte man sie in Eisen schla
gen und auf die Bergwerke bringen. 

Beide Verordnungen sind nur aus den damaligen Zeitverhaltnissen und 
der MentaliUit des Landgrafen Mori tz heraus zu verstehen. Sie waren 
nicht geeignet, das Bergwesen zu bessern, auch nicht, die wachsende Auf
sassigkeit der hessischen Bauern und Grundbesitzer gegen die Bergleute 
und Gewerken zu ztigeln, wie ein Bericht des Bergmeisters Hans Monch 
vom 30. 9. 1619 beweist J •• Er beklagt sich, dafl die Bauern des Ortes Iba 
fOr das Bergwerk nicht fahren wollen, dafl sie sehr trotzig sind und die 
Kohlen im Walde liegen lassen. Er fahrt fort: Ebenmiiflig unterstehen sich 
solche Bauern, bevorab die von Iba, den Bergleuten groflen Schimpf, Scha
den und Schabernack zuzujugen, werjen die bei niichtlicher Weis mit Stei
nen, haben auch vor wenig Tagen einen ganz zu Tod geschlagen. Solches 
wird nicht al/ein an den Bergleuten geubt, sondern sie jugen auch dem 
Bergwerk groflen Schaden zu, werjen die Leiterjahrten die Sprossen ent
zwei, wie dann vor acht Tagen ein Arbeiter, welcher beneben seinen Mitge
sel/en zu seiner Arbeit hineinsteigen oder jahren wIJI/en, als er der v6rderste 
ist, vermeint, die Fahrleitern seindt noch al/e ganz. So er nun an sechs 
Lachtern hinein kommt, sind zwei Fahrtsprossen entzwei getrojjen, jlil/t 
als dann vierzehn Lachter tiej den Schacht hinein, welcher vor tot heimge
juhrt ... /tem, sie unterstehen sich, der Seil und al/es Eisenwerk zu steh
len. Dadurch werden die Bergleut scheu und laujen davon ... Es ist vor 
wenig Wochen einer angetrojjen worden, welcher von Sultza unter den 
Junkern TrOllen ist, welcher Berckhanfl (Karl Eifller, vulgo Bergk
hanfl) heijJet, dieser ist bei niichtlicher weise ujj ojjener Tat ertappet, das 
er von einem Haspel die eiserne Rincken zerschlagen, den Haspel entzwei 
gehauen, die eisernen Zapjen und al/es herausgenommen. Solches ist den 
Beamten zu Rodenburgk angezeiget worden, gleichjal/s haben Ew. Ge
strengen Bejelch an sie erteilt, das der Tiiter sollte eingezogen werden, aber 
das verbleibt al/es, und bill nochmals einen ernsten Bejelch an sie abgehen 
zu lassen, darmit solcher Tater ergrifjen und vor ein peinlich Halsgericht 
gestel/et werden mochte, damit sich ein anderer daran zu stoflen, den das 
ist ein rechter Bergdieb. 

19 StAM 57 . Sontra 
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c) Be,g,egafillJl und Be,gbauf,eiheil 

Bergregalitat und Bergbaufreiheit sind nach Westhoff die Fundamente 
der Berggesetzgebung. Es sei deshalb untersucht, ob und wie sie in den hes
sischen Bergordnungen erscheinen. Wie bereits geschrieben, stOtzt sich die 
Ordnung Landgraf Wilhelms Ill. und des Grafen 10hann v. Nassau v. 
7. 6. 1497 auf das von Kaisern und Konigen des Reiches verliehene Bergre
gal und zitiert dessen Umfang. Die Bergwerksordnung zu Sontra vom 8. 8. 
1499 deklariert das von Landgraf Wilhelm d. M. beanspruchte Regal
recht nicht direkt, zeigt aber dessen Anspruch, da er die Ordnung zum nulz 
und f,omen unse, be,gkwe,gk erlaBt, fiir sich das Recht auf Bergverlei
hung, Zehnten und Einsetzung einer hoheitlichen Verwaltung beansprucht. 
Auch das Recht der Bergfreiheit hat Eingang in die Ordnung von 1499 ge
funden: Item, ein ydes be,gkwe,gk soli f,ey sein mil allem gelzeuge. We, 
abe, schaden da,an neme, das slehil afs be,gkwe,gks ,echl iSI. Die gleiche 
Freiheit wird den Hiitten, HiittenhOfen und den Wegen und Stegen von den 
Bergwerken und den waldern zu den Hiitten eingeraumt. Das Recht der 
Errichtung von Bergbaueinrichtungen auf fremdem Grund und Boden ist 
mit dem Entschadigungsanspruch des Grundbesitzers gekoppelt: We, abe, 
schaden da,an neme, das slehil afs be,gkwe,gks ,echl isl. Dieser Entschadi
gungsanspruch wird an anderer Stelle erganzt: Ilem, we, schechle insfagen 
wi,dl in wisse modI ode, in buhaffligem fandl, von dem iden sail man ge
ben dem dos fandl ade, die wisse modI iSI, funff und zcwenlzigk bhemisch, 
in heidenhecken ode, holtze ein bhemischen. Beziiglich der Freiheit der 
Wege heiBt es: Delle abe, de, fu,menne, eyne, ade, meh, mil i,em fa,en 
imanls an eckern ode, wiefien schaden, da,umb sail de, fu,mann dem be
schediglen vo, unse,m be,gkge,ichl und sonsl ni,gent ande,s ge,echl we,
den. 

In den ersten lahrzehnten des 16. lahrhunderts ist der Regalitatsan
spruch des Landesherren so in das allgemeine BewuBtsein eingegangen, 
daB die Berg- und Schieferordnung Landgraf Philipps vom 3. 6.1543 auf 
seine Erwahnung verzichtet. Die erlassene Ordnung ist etwas Selbstver
standliches. Bergregal ist ein natiirlicher Teil des allgemeinen Hoheitsrech
tes geworden. Anders aber war es mit der Bergfreiheit, die die Rechte der 
Grundeigentiimer, des Adels und der Bauern tangierte. Sie mullte immer 
wieder in das BewuBtsein der Betroffenen geMmmert werden. In der Berg
und Schieferordnung von 1543 wird die Freiheit der Bergwerke mit allem 
Gezeuge und die Freiheit der Hiitten und HiittenhOfe ahnlich wie in der 
Ordnung von 1499 bekraftigt. Sie wird auch in den Bergfreiheits
Verordnungen global bestatigt. 

Es ist verstandlich, dall aus der Konkurrenz des Rechtes der Grundeigen
tiimer mit dem Recht auf Bergbaufreiheit Spannungen entstehen . Wie be
dacht die Landgrafen darauf waren, dieses Recht auf Bergfreiheit durchzu
setzen, erhellt der Streit, den Hans Diegel in Richelsdorf mit den Trotti
schen Grundeigentiimern hatte. Letztere verweigerten ihm das Recht, auf 
ihrem Grund ScMchte einzuschlagen. Seine Beschwerde bei Landgraf 
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Wilhelm IV. veranlaBte diesen, unter Berufung auf das fiirstliche Regal
recht und die Bergfreiheitsrechte darauf hinzuweisen, daB die v. Trot t das 
Einschlagen von Schachten tiberall, unter ihrem Tisch und Bett ausgenom
men, zu dulden hatten, wie solchs die Bergkwergksbe/reyungen clar 
vermogen 20• 

d) Bergbau-Abgaben 

Die Erhebung von Abgaben von den Gewerken und HUttenmeistem durch 
die Landgrafen beruht auf dem fUrstlichen Regalrecht und hal, da sie in 
der Regel in der Form reinen Metalles erfolgte, eine gewisse Bedeutung fUr 
Hofhaltung, Bau-, RUstungs- und MUnzwesen. Die Bedeutung fUr den 
Haushalt der fUrstlichen Verwaltung ist aber gelegeotlich Uberschatzt wor
den. Es ist zu bezweifeln, ob die Einnahmen, die aus diesen Abgaben flos
sen, bei dem Umfang des niederhessischen Bergbaues ausreichten, die Ko
sten ftir die hoheitliche Bergaufsicht zu decken. GrOBere Bedeutung dUrfte 
das in der Regel Ubliche Vorkaufsrecht des Landesherren an den gewonne
nen Metallen gehabt haben, machte es doch - zumindest bei Kupfer - un
abhangig von Einfuhren aus andem Landem. 

Bei Durchsicht der vorhandenen Bergverleihungsurkunden, HUttenprivi
legien und Bergordnungen erscheint als wichtigste Abgabe der Zehote, der 
als Zehoter u// den Bergen, als geslerlzler zehind u// den bergen, als Schie
/erzehnler oder Zehnler vor dem O/en erscheint. Im Zusammenhang mit 
den HUtten wird die Zcintzung, der Hiillenzins, obenkopper und der o/en 
zinjJ und zehinde genannt. Letztlich erscheint in dem altesten durchgesehe
nen Dokument, Kopiar I des StAM unter Nr. 130 am 27.2. 1353 der Aus
druck Bergzins. 

In zitiertem Kopiar bekundet Konrad von Hoxer, BUrger zu Witzen
hausen, daB nach seinem Tode die Halfte des Dorfes Laubach a. d. Werra, 
die Halfte der voygide und des Gerichtes und neben andem Gefallen auch 
der Bergzins an Landgraf Heinrich heimfallen soli. M. W. erscheiot die
ser Ausdruck weder in den mittelalterlichen Rechnungen, noch in einem 
andem Kopiar noch in andem Akten des StAM. Ich mochte zumindest ver
muten, daB er mit Bergbau im Zusammenhang stehl und eine bergbauliche 
Abgabe beinhaltet. DaB Anspruchsberechtigter ein Btirger und nicht der 
Landesherr ist, muB dem nicht entgegenstehen. Der Heimfall an den Land
grafen deutet an, daB diese Abgabe ursprUnglich vom Landgrafen an Kon
rad von Hoxer verliehen war'!. Trafe meine Annahme zu, ware dieses 
Dokument die alteste Urkunde Uber den landgraflich-hessischen Bergbau. 

Der Zehnte aus den geschtirften Erzen oder Schiefem ist die Grundabga
be, die die Gewerken als Leistung aus den ihnen verliehenen Bergwerken 
entrichten muuBten. Aus dem HUttenprivileg fUr 10hann Ermensin und 

20 Anlage 10 
21 Eineo ahnlichen Fall zitiert Zi mm e rm an n in Bd. I S. 318-31 9 in FuBnote 6: Wilh e lm Ill . ernennt 

Johann Herrn zu Runkd zum Vorstand des Bergwerks. Dieser verpflichtet sich, den halben Zehnten 
abzuliefern 

• 
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lohannes Barn berger von 1494 22 geht hervor, dall dem Landgrafen der 
Berg- und Stollenzehnte von den Sontraer Bergwerken gebOhne. Er iiber
liell ihn nebst dem zum Schmelzen notwendigen Kohlholz den HUllenmei
stem, die ihm daraus, vermutlich abgestimmt mit den Erfahrungen und der 
Durchschnillskapazitiit der Schmelz(\fen, eine vereinbarte Abgabe von 
jahrlich 600 Gulden in Kupfer, den Zentner mit 5 Gulden berechnet, fUr 
oJen zinjJ und zehinden und alle gerechlikeil, wie die namen magk haben zu 
leisten hatten. Das bedeutet, dall der Landgraf aus jedem der ganghaften 6 
Of en 20 Zentner Kupfer vereinnahmte. Im Nachtragsprivileg vom 29. 6. 
1494 23 wurde lohann Ermensin noch aufgegeben, neben der genannten 
Abgabe von alien ganghaJJligen oJen, usgescheiden sin eigen hUllen, die er 
ilz unlerhanden hail, eynundzwenlzig centner a/en kopJer zu liefem. 

Auch Landgraf Wilhelm Ill. und Graf lohann v. Nassau behielten 
sich in ihrer Bergverleihung vom 7. 6. 1497 24 den zihenden, nemlich den 
zwolfJlen zyntener gelulert vor, also von vomherein den 12. Zentner reinen 
Metalles und versprachen, darUber hinaus keynerley uJJsalzunge, sluer 
ader ander beswernis festzusetzen. Daneben aber erhoben sie als Spende 
fUr den hohen Altar der Kirche zu Ulhnberg den 50. Pfennig aus allen von 
den Gewerken festgesetzten Zubullen. 

Die Bergordnung zu Sontra vom 8. 8. 1499 bestimmt: was dar inne ge
wannen und erbawl wirdl, sal man uns und unsern erben den zcehinden uJJ 
den Bergen ungeweygerl und an alle geverde geben. 

1501 Ubenragt Wilhelm d. M. in der Bergverleihung an Mathes Sem
ler und seine BrUder 2S diesen alle auf den Bergen anfallenden Zehntschie
fem aus den Bergwerken anderer Gewerken fUr einen vereinbarten Preis". 
Sie sind verptlichtet, ihm von allem gewonnenen Kupfer den 10. Zentner 
gegen Erstallung des 10. Pfennigs der HUllenkosten zu liefem. 

In der Freyhung uber das bergkwergk by willzenhujJen vom 9.5. 1505" 
bedingt sich Wilhelm d. M. den Zehnten folgendermallen aus: Wenn der 
Zentner Kupfer eine Mark Silber oder mehr enthalt, ist der 10. Zentner 
geschmolzen vor dem Of en zu liefem. 1st der Silbergehalt geringer, soll der 
geschmolzene Zehnte so geliefert werden, dall er sich mit dem geslertzlen 
zehenden uJJ dem berge vergleichl an der nulzung, die Schmelzkosten ab
gerechnet. 

Der gestilrzte Zehnte auf dem Berge, also der Zehnte in Schiefem oder 
Erz, war fUr die Landgrafen eine unbequeme Abgabe, solange HUllen und 
Bergwerke in verschiedenen Handen waren. Zu seiner Realisierung bedurf
te es entweder eigene Hiltten oder aber Vertrage mit HUllenherren. Vor die 
Vereinnahmung waren eben die HUllen gesetzt, und so kommt es, dall in 
den Kammerrechnungen und Erbregistem des 15. lahrhunderts nie ein 

22 StAM 57. Sontra, BI. 142 
23 Anlagt= I 
24 StAM K 15 Nr. 84 
25 StAM 57. Sontra BI . 144 145 
26 Der Preis wird nicht genannt, es wird lediglich auf frO here Abreden Bezug genommen 
27 StAM K 13 BI. 137 fr 



138 Hans Strube 

Bergzehnter, sondern Ofenkupfer, Of en- oder Hiittenzins als Einnahmepo
sten genannt werden. Das Verzeichnis der landgriiflichen Gefiille in Stadt 
und Amt Sontra von 1460 28 veranschlagt einejahrliche Zcintzung im Werte 
von 273 Gulden, wenn die vorhandenen 13 obinne ganghaft sind. Auf ei
nen Of en entfallen jiihrlich 3 112 Zentner Kupfer, den Zentner zu 6 Gulden 
gerechnet. Im Erbregister Landgraf L u d wigs von 1471 wird Ofenkupfer 
zu Sontra von emyglichen o/en der da gangha//tig ist, als sie des mit sinen 
gnaden uberkommen veranschlagt2', eine Formulierung, die darauf hin
weist, dall diese Abgaben auf vertraglichen Abmachungen beruht. Die 
Kammerrechnung Wilhelms d. M. vereinnahmt obenkopper zu Suntra 
u/ den hutten ge/allen unter den gemeinen Gefallen und Hiittenzins zu AI
lendorf unter Erbzins und Dienstgeld JO• 

Auch die Berg- und Schieferordnung Landgraf Philipps vom 3. 6. 
1543 schrieb dem Landgrafen noch den Zehnten an Schiefern und Erzen 
zu. Urn diese Zeit hatte sich aber schon eingebOrgert, dall die Gewerken der 
grolleren Gewerkschaften auch gleichzeitig ihre eigenen Hiitten betrieben 
und die Verschmelzung des gestiirzten Zehnten gegen Erstattung des 10. 
Pfennigs der HOttenkosten mit Obernahmen. Die Bestallungsurkunde fOr 
den Bergvogt Georg Beck v. 21. I. 1571" bestimmt dann auch: Dann wir 
ingemein von alien dissen dreien Bergwergen (Iba, Nentershausen u. BiI
stein) hin/orters oh ne Underscheidt den zehenden Zentner reines Kup/ers, 
wie der in den Hutten ge/ellt, /rey ohne er/egung einiger Huettenkosten ha
ben wollen. 1573 milderte Landgraf Wilhelm IV. diese Bestimmung, in
dem er mit Hans Diegel verabredete, dall hinfort nicht mehr der 10. son
dern der 11. Zentner zu liefern sei, wobei die Erstattung der HOttenkosten 
fortfallen solle". . 

Klarer als die Bergordnungen priizisieren die Bergfreiheiten den Berech
nungsmodus des Zehnten und zwar in die gleiche Richtung, die die Praxis 
ging. Die Bestimmungen bleiben in den Freiheiten von 1536, 1537, 1562, 
1584 fOr Oberhessen und 1616 nahezu gleich. Gefordert wird bei der Ge
winnung von Gold und Silber die 10. Mark, von andern Metallen der 10. 
Zentner. Die Bergfreiheit von 1616 dehnt die Zehntverpflichtung auch auf 
Jaspis, Marmor, Alabaster und dergleichen aus. Versprochen wird den Ge
werken dagegen in den Freiheiten von 1536, 1537 und 1562 die Erstattung 
des 10. Pfennigs der HOttensteuer, d. h. der HOttenkosten. Einlieferungs
stelle fOr die Zehntabgabe ist die dazu verordnete Zehntkammer. 

Neben dem Zehnten ordneten die Bergordnungen vom 8. 8. 1499 und 3. 
6. 1543 gewisse GebOhren fOr Amtshandlungen der Bergvogte und SchOf
fen an, die hierunter wiedergegeben werden: 

28 SIAM S 568 
29 SIAM S 10 81 . 19 
30 Gundlach a. a. O. Bd. I S. 124-125 
31 Anlagt: 11 
32 SIAM 57 . Nentcrshaustn BI. III 
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Einschreibung von verpfiindeten Berg
und HOttenteilen in das SchMfenbuch 

Uischung vorstehender Einschreibung 

Vermessung von Lehen 

Eichung eines SchiefermaBes 

Besichtigung von Schiichten auf 
Begehren der Gewerken 

Fristverliingerung zum Baubeginn 

1499 

12 Bllhmische 

8 Bllhmische 

7 Bllhmische 

I orth eines 
Gulden 

I Bllhmischer 

auf einem gemuteten Lehen -

e) Das Vorkaufsrecht der Fursten an den Metallen 

IS43 

12 alb. 

8 alb. 

139 

I orth eines fl. 

-

I alb . 

Auf die Bedeutung des Vorkaufsrechtes an Kupfer und Silber fOr die 
Landgrafen wurde bereits hingewiesen. Dieses Vorkaufsrecht war wohl Be
standteil alten bergbaulichen Gewohnheitsrechtes, denn auch vor seinem 
Eingang in die Berggesetzgebung, die es erstmals in der Bergfreiheit von 
IS36 zum Ausdruck bringt, spielte es positiv oder in Form von Verzichtser
kUirungen seitens der Landesherren eine Rolle. 

Die Bergverleihung Landgraf Wilhelms Ill. und des Grafen Johann v. 
Nassau vom 7. 6. 1497 enthiilt einen ausdrOcklichen Verzicht, indem be
stimmt wird Sunder sie megen wo, weme und wanne ine fugt, sampt ader 
sonderlich solche ire gewonnenen ertze, welcherley das were, wan wir un
sers vorgemelten verthidingten zenden bezahlet, uflgericht und vergnigt 
syn, verkauffen, hingeben ader behalten nach irem willen und gefallen. 
ISOI riiumt Wilhelm d. M. Mathes Semler und seinen BrOdem ein um
gekehrtes Vorkaufsrecht an den Zehntkupfem ein, die ihm gebOhren und 
die er selbst nicht benlltigt, ein Zugestiindnis an die Gewerken, die selbst 
Kupferhiindler waren und in Schleusingen eine Saigerhiilte betrieben. Das 
mag umgekehrt den Kauf von Silber durch den Kasseler Mtlnzmeister bei 
Max Semler im Jahre IS02 erleichtert haben". Auf seinem Vorkaufsrecht 
an Gold und Silber besteht Wilhelm d. M. jedoch in der Freyhunge uber 
dos Bergkwergk by willzenhuflen vom 9. S. ISOS: Es sail auch als dann uns 
und unsern erben an solchem gold und si/ber, so erpauet wurde, der fur
kauffvorbehalten seyn. Lorenz Meurer und Sebald Lochner wird IS24 
durch Landgraf Philipp der freie Verkauf aller gewonnenen Metalle mit 
Ausnahme von Gold und Silber inner- und auBerhalb des Landes gestaltel. 
Den Pfintzing aus Niimberg wird auch nach ErlaB der Bergfreiheit von 
IS36 im Jahre IS43 zugestanden, daB sie Kupfer und Messing nach ihrer 
Gelegenheit verkaufen dOrfen, wohin sie wollen, wenn sie sich bereit erklii
ren, dem Landgrafen Kupfer zu buchsen und ander nOllurft vor andem im 

33 We Sle rmann a. a. 0., s. 267 
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rechten Wen zu Oberlassen. Bei Silber aber verbleibt es beim vollen Vor
kaufsrecht des FOrsten. 

Wie bereits erwiihnt, wurde das Vorkaufsrecht Gegenstand der Gesetzge
bung in den Bergfreiheiten. Diejenige aus 1536 bestim.mt, dall nach vier 
Freijahren alle goldt und silber, ob das an einem oder mehr orten gemacht, 
in unsern zehennden geanntwort, und von uns die Marck wie im jursten
thumb zu Sachsen geschiet, umb acht gulden unserer Muntz ... betzalt 
werden. Das Vorkaufsrecht an Kupfer und andern Metallen ist nicht vorbe
halten. In der Freiheit von 1562 ist der Vorkauf am Silber, und damit Wir 
unter daft die Miintz Unser Fiirstenthumben, Landen und Leuthen, auch 
den Gewercken selbst mit zum besten anrichten mugen, besonders betont. 
Er gilt aber auch fUr alle andern Metalle wie im Fiirstenthumb Sachsen und 
Braunschweig der Gebrauch ist. Die Freiheit fUr Oberhessen von 1584 be
dingt sich das Vorkaufsrecht des FUrsten an alien Metallen aus. Landgraf 
Moritz ordnet in der Bergfreiheit 1616 neben dem uneingeschrankten 
Vorkaufsrecht an Gold und Silber fUr die MUnze ein auf den Bedarf der 
Hofhaltung und des Selbstgebrauches beschriinktes fOr Kupfer und andere 
Metalle an . 

j) Die hoheitliche Bergverwaltung und -Gerichtsbarkeit nach den Bergord
nungen J4 

Wie das Recht, Abgaben im Bergbau zu erheben, leitet sich der fUrstliche 
Anspruch auf Institutionalisierung einer hoheitlichen Bergverwaltung und 
eine besondere Berggerichtsbarkeit aus dem Bergregalitiitsrecht ab. Bereits 
die Bergordnung Landgraf Wilhelm s Ill. und des Grafen Johann v. 
Nassau fUr ihre gemeinsame Herrschaft Uihnberg enth;;lt diesbezUgliche 
Bestimmungen. 

Es wird ein Bergvogt und Bergrichter mit der Aufgabe eingesetzt: Was 
sich aber handels begeben wurde under den stemmen, gesellen und Berg
werck ernstlich, darumb sollen wir eynen Bergvoigt und Bergrichter geben, 
orden und setzen, die darumb zurich ten haben, auch strajlichs strajen, al
les nach Bergwercks rechte und gestalt der sachen. Neben der Berggerichts
barkeit obliegen dem Bergvogt und Bergrichter die Verleihung neuer Berg
teile, die Mitwirkung bei Verkauf, Versetzung, Verordnung und Ubergabe 
von Bergteilen durch die Gewerken und bei der Aufnahme neuer Gewer
ken. Auch das ·freie Geleit, das den Gewerken und ihren Dienern zugesagt 
ist, kann der Bergvogt aufkUndigen. BezUglich der dem Bergvogt und dem 
Bergrichter aufgetragenen Berggerichtsbarkeit wird angeordnet, dall die Ir
rungen, die sie nicht schlichten kOnnen, vor die geordneten Rate kommen 
und dort auf Kosten der ungerecht parthey entschieden werden . Was sich 
aber an diepstail, moert, noetzige, jelscherey, veretherey und was lib und 
leben antrift, das sal an unftirm gericht zu Loenberg gerechtjertigt und ge
strajt werden. 

]4 Hierzu auch Kapitel VI und VII 
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Die hoheitliche Verwaltung nach der Bergwerksordnung zu Sontra vom 
8.8. 1499 ist gegenilber derjenigen der Uihnberger Ordnung differenzierter 
und in ihrer Funktion weitreicherider. Ihre Organe sind der Bergvogt, das 
Berggericht, die Schiefer- und Kohlenmesser und die vier Geschworenen. 
Der Bergvogt ist einerseits oberster Verwaltungsbeamter des Landgrafen in 
Bergdingen und andererseits Vorsitzender des Berggerichts. AIs Verwal
tungsbeamter entscheidet er allein Item, was ein bergfogtt geliehen hadt 
und das lehinbuch ujJwi..Pt, das soli bey macht bleiben und soli niemandts 
daruber sagen, sundern sail geliehen seyn. Item, was von einem bergfogt, 
scheppenmeister ader scheppen ujJgesprochen ader usverdingt wirdt, das 
scheppenwergk antrifft, das soli bey macht bleyben. Allein ist der Bergvogt 
zustandig filr die Verleihung von Bergteilen, filr die Freiung der Lehen, die 
in Dampf- und Wassersnot geraten sind, vom Betriebszwang und fOr die 
Einstellung und Vereidigung von Schiefer- und Kohlenmessern. AIs Vorsit
zender des Berggerichts muO er bei gewissen Entscheidungen und Amts
handlungen den SchOffenmeister allein oder auch die SchOffen hinzuzie
hen, so bei der Verpfandung und Entpfandung von Bergteilen, bei deren 
Vermessung, bei der Eichung der SchiefermaOe, bei Klagen der Gewerken 
Ober falsches Messen der Schiefern, der Entlassung unzuverlassiger Messer 
und bei der inspektion von Bergwerken auf Ansuchen der Gewerken. 

Artikel 3 der-Ordnung von 1499 lautet: Item, wir haben auch bestettigt, 
gefreiet und begandt uns bergkgericht wie in ander furstenthunb und her
schaften der gleichen bergkwergk gewonheidt und recht, auch von alders 
bi..Pher in unsermfurstenthumb gewonheidt und gebrauch gewejJen ist. Das 
Gericht besteht aus dem Bergvogt als vorsitzendem Richter, einem SchOf
fenmeister und elf SchOffen. Die Mitglieder milssen ehelich gebo
rene, unbeleumundete freie Manner sein. Die Autoritat des Gerichtes wird 
dadurch gesUirkt, daO Angriffe gegen seine Mitglieder mit einer BuOe von 
drey pfundt schillingk, darzcu dem schepfenmeister funftzehen groschen 
hessche werdt belegt werden. 

Das Berggericht ist verpflichtet, jahrlich drei hohe Gerichte abzuhalten. 
Es entscheidet, Ober alle handlung was sich verlauft, es were bergkwergk, 
huttenwergk ader anders, holtz, kolen, furwergk umb schuldt ader guldt, 
das alles und ides mit seinem anhange. Gegen seine Entscheidung ist Beru
fung und Appellation vor dem Landgrafen und seinen Raten nach der all
gemeinen Gerichtsordnung zugelassen. Neben der Rechtssprechung in allen 
Bergsachen obliegen dem Gericht in seiner Gesamtheit oder dem Bergvogt 
unter Hinzuziehung des SchMfenmeisters eine Anzahl administrativer Auf
gaben, die bereits bei den Funktionen des Bergvogtes genannt wurden. 

Die Schiefer- und Kohlenmesser sind der hoheitlichen Verwaltung und 
nicht den Bergknechten zuzuordnen. Item, unser verordenther bergfogt 
sail auch so vii mejJer als noid sein will uff der gewergken ader huttenmei
ster ansinnen annehmen und alle und yden sunderlich uf dem bergk ein
bringen. Sie werden vom Bergvogt vereidigt. Nach der Ordnung haben sie 
ein .. Amt". ihre Entl1lhnung erhalten sie in Form einer MeOgebOhr von 
den Gewerken, denen sie messen. Diese betragt 9 Heller je Fuder beim 
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Schiefermessen. Der Kohlenmesser erhalt vom HOttenmeister fOr jeden 
ganghaften Of en jahrlich 5 BOhmische und fOr jedes gemessene Fuder 
Kohlen 4 Helier an MeBlohn. Auller dem Messen obliegt es ihnen al/e fur. 
bO/le und gebo/le (zu) thun, was die bergkwergk samt iren anhengen be· 
trifft. 

Die vier Geschworenen sind nach der Ordnung von 1499 der hoheitlichen 
Verwaltung zuzuordnen. Sie mOssen bergverstandig sein und werden eben· 
falls vereidigt. Ihnen obliegt es, auf dem Berge und vor Ort auf berggerech· 
tes Verhalten zu achten. Wenn sie unreine Schiefern entdecken, mOssen sie 
vor den ort faren, da die schifern gestanden haben, sich mit aI/em vleys be· 
sehn. Filr solche Besichtigungen erhalten sie eine Gebilhr von den Gewer· 
ken. Sie sind ihrer Funktion nach eine Art Bergpolizei, die an der Naht· 
stelle zwischen der hoheitlichen Bergverwaltung und den Bergbautreiben· 
den angesiedelt ist. Sie stehen da, wo die Interessen des Landesherren an ei· 
ner gedeihlichen, ungestOrten Entwicklung des Bergbaues sich mit denen 
der Gewerken decken. 

Die Berg· und Schieferordnung vom 3. 6. 1543 bringt bezOglich der ho· 
heitlichen Bergverwaltung als wesentliche Neuerung die Einsetzung eines 
Dieners von Haus als neue Instanz, schaff! also einen zweistufigen Aufbau 
der Verwaltung und regelt die bergbauliche Zustandigkeit bei den hessi· 
schen ZentralbehOrden. Die Begrilndung dieser Neuregelung und weitere 
Einzelheiten Ober sie kOnnen dem Kapitel VII entnommen werden. 

Eine Erweiterung erfahren die Funktionen des Bergvogtes in den berg· 
technischen Bereich hinein. Wahrend die Bergordnung von 1499 ihm nur 
die Rolle eines reinen Verwaltungsbeamten und Richters zugewiesen hatte, 
soli nunmehr durch ihn auch ein vleissiges uffsehen geschehen, das in den 
Stol/en und SchlJchten recht gearbeitet wade, das die nicht vergriippelt 
noch verhawen, und das die SchlJchte nicht zu weit und zu lang, das auch 
schaden in den Gebewen vorkommen werde. Er ist auch verantwortlich da· 
fOr, das die Gebew al/wege mit gutem rath ahngestel/t werden. Dazu 
kommt die Festsetzung des .. Hauegeldes", des Lohnes fOr die Gedinge, die 
ebenfalls bergmannische Erfahrung voraussetzte. Auch seine Verwaltungs· 
funktionen erweitern sich, da ihm die Zehntrechnung und ·erhebung und 
die Kohlzinsrechnung ilbertragen werden. 

In der Berggerichtsbarkeit tritt insofern eine Anderung ein, als statt drei 
nun vier Gerichtstage jahrlich angeordnet werden und das Verfahren bei 
den Gerichtstagen gegenilber der alten Ordnung prazisiert wird. 

Die Geschworenen, die 1499 zum hoheitlichen Personal zahlten, werden 
nun in den Bereich des gewerkschaftlichen Personals eingereiht, behalten 
aber durch ihre Vereidigung durch die hoheitliche Verwaltung eine Sonder· 
stellung; Es sol/en auch die GewUrcken zweene Geschworne unterhalten, 
die kein geding oder arbeit uffm berge haben und gebiihrlich vereydet wer· 
den, durch selbige Geschworne sol/ vom Bergkvogt vleissiges uffsehen ge· 
schehen ... 

Ahnlich vollzieht sich die Entwicklung bei den Messern. An die Stelle des 
Schiefermessers tritt der Schieferlader, der von den Gewerken eingestellt, 
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jedoch vom Bergvogt vereidigt wird. Der Kohlenmesser oder Kohlenvogt 
wird ebenfalls vereidigt, bekommt aber keine festgesetzte MellgebUhr 
mehr, sondern hat sich mit dem HUttenmeister uff einen leiderlichen Lohn 
(zu) vergleichen. 

Die Bergordnung von 1616 bringt eine Aufblahung der hoheitlichen Ver
waltung. An Amtleuten und Dienern installiert sie 

1. den Berghauptmann. Er soli an unser stall fleissig aufsehen, da.p 
Fried, Gerechtigkeit, und diese unsere Ordnung unverbrUchlich gehal
ten, aller Betrug und Untreu abgewandt . . . werde. Er ist Vorgesetzter 
aller Bergbeamten, 

2. den Bergmeister, der Macht und Gewalt auf seinen anbefohlenen Ge
birgen hat und zustandig fOr die Verleihung von Bergwerken auf alle 
Metalle ist, 

3. die Geschworenen, die alle Zechen mindestens in 14-tatigen Abstanden 
befahren mUssen und dafOr verantwortlich sind, da'p unsere Ordnung 
steiff und festiglich gehaiten, uns, den Gewercken und gemeinen 
Berckwercken zu nutz gebawet und gehandelt werde, 

4. den Zehender, der vor allem dafUr verantwortlich ist, dall aufkom
mendes Silber erfallt und eingebracht wird, 

5. die Gegen- und Bergschreiber, die die GegenbUcher zu fOhren haben, 
BUcher, in denen die Anteile der einzelnen Gewerken verzeichnet und 
die festgesetzten Zubullen registriert und die Anteile, die die Zubullen 
nicht erlegen, ins Retardat geschrieben werden, 

6. die Schichtmeister, die zwar von den Gewerken eingestellt aber von 
den landgraflichen Amtsleuten zu bestatigen und zu verpflichten sind. 
Ein Schichtmeister darf hllchstens 6 Zechen verwesen. Er hat die Aus
gaberechnung zu fOhren und ist fOr die Arbeitsaufsicht in seinen Ze
chen zustandig, 

7. die Silberbrenner, 
8. die Probierer, die vom Berghauptmann, Bergmeister oder Bergwerks

verwalter verordnet und vereidigt werden und fUr jedermann Erzpro
ben schmelzen sollen, 

9. die Markscheider (Marscheyder), die vom Berghauptmann, den Berg
meistern oder dem Bergverwalter zugelassen und verteidigt werden 
mUssen und die Messungen im Gebirge durchzufOhren haben, 

10. die Steiger und Einfahrer, 
11. die Berboten. 

Die unter 6-10 genannten sind Angestellte der Gewerken, gleichzeitig 
aber mit hoheitlichen Aufgaben ausgestattet und den Weisungen der Berg
beam ten unterworfen . Der Bergvogt, in Hessen erstmals 1480 belegt, ist in 
der Beamtenhierarchie unter Landgraf Moritz nichl mehr vertreten . 

Dem Berggerichtswesen widmet die Bergordnung von 1616 den 4. Ab
schnitt mit 8 Artikeln. In allen strittigen Bergsachen soll zunachst ein GUte
termin vor dem Bergmeister stattfinden. Wenn dieser nicht schlichten und 
entscheiden mllchte, findet der Giitetermin vor einem aus dem Berghaupt
mann, dem Bergverwalter (in Regiebetrieben des Staates), dem Bergmeister 
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und den Geschworenen bestehenden Gremium statt. Das Ergebnis eines 
positiv verlaufenen GOtetermins ist an die Bergrate oder den Landgrafen 
mitzuteilen. 

Laflt sich eine Sache nicht in GOte beilegen oder ist sie so unklar. irrig 
und zweifelhaft. daB sie durch einen Amtsspruch nicht entschieden werden 
kann. soli sie an das Berggericht verwiesen werden. Ein Artikel regelt das 
Verfahren. nach dem al/e Bercksachen ... forderlich und so viel immer 
moglich. gantz schleunig getrieben und volnfuhret werden sol/en. Handelt 
es sich um strittige Sachen. die in der Hessischen Bergordnung nicht gere
gelt sind. sollen die joachimsthaler und sachsichen Bergordnungen und Ge
brauche zu Rate gezogen werden. 

Gegen ein Urteil des Berggerichtes ist Appellation bei den Bergraten 
mOglich. Auch das Vollstreckungsrecht aus rechtskraftigen Urteilen und 
das Pfandrecht (Kummer) in Bergsachen sind geregelt. 

g) Die gewerkschaftliche Organisation 

Ober das Gewerkschaftsrecht nach den Bergordnungen von 1497. 1499 
und 1543 ist im Abschnitt .. Gewerken und Gewerkschaften" berichtet. so
daB hier lediglich auf die Bergordnung von 1616 eingegangen zu werden 
braucht. Sie bestimmt. daB dem Bergmeister die Gewerkschaftsmitglieder 
namentlich zugestellt werden mOssen. sobald Zechen oder Lehen bestatigt 
und ins Bergbuch eingetragen sind. Sie sind mit Nennung des Lehenstra
gers vom Bergmeister in ein gesondertes Buch und ebenso ins Gegenbuch 
einzutragen ll . Eine Gewerkschaft darf hOchstens in 128 Kuxe aufgeteilt 
werden. wobei zwei Kuxe der Kirche und zwei der Gemeinde oder dem 
Grundherren. auf dessen Boden man einschlagt. zuzuschreiben sind. Nach 
der Rechnung des Schichtmeisters wird die erforderliche ZubuBe viertel
jahrlich festgesetzt und durch Aushangzettel bekannt gegeben. Kuxinha
ber. die die ZubuBe nicht leisten. sind ins Retardat zu setzen. Der Gewerke. 
der sich nicht binnen vier Wochen durch Zahlung aus dem Retardat lOst. 
geht ihrer verlustig. Sie werden dann verkauft. wobei den Mitgewerken das 
Vorkaufsrecht zusteht. An der freien Verfilgbarkeit der Gewerken ilber 
ihre Teile andert sich gegenilber der Ordnung von 1543 nichts. FOr Kauf 
und Verkauf von Teilen gibt es inzwischen Makler. die sogenannten Kucks 
Crentzler od er Partierer. Nur durch die Amtleute zugelassene. vereidigte 
Crentzler sind im Bereich des Filrstentums geduldet. um betrUgerische Ge
schafte mOglichst zu unterbinden. BetrOgerische Crentzler werden mit Ge
fangnis bestraft. In schweren Fallen sind daneben Rutenstrafe und lebens
langer Landesverweis angedroht. 

35 leider sind Berg-. Lehen- und GegenbOcher aus dem 16. Jahrhundert in den Bergaklen des StAM nicht 
vorhanden 
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h) HUtlenrecht 

Die spllrlichen Hiittenrechtsbestimmungen in den Ordnungen von 1499 
und 1543 sind unter "Das Hiittenwesen" zitiert. Dort wurde auch ilber die 
Abweichungen zwischen dem hessischen und dem sachsischen HUttenrecht 
berichtet. Die Bergordnung von 1616 ignoriert die hessische Hilttenpraxis 
des 16. Jahrhunderts, nach der die Gewerkschaften jeweils ilbedhre eige
nen HOtten verfOgten, und lehnt sich wieder an das sachsiche Recht an, 
nach dem HUttenbetriebe selbstandige Einheiten waren, die ihre VerhUt
tungskapazitaten in den Dienst bergbautreibender Gewerken stellten. Ihre 
Eigner sind die HOttenherren. Die Ordnung verpflichtet sie zu einem den 
Gewerken nUtzlichen Dienst mit ihren schmeltzofen, Gebllisen, Treibherd
ten und andern Zugehorungen. Kein Gewerke soll mit Liebnufl, Verheis
sung, Fiirdernufl oder in andere weg, wie zu erdencken, angereilzet noch 
gemUssiget, vielweniger mit starckem anhalten gedrungen werden, in einige 
HUtlen zuziehen, es soll vielmehr jeder Gewerkschaft frei stehen, ihre 
HUtte selbst auszuwahlen. Zum Schutze der Gewerken und der landgrafli
ch en Zehntkasse werden den HUttenherren, ihren HUttenschreibern, 
Schmelzern, Abtreibern und andern HUttendienern fUr den VerhUttung
sprozell, die BuchfUhrung und die LOhne sehr detaillierte Vorschriften ge
geben, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen werden soil. 

i) MajJe im 8ergbau 

Wer die Bergwerksordnung zu Sontra von 1499 aufmerksam durchsieht, 
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dall sie in erster Linie erlassen 
wurde, urn ein neues, reformiertes Mallsystem im Bergbau einzufOhren. 
Von insgesamt 76 Artikeln sind 19 dem Messen und den Mallen gewidmet. 
An Langenmallen bestimmt die Ordnung auf allen Bergwerken den refor
mierten Lachter und den reformierten Mandelstagk oder -stock. Zum Ver
messen der Lehen soll eine Schnur von 21 Lachter LlInge dienen, die SchOf
fen und SchOffenmeister haben sollen. An Hohlmallen nennt sie das geor
dinnete Schiffermafl, der dan zcehin ein fuder thun und das reformirde 
kollmafl. Bergvogt mit SchOffenmeister und SchOffen sind verpflichtet, die 
Hohlmalle mit Hilfe eines "Kampfmalles" " zu eichen. 

Die Berg- und Schieferordnung von 1543 fOhrt an Stelle des alten hessi
schen Schiefermalles das Mansfeldische Mall, die Hole und die halbe Hole 
ein. Die Hole entspricht dem Fuder. Man ist also von dem kleineren, um
stand lichen Schiefermall, von dem 10 einem Fuder entsprachen, abgegan
gen. FUr das Kohlenmessen gilt nach wie vor das Kohlenmall. Aber auch da 
wird der Messvorgang erleichtert. Oer Korb als Transportgefall der Fuhr
manner wird genormt und nimmt, je nachdem ihn .der Fuhrman fiihren 
kan, 12 bis IS Mall auf. Wenn die KOrbe mit dem gebrannten Zeichen des 

]6 KampfmaIl oder KampmaB war das MaB mit einem eisernen Ring als Eichmarke. Es wurde mit Iroc ke
nem KOTn gefOllt und das Korn dann in das zu eichende MaB umgeschOttet und danach die Eichmarke 
angebTachl 
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Htittenvogtes versehen sind, kann der geschworene Vogt oder Kohlemesser 
auf ein besonderes Ausmessen der transportierten Kohlen verzichten. Bei 
der Vermesssung der Lehen benutzt man die 1499 eingefOhrte Schnur von 
21 Lachter Lange weiter. 

Die Bergordnung von 1616 enthalt nur noch wenige Bestimmungen ilber 
die MaBe und das Vermessen im Bergbau. Den Hilttenschreibern ist aufge
geben, die Wage und die Gewichte in den Hiltten rechtschajjen, auch sau
ber und rein zu halten und sie alle Quartal im Beisein des Berghauptmannes 
oder Verwalters nach dem rechten Landcentner37 zu richten. Kohlen wer
den noch immer vermog der unterschiedlichen Mafikorbe gemessen. Bei 
der Vermessung der Lehen gelten die sachsischen Gepflogenheiten, wie sie 
von Agri cola " dargestellt wurden. Eine Fundgrube hat bei der Verlei
hung eines Ganges eine Liinge von 42 Lachtern bei einer Breite von 7 Lach
tern, ein Normallehen - eine Masse - dagegen eine Lange von 28 Lach
tern. 

• 
• 

k) Das Arbeitsrecht in den Bergordnungen 

Die Bergordnung von 1499 widmet den Berg- und HOttenknechten nur 
zwei Schutzbestimmungen. Niemand darf ihnen die Arbeit auf dem Berge 
wegen Schulden verbieten, es sei denn, die Landesherrschaft habe einen 
Forderung gegen sie, und die HOttenmeister sind verpflichtet, ihre Knechte 
wochentlich, liingstens aber in vierzehntiigigen Abstiinden zu entlohnen. 
lm tibrigen gibt es nur Gebote und Verbote, die der Aufrechterhaltung der 
Ordnung auf dem Berge und einem ungest(irten Bergbaubetrieb dienen sol
len. 

Den Gewerken und Htittenmeistern ist untersagt, sich gegenseitig Ge
sinde abzuspannen. Wer gegen den Willen seines Meisters eine Arbeit auf
gibt, dem ist die Arbeit an anderer Stelle verboten, bis er sich mit seinem 
ursprtinglichen Arbeitgeber auseinandergesetzt hat. Das sind zwei Anord
nungen , die das Hochtreiben der Lohne unterbinden. 

Schieferhauer werden verpflichtet, die Schiefern rein und luglich " zu 
hauen . Wenn sie gegen dieses Gebot verstoBen, erhalten sie Arbeitsverbot 
auf allen Bergen. Zu ihren Arbeiten gehort es ferner, die von ihnen gehaue
nen Schiefern eigentlich und jleij3ig (zu) clauben und klopjen. Gebrechen 
am Ort mOssen sie den Gewerken anzeigen, sonst verfallen sie der hochsten 
BuBe. Bergfrevel und Beschiidigung von Bergwerkseinrichtungen durch die 
Bergknechte sind bei BuBe und Strafe verboten. Daneben kann Schadens
ersatz gegenOber den Gewerken auferlegt werden, wenn sie einen Schacht 
verwahrlosen lassen , die Schicht versaumen oder arbeitsunwillig sind. Auf
ruhr und VerschwOrung werden mit der hOchsten BuBe belegt. Radelsfilh-

37 Der Landzentner bzw , der hessische Zcnt ner hiclt JOB Kasseler Pfu nde. Nach einer Notiz Bastian 
GroB', des Drachstedtischen Verwalters (SIAM 55 I, I), hielt der Bergzentner bei Kupfer 112 Pfund, 
nach NU rnberger Gewicht abeT 100 Pfd 

38 Agrk:oJa a. a. 0 ., 4. Buch 
39 luglich = luoglich = aufmerksam 
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rer erhalten Landesverweis. Sofem vom Berggericht verhangte Bullen nicht 
bezahlt werden, kann den 'betreffenden Bergknechten die Arbeit bis zur 
Zahlung der Bulle verboten werden. Gedinge, die fUr das verabredete Hau
geld nicht mehr arbeiten wollen, mUssen ihr Arbeitsgerat, wie Kauen isen 
spelzen und dergleichen unversehrt und unentgeltlich zurUcklassen, wenn 
sie aus einem Schacht abziehen. 

Neben ahnlichen auf Arbeitsordnung und -disziplin gerichteten Anord
nungen entMlt die Bergordnung von 1543 eine dem menschlicheren Wesen 
Landgraf Phi Ii pps entsprechende Erweiterung der Bestimmungen zum 
Schutz der Bergknechte. Der grOlleren Arbeitssicherheit dient die Anwei
sung an die Dingherren, die Fahrten (Leitem) und Einfahrtseile so zu ver
wahren, dall niemand Schaden durch Verwahrlosung derselben entstehen 
kann. Auch der ordentlichen EntlOhnung wird eingehender gedacht als in 
der Ordnung von 1499. Von den Gewerken wird gefordert, dall sie auf ei
nem bestimmten Tag nach Ausgang zweier Monate mit ihren Arbeitem 
und Fuhrleuten abrechnen, damit diese ihre Verpflichtungen ordentlich er
filllen kOnnen. Wahrend dieser Zeit ist ihnen Kostgeld auf Abschlag auszu
zahlen. HUttenpersonal, wie Schmelzer, Schlackentreiber, Laufer und an
dere Knechte sind am Freitag jeder Woche zu entlOhnen. Leider rissen bei 
der EntlOhnung Unsitten ein, die die BrUder Pfintzing in einem Brief an 
den Landgrafen 1544 beklagten"'. Philipp war aber bedacht, dall den 
Arbeitem auf den Bergen ihre Lohne gezahlt wurden. Er schrieb am 15 . 11. 
1563": Dan unser gemulh und meinunge isl nichl, das unsere Underlhanen 
zur Arbeil gelzwungen und mil dem lohn sollen ujj gehallen werden, eine 
Auffassung, die in wohltuendem Gegensatz zur Bewertung der Bergarbeit 
in einem theologischen Gutachten von 1538 stand , wo sie mit c/oakjegen, 
wasenmeisler oder Schinderwerk Ireiben gleichgesetzt wUTde " . 

Die Bergordnung von 1616 verzichtet im wesentlichen auf Anordnungen, 
die der Arbeitsdisziplin und dem friedlichen Verhalten auf den Bergen die
nen . Diese werden zum Teil mit drastischen Strafandrohungen in das BUTg
friedenspatent vom 27. I. 1617 ilbemommen. Die Bergordnung entwickelt 
in den Artikeln 14 18 des Hauptabschnittes II das eigentliche Arbeitsrecht 
weiter. Der 14. Artikel ist den GedingelOhnen gewidmet. Der "gesetzte" 
d. h. der vereinbarte Akkordlohn ist die Rege\. Es ist aber auch angeord
net, dall den Hauem, die durch widrige Umstande nicht auf ihre Kosten 
kommen kOnnen, durch die Geschworenen geholfen werden kann. Die ei
genwillige Abkehr von einer Gedingearbeit wird unter Strafandrohung und 

40 StAM 57. Bilstein, Pax. . 1 BI. 278- 279: " So wird~l. al5 wir INrichl. durch elliche di~ rrch/~ lohn If!il 
nil g~hall~n . Und ob gleich jewriln lPll wurd~t. so wird doch so/che lallung d~r /ursllich~n ordlnung 
luwid~r mit solch~r au/s~tllicher besc'hwemus /uhrg~nommen lNy dem die arbeiltl'r, Sincker, schif/~r
heur und and~rt nottur//tig~ personen des Berck~rcks nit b/~iben konn~n, dann gar nit mU bartm 
g~/d~, wi~ billig gelondt, sander die armen Qrbeiller mit If!tt~ln an di~ M ckl'n. f1~ischhauer, b«k~r, 

Tuchgewondter und and~rt pro/ande u/ Bo,., Qu/t.un~hm~n ~r~isl werden. wtlches in~n , weiln sie es 
hab~n muss~n . also th~ur angf!Schlag~n wurdetl, dos si~ dobey nil bleiben konnen 

41 StAM 57. Bilstein, Pak. 3 81 . 64 
42 Zimmermann , a. a. 0., Bd. 1 S. 381 
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Lohnverlust untersagt. Wer aber von einer Gedingearbeit ausgeschlossen 
wird, dem soli sein verdienter Lohn ausgezahlt werden. Die Schichtord
nung auf den Bergen erfahrt eine genaue Regelung. Wenn in drei Schichten 
gearbeitet wird, beginnt die erste urn 4 Uhr morgens, die zweite urn 12 Uhr 
mittags und die dritte urn 8 Uhr abends. Jede Schicht dauert, der Schwere 
der Arbeit entsprechend, 7 Stunden. Eine Stun de vor Schichtbeginn wird in 
den Bergbauorten Mfentlich geHiutet, damit keiner der Arbeiter sich mit 
UnpUnktlichkeit entschuldigen kann . Das Ende der Schicht wird durch das 
"Auspuchen" des Steigers angezeigt. Werden taglich weniger als drei 
Schichten gefahren, fallt zuerst die Nachtschicht und dann die Mittags
schicht aus. Die Entlohnung mull im Beisein aller Arbeiter und Steiger 
durch die Schichtmeister in guter landtswerdiger Mantz und mit keinem 
andern Geldt, noch mit einiger andern Wahr auf die Hand erfolgen. 

I) Die Bergfreiheiten 

Die Bedeutung der Bergfreiheiten und ihre Auswirkungen auf das 
gesellschaftlich-politische Leben der Bergleute inmitten der vorwiegend 
landlich-bauerlichen Bevolkerung der hessischen Bergbaugebiete ist, nach
dem Grotefend 4l geschrieben hatte, die Vorrechte der Bergleute liellen 
sie fast wie einen Staat im Staate erscheinen, oft UberscMtzt worden. Ne
ben der Festschreibung der Freiheit des Mutens und des Bergbaubetriebes 
sind sie in erster Linie Wirtschafts- und Arbeitsforderungsgesetze, die in ih
rem Inhalt und vor all em in ihrer Tendenz durchaus mit modernen Forde
rungsgesetzen verglichen werden konnen. Direktsubventionen und Steuer
vergUnstigungen zur Forderung der Bergbaubetriebe, an deren Aufkom
men und Entwicklung erhebliches landesherrliches Interesse bestand, und 
Erleichterung der Anwerbung des dringend erforderlichen bergmannischen 
Fachpersonals machen ihren Inhalt aus. 

Die Direktsubventionen bestanden in der standigen Lieferung von freiem 
Schacht- und Bauholz fUr alle zum Betriebe erforderlichen Gebaude, also 
der Schachte, Stollen, HUtten, MUhlen und Pochwerke, nach der Berg
werksfreiheit von 1536 auch fUr sonstige Hauser auf den Bergen und bei 
den HUtten. Kohl- und Rostholz wurde drei Jahre lang frei, ohne Zahlung 
des Forstzinses, zugesagt und geliefert. 

Bedeutendste SteuervergUnstigung war die zeitweise Befreiung der Ge
werken von der Zahlung des Zehnten. 1536 wurde er ein zeitlangh nach ge
legenheit des bergwercks gnediglich nachgelassen. 1562 gait die Befreiung 
fUr drei Jahre und 1616fiir ein zeitlang nach befindung und Gelegenheit. 
Ihre Bedeutung fUr die zu erheblichen Investitionen genotigten Gewerken 
wird offensichtlich, wenn man bedenkt, dall der Zehnte bis 213 zu der er
zielten Gewinne wegsteuerte. Aber auch der Erlall von Wege-, Zoll- und 
Geleitsgeld fUr alle lebensnotwendigen Waren - den Guldenweinzoll aus
genommen - im Umkreis von 6 Meilen und der freie Bier- und Weinein-

43 Grot~r~nd. 3 . 3 . O. 
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kauf und Erlal3 des Ungeldes fiir deren Vertrieb und Ausschank zahlten zu 
den beachtenswerten Steuervergiinstigungen. 

Die Gewerken. die Bergknappen und das iibrige Personal hatten weitere 
Vergilnstigungen. Die Gewerken durften 1536 alle gewonnenen Metalle in 
den ersten vier Jahren nach Aufnahme eines Bergwerks frei und unbelastet 
von einem Vorkaufsrecht des Landesherren. d. h. zu europaischen Handels
preisen. verkaufen. 1562 wird Silber ausgenommen und der freie Verkauf 
anderer Metalle auf drei Jahre beschrankt. Von Bedeutung war auch das 
Recht. Gewerbebetriebe zur Erhaltung der Nahrung fUr die auf dem Berge 
Tatigen ohne Einschrankung durch ZunflOrdnungen zu errichten. Es han
delte sich dabei insbesondere urn Brauhauser. Fleischbanke. Salzkasten. 
Badestuben und Milhlen. Das erleichterte den meist abgeschieden. weitab 
von den Stadten lebenden Bergleuten die Versorgung und ermaglichte den 
wenig verdienenden Knechten. den notwendigen Bedarf zu angemessenen 
Preisen zu verschaffen. 

Die Befreiung der auf dem Berge Tatigen von allen Bethe-. Fron- und 
Hofdiensten hat zwar oft einen Keil zwischen die fremden. zugezogenen 
Bergleute und die bodenstandige Bevalkerung getrieben. war aber wegen 
der besonderen Verhaltnisse auf den Bergwerken und in den Hiitten. die 
Oftere Abwesenheit des Personals nicht gestatteten. eigentlich unerlal3lich. 
Unangefochten und bestandig ist dieses Vorrecht im ilbrigen nie gewesen. 
Die Freiheit von 1562 schrankte es schon dadurch ein. dal3 es nur gait. all 
dieweil das Bergwerck des orths im Gange ist. 1571 wurde Bergvogt Beck 
angewiesen. alle Personen zu Iba. Abterode und Bilstein und diejenigen. 
dieauch daselbst herumb wohnen und ihre Nahrung nicht iiberwiegend aus 
dem Bergbau verdienten. zu den ilblichen Diensten heranziehen zu lassen". 
Auch die Ortlichen Beamten griffen gelegentlich nach Willkilr ein. 1569 
hatte sich der Gewerke Hans Diegel des Versuches des Amtmannes Jo
hann v. Ratzenberg von Sontra zu erwehren, ihn wie andere Einwohner 
Richelsdorfs zu den Diensten heranzuziehen 4S • 

Nach sachsischem Muster versprechen die Bergfreiheiten von 1536. 1562 
und 1616 den Bergleuten. die sich in besonderen Bergstadten niederlassen 
wiirden. eine Selbstverwaltung dergestalt. dal3 sie ihre Bilrgermeister. Rich
ter und Rate selbst wahlen diirfen. Lediglich die Confirmation und Bestati
gung derselben durch den Landgrafen behalt man sich vor. Ihnen soll auch 
ein freier Wochenmarkt an allen Sonnabenden gestattet werden. Zur Griln
dung solcher Bergstadte ist es aber in Niederhessen nicht gekommen. 

Zusammenfassend lal3t sich sagen. dal3 sich das kodifizierte hessische 
Bergrecht in der Zeit vom ausgehenden 15. bis zum Beginn des 17. Jahr
hunderts. also in einem Zeitraum von gut einem Jahrhundert. aus ersten 
zogernden Anfangen zu einem umfassenden. bestandigen Gesetzgebungs-

44 Anlage 11 
45 StAM 57 . Nentershausen. BI. 108- 110 



150 Hans Strube 

werk entwickelt hat, dessen kr(jnender AbschluJ3 die Bergfreiheit und Berg
ordnung Landgraf Moritz' sind. Die Anlehnung an das sachsische Berg
recht und die Entwicklung zu dessen Rechtsnormen hin ist unverkennbar. 
Wesentliche Anst6J3e zur Weiterentwicklung gingen von den KupferMnd
lern Siegmund und Martin Pfintzing nebst ihrem Bevollmachtigten, dem 
Syndikus der Stadt Niirnberg, Hans Thein, und Berghauptmann Georg 
Stange aus. 
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x. 
Die Bergstadt Sontra und die Bergfreiheit zu Iba und Abterode 

Drei Orte in den Kupferbergbaugebieten des Niederfiirstentums riihmen 
sich im 16. lahrhundert einer bevorrechtigten Stellung: Sontra, das sich als 
alte Bergstadt versteht, und Iba und Abterode als Orte einer sogenannten 
Bergfreiheit. . 

Sontra war viele lahrzehnte Mittelpunkt des bedeutendsten niederhessi
schen Kupferbergbaugebietes. Vor allem gait das fUr den Bergbau im 15. 
lahrhundert, der weitgehend am zutage anstehenden Kupferschiefer!lOz 
betrieben wurde. Solche FIOze fanden si ch rund urn Sontra, in Welda, im 
Comberg-RockensiiBer Raum und nahe Nentershausen. 

Die Rechnung von Rentmeisterund Schulthei13 zu Sontra 1460', das alte
ste archivalische Dokument Uber den Kupferbergbau im Niederfiirstentum, 
offenbart bereits Sontras hervorragende Stellung, da in dieser Rechnung 
sich nicht nur die bergbaulichen Zehntgefalle aus dem eigentlichen Bereich 
des Amtes, sondem auch diejenigen aus Iba im Amt Rotenburg nieder
schlugen. Die Verwaltung des Bergbaues orientierte sich also nicht an der 
Verwaltungsgrenze der beiden benachbarten Amter. Das gilt fUr die Ver
einnahmung des Kupferzehnten und auch fUr sonstige bergbauliche Amts
geschMte. 1534 und 1535 kiimmert sich der Amtmann zu Sontra, Caspar 
Tro t t, urn die allgemeinen Berg- und HiittenverhMtnisse zu Iba, vemimmt 
die Geschworenen und erstattet Bericht an Landgraf Philipp. 1480 er
scheint der Amtmann zu Sontra, Rave v. Her d a, als Mitglied eines Berg
gerichtes der Landgrafin Mechthild, das einen Gewerkenstreit zu ElIen
bach im Amt Rotenburg zu schlichten hat', und 1499 wird die erlassene 
Bergordnung als Bergkwergksordenunge zcu Sontra deklariert. Sontra er
scheint viele lahrzehnte als Amtssitz des Bergvogtes, dessen Zustandigkeit 
auch fUr Iba und ElIenbach nachgewiesen ist. 

Sontra beansprucht, daB alle Diener des Bergwerkes in seinen Mauem zu 
wohnen hlitten, daB die Lohnzeiten und Berggerichte im Ort abzuhalten 
waren und daB alles in den Schmelzhiitten gewonnene Kupfer auf der Waa
ge der Stadt gegen ein jahrliches Wiegegeld von zwei Gulden zu wiegen sei. 
Eine Urkunde, die diese beanspruchten Rechte bestlitigt hatte, befand sich 
jedoch nicht in den Handen der Stadt. 

Als Lorenz Meurer und Sebald Lo chner in der Bergverleihungsur
kunde von 1524' freigestellt wurde, ob sie in der Stadt wohnen wollten und 
ihre Knechte zu Sontra oder uf dem Berge nach irer gelegen zu lonen, be
gann Sortra urn seine Vorrechte zu kampfen . Einige Biirger und ehemalige 
Bergbedienstete wurden von Rentschreiber Conrad Sc hwaet z zu diesen 

I STAM Minelaherliche Rechnungen , Rentmeister und SchultheiB zu Sontra, z. Zt. nicht auffindbar 
2 StAM A.J.t ., Gen . Rep. Ellenbach 
3 Anla~e 2 
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Rechten verhort'. Vernommene waren Friedrich Vasolt, gewesener Hiit
tenschreiber, Johann Brenner, Hiittenschreiber, der Biirgermeister Jo
hann Reich, die Btirger Johann Gopel und Johann Korbach, alter 
Hufschmied. Friedrich Vasolt gab an die belohnung der berckknechl sey 
bey ime, dieweil er der Se m le r Schreiber gewesen, allerwegen zu Sonlra 
gehaften worden. Auch seine Vorjaren helen sich des also gehallen, den ehr 
also nachgejolgel und zu Son Ira die Lonlzeil gehaften und zween gulden an 
der weyl jerlich jur das wage geft den von Sonlra ungeverlich junjlzehen 
jar gereichl. 

Brenner berichtete, dall ihm, als er seinen Dienst angetreten habe, die 
Semler ein Haus zu Nentershausen gekauft hatten, und er dort ungefahr 
ein halbes Jahr gewohnt habe. Auf Befehl des Amtmannes Jost RatLen
berg habe er aber in die Stadt ziehen mtissen. Dort waren die Knechte ent
lOhnt worden. Auch das Wiegegeld von 2 Gulden habe er der Stadt gezahlt. 

Biirgermeister Johann Reich sagte, er habe wol verslanden, das der 
durchlauchlige hochgeborene jursl und her, her Ludwig, Landlgraj zu 
Hessen hochloblicher gedechlnis, dieweil das bergkwergk demjurslenthum 
zu hessen angehorig, habeseinf. g. ein bevelch lassen au'pgehen, dasdie be
lohnung der bergknechlen zu Sonlra geschehen sole, zu unlerhaftung ge
meinds nUlz auch alle diener des bergkwergks soften in seiner j. g. ample ZU 
Son Ira ire wonunge haben, wi.P auch nichl andersl don die zwen gulden sein 
den von Son Ira on einiche einrede ... bis anhero vergnugl worden. Ob -
Reich nun Ludwig I. oder Ludwig H. meinte und ob tatsachlich ein 
solcher Befehl existierte, ist nicht bekannt. . 

Der Btirger Johann Gopel gab an, er wisse zwar nicht, ob es aus Pflicht 
od er freiem Wille geschehen sei, aber bereits Herman sinn von Stolberg, 
der Cantzler genant (Johann E rmens i n) habe die Lohnzeit ebenso wie die 
Semler zu Sontra gehalten. Der Hufschmied Johann Korbach, der vor
gab, ftinfzig Jahre auf dem Bergwerk gearbeitet zu haben, bestatigte, dall 
er das Geld fiir seine Arbeit wie auch andere Diener zu Sontra empfangen 
habe, und dall die von Sontra alwegen dos kupjer zu wegen alda ir gewichl 
dargelhan, underhanden gehobl, und zwei gulden jur dos wage rechl emp
jangen. 

Btirgermeister und Rat zu Sontra beschwerten sich beim Landgrafen dar
tiber, dall Lorenz Meurer und Sebald Lochner sich nicht an das tiber
kommene Recht hielten, ein vergebliches Aufbaumen gegen die Tatsache, 
dall der Bergbau Wege ging, die Sontra bedrangten. Offen bleibt, ob es die 
behaupteten Rechte als Bergstadt tatsachlich einmal verliehen bekommen 
hat oder ob diese si ch gewohnheitsrechtlich entwickelt haben und ebenso 
wieder verloren gingen. Unter dem Verlust haben die Bedeutung und der 
Wohlstand der Stadt, wie Collmann schreibt', stark gelitten. 

Bei den Bergfreiheiten zu Abterode und Iba haben wir es mit geschlosse
nen Siedlungen von Bergleuten, allerdings im Verbande der beiden Ge-

4 SIAM 57, Sontra, BI. 251 - 255 
5 Co llmann, a. a. O . 
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meinden. zu tun . Zweifelsohne handelt es sich bei ihrer Grtlndung urn An
s~tze in Richtung auf die im sachsisch-bOhmischen Bergbaugebiet tlblichen 
BergstMte hin. Allerdings waren die Verhaltnisse im Bergbau des Nieder
fiirstentums zu bescheiden. als dall sich diese Entwicklung hatte vollenden 
konnen. Zu einer Eigenverwaltung mit frei gewahltem Btlrgermeister. 
Richter und Rat ist es jedenfalls nicht gekommen. obwohl die erlassenen 
Bergfreiheiten diese Moglichkeit vorsahen . Wesentlich aber war. dall die 
Bewohner dieser geschlossenen Siedlungen alle Freiheitsrechte der Berg
werksfreiheit genossen. dall sie alle zu ihrer Lebenshaltung erforderlichen 
Gewerbe treiben durften. dall ihnen alles. was sie zu ihrer Nahrung beno
tigten. frei zugefiihrt werden konnte. dall sie bezilglich ihrer Behausung. 
ihrer Acker. Wiesen und Garten abgabefrei und vor alien Dingen von alien 
Diensten befreit waren . 

Die geschlossene Siedlungsweise erlaubte ihnen auch leichter. diese 
Rechte zu wahren und Eingriffe abzuwehren. Die samptliche gemeine der 
Berck/reiheit Apteroda beschwerte sich beispielsweise bei Landgraf W i 1-
helm IV. erfolgreich dariiber. dall sie von den Beamten. besonders aber 
von den Holzforstern am Meillner mit dem Holzgeld iiberfordert wiirde. 
wobei sie sich auf die von Landgraf Phi lip p gestiftete Berck/reyheit Zu 
Apteroda im Gericht Bielstein berief'. Auch 1682 sind die AbterOder Berg
leute noch im Besitz ihrer Bergfreiheitsrechte und haben erneut Anlall. sich 
gegen Eingriffe des Amtmannes zu Eschwege im Beisein des dortigen Rent
meisters und des Amtsschultheillen zu Abterode zu wehren 7. Ihrer Be
schwerde fiigten sie eine Abschrift der Bergwerksfreiheit aus dem lahre 
1537 bei. Schon 1664 hatten sie sich beklagt. dall ihre Freiheiten durch die 
Kriegsereignisse zur he/fte ruiniert seien. pochten aber darauf. dall ihnen 
vor zwei 1 ahren bestatigt word en sei. dall ihnen ihre Privilegien waft Bades, 
Brauwens und versellens, auch in ab- und zu/uhr und was sonstet unserer 
Handthirunge und gewerbe sein mochte, aus gutem vergonnet (seil. Die 
Anweisung an die Beamten ging dahin. dall alle die ienigen, so in wlirgkli
cher bergarbeit begrif/en - wo dieselbig auch seftha/t seindt - bey ihrer 
glintz/ichen /reyhei/ vermoge des von Herm Landgra/ Moritzen /. g. 
hochse/igen gedechtnlift, hiebevor den 14. January 1601 ertheilten decrets 
geruhig gelassen werden sollten. 

Die Bergfreiheit zu Iba auf und bei dem Gel~nde der Kupferschmelz
hiltte oberhalb des Ortes wurde nach Friedrich Lucae' im lahre 1554 ge
grilnde!. Lucae schreibt. dall Landgraf Philipp in diesem lahr filr die 
Wiederaufrichtung des Ibaer Bergwerks sorgte. wobei er wohl die Verlei
hung an Christoph Baier aus Leipzig und dessen Gewerkschaft im Auge 
hatte. Durch N ordeck. berichtet er. habe er neue Wohnungen und am 
Ausgange des Ortes eine Bergfreiheit errichten lassen. Bereits an anderer 
Stelle wurde festgestellt. dall sich die bergbaulichen VerMltnisse zu Iba 
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7 SIAM 17. ~ . Abl~tod~ 

8 lucac, Friedrich, Das edJe Kleinod an der h~ssisch~n Landeskronc, Ms. hass. 2° Nr. 47 



154 Hans Strube 

nicht bestandig entwickelten. So kam es, dall Bergvogt Beck anlaBlich sei
ner Bestallung von W i the 1 m IV. folgende Anweisung erhielt': Alle perso
nen, die zu Iba, aplerode und Bielslein, auch daselbsl hierumb wohnen, 
sich unserer Bergkwergs freyheilen erfrewen, aber zu Bergwerg mil ihren 
Personen furnemblich ihre Nahrunge zu haben sich nichl gebrauchen las
sen, denen soil er keiner freyheil geslendigk sein, sondern die durch unsere 
Beamblen jedes oris jederzeil anhallen laften, das sie sich gegen uns wie an
dere unsere Underlhanen mil dienen und sonslen verhallen. 

Fiir Iba bedeutete diese Anordnung, da der Bergbau dort damals darnie
derlag, das Ende der Bergfreiheit. Bald erwies sich deren Auflosung als ein 
irreparabler Schlag, da weder Landgraf Wilhelm noch Landgraf Mo
ritz bereit waren, der Wiedererrichtung zuzustimmen. 1582 teilte die Ebel
sche Gewerkschaft Landgraf Wilhelm mit, daB man 50 Schieferhauer be
schaftigen und aus dem Mansfeldischen auch bekommen konne; da aber 
solche Bergleute die gebrauchliche Befreiung in Iba nicht bekamen, son
dern nach acht Tagen Tatigkeit wie die Bauern nach Rotenburg zum Hand
dienst miiBten, ware die Anwerbung nicht m6g1ich. Sie baten, die Bergleu
te, die sich dort niederlassen wollten, nicht zu beschweren und vom Hand
dienst und sonstigen Benachteiligungen zu befreien. 1587 beklagte sich 
auch Bergvogt Beck: sollen die Berckwerck gebaul werden, so miissen 
E. F. G. Berckleulh haben und mil Berckfreiheilen begnadigen. Weil 
E. F. G. die Berckfreiheil zu Iba aufgehoben und die BerckleulI mil legli
chem diensl beladen gewesen, haben dero viel ihre Heuftlein verkaufl und 
sich nach Manftfell und anderer orlh begeben, wie dann war iSl, das man 
keinen schmelzer hal, der die Kupfer gar machen kann.1O Der ben6tigte 
Schmelzer erhielt zwar Zuzugserlaubnis, die Bergfreiheit aber blieb ge
schlossen. 

Der Drachstedtische Verwalter Sebastian GroB wiederholte die Klage 
1607 ebenfalls vergeblich: Wan gleichfrembde Bergkleule mil grofter miihe 
anhero gebrachl werden, so werden sie von den Bauern mil dem hauszinfl 
hoch uberselzl, sollen schulz geldl geben und andere beschwerunge mehr 
uf sich nehmen, daher sie verursachl werden, wieder von dannen sich zu 
machen. 

Erst vom J ahr 1627 erfahren wir, daB die sieben in Iba ansassigen 
Bergleute Cuntz Kehr, Bastian Weidemann, Andreas BrOckmann, 
Georg Wacker, Lucas Newmann, Olto Schramb und Hans Bran
daw wieder dienstbefreit dort wohnen ll , verstiindlich, da der Bergbau ja 
nunmehr in landgriiflicher Regie betrieben wurde. 
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Der Kuprerbergbau im NiederrUrstentum Hessen 

Xl. 

Das Verhiiltnis der Landgrafen zum Bergbau 

a) Bergbau a/s prtlgende Kraft im Wirtschaftsleben 
unter der Maxime des gemeinen Nutzens 

III 

Zimmermann hat in seinem Werk iiber den Okonomischen Staat 
Landgraf Wilhelms IV. ein eindrucksvolles Bild von den Krllften ge
zeichnet, die das Wirtschaftsleben Hessens im 16. lahrhundert prllgten und 
auf die Bedeutung hingewiesen, die die GroJlgewerbe, insbesondere der 
Bergbau, fOr die Wirtschaft im Staat gehabt haben. Dabei zieht er die Er
gebnisse der Striederschen Forschung' in seine Betrachtung mit ein. 
Auch uber das Wesen und die Wirkungen der Wirtschafts- und Sozialpoli
tik; die auf der Maxime des "Gemeinen Nutzens" beruhten, sind Zim
mermanns AusfOhrungen von grundlegender Bedeutung. 

Nachfolgend soli versucht werden, die Auffassungen der hessischen 
Landgrafen uber den Bergbau darzustellen und den Motiven ihrer Berg
baupolitik nllherzukommen, denn letztlich waren sie es, die als Regalherren 
fUr die Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges verantwortlich waren. DaB 
der "Gemeine Nutzen" einer der entscheidendsten Beweggrunde fur die 
landgrllfliche Bergbaupolitik war, steht auJler Zweifel. 1497 verleihen 
Wilhelm Ill. und Graf lohann von Nassau ein Bergwerk bei Odens
bach in der Herrschaft Ulhnberg mit der Hoffnung, daB es zu reichem Er
trag kommen und Land und Leuten Nutzen und Nahrung geben mOge 2• 

Die Bergordnung zu Sontra wird 1499 erlassen zu unserm, unseres Fur
stenthumbs und diehnig nutz, die daranne teyl und gemeinschaft habenl. 
Wilhelm 11. verleiht 1505 ein Bergwerk bei Witzenhausen mit der Hoff
nung, daB hin/ur uns unserm furstenthumb, landen und Leuthen eyn ge
meiner nutz darufl erwachsen und entstehen m6ge'. 

b) Landgraf Philipp 

Ober Landgraf Philipp und seine Bergbaupolitik haben sich 
Wittich ' , Gundlach' und Wick' gel1uBert. Wittich verweist auf das 
stille Wirken Philipps aIs echter Landesvater fOr die materielle Wohl
fahrt seiner Untertanen und meint, dieses Bemiihen habe der Belebung der 
gewerblichen Tlltigkeit und vor allem dem Bergbau, der sich der Gunst 
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Philipps erfreut habe, gegolten. Die Berggesetzgebung sei eine Folge die
ser Guns!. G u nd lach zitien Ph i li p ps Testamente von 1539 und 1542, in 
denen er besonderen Wert darauf legte, dall der Landvogt an der Werra ein 
Mann sei der solcher salz- und bergwerke verstand habe und die vlei,Pig 
handhabe, (da) an unserm salz- und bergwerg vii und hoch gelegen ist. Das 
Testament von 1547 bestimmte, dall seine Nachkommen Nordecken uber 
die bergwerk brauchen sollten. W ic k hinwiederum verweist auf einen Ver
merk aus 1550: Dan ich den wald umb Eisen, bley oder kupjjer nit verder
ben lassen will. 

Eine gewisse verhaltene Gunst fUr den Bergbau, wie Wittich schreibt, 
ist bei Landgraf Philipp unverkennbar. Sie ist aber gewill nicht aktiver, 
sondern vielmehr passiver Natur. DaIl es eine SUnde wider den gemeinen 
Nutzen und die Landeswohlfahn gewesen ware, die Bergwerke zu vernach
lassigen, die sich durch verleihunge got/icher gnaden in unsern Landen und 
gepieten an vielen orten finden', entsprach seiner religiOsen Grundhaltung. 
Die Bergwerksfreiheiten 1536, 1537 und die Berg- und Schieferordnung 
1543 sind allerdings nicht seiner Initiative zu verdanken, sondern seiner Be
reitschaft, das zu vollziehen, was aus seiner U mgebung und von Bergbauin
teressenten an ihn herangetragen wurde. 1536 war der Bergbau im Richels
dorfer Gebirge kurz vor dem Erliegen. Die Nachfolger der Meurer aus 
NUmberg, Ambach und Hartung in Nentershausen und Schneider 
und Gulden in Iba mull ten aufgeben. Personen aus der landgraflichen 
Umgebung, namlich Kammersekretar Lersner und der MUnzmeister 
Ainkhurn nahmen die ins Retardat gefallenen Bergteile auf. Sie mOgen 
den Anstoll zu einer Fixierung der Bergfreiheiten gegeben haben. 1537 trug 
sich der Statthalter in Kassel, Siegmund v. Boy n e bur g, mit dem Gedan
ken, Bilsteiner Bergwerke aufzunehmen. Er dUrfte den Erlall der Freiheiten 
von 1537 mit ihrer Ausdehnung u. a. auf das Gerich Bilstein betrieben ha
ben. Die Bergordnung 1543 letztlich geht auf die Initiative der BrUder 
Pfintzing aus NUmberg zurUck. AIs sie 1542 die alte Bergordnung von 
1499 bemangelten und vorschlugen, sie zu verbessern, ehe sie sich auf Berg
bau im Amt Bilstein einliellen, erwidene Landgraf Philipp am 12. I. 
1543' Die Berckordenunge beratschlagen zula'pen seinl wir willig und ge
neigl, wo die ordenunge, die ujjm berge iSl, ungeschickl oder nil genugsam 
were, dieselbig mit ralh der pjintzing und der Berckverslendigen zu bes
sern, dan ye besser man di machen kann, ye liebers es uns ist. Des berck
vogls und der zweier geschwornen halber wollen wir ein Einsehen haben, 
wo die per'ponen, die itzo da seint, nichl tug/ich weren, das alzdann andere 
darzue verordnet werden sollen. Da die Pfintzing auch die Absicht hat
ten, einen Wassergraben zu der von ihnen geplanten HUtte zu fUhren und 
dafOr gewisse Garantien verlangten, entschied Landgraf Phi lip p Der bech 
halben sol man soviel ymmer mug/ich darauj sehen, das der Bawersmann 
soviel ehr des wassers, die wie'pen zuwessern nil behube aus den Erbjlu'pen 
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nit abschlage, aberaus denen graben, so di pfintzinger in irem Hutwerck 
gefurt, ader noch furen werden, soli inen der bawersmann kein wasser ab
stechen. Wir sehen also, wie sorgfaltig er die Bediirfnisse der Bauern bei al
ler FOrderung des Bergwesens zu wahren versuchte. 

Auch den Bergleuten im Verhaltnis zu den Gewerken gait seine beson
dere Fiirsorge. Als 1563 Hans Zehenter von Zehendgrub die Arbeiter auf 
den Zechen der Magdeburger Gewerkschaft nicht gelOhnt hatte, verfUgte er 
am 15. 11. 1563" Dan unser gemuth und Meinunge ist nicht, das unsere 
Underthanen zur Arbeit getzwungen und mit dem Lohn sollen uff gehalten 
werden. Wollten aber d gewercken etzliche den andem alien zum besten ein 
verlagk ufs Berckwerck thuen und unsere underthanen, den man schul
digk, alles betzalen, so muegen wir leiden, das sie als dan, wan unsere un
derthanen betzall seint, und nicht eher, den vorrat anfangen zusmellzen. 

Seine innere Einstellung zum Bergbau bekennt Phi Ii p p in der Vorberei
tung eines Schiedsgerichtes im Rechtsstreit zwischen Scherer und Diegel. 
Am 23 . 3. 1550 schreibt er" A ber in wahrheit mogen wir wol sagen, das wir 
den handel nicht grundtlich verstehen, dan wir wenig mit Bergkwerken 
umbgehen. Befinden auch, das es ein dipputirlicher und irriger handel ist. 
Nachdem wir aber gem sehen wolllen, das beiden partheyen zU dem ver
hulfen wurde, was ein jeder fug und recht hiitte, auch das unser Bergk
wergk nicht in abfhal kome, sondem ZU besserunge gereiche, und wir dan 
befinden, das Hans Tiegel beschwerunge in vorigem unserm bevelich hat, 
das vor denen Personen Rechnunge gehOrt mit weiterm anhang, und dan 
derander theil beschwerunge wege, das die sache albereith in diefunffjare 
uffgehallen und lenger sol hangen pleiben, und wir bedenken, so diese sach 
vor den Rechts gelertten allein verhandell sol werden, die vielleicht des 
Bergkhandels nicht genugsam verstand haben mochten, ... so ist unser 
bevelch, das neben auch unsem Hofrethen und gelerten erfordert werden 
uf unsere kosten drey unpartheysche Bergkleuthe, als nemlich einer van 
SangerhaujJen und einer vom EiPlebischen Bergkwergke ... Landgraf 
Wilhelm IV. auflert sich 1584 mit VorwurfUber die Bergbaupolitik seines 
Vaters" ' . Anspielend auf seine eigenen Erfahrungen auf dem Gladenba
cher Silberbergwerk und dessen Niedergang schreibt er: Darumb, das unser 
herr Vatter gar gem die A ujJbeutt, Zehenden und Vorkauff ahm silber 
nahm, aber nitt wollt darauff verlegen, das auch kein ordtnung gemacht 
wurde mit kolen, hollz und anderm kauff und fuhr . .. 

c) Landgraf Wilhelm IV. 

Das Unbehagen an dem dipputirlichen und irrigen handel mag Veranlas
sung dazu gegeben haben, dafl Landgraf Philipp schon zu seinen Lebzei
ten W i I h e I m weitgehend mit der Erledigung der Bergsachen betraute. 

Der frUhe Zwang, sich den Bergwerken zu widmen, seine iiberwiegend 

10 StAM 57 . Bilstein. Pak . ] BI. 64 
11 StAM 57 . Bilstein. Pak. 2 BI. 7] 

Ila StAM 57. Gladenbach. Pak . 2 



158 Hans Strube 

rationalen Anlagen, seine Aufgeschlossenheit fOr das wirtschaftlich Mach
bare und VernOftige und sein Drang zu Aufsicht und Obersicht bewogen 
Wilhelm, das Bergwesen bis in alle Einzelheiten selbst zu bestimmen. Der 
Kupferbergbau interessierte ihn dabei nur am Rande. Seine HauptfOrsorge 
gait dem Steinkohlenbergwerk am Meillner, den Salzsoden zu Allendorf 
und den EisenhUtten, also den Bergbauzweigen, die der Regie des Staates 
unterstanden. Bei den an private Gewerken verliehenen Kupferbergwerken 
im Richelsdorfer Gebirge und im Amt Bilstein beobachtete er sorgfaltig, ob 
der Schaden, den sie ihm am Walde zuftigten, nicht den Nutzen, den der 
Zehnte einbrachte, Oberwog. Nach Rommel schrieb er einmal an den 
Pfalzgrafen von Veldenz, er mOge sich hUten, dall bei VerwOstung der 
GehOlze der Schaden der Bergwerke nicht den Vorteil UberwOge, derglei
ch en Werke pflegten reiche Vater, aber arme Kinder zu machen . Schon am 
9.6. 1564 hatte er dem OberfOrster zu Lichtenau Anweisung gegeben, den 
bilsteinischen Gewerken nur dann Holz zum Schmelzen zuzuweisen, wenn 
sichergestellt sei, dall die Schiefern nicht nur Kupfer sondern auch Silber 
enthielten 12. Diese Haltung mag von seiner Abneigung gegen Gewerken 
vom Schlage Scherers und Zehentners verursacht gewesen sein. Ande
rerseits war er bedacht, die fOr die Soden erforderlichen Holzmengen durch 
Zuteilung von Kohlholz zum Schieferschmelzen nicht zu schmalern. Auch 
1581 lehnte er Holzlieferung ab, da das Holz am Meillner fUr Allendorf be
nOtigt und der Kaufunger Wald durch die Glasmacher sehr beansprucht 
wurde ll . 

Da der Kupferbergbau im Ibaer Bereich des Richelsdorfer Gebirges viele 
] ahre lang nicht recht f1orierte, ordnete er die Beendigung der dort gewahr
ten Bergfreiheiten an, und Bergvogt Beck erhielt Anweisung, alien Perso
nen, die vom Bergwerk ihre Nahrung zu haben sich nicht gebrauchen lie
Ilen, die Bergfreiheiten zu entziehen I'. Der Bergwerksinhaber zu Richels
dorf, Hans Diegel, bekam zu spOren, dall Landgraf Wilhelm bemUht 
war, das Aufkommen an Kupferzehnten unter strenge Kontrolle zu 
nehmen u. 

Seiner kritischen Einstellung standen andererseits positive Gedanken ge
genUber. Schon das wissenschaftliche Interesse des FUrsten an den techni
schen Vorgangen des Schmelzprozesses bei der Kupfergewinnung veran
laIlte ihn, Probeschmelzungen anzuordnen und ihnen Mters beizuwohnen. 
Sein Interesse daran wuchs, als am 11. 4. 1578 durch einen Stollenbau am 
Meillner das machtige Kohlenlager erreicht wurde 1.. Rh e n a n u s hatte 
nicht locker gelassen, bis dieses Ziel erreicht war. Es dauerte lange, bis die 
Schmelzproben mit den Kohlen vom Meillner Erfolg hatten. Erst als es ge
lungen war, die schwefelhaltige Braunkohle zu verkoken, ein Verfahren, 
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das der Kasseler Baumeister Mull e r erfunden hatte17 , ergaben sich Er
folgsaussichten. 1584 nahm Landgraf Wilhelm an einem Schmelzversuch 
zu Bilstein persllnlich teil ". Nach Bergrat M a e n i c k e" wurden auch in der 
Grafschaft Mansfeld im gleichen Jahr die ersten Kupferschmelzversuche 
mit verkokter Braunkohle gemacht. Es kllnnte sein, dall diese durch die 
Magdeburger Gewerken angeregt wurden. 

FOr das Interesse Wilhelms an der Technik und Beherrschung des 
Schmelzens und Probierens spricht auch die Tatsache, dall er sich einen ei
genen Probierer hielt, Christoph Traubel, den er gelegentlich Christoph 
Probierer nannte. Am 27. 11. 1585 bestellte er ihn mit seinen Probiergerfi
ten, Zuschlfigen und dergleichen nach Rotenburg, dan wir allerley Proben 
daselbst vornehmen wollen. FOr diese Neigung zeugt auch die Tatsache, 
dall er 1581 und 1582 einen umfangreichen Briefwechsel mit seinen BrO
dern Georg und Ludwig Ober Erzproben auf Kupfer, Silber und Blei 
fOhrte und Erze zu gegenseitigen Kontrollproben mit ihnen austauschte. 
Sein eifrigster Partner dabei war Landgraf Georg in Darmstadt 20 • Dieser 
Briefwechsel macht noch einen andern Wesenszug des Landgrafen deut
lich; er zeigt ihn al einen humorvollen, gemfilligten wirtschaftlichen Aben
teuern aufgeschlossenen Menschen. Am 28. 2. 1581 beglOckwOnscht ihn 
Landgraf Georg zu einem im Raum Witzenhausen aufgefundenen Berg
werk und schreibt Ob man dan schon die insell peru nicht konte dafur kau
fen, so verhoffen wir doch, es solte sonst E. L. woll nutzen tragen. AIs 
Landgraf Georg ihm eine Erzprobe schickt, schreibt Wilhelm Wenn das 
Ertz so mechtig als unsre braune kolen uffm Weichftener stunde, wolten 
wir Peru nicht darvor nehmen. Im selben Brief teilt er seinem Bruder mit, 
dall sich bei Witzenhausen Kupferkies finde. Er hoffe in KUrze 50 oder 60 
Zentner beisammen zu haben, urn ein Probeschmelzen mit Steinkohlen zu 
machen. . 

Am 22.3. 1581 schreibt er Ludwig, dall bei Carmettshausen (Carms
hausen zwischen Witzen- und Hundelshausen) ein Bergwerk gefunden 
wurde, in dem vor Jaren der altle Man gebawet. Dort gabe es nicht nur 
Kupfer sondern auch Bleierz, ob Ludwig nicht auch etwas ebentheuren 
und samt seiner Gemahlin und den Raten als Gewerken in dieses von ihm 
bisher allein erbaute Bergwerk eintreten wolle. Schon vorher hatte sich 
seine wirtschaftliche Vernunft gezeigt, denn am 9. 11. 1580 hatte er Rhe
nan us geschrieben Dan uff ein ungewisses ge/tt zu verba wen sind wir nicht 
bedacht, sintemal uns dergleichen Berckwerck bisher viel angeben worden, 
weliche doch palt wider in brunnen gfallen. Dann hatte aber die Ebentheu
erlust die Oberhand gewonnen, wie auch bei einem Bleibergwerk am "Ha
chelberge" bei Witzenhausen. Er bildete eine Gewerkschaft, der er selbst 
mit 5 Stfimmen vorstand. Seine Gemahlin beteiligte sich mit I Stamm, 

17 Grotdend a. a. O. 
18 Ro mmel a. a. 0., Zweites Buch Hauptst. VI, Ful1n. 174 
19 Maenicke a. a. 0 ., S. 485 
20 SIAM 57. Wilzenhausen 



160 Hans Strube 

Landgraf Ludwig mit 3 Stammen und dessen Gemahlin mit einem 
Stamm. Auch sein Sohn Moritz und eine Zahl von Raten und andern 
landgraflichen Beamten wurden als Gewerken aufgenommen. Er gab der 
Gewerkschaft eine Geschiiftsordnung. die das Risiko einschrankte. sicherte 
zu. eine etwa notwendig werdende Hiltte selbst zu bauen und versprach Zu 
freundlschaft und aus Gnaden wollen wir keinen Zehenden nehmen. Es sey 
dann von der zeit an. daft ifl Ausbeut gibt ll . 

Bei der Auswahl seiner Bergbeamten bewies Wilhelm eine glilckliche 
Hand. Herman Schiitz und Gabriel Philips waren als Berghauptleute 
tOchtige Zentralbeamte. Balthasar Richter und Georg Beck langjiihrige. 
treue und erfahrene Bergviigte. Ihre Berichte in Bergsachen. von beste
chender Prazision. verschafften ihm stets einen ausreichenden Oberblick 
ilber das. was sich in den Bergbaugebieten tat. Er verstand es. sie anzuspor
nen und wurde von ihnen wegen seines Sachverstandes und seiner Gerech
tigkeit hoch geachtet und verehrt. Seine Grundhaltung zum Bergbau gab er 
am 4. 9. 1584 in einem Brief an seinen Bruder L u d wig bekannt 22 Summa. 
wen ein furst wil ein frey Bergkwergk haben. so denck er am erslen. das er 
Gewercken bekomme. und die wohl halt. das sie kein Ursach haben zuc/a
gen oder das Bergkwergk zu verlassen. dann die nulzen einem herrn mehr 
aifl oflmahls das Bergkwergk selbsl. Die aber zu behalten. dartzu gehort 
gute ordtnung und Justitia. Er empfahl Ludwig. wenn er in den Amtern 
Blankenstein und Biedenkopf Bergbau treiben wolle. miisse er es wie ein 
guter Ackermann halten. den samen daran wagen. id eSI. ein Verlag darauf 
thun. gute starcke ordlnung machen und halten. und alles was zuverhinde
rung des Bergkwergks gereichen mag. abschaffen. - Das gehl sauer ein! 

d) Landgraf Morilz 

Unter Landgraf Moritz verandert sich im Laufe seiner Regierung das 
Geschehen im Bergbau vollkommen. Dem Pragmatiker folgte der in alchi
mistischen Ideen verfangene Phantast. der sich von seinen Briefpartnern 
und Ratgebern einreden lieB. ganz Hessen stiinde auf Erz und Metallen. 
Als nach dem Tode Ludwigs d. A. ihm 1604 Oberhessen zufiel. Ubernahm 
er die dortigen Silber- und Kupferbergwerke in eigene Regie. ein Unterneh
men. das ihn recht bald gereute. DaB er ungeduldig und nur auf schnellen 
Ertrag bedacht war. hat niemand treffender ausgedriickt als sein Berg
hauptmann Stange. der 1619 schrieb. es sei miBlich. dem Landgrafen zum 
Bergbau zu raten. denn wo die Ausbeute nicht zur Stunde erfolge. werde er 
unlustig 2l • Bei der Wiederaufgabe der Frankenberger Gruben und ihrer 
Weiterverleihung an lohann Krug am I. 2.1609 beklagt er die groBen Un
kosten und den Schaden. den ihm dieser Versuch eingebracht hatte"'. 
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Dann kam sein unglUcklicher Briefwechsel mit Heinrich Dauber zu 
Herborn und Georg Stange". Dauber redete ihm ein, es sei unklug, dem 
Salzgreben Krug die Bergwerke des OberfUrstentums zu Uberlassen. Er 
selbst, Da u ber, habe ein Mittel erfunden, die Erze zu Gladenbach vorteil
haft zu scheiden. Stange unterstiitzte solche Ideen und riihmte sich, er sei 
ein hervorragender Schmelz- und Probierverstandiger. Wenn der Landgraf 
die Bergwerke selbst iibernehme und die vorhandenen Kohlen zum Schmel
zen einsetze, kiinne er an die dreihundert Bergleute beschiiftigen. 

Wenn Stange auch geschrieben hatte, er sei 76 Jahre alt und lahm und 
kiinne deshalb die von Krug zuriickzunehmenden Bergwerke nicht dirigie
ren, liell sich Moritz nicht davon abhalten, ihn mit grollen Kosten nach 
Kassel zu holen, urn ihn an die Spitze einer zu griindenden zentralen Berg
behiirde zu stellen. Ein Gutachten seiner Rate gegen diese Berufung schlug 
er in den Wind und bestallte Stange am I. I. 1616 mit einem unwahr
scheinlich hohen Jahressold von 932 Gulden. 

Die der Bergstube angehiirenden Rate hatten sich durch den Wunsch des 
Landgrafen nach einer neuen Bergordnung als iiberfordert erklart. Es ist zu 
vermuten, daIJ Stange ihr Schiipfer gewesen ist, ein Werk, dessen Groll
artigkeit also letztlich der Initiative des Landgrafen zuzuschreiben ist und 
Grundlage fUr den hessischen Bergbau bis 1866 blieb. Auch die Bergstube 
hatte dem gesamten Bergbau zum Vorteil gereichen kiinnen, wenn Moritz 
eine bedachtere Personalpolitik getrieben und es vor allem verstanden hat
te, einen Leistungsansporn fiir seine Beamten zu finden, statt sie zu schul
meistern. Leider war er, wi~ DUlfer schreibt, der Typus eines Vertreters 
des starren Absolutismus 26 • . Sein Verhalten gegenUber seinen Beamten war -schulmeisterhaft, ungeduldig, und stets war er milltrauisch. Die Randbe-
merkungen auf den Akten weisen das aus. Dem Berghauptmann v. Craes
beke vermerkt er beispielsweise 1626 27 Berghauptmann dencke nur nicht, 
das er mit diesem kahlen schreiben sich in dieser Sach genugsam purgirt 
und entschuldigt habe . .. und das der Berghauptmann dieselbe (Sache) nit 
gesehen oder gelesen haben will, ist eine schlechte Anzeige und bekendtnis 
seines fleiPes in Bergsachen, dessen er sich so stolz beriihmen thut . .. Der 
geringste AnlaIJ genUgte, einen Beamten auf eine vage Anschuldigung hin 
vor die Tiir zu setzen. So ging es dem Salzgreben Krug, so ging es 1618 
den. gesamten Bergkollegium, und so ging es dem Bergmeister MOnch 
1625. 

Ehe die Bergstube durch die Braun Carl v. U ffeln aufgebiirdete Exeku
tion am Neujahrsabend 1618/ 1619 verwaiste, hatte Landgraf Mo r i t z den 
gesamten Kupferbergbau des Nieder- und Oberfiirstentums in landesherrli
che Regie Ubernommen. Die dabei von ihm angewandten Methoden lassen 
sich alien falls durch den angestrebten Zweck entschuldigen. Moralisch wa
ren sie mit Sicherheit anfechtbar. Einerseits nutzte er die durch den Prozell 

2S Rommel a. a. O. 
26 Dulfer a. a. O. 
27 StAM .57 . Oberkaufungen 
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gegen lohann Krug seit 1613 offensichtliche finanzielle Schwiiche aus, urn 
in den Besitz von dessen Bergwerke zu Frankenberg, Bilstein und Iba zu 
kornrnen, andererseits griff er sehr rnassiv in den Prozell Drachstedt ge
gen G roll vor der Bergstube ein, urn auch deren Richelsdorfer Bergteile 
oh ne irgend eine Entschadigung in die Hand zu bekornrnen. Nicht nur der 
30jahrige Krieg sondern auch die unglilckliche Regierungs- und Verwal
tungspolitik des Landgrafen waren Ursache fUr den Staatsbankrott 1627. 
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Bei der Behandlung der wirtschaftlichen Bedeutung des Kupferberg
baues in der Landgrafschaft drangt sich die Frage nach dem Umfang der 
Produktion auf. Und gerade diese Frage HiIlt sich aus den Archivalien 
kaum exakt beantworten, da nur wenige Rechnungen der Gewerken und 
keine Zehntregister der BergvOgte, auch keine Zehnteinnahmeregister des 
Zeughauses aus dem 16. Jahrhundert aufgefunden wurden. Schon 
W es termann I hat gestgestellt, daJ3 eine erste PrOfung der Archivalien des 
Staatsarchivs Marburg kaum Hoffnung lallt, Produktionsziffern fOr den 
nordhessischen Kupferbergbau zu gewinnen. Er nimmt aber als sicher an, 
daJ3 eine Spitzenproduktion bon 500 bis 1000 Zentnern jahrlich in dem von 
ihm untersuchten Zeitraum von 1460 bis 1560 kaum tiberschritten wurde. 

FOr das Jahr 1460, das Jahr der ersten urkundlichen Erwahnung des 
Bergbaues im Amt Sontra, stehen zwei Quellen zur VerfOgung, die Anhalts
punkte fOr die damalige Produktion liefern. Das Einnahmere,gister der 
landgraflichen Gefalle in Stadt und AmI' sagt, daJ3 1460 13 Of en zum 
Schmelzen von Kupferschiefern vorhanden waren, und daJ3 jeder Of en, 
wenn er im Gange war, jahrlich 3 112 Zentner Kupfer einbrachte; von 13 
Ofen konnten also gOnstigenfalls 45 112 Zentner Kupfer als Zehnte ein
kommen. Die Produktionskapazitat der 13 Of en oder Feuer betrug das 
Zehnfache, also 455 Zentner. Nach der Rechnung von Rentmeister und 
Schultheifl zu Sontra aus dem gleichen Jahre l kamen aber nur 36 112 Zent
ner Kupfer als Zehnte ein. Die tatsachliche Gesamtproduktion lag also bei 
365 Zentnern. Einen Schlull erlauben diese Zahlen Ober die Kupferproduk
tion hinaus: die SchmelzOfen mOssen bei dieser Kapazitat ziemlich klein 
und primitiv gewesen sein. 

Es kann angenommen werden, daJ3 sich die Kupferproduktion bis zum 
Ausgang des 15. Jahrhunderts analog der Ausweitung des Bergbaurevieres 
allmahlich vergrOflert hat. AIs Johann Ermesin und Johannes Bamber
ger 1494 fOr 5 Jahre als Hiittenmeister Landgraf Wilhelms d. M. zur 
Verschmelzung von dessen Zehntschiefern angenommen wurden', soli ten 
sie jahrlich aus der Verschmelzung dieser Schiefern 120 Zentner Kupfer, je
den Zentner zu 5 Gulden berechnet, liefern. Das wUrde einer Gesamtkup
ferproduktion von IOxl20 Zentnern = .1200 Zentnern entsprechen. Die Ver
einbarung in diesem HUttenprivileg, daJ3 das was susl von bergkwergken ut 

I Westermann a. a. O. 
2 SLAM S. 568 
3 StAM Mittelalterliche Rechnungen. Renlmeister und SchultheiB lU Sontra 
4 Siehe Anlage 1 a 
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dem berge zu den zweien hUllen wie obstehet nicht von noiden ware, dem 
Landgrafen vorbehalten bleiben soli, spricht dafOr, da/l man eher mit grO
Berer als geringerer Produktion rechnete. Wir kOnnen also davon ausge
hen, daB sich die Kupferausbeute im Sontraer Bergbau von 1460 bis 1494 
auf mehr als das dreifache erhOhte. Was im Ellenbacher Bergbaugebiet, in 
dem urn 1480 zwei HUtten betrieben wurden, an Kupfer aufkam, wissen 
wir nicht. 

Nach der Jahrhundertwende bietet sich ein veriindertes Bild der Schmelz
hUllen, das sich mit dem Auftreten der Semler aus Schleusingen als Ge
werken einer einzigen GroBgewerkschaft im Richelsdorfer Revier abzeich
net. Die Ermesinsche HUlle zwischen Hornel und Hasel, die Ibaer und EI
lenbacher HUtten Iiegen wUst. Ihre Wiedereinrichtung wird den neuen Ge
werken gestallet. Sie verzichten aber darauf und errichten stalldessen eine 
HUlle mit drei Feuern zu Birndorf. Nach ihrem Abzug vermehren sich die 
Feuer wieder urn solche zu Iba und im Bilsteiner Bergbaugebiet. Von 1501 
bis 1617 ha ben wir etwa folgendes Bild: 

Zeitraum Zahl der Feuer zu Insgesamt 
Birndorf Iba Bilstein 

1501-1516 3 3 
1517-1534 3 14• 4 
1535-1538 3 2 5 
1539-1566 3 I 34b 7 
1567-1599 3 1 24 , 6 
1600- 1617 5 1 2 8 

Die Angaben Uber die Kapazitat eines Schmelzfeuers sind unterschied
Iich, milssen es auch wohl sein, da der Kupfergehalt der Schiefern nicht 
gleichmiiBig war. Zwei Quellen mit unterschiedlichen Ergebnissen liegen 
vor, ein Probeschmelzen des Bergvogtes Beck zu Bilstein auf zwei Feuern 
1583 ' und die Jahresproduktion der 1baer HUlle bei voller Auslastung 1618 
auf einem Feuer'. Aus Becks Rechnung ergibt sich eine Jahresproduktion 
von 111 Ztr. 28 Pfund Garkupfer auf einem Feuer. Die Jahresproduktion 
zu Iba betrug 1618 auf einem Feuer 120 114 Ztr. Nehmen wir einen Millel
wen von 115 Zentnern an, ergaben sich unter BerUcksichtigung der vor
handenen Feuer folgende Wene einer mOglichen Produktion: 

1501-1516 345 Ztr. jiihrlich 1539-1566 805 Ztr. jahrlich 
1517-1534460 Ztr. jahrlich 1567-1599690 Ztr. jahrlich 
1535-1538575 Ztr. jahrlich 1600-1617920 Ztr. jahrlich 

4 a Genauere Angaben tiber die uil der Wiedererrichlung der Ibaer HUlle fchlen: vermullich richtelen 
sic die Meurer wieder auf. 

4b Zu S. v. Boynt'burgs Ze;1 zeitweise auch mindeslens 4 Feuer 
4c Die ZahJ der Feuer zu Bilstein verringerte 51ch zwischen 1566 und 1574 

5 Siehe Kapitci IV 
6 SIAM 57 . Sontra BI. 63-66 
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Zweifelsohne sind diese Produktionswerte nicht erreicht worden, da 
haufiger Kohlen- und Wassermangel eine Vollauslastung der HOttenkapa
zitllt nicht gestattete. 

Einen zuverllissigen Einblick in die Produktion der Birndorfer Hutte fUr 
1552 bis 1572 geben uns die protokollierten Aussagen von Diegels 
Schmelzer Fink und von Huttenvogt Stolman. In den 20 Jahren sind 
nach ihren Angaben jlihrlich 8 Roste Schiefern verschmolzen worden, von 
denen jeder, je nach Gute der Schiefern, 30 bis 50 Zentner Kupfer erbracht 
hat. Die jlihrliche Garkupferausbeute lag also zwischen 240 und 400, im 
Mittel bei 320 Zentnern. Diese Zahl kOnnen wir als reprlisentativ fUr eine 
Hutte zu drei Feuern im Richelsdorfer Revier, auch fur Iba mit einem Feuer, 
ebenso aber auch fUr das Bilsteiner Revier, dessen Schiefer- und Erzquali
tlit der des Richeldorfer Revieres entspricht, annehmen . 

Aus dem Mittelwert der Birndorfer Produktion ergibt si ch ein Wert von 
106,3 Zentnem Kupfer je Einzelfeuer. Wir kOnnen nun die Produktionska
pazitlit mit der Durchschnittsproduktion im Zeitraum von 1501 bis 1599 
vergleichen und die niederhessische Gesamtproduktion an Kupfer im 
16.Jahrhundert in etwa ermitteln: 

Zeitraum 

1501 - 1516 
1517-1534 
1535-1538 
1539-1566 
1567-1599 

Zahl der 
HUttenfeuer 

3 
4 
5 
7 
6 

Produktions
kapazitlit 

Ztr. 

345 
460 
575 
805 
690 

Durchschnitts
produktion 

Ztr. 

320 
425 
531 
744 
638 

Gesamtproduktion 1501-1599 

Gesamt
produktion 

Ztr. 

5120 
7650 
2124 

20832 
21054 
56780 

Die Gewerkschaft v. Boynburgs hat von 1539 bis 1546 insgesamt 3021 
Zentner, im Jahresdurchschnitt also 379 Zentner Kupfer produziert ". Die
ses zunlichst gUnstiger erscheinende Ergebnis beruht aber darauf, daB zeit
weise zumindest mehr als drei Feuer zur Verftigung standen". Diegels 
Kupferproduktion von 1542 bis Ende 1545 betrug 982 Zentner, also durch
schnittlich pro Jahr 327 Zentner auf drei Feuem" , und lag damit im er
rechneten Mittel. Sporadisch festgestellte Einzelergebnisse, wie Angaben 
uber durchgesetzte Schiefermengen, Vermerke der BergvOgte uber Zehnt
einnahmen in bestimmten Jahren und Vermerke Uber Kupferverkaufe in 

6a SIAM 57 . O~rkau fungen 

6b Dergvegt Gal Ri ch l e r ~richtet 1581. dall S. v. Beyneburg noch eine alte HUne an Reinhard Kune
mann s Wiese gehabl habe und daf1 er auf dieser Wiese sogar noch "eine hutten mit einem /eur und 
kop/ergQrherde mit sQmpt lweier Breno/en. darinnen das Kop/er zu sLUckmessingk gebrant. au/ die 
Wiese gelegt " habe. (SIAM 17e. Abterode) 

6c SIAM 57. Gladenbach. Pak . 2 HI . 2 16 fL 
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einzelnen Jahren bestatigen jedenfaUs die vorstehen rechnerisch ermittelten 
Produktionsergebnisse. 

Fiir die Birndorfer HOtte liegen uns fOr den Zeitraum von 1605 bis 1617 
exakte Produktionsergebnisse vor'. In dies en 12 Jahren wurden 1704 Zent
ner 25 Pfund, im Jahresschnitt also rund 142 Zentner gewonnen, wobei die 
Produktion 1616 nur noch 46 Zentner betrug. Ahnlich gravierend diirfte 
nach 1600 auch der Niedergang der Ibaer und Bilsteiner Kupfererzeugung 
gewesen sein, wie man aus den Schwierigkeiten, denen die Gewerken in die
ser Zeit ausgesetzt waren, schlieBen kann. 

Die Kupferproduktion des NiederfOrstentums bis zum Ausgang des 16. 
Jahrhunderts hat nicht nur den landgraflichen Bedarf fOr das Zeughaus 
und die Hofhaltung und die von den Kesslern und Mengen des Fiirstentums 
benOtigten Mengen gedeckt, sondern stand zum Teil auch fOr Lieferungen 
in die Zentren des Kupferhandels zur VerfOgung. 

FOr den landgraflichen Kupferbedarf bildeten die Zehntkupfer, die an 
das Zeughaus zu liefern waren und bei akutem Bedarf auch gelegentlich 
mit Nachdruck eingetrieben wurden ' , den Grundstock. Der Obliche Bedarf 
lag aUerdings iiber der Zehntkupfermenge. Dann wurde zu5atzlich bei den 
Hiittenherren eingekauft. So bezifferte Landgraf Wilhelm IV. im Jahre 
1583 den Zeughausbedarf in Kassel mit 150 Zentnern und in Ziegenhain 
mit 200 Zentnern und wies Berghauptmann und Bergvogt an, diese Mengen 
zu Bilstein und Iba in Auftrag zu geben ' . Landgraf L ud wig d. A. wurden 
1598 - aUerdings aus dem Frankenberger Bergbaurevier im OberfOrsten
turn - 112 Zentner zu .. Buchsenzeug" fOr 1623 Gulden 10 112 alb. gelie
fert. 

FOr den landgraflichen Etat waren die Zehnteinnahmen aus dem Kupfer
bergbau nicht von Bedeutung. Sie dOrften kaum zur Deckung des Verwal
tungsaufwandes der Bergverwaltung ausgereicht haben. Der .. Oekonomi
sche Staat Landgraf Wilhelms IV." verzichtete deshalb wohl auch dar
auf, sie in Anschlag zu bringen, wlihrend dem Salzwerk Soden beispiel
eise umfangreiche Untersuchungen gewidmet werden. Von erheblicher Be
deutung fOr die Beschliftigung der BevOlkerung und die Wohlfahrt der Un
tertanen waren a1lerdings die nicht unbetrlichtlichen Investitionssummen 
der Gewerken und die Investitions- und Produktionsverlage der Kupfer
handler. Bei weitem nicht von aUen am Bergbau im Niederfiirstentum Be
telligten wissen wir I was sie verlegten bzw. umsetzten. Einige aus den Ar· 
chivalien hervorgehende Summen seien aber doch genannt: 

Christoph Ba i e r aus Leipzig verlegte vor 1554 zu 
EUenbach und Bilstein 6000 Gulden 
Die Semler und Meurer investierten in ErbstoUen 
im Richelsdorfer Gebirge 4000 Gulden 

7 Siehe Kapitcl Ill , Die Drachstedt 
8 StAM 57. Nentershauscn, Landgraf Wilhclm an den Amtmann zu Sontra. daJ) er der Zchntk up(er 

von D iegels HUne zur Ergidlung etlicher StUck Buchun bedurfe 
9 SIAM 57 . Bilstein, Pall.. 2 Bt 244 fr. 
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Siegmund Gunnermann, Erich Lange, Heinrich · 
Me y und Hans vom Ho ff zahlten einen Erstverlag 
von je 1300 Gulden in die Gewerkschaft Hans Ernst v. 
d. Asseburgs 
Heinrich Ebel und Anton Feuerauff verlegten in 
der Ebel'schen Gewerkschaft zu Iba 
lulius und Wolf HOter aus NOrnberg zahlten an Ver
lagsgeldern an Hans Ernst v. d. Asseburg 
lohann D r a c h s t ed t investierte, abgesehen von 20000 
fl. Meiflnischer W~hrung Kaufsumme an v. d. Asse
burg, bar 
und an nicht entnommenen Kupfererl6sen 
Christoph Scherer und Siegmund v. Boyneburg in
vestierten im wesentlichen mit "auf Pension" aufge
nommenen Geldern zu Bilstein 
Die Magdeburger verlegten 1563 
und 1567 bis 1575 
lohann Krug nennt als seine Verlagssumme zu 
Bilstein 
lohann Lebzelter aus Leipzig und seine Verlags
gruppe gew~hrten Krug Verlagsgelder von 
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5200 Gulden 

2100 Gulden 

12000 Gulden 

18477 Gulden 
34048 Gulden 

4200 Gulden 
4393 Gulden 
4091 Gulden 

6000 Gulden 

5000 Gulden 
105501 Gulden 

Das sind betr~chtliche Summen, die sich im wesentlichen als L6hne in 
den Taschen der Bergleute, HUttenknechte, Fuhrmanner und K6hler wie
derfanden und Handel und Gewerbe zugute kamen. Die Spezifikation des 
Aufwandes in Drachstedts Gewerkschaft 1605 bis 1617 gibt dafUr ein 
treffliches Beispiel lO • 

Zu einer erfolgreichen Vermogensbildung in den H~nden der Gewerken 
ist es im Bergbau des Niederfiirstentums kaum gekommen. Ihr aller Enga
gement war spekulativ und erfiillte nicht die Erwartungen. Wenn die Ge
werken aufgaben, waren sie durchweg armer als vorher. 

Positiv wirkte sich der Kupferbergbau auf die Folgegewerbe aus. Insbe
sondere waren es die Messingproduktion und -verarbeitung und die ge
werbsm~flige Aufbereitung des Garkupfers zu Kupferprodukten. Oberkau
fungen entwickelte sich wegen der giinstigen Wasserverhaltnisse der Losse, 
und der N~he zum Verwaltungsmittelpunkt Kassel zu einem Zentrum der 
Kupfer- und Messingverarbeitung. Die Bedeutung der Folgegewerbe geht 
schon daraus hervor, dafl Scherer 1544 in seinem Messinghandel 24 
Knechte beschaftigte. 

Der Kupferbergbau erOffnete und f6rderte zahlreiche Beziehungen zu 
den Handelszentren, die den deutschen Handel in dem besprochenen Zeit
raum bestimmten. Man braucht nur die Herkunft der Gewerken und der 

10 Kapitellll. Die Drachstedt 
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Kupferverlagsfirmen zu betrachten, urn das zu erkennen. Die namentiich 
nicht bekannte alteste Gewerkschaft von 1480 il'Q EUenbacher Raume wa
ren "die von Frankfurt". Auch Maihu und Budecker, die urn 1616 im 
Ibaer Bergbau erscheinen, kommen aus Frankfurt. Ein Gewerkenvertrag 
zwischen Christoph Baier aus Leipzig, Bodin von Valencienne, AI
hants de Lanoi s und Heinrich de Paw aus Antwerpen wurde 1554 anUIIl
lich der Herbstmesse zu Frankfurt abgeschlossen. Antwerpen wird mehr
fach genannt. 1506 werden Gysbergen v. d. Schult und Johann Mar s i
li us aus dieser Stadt mit einem Bergwerk zu Roi3dorf bei Darmstadt und 
einem andem zu Ramstadt belehnt. 1542 bestehen Beziehungen zwischen 
den Antwerpener BUrgem Augustin Ainkhurn, Hans Bauer und Ka
spar Kropf und dem niederhessischen Bergbau, die aus Geschllfter. mit 
Christoph Scherer und Siegmund v. Boyneburg herrUhren. Dazu 
kommt der bereits erwahnte Gewerkenvertrag 1554 zwischen Christoph 
Ba i e r und Heinrich de Paw und Genossen. Die engsten Beziehungen be
standen wohl zwischen dem Kupferbergbau im NiederfUrstentum und dem 
Kupferhandelszentrum NUmberg wahrend des ganzen 16. Jahrhunderts. 
Zwischen 1514 und 1520 Ubemahm Hans Meurer aus NUmberg die Berg
teile der Semler im Richelsdorfer Revier. Nach seinem Tode traten an sei
ne Stelle im Erbwege Lorenz Meurer und Sebald Lochner, ebenfalls 
NUmberger BUrger. 1542 knUpften Siegmund und Martin Pfintz ing an
lai3lich des NUmberger Reichstages Kontakte zu den hessischen landgrafli
chen Raten mit dem Ziel, sich im Bilsteiner Bergbau zu engagieren. Jorg 
Behm aus NUmberg baute die erste hessiche Wasserhebekunst in Soden. 

Urn 1599 knUpfte die Gewerkschaft Hans Emst v. d. A ss eburg s Kon
takte zu Julius und Wolf HU ter aus NUmberg, die dann im Richelsdorfer 
Kupferbergbau 12000 Gulden verlegten. Vor 1601 hatte Siegmund Gun 
nermann als Gewerke zu Sontra Beziehungen zu Franz Bock aus NUm
berg, dem er 500 Gulden schuldete. DaB urn und nach 1500 eine Anzahl 
landgraflicher BUchsenmacher aus NUmberg kamen, sei riur am Rande 
erwahnt. 

Auch zum Kupferhandelszentrum Augsburg bestanden einige Beziehun
gen. Der Gewerke Hans Diegel war, epe er 1542 seine Bergteile im Ri
chelsdorfer Gebirge mutete, BUrger diese. Stadt, in der auch sein Schwa
ger,August Ainkhurn , zur Kaul1eutestube gehorte und in Beziehungen 
zu den Fuggem stand, bevor er sein BUrgerrecht im Jahre 1548 aufgab. Aus 
Leipzig kam der Gewerke Christoph Baier, der vor 1554 in ElIenbach und 
Bilstein 6000 Gulden verIegte und 1554 mit den bereits genannten andem 
Gewerken den Bergbau in Iba aufnahm. Als Kupferhandler und Ilmenauer 
MessinghUttenbesitzer schlossen Thomas Le b zelter und Leonhard 
Schwendendo rffer aus Leipzig vor 1515 einen Verlagskontrakt mit Jo
hann Krug. Augustin Volkmar, BUrger und reicher Gastwirt in Leipzig 
wurde 1543 neben Johann Nordeck Aufseher der Bergwerke in Hessen. 
1556 ging von Hieronymus Lotter aus Leipzig die Anregung aus, den 
Bergbau in Hessen umzuorganisieren, ihn in einer samptgewerckschajt uj 
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e;ne benenl anzall fewer zusammenzufassen, mit der er dann bereit wart ei
nen umfassenden Kupferankaufskontrakt zu schlieBen. 

Auch mit Koln und Aachen entstanden Ausgang des 16. und Beginn des 
17. Jahrhunderts Kupferhandelsbeziehungen. Zwischen 1592 und 1597 
wurde Frankenberger Kupfer u. a. nach Aachen und Hamburg verkauft. 
Urn 1600 bemiihten sich Kaufleute aus Koln urn Frankenberger Kupfer 11 , 

und 1618 schlo6 Hans MUlier, Gewerke zu RUckerode einen Verlagskon
trakt mit den Kaufherren Peter Sib a It und Joist Moll i n g von KOln 12 . 

Die sich aus dem Messinghandel in Kaufungen ergebenden Handelsbe
ziehungen nach Antwerpen, Braunschweig, Frankfurt, Koln, Leipzig, Lii
beck und Schweden sind in Kapitel VI dargestellt. 

Eng und fiir den landgraflich-hessischen Bergbau und damit fUr die hes
sische Wirtschaft allgemein befruchtend waren auch die Beziehungen zu 
den Mansfeldischen, den Harzer und Sachsichen Kupferbergbaugebieten 
und dem ThUringer Saigerhandel. Durch Wanderbewegungen der Berg
knechte zwischen den verschiedenen Bergbaugebieten, die auf Grund der 
bergrechtlich verankerten Freiziigigkeit erleichtert waren, und die von Hes
sen aus in diese Gebiete, aber auch von dort aus nach Hessen standig zu be
obachten sind, kam es zu einem befruchtenden Austausch bergma nnischer 
Erfahrungen. Mit Vorliebe holte man Bergleute aus jenen Gebieten nach 
Hessen oder berief sie als Sachverstandige in Berghandeln. Schon der Hiit
tenmeister Johann Erme sin, der vor 1494 eine Hiitte bei Sontra betrieb 
und im Auftrag Landgraf Wilhelm s d. M. dort zwei neue Hiitten errich
tete, kam aus der Grafschaft Stolberg. 1543 teilte Landgraf Phi lip p den 
BrUdern Pfintzing in Niirnberg mit, daB er an Herzog Moritz von 
Sachsen wegen eines Bergvogtes und Geschworener geschrieben habe. 1553 
und 1559 bemiiht er sich urn Bergverstandige aus Eisleben oder Mansfeld 
und Annaberg, die in einem Rechtsstreit gehOrt werden sollen. Die Familie 
der Munch oder Monch, Bergmeister Hans Munch d. A. zu Franken
berg und Gladenbach und dessen Sohn, Bergmeister Hans Mo n ch, 
stammten aus Schneeberg in Sachsen IJ . Bergrat Daniel S chi I d war vor 
seiner Tlitigkeit in Hessen auf der Saigerhiitte in Wernigerode beschllftigt. 
Auch Berghauptmann Matthias Caesar Maritus von Craes beke war frU
her Wernigerodischer Berghauptmann l '. Der Bergverwalter Landgraf 
L;ld wig s d. A. in Frankenberg war Jacob H art le b, ein Biirger aus Oste
rode, und der Drachstedtische und spatere landgrllflich-hessische Verwal
ter auf der BernsdOrfer HOtte, Sebastian G roB, kam aus dem Mansfelder 
HUttenhandel. 1590 zieht Gunder Carll von Eisleben zu. 

Die von diesen .. fremden" Bergleuten und bergmannischen Verwal
tungsbeamten mitgebrachten technischen Kenntnisse und wirtschaftlichen 
Erfahrungen befruchteten naturgemli6 den landgra flichen Bergbau, aber 

11 StA M 57. Frankenberg. Pak. 9 
12 StAM5s i . 28L 11 
13 Nach KOb ric h . Fundgrube 
14 W ick a. a. O. 
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auch die hessische Wirtschaft allgemein. Landgraf Withelm war, wie er 
seinem Bruder Ludwig gegeniiber bekundete, der Ansicht, daB gute Ge
werken einem herrn mehr nutzen, aJ.P oftmahls das Bergkwergk selbst. 

Fortentwicklung der Hiittentechnik, Einfiihrung und Verbesserung der 
Kunst des Wasserhebens und Aufbereitung der heimischen Kohlen zur Ver
wendung im Haushalt, bei der Verdampfung der Sole zu Soden, in den 
Glashtitten und beim Kupferschmelzen sind Ergebnisse dieses Aufnehmens 
und Ausnutzens fremder Erfahrungen, wobei zweifelsohne die Kohlenauf
bereitung den ersten Rang einnimmt. Ihr maB Landgraf Withelm IV. be
sondere Bedeutung zu. Bei ihr zeigt sich auch, wie im Zusammenspiel eige
ner Anstrengungen und Experimente und der Heranziehung fremder Er
fahrungen sich grofle technische und wirtschaftliche Erfolge abzeichnen IS. 

Die politische Bedeutung des Kupferbergbaues liegt insbesondere darin, 
daB die durch ihn ausgelOsten Kontakte mit den weltoffenen Handelszen
tren zum "Import" von Gedanken ftihrten, die die Enge des eigenen Hori
lOntes sprengten. Das zunftorientierte Btirgertum lernte, zumal es sich in 
bedeutendem Unfange im Bergbau engagierte, in kapitalistischen Organi
sationsformen zu denken. Die gewerkschaftliche Organisationsform als 
eine Urform der kapitalistischen Gesellschaftsformen wurde gel~ufig. Das 
Kennenlernen neuer Kredit- und Finanzierungsformen fOrderte die Weiter
entwicklung von Gewerbe und HandeP6. Im Bergbau entwickelten sich zu
erst merkantilistische Gedankeng~nge bei den hessischen Landgrafen bis 
hin zur Staatsregie des Bergbaus, anfanglich durch Teilnahme an der Pfan
nerschaft in Soden, spater durch deren Obernahme mit Hilfe der drei Loca
tionen 1540, 1554 und 1586; dann durch staatlichen Betrieb der Eisenhilt
ten unter Wilhelm IV." und zuletzt durch Landgraf Moritz' Hand
streich zur Besitznahme des Kupferbergbaues 1616 bis 1619. 

Weit in die Zukunft hinein wirkten aber die geologischen und erzlager
kundlichen Erfahrungen, die vom ausgehenden 15. bis ins beginnende 17. 
lahrhundert gesammelt wurden. Auf ihnen baute der auflerordentlich er
tragreiche Kupfer- und Kobaltbergbau auf, der im Ftirstentum 1684 be
gann und bis zur Obernahme des Kurfiirstentums durch Preuflen erfolg
reich betrieben wurde. 

15 Hierzu Grotefend a. a. O. und KapitellV 
16 Vergleiche Slried er a. a. O. und Hec ksc her a. a. O. 
17 Ober das Salzwerk Soden und die Eisenhiltten siehe Zimm ermann a. a. O. 
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Anlage J 

Hiiltenverleihung an Johann Ermesin und Johannes Bamberger 
vom 19. 3. 1494 (SIAM 57. Son Ira) 

Wir mit name 10hanne Ermesin und 10hannes Bamberger bekennen uf
fenllich hiran gein allermeniglich, das wir dis irleuchlen hochgepomen fur
slen und herre, hem wilhelmes des millers, Landtgrauen zcu hessen, 
Grauen zu zygenhain und lo Nydde, unsers gnedigen herre huttemeyster 
worden und von seinen gnaden ufgenommen sein lauts seiner gnaden brive 
wie himach volget: Von gots gnaden wir wilhelm der mitler, Landtgrave lo 

Hessen, Graue zcu Zygenhain und zu nydde bekenne vor uns und unser er
ben und nachkomen und thun kunlh allermeniglich, den diller unser brive 
vorkompt, das wir us sonderlicher gnade und neygung ufgenomen haben 
meystem 10han Ermensynn und 10han bamberger unser lieben getruwen 
vor unser huttemeysler uf unser Bergwergk in dem ampte zu Sontra gelegen 
und sollen in dar uff zcwo hutten buwen und in iglicher hutten funftzig gul
den verbuwen nach irer beyder anwysunge, iglich hutten zcu dryen fuem, 
welcher hutten eyn gebuwet sol werden zwischen Homal und hallel, und 
diesel ben hutten meystem 10han Ermel)sin inn thun, die andem hut ten 
auch selzen nach anewiellunge 10hannes Bambergers und ine die inn thun 
funff jare langk nehist nach eynander folgende. Wir setzen auch in soliche 
beyde hutten unsre Bergwergk und stolnzehinden sich derzugebrauchen in 
beyden hutten zum glichen teyl, nemlich des zehinden uf dem angelstrau
che, uf dem Slackental, auch den zehinden uf der Burgk zcu welde und den 
Tyffenschacht uf dem angelstrauche mit alle seiner gebruchunge, und an
der Bergwercke dar umbe langk gelegen uns verfallen und darzcu das ge
holtze umbe Sontra gelegen zcu kolen tuglich sollen die beide huttemeyster 
zcu obgenannten hutten sich zcu glichem teyle gebrauchen, doch unschede
lich ob etzwas von lugclichem bauwe holtz were unverletzt und auch nicht 
wyther dann zcu notdurft solicher obgeschriben zwener hutten die wiele 
uns das hohz lOstehin weren. Wieder und wann das holtz das also zcu ko
len dienet verkolet und keins meher do were, alllo dann sollen wir in solli
chen hutten kein holtz mehir zcugeben verpflicht sin. Nicht destemynner 
sollen die gedachten huttemeyster uns unsem zinfi wie emach volget ver
pflicht sin zcugeben sondern alle abbruch. Wir wollen sie auch further den 
andem huttenmeystern hanthaben schuecin und schirmen und ieclich unsir 
cleydunge geben alllo andem unsem dienem und eygen knechten. Solliche 
hutten sollen auch unser heysen und sin. Und die obgenannten 10hannes 
Bamberger und meyster 10han Ermensin, huttenmeyster, sollen uns die ge
nannten funff jar lang alle jar geben und reichen sechshundert gulden, igli
cher vor sich und ull siner hutten drye hundert gulden, thudt die obgeschri
ben sechshundert gulden, vor of en zinll und zehinden und alle gerechtikeit 
wie die namen magk haben, und wan solliche hutten erbuwet und angehin, 
sal auch unser zinll der sechshundert gulden angehin und von eym iglichen 
eyn vierdenteyl siner driehundert gulden zcu einer iglichen quatertemper 
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betzalt werden an koppfer, und einen tZentner koppfers gerechendt vor 
funf gulden, und das so halden, wan das jar umb ist, das soliche zinse uf 
die vier quatertember auch betzalt sie, wir behalten uns auch den vorkauf 
sollichs koppfers, in beyden hutten gemacht magk werden, ye den zentener 
zu bezalen mit funf gulden, und sollen yne zuvorn und alspalde daruff thun 
iglichem funfftzig gulden und die ein jarlangk zu sture des vorraedes stehen 
lassen, und nach uflgange des jares sollen soliche funfftzig gulden von eime 
iglichen mitsampt dem hutten zynfle drye hundert gulden gutlichen betzalt 
und ufgerecht werden an alle sumen. Efl sal auch was sust von bergkwerg
ken uf dem berge zu den zweien hutten wie obstehet nicht von noiden get
lOgen und hier inne uflgedruckt gereide weren ader ufkomen wurden, uns 
unabgebrochen sondern die zu unser gerechtigkeit vorbehalden sin. Wann 
auch die obgeschriben funf jar langk vergangen und umb sin, sal diefle un
ser verschribunge kein macht mehr haben, sondern soliche zwo nu we ge
buwten hutten zu unsern handen leddig und lois gefallen, es were dan sach 
das die obgeschriben huttemeyster in mitlerzyt sich eynes andern mit uns 
vertrugen, alles sondern geverde. Datum uf mitwochen nach iudica anno 
dm. Millesimo quadringentesimo nonagesimoquarto, und des zu urkundt 
ist dieser brive mit unserm Landtgrave Wilhelmo obgenant secret versiegelt 
und des zu urkundt so haben wir, obgnt lohan Ermesin und lohannes 
Bamberger unser iglichen sein eigen signen hir unten auf diflem brive ge
druckt, der gegeben ist im jare und uf tag wie obstehit. 

Anlage la 

Hiittenverleihung an Juhann Ermensin ·vum 29. 6. 1494 
(StAM 57. Suntra) 

Jch Hans Ermensin bekenne hierane vor mich und meyn erben gein aller
meniglichen das der irleuchte hoichgeporne furst und herre, her wilhelm 
der miller, Landtgraue zu hessen, Graue zu Zygenhain und zu Nydde mich 
zu siner gnaden huttemeyster ufgnume hait und ich dasselb angnumen habe 
lauts siner gnaden brief wie hiernachvolgt. Von gots gnaden wir Wilhelm 
der mitler, Landtgraue zu hessen, Graue zu zygenhain und zu nydde beken
nen und thun kunt uffentlich hirane gein allermeniglichen, nachden und als 
wir lohannesen Bamberger und lohan Ermensin zu unsern huttenmeystern 
zu Sontra ufgnumen gehabt luts eins versigelte briefs, so sie samptlich von 
uns und wir desgliech eyne revers brief widderumb von ine entpfangen, das 
wir ime gedachten bamberger solichs gnediglich veronlobt und verlassen 
und dasselb gmelt Ermensin allein alles inmaissen, wie der ehist vert rag und 
versiegelt brief usfuret, usgescheden den stolnzehinden uf der burg zu wel
de gethan und so vii wyther zugelassen haben, das er alle zehinden uf dem 
bergwergk daselbs zu Sontra, wie die itzt ganghaftig sein, ufhebin, si ch des 
zu sinem besten nutz gebruchen und uns jerlich naich antzeigunge des vori
gen vertrags sechshundert gulden vergnugen und daruber von alien gang-
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haftigen of en, usgescheiden sin eigen hutten, die er itzt underhanden hait, 
eynundzwentzig zentner of en kopfer geben und libber sal, alles sunder ge
verde, und ist sunderlich auch beret, wann uns Ermensin ye zu zyten gar 
koppfer libbem wirdet, so sollen wir ime zweyteyl uberzalen und ye das 
dryttenteyl in abschlagen unsers zinn/ls, item was er uns dann schuldig were 
inbehalten und wann etzwas am koppfer zu unser bezalunge zu iglich qua
tertemper mangeln worde, solt er uns sust mit gelde ader anders nachfolge 
thun. Diesen und den ehirsten vert rag hait uns Ermensin in gutem willen 
stete und vehiste unverbrochlich zu halten gelobt und daruff mit biblichen 
ufgeragten fingem eynen eydt zu godde und sinen heiligen geschworen ane 
alles geverde. Des zu urkunde so ist unser Secret zu engk dielJs briefs mit 
unserm wissen gedruckt, der gegeben ist am Sonntage Sanct peter und 
pauls tag anno domini Millesimoquadringentesimononagesimoquano. 
Und des zu urkund so hab ich, obgenannter Hanns Ermensin vor mich und 
meyn erben myne eygen ingesigel zu ende der schrifft diess reversal briefs 
gedruckt, die gegeben ist im jar und tage wie obgemelt. 

Anlage 2 

Bergverleihung Landgraf Philipps an Lorenz Meurer und Sebald Lochner 
vom Dienstag Divisionis Apostolorum 1524 (StAM 57. Sontra) 

Wir Philips von gottes gnaden Landtgraue zu Hessen, Graue zu Catzen
elnpogen zu dietz zu Ziegenhain und zu Nidda, bekennen und thun kunth 
gegen allermeniglichen, Nach dem hievor Hanns meurer von nurmbergk 
ettliche unser bergkwergk im ampt zu suntra gelegen inne gehapt hat und 
mit tode abgangen ist, und nun Lorenns meurer und Sebald lochener beyde 
burger zu nurmbergk demselben in der Erbschaft nachgevolgt und auch 
bisher sollich bergkwergk in baue gehalten haben und uns undertheniglich 
ersucht, ine sollich bergkwergk, wie Bergkwergks Recht und gewonhait ist, 
gnediglich vor sie und iere Erben zuverleyhen, Demnach so haben wir vor 
uns und unser Erben, fursten des Landts zu Hessen den gedachten Lorent
zen meuren und Sebalden Lochenem, beden burgem zu nurmbergk und 
iren Erben sollich bergkwergk sampt alien nachgemelten Zugehoerungen 
schechten, stollen und anderm wes derzu gehoeret gelyhen dasselb zu bau
wen zu arbeiten und zugebrauchen, nach bergkwergks Recht und gewon
hait und nach alle ierer notturft und besten, also doch das sie sich weilent 
unsers Lieben Herm Vatters seeligen Reformation uber sollich bergkergk 
bey und im ampt Sontra gemacht, desgleichen, so wir dieselb Reformation 
endem oder verbessem wurden, gemess halten. Ob auch den meuren und 
Lochener Holtz zu schechten von noeten sein wurde, damit wollen wir sie 
an orthen, da es uns gelegen und wir es hann, begnadigen, Sie sollen auch 
macht haben dem bergkwergk zu guet zu keufen und zuverkeufen, den 
knechten zu Sonntra oder auf dem berge nach iherer gelegenhait zulohnen, 
sich der merckte zugeprauchen, getrencke bey sich uf dem berge zu legen 
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vor sich und des handels verwanten notturft und in der statt Sonntra, so die 
meurer und lochener oder die iheren da wonen wurden getrennck uf ihere 
person und die lheren ungeverlich frey haben, Doch das sie sollichs sonst in 
der statt nicht schencken oder verkeufen. Und so sie notturftig wurden in 
unsern welder zu kolen soli inen umb ziemliche waldt ZinBe kolholtz wer
den, wir wollen auch den beyden gewercken und ieren erben die Zehent 
schieffern so gewonnen werden vor alien andern umb ein zimlichs in kaufs
weyse, nemlich drey fueder schieffern vor einen cenntner reines kupffers 
zukommen und werden lassen. So auch die kupffer schmieten im fursten
thumb zu Hessen zu iheren handtwercken kuppfer kaufen wolten, sollen 
sie das uf den huetten dieses bergkwergks zu Sontra vor andern frembden 
kaufen und suechen, sovern inen das zimlichs kaufs werden mag und kauf
mans guet ist, Und sindt dies nachvolgend die stueck des Bergkwergks, 
Zum Ersten, was sie mit dem stollen ufm schlackenthal und mit dem stollen 
ufm angerstrauch der nach der born Zech getrieben wirdt wassers not be
nommen, soli inen und niemandts anders erbauwet werden und sein, Soli 
auch daselbst vor inen niemandts schechte innschlagen wie inen dasselb 
vom Bergkvogt verJeyhen und im schepfen buech daselbst geschrieben ist, 
auch die lehen wie hernach volgt, nemlich die zwey Lehen, die vier lehen, 
das halb lehen, die drey lehen, die drey viertel, abermals das halb lehen, die 
funf viertel, das krieglehen, die drey lehen in der Hinder bornzech, die drey 
lehen ufm bauwhaulle, und ob gott die gnadt thete, das mit diesen stollen 
und schechten silber Ertzt oder ander metall, wie das namen mag haben, 
getroffen wurde, das sollen und wollen wir ihne und sonst niemandt verlie
hen, das sie auch als dann ann eimicherley beschwerdte und auffsatz frey 
fueren und tragen moegen innen und ausser unserm furstenthumb zuver
keuffen und zu vertreyben, wie inen das am fueglichsten sein wirdet, doch 
also es silber oder golt, das hie in unserm furstenthumb geschmeltzt oder 
getrieben wurde, das wir daran einen zimlichen Vorkauf '.Vie auf Sankt An
nenbergk oder an andern orten gewonlich und sonst bergkwergks Recht ist, 
haben sollen und hierueber soli man sie und iere Erben gar nicht beschwe
ren und inen einen freyen sitz lassen. Es soli auch der schuldener halber so 
die semler hinder inen verlassen laut des vorigen ufgerichten Recess gehal
ten werden, wir haben auch die obgemelten bede lorenntzen meurer und 
Sebalden lochener und iere Erben alle, dieweil sie gemelt unser bergkwergk 
bauwen in unser und unser Erben fursten des Landts zu Hessen schuetz 
und schirm genommen, also das wir und unnser Erben wie gemelt sie und 
iere Erben gleich andern unsern verwantten gnediglich schirmen sollen und 
woellen, ane geverde, des zu urkundt mit unserm Secrete versiegelt und ge
ben am Dienstag Divisionis Apostolorum Anno domini millesimo quingen
tesimo vicesimo quarto . 
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Anlage 3 

Bergverleihuitg von Statthaller, 
Kanzler und Riiten Landgraf Philipps des GroOmiitigen an Hans Diegel 

vom 29. Sept. 1549 (StAM 57. Sontra) 

Wir, des durchleuchiigen hochgepornen fursten und Hem, Hem Philipp
sen, Landgrauen zu Hessen, Grauen zu Catzenelnpogen, dietz, Ziegenhain 
und Nidde, unsers gnedigen furs ten und Hem verordente Stathalter, 
Cantzler und Rethe, itzo allhie zu Cassel, bekennen und thun kunth hiran 
diesem brief offentlich gegen meniglichen, Nach dem abwesens hochge
melts unsers gnedigen fursten und hem zu Hessen wir von Hansen Tigeln 
angesucht und gebeten worden, das wir ine an statt und von wegen seiner 
Furstlichen gnaden wolten uber die lehen und Bercktheil, so er im Ampt 
Sontra von seiner F. G. Berckvogt Curtten Bruckman in leihe aufgenomen 
hat, under hochgemelts unsers gnedigen hem siegel brieflich urkunt und 
schein mithailen, So haben wir zu furderung seiner furstlichen gnaden 
Berckwerk ime solchs nit wissen zuweigern, und belehnen inen an statt und 
von wegen hochgemelts unsers gnedigen fursten und hem zu hessen, 
Grauen zu Catzenelnpogen hiemit in crafft dis brieffs mit seinen antheil 
Stollen, gebew und nachvolgenden Lehen, wie ime die durch gemelten 
Berckvogt zugemessen und ins Berckbuch geschrieben worden sein, in aller 
:nassen Lorenz Meurer und Sebalt Lochener beide Burger zu Nurmbergk 
iren antheil deselbigen Berckwerks vermug unsers gnedigen hem Lehens
verschreibung in Lehens freiheit und gerechtikeit von seinen F. G. gehapt 
und an Tiegeln kaufsweise kommen seindt, also das er alle dieselbigen Le
hen und gebew von den Meurern und andern herrn und auch die er selbst 
zubawen aufgenommen hat vermug furstlicher ausgegangener Berckord
nung belegen und statlich bawen soli, damit seiner F. G. zehend und 
Chammerguett gefurdert werde. U nd sail demnach solch Lehen auch sein 
·huttenwerck nach Berckwercks freiheit, recht und gewonheit notturftiglich 
geniessen und geprauchen nach all seinem besten willen. Und ob ime holtz 
zu wasserkunsten, stollen und Schechten von nothen sein wurde, soli er an 
enden und orten, da es unserm gnedigen fursten und hem gelegen und holtz 
zubekommen were zuhawen angewiesen werden. Und da er s.Lgn. geholtz, 
so s.Lgn. zu kolen verordnet, erreichen kan, das soli ime vermug unsers 
g. hem ausgangenen Ordnunge gestattet werden, doch andern gewercken 
an iren holtzungen und gehegen so sie von seinen Lgn. in geprauch haben 
unschedlich. Er mag sich auch sonst unsers gnedigen fursten und hem zu 
Hessen ausgangenen Freiheit in alien iren Puncten und articuln wie andere 
gewercken auch geprauchen, und seindt diese hernachgeschriebenen seine 
Lehen, nemblich die Rudingers Zeche, gelegen zwuschen dem Schlacken
thale und Bawhause seindt neun Lehen vermessen, item einen drittenthail 
von oder aus den neun Lehen auf dem Schlackenthale und Angelstrauch 
gemessen bis auf den Borngraben an des alten Chammerschreiber Christoff 
Scherers vier Lehen, item einen drittenthail aus den neun Lehen auffem 
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Borngraben nach des Chammerschreibers vier Lehen gemessen, item einen 
drittenthail aus den vier Lehen auf dem acker nach der Eschenpfortten, 
item einen drittenthail aus den sechs Lehen auffem Newen Bawhause, item 
von den sechs Lehen auffem Bawhause bis an den hirtzbergk funf Lehen 
Hansen Tigeln allein zugemessen, item funf Lehen im weidensehe und in 
der theisen gruben, doch also, das er andern verlihenen Bercktheilen und 
mallen on nachtheil sey. Dessen zu urkunth haben wir Stathalter, Cantzler 
und Rethe obgenent hochgemelts unsers gnedigen furs ten und hem Secret 
an diellen brief lassen henken, der geben ist zu Cassel am Sontag den neun 
und zwantzigsten Septembris anno domini Tausent funfhundert viertzig 
und neun. 

Anlage 4 

Bergverleihung Wilhelms IV. an die Magdeburger vom 12. 10. 1572 
(SIAM 57. Bilstein. Pak. 3 BI. 1711172) 

Wir Wilelm von Gottes Gnaden Landtgraue tzu Hessen pp. thun kundt 
und bekennen hieran, als anno ein tausent funffhundert dreissig und acht 
weilandt der hochgeborne furst, Her Philips der elter, Landtgraue zu Hes
sen, unser geliebter her vater gottseliger gedechtnus vor sich und seiner 
Gnaden erben und nachkommen mit dem Schifferbergwerg bey unserm 
hause Beilstein etzliche S. G. Rethe und andere, auch derselbigen erben 
und wen sie in ire geselschafft mit einnehmen wurden, gnediglich belehnet, 
laut ferneres inhalts desselbigen Lehnbriffs, und dan die ersame unsere 
liebe besondere Ebling Aleman, Heinrich Moller, Bartholdt Keller, Burger
meister und Rathspersonen zu Magdeburg und anderer irer Mitgesellschaf
ter solch Bergkwerg vor etzlichen Jaren, als es ein gutte weill ungebauet ge
legen und ins retardat gefallen, bey unserm Hem vater seligen gemutet, 
dasselbig an sich bracht und bis uff diese Zeit, so viel ihnen muglich gewe
sen, und darzu mit Kohl und bauholtz haben gefurdert werden konnen, er
bauet und in wesen erhalten - Das demnach wir als Erb und nachvolger 
unsers geliebten Hem vaters gottseligen gedechtnus gedachte unsere liebe 
besondere, Ebling Aleman, Heinrich Muller, Bartolt Keller, Burgermeister 
und rathslpersonen zu Magdeburgk und ire Mitgesellschafter uf ir under
thenigs und vielfaltiges ansuchen mit obgedachten unserm Bergwergk bey 
Beylstein gnediglich nach Schifferbergwergs recht und gewonheit, alles 
nach aullweisunge sachsischer Bergkordenunge (dero sie sich iederzeit in 
vorfallenden sachen, bis wir eine newe Bergkordenunge uns und unsern 
Landen auch den Gerwercken selbst zum besten uffrichten werden, gehal
ten und gebrauchen sollen) von newem belehnet haben, und thun das hier
mit und in kraft dis brives, doch mit der Condition, weil ollwalt von Eck, 
seinem vorgeben nach in solchem Bergkwergk an sechzigk Kuckull berech
tigt zu sein, inmassen er die obgerurte gewercken deshalben allbereits in un
serer Cantzley alhie mit recht vorgenommen, und darzu auch er und sein 
diener Ruprecht Leyse zu derselbigen gewercken schuldtforderung zu ha-
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ben vermeinen, die gewercken ihnen aber nichts uberall gestendigk und sich 
dei3wegen an geburendem orth, vermoge unsers Hern vaters Bergkfreyheit 
und brdenung referiret zu recht erbieten, das sie dem, wan Eck und seinem 
diener Ruprechten der sechzig Kuckes und Schuldforderunge halber vor 
unserm darzu deputirten Rethen und Bergvorstendigen zu recht stehen und 
deme was mit recht erkennt, ohne einige ausflucht oder fernere Appelation 
als uffrechtige trewe leute geburliche volnzihunge thun sollen, 
zum andern und nach dem wir uf underthenigs anlangen der Gewercken 
gnediglich bewilligt, sofern es bey dem hochgebornen fursten, unserm 
freundlichen lieben Oheim und schwagern, Hern Erichen Hertzogen zu 
Braunschweig zuerhalten, das wir glasehutien am Kauffungerwalde darvon 
uns und Hertzog Erichen jarlich vierhundert thaler bis daher entrichtet, ab
geschafft und den gewercken vergonnet werden solle, so viel holtz, als uff 
soliche vier glasehutten gangen zu verkblen, so wollen wir das die obernen
nete gewercken uns jarlich, alldieweil wir sie aus unseren eigen geholtzen 
mit kohlholtz nit notturftiglich befurdern konnen, den eilfften center, wan 
aber die vier glasehutten am Kauffungerwalde wie obberurt durch bewilli
gung Hertzog Erichs abgeschafft und den gewercken solich holtz zukom
men, oder sie sich unser Stein kohlen am Meii3ner gegen geburliche beza
lunge gebrauchen werden, den zehenden Centner gar gemachten kupfers 
ohne entrichtunge Huttenkosten geben, und auch nichts destoweniger ge
gen die vier abgeschafften glasehutten beiden heusern, Braunschweig und 
Hessen, vierhundert thaler jarlich entrichten sollen. 
Zum dritten wollen wir, das die gewercken kein holtz, so unserm Saltz
wergk in Soden zu AlIendorf gelegen und darzu genutzt werden kan, von 
denen vom Adel, Burgern oder Bauwern an sich bringen sollen, es gesche
hen dan mit unserm oder unsers Saltzwergs Beamten vorwissen und bewilli
gung. Sonsten zuerkauffung unserm saltzwerg abgelegener geholtze wollen 
wir ihnen alle gnedige beforderung erzeigen. 
Zum vierdten, wo wir auch kupfers in unser Zeugkhaus oder sonst zu un
sern gebeuwen oder anderm notwendigem behuef bedurftig sein wurden, 
sollen sie uns die kupfer gegen geburliche bezalunge ieden Centner eines 
gulden meher als er sonsten iederzeitt ufm Bergkwergk gUldtig sein wirdet, 
zukommen und volgen lassen. 
Letztlich wollen wir bevelich thun, das unser oberfurster Engelhart Breull 
oder wer seine stadt vertreten wirdet, den oftgerurten gewercken zu solli
chem Bergwerck uf ansuchen iederzeit an unschedlichen orten notturftig 
Schacht und Stolholtz volgen und geben lassen soli - alles ohne geverde 
und des zu urkunth haben wir uns mit eigen handen undschrieben und un
ser furstlich secret hieran hengken und geben lassen zu Cassel am zwelften 
Octobris Anno domini funfzehenhundert siebenzig und zwey, 

Wilhelm Lgr. zu Hessen. 
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Abschied der Gewerken ufm Eiberge zu Beilslein 
der zusammengeschlagenen Gewerkschaffl 

(SIAM 57. Bilslein Pak. 2 BI. 230 ff.) 

Hans Strube 

Anlage 5 

Zum erslen haben sie di Rechnung, von 10han Hombergen 1 gehorl, an· 
genommen, 
Zum anderen isl Urban Tholden dem faclori bevolen das er mit dem Berg
vogl und den geschwornen ein gegen Register machen, darin summarie ge· 
zeichnet werden soli, wieviel alle wochen ullgangen und aullgeben sey. Das· 
selb Register sollen die geschwornen bey inen haben, und alwegen wan Ur
ban den gewergken rechnet, so sollen die geschworen solch Register bey 
handen haben, das man sehe, wie sich die Summen der wochen rechnungen 
vergleichen. 
Item die kolen, so der kolvogt uff di Hutten Heffert, die sol der Schmeltzer 
alwegen dem factori berechnen, wohin sie kommen seien, gleich wie der 
koler dem kolvogt die Heffert und der kolvogl dem factori darvon rech
nung thut, 
Item, der hutten halb ist verlassen, das Urban dran sein und verfUgen soli, 
das der Zimmermann, wie er hat zugesagt, die hutten vor diesem pfingst· 
tage hebe und richte, das sie stehe so bait von stunden soli er sie leiben und 
die offen und alles was darin von Nothen machen und zurich ten lassen, 
Item sol Urban ein schindeln tach uff die hutten lassen machen, so sol man 
dem Rentmeister zu Schmalkalden schreiben, das er die schindeln bestellen 
wolle, di sol man ufm wasser herab furen, 
Item, welchen gewerken der gemein factor umb die ablage Botten schicken 
mull, dieselben gewerke sollen das Bottenloin beczahlen, und sol von der 
Ablage nit genommen werden, 
Item ist bedacht, das man in namen unsers gnedigen hern an Dietzel Apol· 
lery und Hansen Kochen' schreiben solle, das sie wolten zwen gute schmelt· 
zer bestellen und herein schicken, di man uff unsere hutten gepraucht, 
Item sol Urban di Balge bretter von stund an lassen beledern und zu belgen 
zurichten. das die fertig werden, 
Item, nachdem ein gebrechen ist, das di gewerken der gutwilligen gesel
schaft etlich gelt mehr gelegt dan di gewerken der jungfrawen zech, Nem· 
Hch hundert und zwanntzig newe gulden, ist darumb, damit alles desto 
richtiger vor gut angesehen, das die Gewercken der jungfrawen gewerg
schaffl ire eilff teile zu den sechszehen teilen der gutwilligen geselschaft 
schlagen, das sie beide gewerkschaflen also zusammen miteinander zwant
zig sieben theil hetten, als wurde ein igkHcher gewergke der lungfrawen 
zech ein sieben und zwantzigsten theil haben und furter die zwo gewerck-

I H. ist Rentschreibcr zu Kassel. 
2 Koch wurde 1536 rum Def,meisleT fOr Bilslcin und Nentershausen bestellt It. Dienerbuch Lg. Philipps. 
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schaften ein gewerckschaft sein, und das dagegen di gutwilligen geselschaft 
dieselb Zulage, so sie uberig gethain haben inschiessen wollen, aber die 
jungrawen- Zech das nicht thun, das sie dan die hundert zwantzig neu gul
den dar zu vorab zulegen wie sich gepurt_ Doch haben Henning von 
Scholey' und hennerich Lerssener 4 von wegen der jungfrawen Gewergk
schaft solchs anderst nit angenommen, dan an ire mitgewercken gelangen 
zulassen und innwendig vier wochen der eins zu welen und antzunemen, 
und daran sollen sie alien vleis thun, damit es .also geschee. 
Dabey haben sich die gewergken beider gesellschaften entschlossen, das 
man itzt widder ein new zubuJJ anlegen solle, nemlich von yde gewerkschaft 
beider zech drey hundert gulden, das macht einen theil in der jungfrawen 
Zech gerechnet zwantzig sieben gulden sieben alby ein helier, aber in der 
gutwilligen gesellschaft tregt es einem uJJ sechszehen theil achtzehen gulden 
drey orthe, 
Dabey ist noch abgeredet, ob einer oder mehr weren in der jungfrawen 
Zech und sein theil nicht verlegt, so sol der gemein factor den andern seinen 
mitgewercken von stund an anschreiben und entpieten und verlegt er die 
Zech in viertzehen tagen nicht, so soli dasselb ins retardat gefallen sein, 
und der gutwilligen gesellschaft zufallen. Soviel darumb mangelt ein theil 
in der gutwilligen gesellschaft, si soli es der factor auch den andern schrei
ben, verlegen sie es nicht in viertzehn tagen, so sol dasselb in di jungfrawen 
Zech kommen, doch das es dieselb Zech darin es fallen soli, alspalt verlege 
wie sich das gepurth. 
Auch hat unser gnediger herr das petschaft und di gewerken so zugegen ge
west sein verwilligt. Wann ein zubuJJ angelegt wirdet, welcher dan im neg
sten monat sein zubus nicht erlegt, desselbigen theil soli in das retardat ge
fallen sein on widderrede. 
Es haben auch die gewercken von beiden Zechen zween dargegeben, nem
lich Herich Lerssenern und Hennrich Guldener, was di bescheiden, dar
nach soli sich der factor halten, nicht das einer dill der ander das bevele, 
Item, uff das den gewercken kein vergeblicher uncost gemacht und sie da
mit sovil mOglich verschont werden, so ist angeredt, das der factor kein zer
ung di einiger gewerck thete uff dem Bergkwergk anneme soli, es were dan 
das uff erfordern des factors oder sunst aus notturft des Bergwergks di ver
ordneten dahin rieden, den sol man zimlich zerung geben, doch das sie di 
gewercken mit ubermaO verschonen. 
Item sol Urban auch den kol schupfen lassen bawhen und an ein bequem 
stadt setzen, sol denen auch nit zu klein machen, 
Item den wassergraben sol er zum besten versehen und dermaOen lassen 
fassen, das er nit eingehe. 
Act. und geben zue Cassel am agentagk nach dem Sontag von Jeunditag 
anno 38. 

3 Hennina v. Scholey ist seit 1S33 Kllmmerer Landgrafs Philipps. s. Gundlach Bd. 3 S. 240/ 241. 
.. Kammersecretarius Philipps, siehe Gundlach Bd. 3 S. 148. 
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Anlage 6 

Gewerkenvertrag zwischen Hans Diegel, Christoph Scherer und 
Peter Dittrich aus dem Jahre 1542 

(SIAM 57. Nentershausen, DI. 26-27) 

Wir, nachbemelter Christoffer scherer, Hessischer Cammerschreiber 
vnd Peter dittrich, Stadtschreiber zu Cassel vnd Hans Dygel bekennen of
fentlich hieran fUr vns vnd vnsser Erben, das wir aus wolbedachter Ursache 
vmb vnseres nutzes vnd besten willen vns eyntrechtig verglichen vnd zu ei
ner gesellschaft eingelassen vnd zusammen verbunden haben drey jare die 
nehist folgenden inmassen hernach folgt. Nemlich soli vnd wil ich obge
nanter Cammerschreiber mein hutten vnd berckwergk zu Nentershaullen 
mitsambt aller gerechtikeyt vnd teylen so ich bisher vf dem berge vnd in der 
hutten gebraucht vnd genossen habe, gar nichts davon ausgenommen ader 
furbehalten zu einem gleichen drittenteyl kommen vnd volgen lassen. 
Zum andern sollen vnd wollen wir bemelter Christoffer scherer vnd Peter 
Dittrich sambt vnsern mitgewerken das huttenwergk zu Iba, wie wir das 
von dem erbaren Henrich lerssenern an vns erkauft haben mit sambt aller 
gerechtikeyt vnd teylen, so wir auf dem Berckwergk Nentershaullen vf al
Ien zechen haben, auch zu einem gleichen drittenteyl einschiellen vnd kom
men lassen, davon nichts aullgenommen noch furbehalten. Zum dritten 
5011 vnd wil ich benannter Hans Dygel mein Huttenwerck zu Birndorff mit
sambt aller gerechtikeyt vnd teyle, SO ich zu Nenterllhausen erkaufft habe 
von meinem Schwager Gregori Ainkhurn, Muntzmeister. auch zu einem 
gleichen drittenteyl einkommen vnd folgen lassen. davon nichts ausgeson
der! noch furbehalten. Vnd ob sach werr. das die Voltigerzeche (?) so ich 
von newem auffgenommen vnd vf meine kosten zubauhen furhabe. Schifer 
geben wurde. die zu nutz vnd furderung des handels ersprielllich vnd dien
lich weren. sollen diesel ben Schifer nach irem werdt dem handel auch zu 
gleichem teyle kommen bis zu endung vnd ausgange der zusammengeschla
genen jare mit dem bescheyde vnd der gestalt. das solche dem Huttenwerk 
mitsambt irem geholtze vnd gehege wie dan dasselbe einer yden Hutten wirt 
gelegen seyn. Desgleichen auch vf dem bergke die haubt zeche vnd was 
sonllt fur andere feldt vnd newe zechen der ortte zu Nenterllhausen vnd zu 
demslben Berckwergk gehorig. zu furderung des Berckwergs mit vnserm 
wissen vnd bedacht mochten dienlich seyn vnd vf vnser aller dreien kosten 
uflbracht. zu gleichem nutz gebraucht vnd vf ein ydes dritteyl gleichmessig 
zu gewyn vnd tzu verlust verrechent. auch zu ausgange der zusammenge
schlagen jare dasselbe was alJlo von newem auf vnser drier kosten erbawet 
wirt. in gleiche drey teyle verteylt werden. Gleichfalls wen auch in den hut
ten in wehrendem zusammenschlagen gebessert vnd gebawet wurde. solt zu 
endung desselben einem iglichen teyle die aufgewandte besserung zu gleich 
zukommen vnd zugerechent werden. Zum vierden. was itzo von der nehist 
vergangenen lonzeit des sechzehenden tags july vuf dem berge fUr schifer 
apgemessen vnd betzalt sein werden mitsambt andern vnkosten. sinken • 

• 
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brechen vnd wassergreben, sol vf die drey gleichen teyle verrechent betzalt 
vnd herwiderumb dieselben schifern mit nutz widder zu gelde gemacht vnd 
in die drey teyle gleichmessig verrechent werden. Was aber von der obbe
melten lontzeit fUr forrath an Schifern, Koln, holtz, kopfer vnd anderm 
wie es kan genant werden, desgleichen auch an schulden furhanden gewe
sen, soll alles gewirdigt vnd von vns auf gleiche weyse verrechent vnd verg
lichen werden. Zum funfften hab ich Hans Dygel der sach zum besten mich 
verwilligt, den ganzen handel notturfftig zuversehen, mit rechnung vnd 
vertreibung der Kopffer nach bestem vermugen vnd tzu iglichem halben ja
re ine clare Rechnung zuthun. Dargegen sollen wir Cammerschreiber vnd 
Statschreiber ime eines yden jares aus dem ganzen handel zu besoldung an
derthalb hundert gulden, iglichen gulden vor sechsvndzwenzig albos gere
chent, desgleichen auch was er vf auslendischen Reysen in solchem handel 
fur zerung vnd vnvermeidlichen Vncosten vmb vnseres nutzes willen auf
wenden wurde, widderumb folgen lassen. Zum sechsten haben wir vns 
verglichen vnd bewilligen sechshundert gulden den gulden zu sechsvndt
zwenzig albos gerechent, itzo zum handel noch zuverlegen, nemlich wir 
Cammerschreiber vnd Statschreiber vier hundert gulden vnd ich Hans Dy
gel zwyhundert gulden. Mit solchem gelde bewillige vnd gelobe ich, itztge
nanter Hans Dygel, den handel itzo zum anfange furter zutreiben, also das 
keine weitere verlegung nach itziger gelegenheit des Berckwergs vf dysmal 
soll von noten seyn zu dem verdienste der aus alle dem irigen so itzo beym 
handel ist, folgen kan. Wurde aber zu nottdurft vnd furderung des Berck
wergs vnd handels mit der zeit ferner verlegung vonnoten seyn, aUJo das 
man in den handel gelt aufzubringen fur gut vnd nutz ansehen wurde, das 
solt mit aller vnserm furwissen bedacht, bewilligt vnd aus dem ganzen han
del verzinllt werden. Vnd sol keiner vnder vns eynichen fortel adder beson
dern eygen nutz im handel such en, sondern einer gen den anndern treulich 
wandeln vnd one geverde handeln sonder argliste. Des zu urkunde seint dy
ser Vertrege zweye gleichs lauts mit vnsern angedruckten Pitschirn vnd ey
gen handen vnderschriben auffgericht, welcher wir Cammerschreiber vnd 
Statschreiber einen vnd ich Hans Dygel den andern entpfangen ha ben am 
Montage Vigilia Jacoby anno di. tausend funf hundert vnd jar zeyvndvier
zigk. 

Anlage 7 

Gewerkenvertrag der Magdeburger Gewerkschaft vom 28. 10. 1561 
(SIAM 57. Bilstein, Pak. 3 BI. 36-41) 

Zuwissen sei Jedermeniglich im Namen der heiligen Dreyfaltigkeit nach 
Christi unsers lieben Herrn und seligmachers geburt im funftzehen hundert 
und ein und sechtzigsten J ahr Donnerstag simonis & lude, welcher ist ge
west der 28. Monats tag Oktobris, Bekennen wir hiernach benannte. Chri
stoff Scherer, gewesener Hessischer Chammerschreiber und bede Hanns 
Andtfelde, Vaner und Shun, offentlich fur uns unsere Erben und Erbneh-
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mer. das wir aus wolgedachtem gemut und mit guter Vernunft uns unser 
und unserer Erben und Erbnehmer zukunftiges mereres nutzes und bestens 
willen uns eintrllglichen verglichen und in eine ewigwerende gesellschaft 
und versamblung eingelassen und verbunden haben. inmassen hernach 
volgt: 
Nemblich sollen und wollen wir obgenannte Christoff Scherer und bede 
Hanns Andtfeld alle unsere Berckwerck und gerechtigkeit zu Beylstein. 
Nentershausen und Eyba sampt dem Rodgies Messing handel zu Oberkauf
fungen und schmeltzhutten mil allem forradt so vorhanden. gar nichts aus
geschlollen oder vorbehalten. ohne einige schulde und beschwerung gantz 
frei. dem Edlen Ernesten und Erbarn Herrn Hansen Zehentners von Ze
hentgrub. Eblingk Aleman. Henrich Miller. Asmuth Moritz und Bartel 
Keller zu Magdeburgk zu dreien theilen haben komen und gutwillig volgen 
lassen. mit dem bescheit und dergestalt. das solche obgemelte Berckwerck 
sambt ihrem gehOltz und geheg. wie dan dasselb einer iden Hytten wird ge
legen sein. und von furstlicher Durchleuchtigkeit zu Hessen gnedigst darzu 
verordenet. Desgleichen auch was sonst vor andere felde und newe Zechen 
der obberurten ortten angetroffen und zu demselbigen Berckwerck gehorig 
zu furderung gedienen und ferner aufnehmens berurtes Bergwercks mit un
ser allerseits vorwissen und willen und gutem bedacht mocht dienlichen 
und nutzlich sein. insonderheit und zuvorderst aber. so ferne wir semptlich 
und sonderlich von irer f. g. aller ortz Bergwerck Freyheiten und Lehen. 
wie die Namen haben mugen und demselbigen anhengig. darvon gar nichts 
ausgeschlossen. erlangen und bekomen. soli zu erster Erhebung berurtter 
Bergwerck von mir. Hanns Zehentner von Zehentgrub sampt meinen mit
verwanten gesellschaften auf unsere Costen soviel die Bergkwerck anlangt. 
der Verlag gescheen. und jder Pardt auf seinen gepurenden Antheil. zu 
gleichem nutz und gewin verricht und dargethan werden. und was also er
bawet in hundert und acht und zwanzig Kuckes vertheilt und volgents ei
nem jeden. was ime zu seinem antheile zukommen mOchte. zugestelt und 
zugerechnet werden. doch dergestalt. das der Verlag aus dem ·uberschus. 
des nutzung ohne interesse abgezogen. und die wir den Verlag gethan. 
wiedderumb zugesteldt und die Ersten bezaldt sein sollen. 
Und sol zu mehrer versicherung herrn Hansen Zehentners von Zehentgrub 
sampt seinen mitverwanten und Verlegern viel berurte Bergwerck. Rotgies 
Missing handel und Schmeltzhutten sampt allem vorradt bis zur bezalung 
zum U nderpfandt haften und stehen alles getrewlichen und ungefehrlichen. 
Dieweil auch ich Cristoff Scherer wegen berurther meiner Bergwerck wie 
obgemelt mich beneben Peter Dittrichen seligen. weiland Stadschreiber zu 
Cassell vor Jharen mit Hans Tigeln in ein geselschaft eingelassen. daruber 
mit gemelten Tiegeln seiner unrichtigen Rechnung halber in irrung erwach
sen. hab ich auch vor mich. mein5 Erben und Erbnehmern verpflicht und 
verwilliget. verpflichte und verwillige mich auch crafft dieses vertrags. alles 
was ich von mehrgemelten Hans tigeln. so er mir aus seinen Rechnungen 
und sonsten heraus zugeben schuldig. erlangen und bekommen werde. wil 
ich Christoff Scherer obgemelten Herrn neben den dreien theilen obberur-
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tes Bergkwergk, Rodtgies, Messing handel und hyttenwerck dem ganzen 
Handel und Berckwerg unsern und iden Erben und Erbnehmern zum 
besten ewiglich frey und gutwilliglich zukommen und volgen lassen. 
Dar entjegen hab ich Hans Zehentner von Zehendgrub for mich und meine 
mitverwanten uns versprochen und zugesagt, dieweil uns mehr gemelter 
Christoff Scherer und beidt Hanns Andfeldt, Vatter und Shun, so gutwillig 
zu obgedachten dreien theilen der Bergwergk, Rotgies Missinghandel, hUt
tenwerck und anders, so darzu gehorig, haben kommen lassen, insonder
heit aber das uns Christoff Scherer und beidt Hanns Andfeldt fUr sich, ire 
erben und Erbnehmer gantz frei und gutwillig die helft der Schult, so 
Hanns Tiegel Christoff Scherer vermOge seiner Rechnung schuldig uberlas
sen und gegeben, das wir obgemelte Hansen Zehentner von Zehendgrub, 
Ebeling Aleman, Heinrich Muller, Asmuth Moritz undBarttel Keller, ime 
Christoff Scherer fUr sich und beide Hanns Andfeldt, als fur einen man, 
darjegen 4000 11. Hessischer muntz erlegen wOllen und sollen, solche 4000 
11. aus der nutzung oder uberschus des gantzen Bergwerck und handels 
nach gelegenheit erlegt und bezalt werden, jedoch was Hanns Zehentner 
von Zehendgrub sampt seinen Mitverwanten und Verlegern, wie obge
dacht, zuvor ires Verlags bezaldt sein. Und ist gehandelt, das von solchen 
4000 11. muntz die beiden Hanns Andfelden, Vatter und Shun wegen ires 
getrewen vleisses und erzeigte wolthat, so sie Christoff Scherer erzeigt und 
bewiesen, 1500 11. darvon haben sollen, die ubrigen Drithalb thausent gul
den sollen Christoff Scherer und seinen Erben sein und pleiben. 
Und als dan wie obgemelt vielberurte Bergwerg, Rotgies Messing handel, 
schmeltzhutten sampt allem forradt, so itzo vorhanden und kunftiglich 
darzu kan und mag gebracht und erweitert werden, in hundert und acht 
und zwantzig Gucks getheilt, als nemblich 60 Kuckes Herrn Hansen 
Zehentner von Zehentgruben, 10 Guckes Ebeling Aleman, zehen guckes 
Henrich Muller, sechs Kuckes Asmuth Moritz, zehen Kuckes Barttel Kel
ler, 16 Kuckes Christoffel Scherer, 16 beiden Hansen Andfeldt, vatter und 
shun, welche inen, iren Erben und nach kummen zu ewigen Zeitten erblich 
und eigenthumblichen, einem iden seines gefallens damit zu gebawen 
mechtig sein und pleiben soli, Dieweil auch Cristoff Scherer und beidt 
Hanns Andfelt, Gallen Richter, dem Bergvogt sampt seinem Bruder Jacob 
RiciJter zu Apterode wonhaftig, wegen irer gerechtigkeit, so sie zum theil 
an berurtem Bergwerck haben sollen, von Christoff Scherers und beiden 
gedachten Andfelden fur 300 11. muntz gantz und gahr abgefunden, so sol
len solche 300 11. aus der nutzung des gantzen Berckwercks und Handels 
nach entrichtung des verlags inmassen und gestalt die obgemelten 4000 11. 
nach gelegenheit auch entricht und bezahlt werden und wir andern Ge
wercken aul3erhalb dessen von beiden Gallen und Jacob Richter und iren 
Erben weiter nicht sollen besprochen noch angelangt werden. 
Da auch ein oder mehr Bergwerck im Furstenthumb zu Hessen sich erzei
gen und wir semptlich und sonderlich oder unser Nachkommen und erben 
von Furstlicher durchleuchtigkeit zu Hessen damit befreiet und belhent 
oder sonst Berckfreiheit nach einschlagen wurden, solchs soli von Herrn 
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Hansen Zehentner von Zehentgrub, von seinen Mitverwanten verlegt, in al
ler massen und gestalt, wie obgemelt Berckwergk erbawet und verlegt mus
sen werden, so soll derselbige Verlag aus der nutzung desselben gantzen 
Berckwercks wie oben in 128 Kuckes den Personen wie gemelt, da die aber 
nicht weren, an stad derselbigen iren Erben vermOge der obgemelten aus
Iheilung ausgelheilt werden. 
Es hal auch Herr Hanns Zehentner von Zehentgrub fur sich, seine Erben 
und mitverwantten gesellschaftern verwilIiget und versprochen, nachdem 
er das Alaun Berckwerck bey Obernkauffungen gelegen erblich an sich zu 
bringen bedachl und albereit im werck, das er davon, soviel er dessen und 
andere Alaun Bergkwerck, welcher geslalt und massen er solchs mit erkau
fung oder sonsten in and ere weg an sich pringen wurde, uns semptlith in 
die Lehen mit komen und uns, Ebling leman, Henrich Muller, Asmuth Mo
ritz, Barthel Keller, Christoff Scherer und beide Hanns Andfeldt, Vatter 
und sohne als fur einen man, den vier ten theil seiner gepurenden theil der 
obgemelten A1aun Bergwerck erblich und eigenthumblichen zue ewigen 
Zeiten, oh ne einige unser Zulag, gantz frei wil zustellen und volgen lassen, 
jedoch das zuvor der verlag und kaufgelt abgetzogen und bezalt, dieweil 
wir Ebeling Aleman, Heinrich Muller und Barthel Keller unsers theils, ime 
von unser helft, so wir hiebevor von Christoff Scherer und beiden Andfel
den vom Beilsteinischen, Nentershausischen vom Ibaischen Bergwerck, 
Rotgies Messing handel, Schmeltzhutten und Vorat erhalten 32 Kuckes, 
desgleichen Christoff Scherer und beide Hanns Andfeldt 32 Kuckes von 
irer helfte ime auch allenthalben gutwillig cetiert und abgetretten. 
Es soll auch von uns Hanns Zehentner von Zehentgrub, Ebling Aleman, 
Heinrich muller, Asmuth Moritz, Bartel Keller, Christoff Scherer und 
beide Hanns Andfeldt, Vatter und Shun, aller obgemelten Berckwerck 
Rotgies Messinghandel und Hutwerck, alles was darzu gehorig, nichts aus
geschlossen, wie solchs Namen haben mag, weder von uns, unsern Erben, 
mil verwantten und Gewercken kein sonderlicher eigen nutz noch eigen 
vortheil gesucht werden, sondern wollen hiermit uns aller seits erbarlichen 
und aufrichtig verhalten und ohne geferdt handlen. Wir verwilligen und 
versprechen uns auch semptlichen hiemit offentlichen und austrucklich, 
das keiner vor dem andern einigen diener der uns semptlich vereidet, woezu 
der auch zugebrauchen wer, macht haben soll, antzunemen oder zu entur
lauben, besondern es soli solchs mil aller unser vorwissen und willen, Radt 
und gutem bedencken gescheen und von uns semptlichen oder mit unserm 
vorwissen und bewilligung angenommen und geurlaubt werden, und uns 
also semptlichen mit Eiden und pflichten verwant ·sein, und sollen dieselben 
diener ires auferlegten Amptes und verwaltung halber alle quartall clare, 
helle und richtige Rechnung und aller ding bescheidt zuthun schuldig und 
verpflicht sein. 
Was auch von unsern dienern einem oder mehr von Silbern, Kupfern, mes
sing, alaun und anderm verhandelt und verkauft wirdt, so uns samptlichen 
zustendig, und die bezahlung aus der Zehentneri oder von andern kaufleu
ten eingenommen wurde, sollen dieselben Diener alle quartal neben einem 

, 
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schriftlichen beweis, so sie von dem furstlichen Zehentner oder Kaufleuten 
komen sollen, und so oft diesilber in den Zehenten geliefert, uns neben irer 
Rechnung antwlJrten, gutten bescheit und bericht darvon zuthun schuldig 
sein, und was sie zu ider Zeitt daraus gekauft beneben der Rechnung darle
gen. 
Es sollen auch alle unnotwendigen und uberflussige unkosten und zerung 
von den dienern und sonst nicht zu Register gebracht, und was zum Bergge
bew nicht kommen, mit nichten gestanden werden, ingleichen sollen auch 
keine hochwichtige und stadliche gebewe ohn unser aller vorwissen und be
willigung angestelt werden. 
Und das solchs alles wie ober stet vest und unverbruchlichen zu ewigen 
Zeitten soli und muge gehalten werden, haben wir, Hanns Zehentner von 
Zehentgrub, Ebling Aleman, Heinrich Moller, Asmuth Moritz, Barthel 
Keller, Christoff Scherer, Hanns Andfeldt der Eltter und Hanns Andfeldt 
der Junger fur uns, unsere Erben, Erbnemer ein jder insonderheit fur sich 
und seine Mitverwanten sein angeborn Pitschier hier unden uffs Sparium 
uffgetruckt, diessen Contract gleichlautent einem jeden einen zugestelt und 
mit eigen handen underschrieben und an Eides stadt mit handgebener Trew 
einer dem andern unwiederrufflichenn zu haltten versprochen, alles ge
trewlich und ungeverlich, Gegeben zu Cassell im Jhar und tagk wie oberbe
rurl. 

Anlage 8 

Copia eines Contracts das Bergkwergk zu Nentershaullen 
betreffendt zwischen D. Sigmundt DiegeU an einem, 

den Georgen yon Bischofferoda undt Georgen yon Habel am andern theill 
(SlAM 57. Nentershausen) 

Kundt undt zuwissen sey hiermit jeder menniglichen, Nach dem uff des 
durchleuchtigen undt hochgepornen Fursten undt Herren, Herrn Philips 
alzeit hochloblichen christmilten gedechtnis undt Herren Wilhelm Landt
graffen zu Hellen, Graffen zu Catzenelnbogen, Dietz, Zigenhayn undt 
Nidda, unsers g. f. undt Herrn gnedige Zulassung, Verwilligung und beleh
nling des Erbar undt Vornehmen weilandt Hanll Diegell, Bergkherr zue Ri
chelsdorff mein freundlicher lieber Vatter seeligen ettlich undt vierzigk 
jahrlangk das Nentershausische Bergkwerk im Ampt Sontra gelegen, mit 
schweren Unkosten gebawet hat undt vor ungefehr vierthalb Jahren nach 
Gottes gnedigem Willen ehe dan er solch Bergkwerck zu bestendigem nut
zen gepracht, aus diesem J ammerthal seeliglichen abgeschiedten ist, undt 
dasselbige mir Sigmundt Diegell der Rechten Doctori undt meinen brudern 
neben nicht geringer beschwerung undt schulden last in Erbschafft ver
laIlen halt, welches ich bill dahero uff meinen Unkosten in baw und mit zu
gelallener Fristung erhalten hab, ohne beider meiner Bruder beystandt oder 
Zulage, welche aus Unvermogenheitt dasselbige unerbawt gelallen undt 
ubergeben haben, wie auch solch Bergkwerck allein und ohn vermuglicher 
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Gewercken htilff undt beystandt forti zutreiben undt in uffnehmen zuprin
gen unmuglich is!. 
Darmit aber hochgedachts meines G. F. undt herren geburlicher Zehendt 
durch micht nicht verhindertt oder verseumett werden mochtt, ich auch in 
kunfftig mich uffgewatten kosten undt schadens ettlicher maJJen widder er
holen konnt, so hab ich die Edle Gestrenge und Ehrenveste J org von Bi
schofferoda undt Georg von Habell meine gunstige Junckern in mitt ge
werckschafft obbemelts Bergkwercks zu mir genommen undt ihnen zweien 
und zwantzig Stem me aller Zechen undt Bergktheill, die mein Vatter seeli
gen von hochgemeltten herren Landtgraffen in belehnung gehapt, wie die
selbe in dem Lehnbrieff specificirt undt nahmhafft gemacht sindt, mit aller 
zugehorigen Erbstollen, Freyheit undt Gerechtigkeit ubergeben und uoer
laJJen, welche sie ihres gefallens weiter vergewercken mogen, undt nach 10-
blichem Bergkrecht verbawen sollen, jedoch folgender gestaltt und maJJen. 

Dieweill ich nach absterben meines lieben Vatters seeligen zu uffweldigung 
eines alten Stollen undt etlicher Schachtte, auch newen Schechte vorzu
schlagen beweilllichen Unkosten ob achthundert gulden uffgewendet habe, 
welche gmeiner Gewerckschafft zu guttem kommen, so sollen sie nach An
zahl ihrer Stemm auch so viell ZubuB zuerlegen verpflicht sein, wilche mit 
gemeinem Recht undt willen zue Notturfft undt forderunge des Bergk
wergks angewendet werden sollen. 
Zu dem do der liebe Gott seinen segen erzeigen undt uns gutten Schiffer be
scheren wurdt, die man mit nutzen schmeltzen kann, Item wenn man zu 
Schiffer hawen, holtz und Kohlen vielleicht eines mehren Vorrats bedurftig 
sein mochte, so sollen obgenanntte Junckern neben andern iren gewercken, 
die sie mehr zu sich nehmen wurdten, verpflicht sein, uff ihren glauben zu 
beforderung des Bergkwergks ein Suma gelts, so viel derozeit von nohten 
erachtet wird uffzunehmen undt das schmeltzen zu verlegen, welches gelt 
auB dem gemeinen Bergkwergk gepurlich verzinst undt widder bezahlet 
werden soli. 

Es sollen aber obgenannte Junckern noch ihre mitgewercken darin verbun
den sein, do sichs uber alle Zuversicht undt hoffnung zutrUge, das daJJ 
Bergkwergk waJJers oder anderer unvermeidlicher not halben nicht zuerba
wen wehre, oder aber keinen nutzen oder UberschuB tragen wurdt, daJJ sie 
lenger bawen muBten uber ihre gutte gelegenheit, sondern mogens uff sol
chen unverhofften fall m. g. f. undt herren ins Freye fallen laJJen. 

So viel die Schmeltzhtitten zue Birndorff belangen thut mit ihrer Zubehor 
undt gerechtigkeit, soli gemeiner gewerckschaft ihre Schiffer darin jeder
zeit zuschmeltzen frey undt ungeweigert sein, darjegen sie den Trotten ih
ren jehrlichen ZinB, nehmlich Acht taller aus gemeiner gewerckschafft 
Vorraht entrichten undt befehlen sollen. Sonsten behausung undt wohnung 
und was zu ihr zue meinem besten ohne der gemeinen gewerckschaft ver
hinderung geprauchen kann, hab ich mir vorbehalten das Eigenthumb undt 
Erbgerechtigkeit sampt aller Zubehorung. 
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Wurden sich inkunfftigk aber die gemeine Gewercken eines gewillen 
Schmelzkostens nach dem fuder Schiffem angeschlagen, vergleichen, das 
hat sich ein jed'f zuverhalten. 
Nach dem aber itzt nicht a1le Ding was das Bergkwercks nutz undt nouurft 
erfordern mocht uff eyll bedacht oder zue pappier gepracht werden kan, so 
haben wir uns dillem miteinander verglichen undt abgeredt, das mit diesem 
begriff niemandt gefehret sein soli, sondem wo ettwas hirin vergeJ3en wehr, 
das zu mehrer versicherung eines jeden von nothen sein mechte, soli dassel
bige jederzeiu in schrifften hierbei zupringen unbenommen sein, sondern 
hiermit redlich ohn all gefehrde undt arglist gehandeltt werden. 
De13en wie oben erzehlt zu mehrer undt festen haltung undt urkundt haben 
wir dieser brieff zween gleich lautendt einer handtschrifft verfertiget undt 
uns mit eigen handen unterschribben undt unser angeborn gewohnlich 
Ringpietschafft hirunder getruckt. Geschehen zu Homberg den 5. Juny 
Anno Dm. 1590 

Sigmundt Diegell Georg von Bischofferoda Georg von Habel. 

Anlage 9 

Ordnung, wie es mit dem Zehenden uf Hans Tiegels Bergkwerk 
gehalten werden soli 

(SIAM 57. Nentershausen) 

Die weil v. g. f. vnd her zu hessen befunden, das der Zehende von Kupf
fer wie sich geburet nicht geliffert worden. damit aber Hans Tigel vnd der 
Berckvogt in keinen Verdacht kommen mochten, so hat hochgedachter v. 
g. f. vnd her bevholen wie es sol gehalten werden. Zum ersten, wen ein Rost 
gar gemacht vnd das Kopfer wie sich gehoret fertigh ist, so sollen die 
schmeltzer solches von stundt an dem schultheillen zu Richell3dorf anzei
gen, derselbig sol es dem Bergkvoigte all3 bait zu kentnis geben. 
2. Wen dan der Bergkvoigt zur stedt ist, sol das Kopfer in gegenwertigkeit 
des Bergkvoigts, des schultheillen zu Richell3dorf vnd der schmeJtzer gewo
gera werden. 
3. AII3 bait nun solch kopfer gewogen ist, soli der schulthei13 zu Richell3-
dorf die bestellung thun, das der Zehende der v. g. f. vnd hern geburdt, ge
gen Richell3dorf in seine Behausung in gegenwertigkeit des BergkvoiglS in 
eine besondere Kammer gebracht werden, dar zu dan der Bergkvoigt vnd 
der schultheill zu Richell3dorf zween vnderscheydliche schllissel haben 
sollen. 
4. Wan dan Zentner acht, neun oder zehen in foradt bracht worden, so sol 
solches von stundt an gegen Cassel ins ZeughauJ3 geschickt werden. Damit 
solchs all3 gehalten werden sol, so hab ich, Johan von Ratzenbergk, Ampt
mann zu Rotenburg vnd Sontra mieh auf bevhelich m. g. f. vnd hern mit 
eig handen vnderschryben, Geschehen zu Sontra am 16. Juny Ao 72 . 
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Anlage 10 

Landgraf Wilhelm IV an die von Troll wegen Beachlung 
des Bergregals und der Bergbaufreiheilen 

(SIAM 57. Iba, BI. 76-80) 

Lieben getrewen, wir werden itzo berichtet, was gestaldt ir vnsem lieben 
getrewen Hansen Diegeln an seinem intriben Bergwergk allerhandt ein
tragk vnd verhinderung zutzufUgen vnderstanden, sonderlichen aber ver
schienen erslen tagk J ulii ime austrucklich verbieten lallen, auf eurem 
grundt vnd bodenn nirgendt mehr eintzuschlagen vnd zuschachten, darauf 
auch seine angestelte Arbeiter abgetrieben vnd inen das Bergkseil abgelor
den, Solchs auch uber sein vnd vnsers Bergkvogts derhalben vielfeltige 
freundtliche vnd in vnserm Nahmen gethanne emstliche erinnerung vndl 
begeren nicht restituiren, noch eynigen femem Schecht vnd Stollen eintzu
schlagen verstatten, dan auch letzlich keine brieff derhalben von ihnen an
nehmen wo lien, sondem gantz verechtlich wieder zue ruckh gewiesen. Nun 
hetten wir vns aber zue euch als vnsem verpflichten Vndersallen vndt Le
henleuthen solchs vntziemlichen Vomehmens gar nicht, sonder vielmehr 
Ihr euch selbsten zue bescheydenn. Ob gleich grundt vnd boden an dem 
onh, de erwenter Hanns Diegell einfahren wollen euch zustendig were das 
doch gleichwoll euch als dis ortts blosen Adelfl Personen vndt Vndersallen 
die Bergkwergk antzuordtnen oder zuverpieten gahr nicht gepun, sondem 
solchs alles als vomehme Regall stiickh vns einzig als dem Landtfursten 
vnd Oberhem zustendig, vnd ihr nicht weniger als Eure Voreltem jederzeit 
pillich vnd willig gethan, vns vnd die vnsere von unsenwegen damit vnbe
hinden gewerden zulallen, schuldig vnd pflichtig gewesen. Derhalben wir 
auch euch solchs also passiren zulallen gahr nicht gemeint. Sonder bevelen 
euch hirmit emstlich, das ihr angesichts dielles oh ne eynig auffhalten 
Hanns Diegeln sein abgespendtes Seyl ohne entgelt restituirt. Vnd hinfuro 
seine Arbeiter ihrer gelegenheidt vnd erheischender notturfft nach nicht al
lein an dem ortt da ers mehermals vorgenommen, sondem auch sons ten vff 
dem Euem, es seye wo es wolle, vnder euerm Tisch vndt Bette ausgenom
men, wie solchs die Bergkwergksbefreyungen clar vermogen, schacht ein
schlagen vnd bauen laIlet, vndl daran bey vermeydung vnser femer schwe
ren vngnade im geringsten kein einlrag Ihuet. Vndt dan vor die itzo geub
tenn Pfandung vndt verhinderung, vns ein hunden F zum abtragk vnnach
lefllich erleget, als das dieselbige innerthalb 14 tage vnsem Beampten zue 
Sontra gewifllichen von euch geliefen werden. 
Solte aber solchs alles nichl geschehen, die Pfandt nichl alspaldt restituiret, 
Hanns Tiegell femer durch Euch verhinderl, danzu die hunden F straff 
nichl innenhalb bestimpter Zeit erlegt werden, gedencken wir Euch also 
darumb antzusehen, das Ihr vndt andere euch hiemehist daran stollen 501-
len. Vndt wir thune vns also gewifllich verlallen, Datum Zapfenburgk den 
2. Decembris Anno 78, Wilhelm. 
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Bestallungsurkunde 
des Bergvogts Georg Beck vom 21. I. 1571 
(SIAM 57. Bilstein, Pak. 3 BI. 708-709) 
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Anlage 11 

[ch, George Beck thue kunth und bekenne hieran offentlich, das der 
durchleuchtige hochgeborn furst und her, Her Wilhelm, Landtgrave zu 
Hessen, Grave zu Catzenelnbogen Mein g.f. und her mich zu s.f.g. Voigt 
zum Cornberge auch darneben zum Bergvoigt und Zehender der bergwerge 
Iba und Nentershausender gleichen bilstein bestelldt uff und angenommen 
hat, inhalt s.f.g. mihr der wegen zugestellten bestallungsbrief, von worten 
zu worten lautent wie hernach volget: Wir Wilhelm von Gottes gnaden, 
Landgrave zue Hessen, Grave zu Catzenelnpogen, Dietz, Zigenhain und 
Nidda, bekennen hiran, das wir Georgen Becken zu unserm und unsers 
freunds, des abts zu HirBfeldt sambtlichen Voigte zum Kornberge, auch 
darneben insonderheit zue unserm Bergvoigt und Zehendern unserer 
Bergkwerge Iba und Nentershaullen, desgleichen Bilstein angenommen 
und bestellt ·haben, volgender massen und also, Er soli unser und unsers 
freunds, des abts zu Hirllfeldt samblicher Voigt zum Kornberge sein, unser 
beider Renthzinll und gultten daselbst zum treulichsten einbringen und ver
rechnen, wie ihme das jederzeit durch uns selbst oder in unser Cammer be
vohlen wirdt, unsre obrikeit Herlich und Gerechtigkeit dero ents treulich 
bis an uns handthaben und uns darinne nichts endzihenlassen. 
Aber uff bemeltten unsern Bergkwergen soli er alles das verrichten, so ei
nem Bergk Voigt und Zehendner eignet und gebuert, damit gute J ustitien 
und ordenung gehalten, auch unser Zende uns treulich gegeben und ein
bracht werde, dann wir ingemein von alien dissen dreien Bergwergen hin
furters oh ne Underscheidt den Zehenden Zentner reines Kupfers, wie der in 
den Hutten gefellt, frey oh ne erlegung einiger Huetten kosten haben wol
len, darmit auch uns zu nach-teill hiervon nichts underschlagen werden 
moge, so soli er bevehlen, das hinfurtter an keinem diller orth einich Kup
fer abgefurth werde, ohne sein vorwissen und willen, also das er zuvor die
selbige Kupfer besichtiget und mit unserm darzu verordenten stempfel ge
zeichnet habe. Da aber hieruber was von Kupfer oh ne sein Vorwissen, be
willigun& und zeichen abgefurth, die soli er als vorfallen einzihen und an
hero in unser Zeughaull gegen geburlicher Quitanz Iiffem lassen. AlIe per
sonen, die zu Iba, apt erode und Bielstein, auch daselbst herumb wohnen, 
sich unserer Bergkwergs freyheiten erfrewen, aber zu Bergwerg mit ihren 
personen darvon furnemblich ihre Nahrunge zu haben sich nicht gebrau
chen lassen, denen soli er keiner freyheit gestendigk sein, sondem die durch 
unsere Beambten jedes orts jederzeit anhalten lallen, das sie sich gegen uns 
wie andere unserer underthanen mit Dienen und sonsten verhalten. Unsere 
Bergordenung, gegenwertige und zukunftige soli er treulich hand ha ben. 
Uber bemelte unsere Zehendkupfer auch, die buessen und andere nutzun
gen, so gefallen, ufrichtige underschiedtliche guette richtige rechnung hal-
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ten, uns treue, hold, gehorsamb und gewerdig sein, unsern schaden war
nen, selbst keinen zufugen, unsern nutzen, frommen und bestes iederzeit 
befordern, und sonst in gemein alles andere thun, das ein getrewer uffrich
tiger Diener seinem Herren zu thun schuldig und pflichtig is!. Inmassen er 
uns das geloibt, einen leiblichen Eydt zu GOIt und seinem hey ligen Wordt 
geschworen und diesen reverllbriff ubergeben hat, darent gegen und von 
wegen solchs seines Dienstes soli er zu besoldung haben von der Voigtey 
Cornbergke wegen alle Jahr und iedes Jahrs besondern aus dem Cornberge 
zehen Gulden muntz, zwolf viertel k~rns, sechzehen viertel Haffers, sechs 
gulden vor ein Kleidunge eine freye wohnung daselbst, einen garten zu sei
ner noturfft, und von wegen des das er Berg Voigt und Huetten schreiber 
ist, wollen wir ihme aus unserer Rentkammer jerlichs endrichten lassen 
vierzig gulden muntz und unsere gewonliche hofkleidung jahrs einmahl 
nemlich vier ehlen thuchs und 4 ehlen barchent so lang bill sich die Berg
werge durch gottliche Verleihung an der jarlichen abenutzung mehren, als 
dann wollen wir uns nach gelegenheit derselbigen mehrunge mit verbelle
rung seiner besoldung auch gnediglichen zuerzeigen wissen. Des zue ur
kunth haben wir uns mit eigen Handen underschrieben und unser furstlich 
Secret wissentlich hierauf trucken und geben lassen zu Cassel am ein und 
zwanzigsten tagk January Anno C Siebentzig einll, 

Wilhelm zu Hessen. 
Demnach verredde und verspreche ich, obgenannter J orge Beck alles und 
iedes so in disser bestallung von mihr geschrieben und mich belangen thut, 
stelt, vest und unverpruchlich zu halten und denn in alle wege unweigerlich 
nach zu kommen, innmallen ich dann solche hochermeltem m.g.f. und 
Herrn zu Hessen gelobt einen leiblichen eydt zu GOIt und seinen hey ligen 
Wort geschworen und dissen meinen Reverll briff ubergeben und mit mei
nem handzeichen und ufgetruckten Ringpitschafft bekrefftiget hab, geben 
wie obstehet, 

Jorge Beck. 

Anlage 12 

Bericht des Bergvogtes Georg Beck iiber den Zustand 
der Kupferbergwerke In Diegels ehemaligem Bergbaurevier 

sowle zu Iba und Bllsteln aus dem Jahre 1587 
(SIAM 57. BUsteln, Pak. 3 BI. 571-574) 

Durchleuchtiger hochgeborner gnediger furst und Herr, Auf Euer FUrst
lich gnaden gnedigen Bevelch, den 15. dieses Monaths Novembris datiert, 
belangen Hansen Diegels seligen Berckwergk zu bevaren, in augenschein 
zunemen, und wie es itzo umb dasselbige mit Erbawung und anderm be
schaffen. in geburlicher Referentz empfangen, und ob mir woll daselbige 
hiebevor bewust war, hab ich doch Euer f.g. genedigen bevelch mich in un-
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terthenigem gehorsam nit allein schuldigk sondern auch willigk zuverichten 
geachtet und folgender maBen befunden: 
Erstlich waB sich Baltzer von Girstorff und Hanll Diegel seliger mit Erba
wung des Berckwerks verglichen, haben Euer f.g. aus ihrem original Copy 
gnedig zu ersehen, 
Zum andern, waB daB Bawen belangt, hat Baltzar von Girstorff in seinem 
Vorlag Erstlich die schmeltz hutten, welche sehr wust und Bawfellig gewe
sen, wiederumb in dach und vach gepracht, auch schmeltz of en und andere 
Notturft dermasen angericht, daB sie vermOg Contrakts mit einem feur in 
die vierde wochen etzliche Pro ben geschmeltzt und achzehen Zentner 
Steins aullbracht, welche vast zum schwarzen Kupfer zumachen gebrandt 

• sem. 

Schieffer. 
Darzu haben sie noch bey der hutten in die 16 Fuder schieffer. Doch haben 
Baltzar von Girstorff dieselben von den gemeinen Zechen dell Ibischen 
Berckwergks, auf dem Borngraben genandt, an sich erkauft. 

Kollen. 
Moechten sie ungeferlich noch von alters hero in die zweyhundert fuder im 
kolhaull liegen haben. 

Berckgebew. 
Ell ist ein alter Stollen, welcher vor Menschen gedencken getrieben war, 
und aber derselbige in dreisigk oder mehr Jahr nit ganghaft gewesen, sol
chen hat Baltzer von Girschdorff einhundert und neunzigk Lachter weldi
gen und aufheben lassen. In dieser Strecken hat man ein orth schiffer ange
troffen, es lest sich aber ansehen, alll wenns die alten wassers halben nit 
hetten langen kOnnen, und zu besorgen, daB diese mit der Zeit mOchten 
weck gehawen werden. Ell ist aber solcher stollen noch einhundert und 
dreysigk lachter zu weldigen und berichten die alten arbeiter, daB in solcher 
streck der stollen an vielen orthen im gantzen getrieben und noch standt
haft sey. Allein wo der mit gezimmer verwart war, gebrochen sey, auch in 
den einhundert und dreysigk lachter nit mehr als ein lichtloch ungefer von 
achzehen lachter tief zu weldigen von nOten sein will, daB man also in kurt
zer Zeit und mit geringen uncosten solchen Stollen dreyhundert und zwan
zigk lachter bill in einen schacht, der Stollen schacht genandt, bringen 
kann, welcher ein und zwantzigk lachter dief und dero albereits sechzehen 
lachter geweldiget sein. Dyweil aber der stollen nit erOffnet, ist zubesorgen, 
daB man Wasser halben in diesem schacht nichts aullrichten und zu den 
schieffern kommen kahn. Wenn aber der Stollen in itzt angezogenen stoln
schacht gebracht wirdt, geben die alten Arbeiter vor, daB man allldann 
nach dem hOchsten, alll nach dem Schlackenthal Angerstrauch ein unver
wendt und im gantzen feldt gute schieffer nach notturft langen khan. AI
stann von solchem schacht sein furders nach dem lorentz schacht einhun
dert und zwey und dreysigk lachter, von dann nach Diegels mittelsten 
Kunst schacht einhundert vier und zwantzigk lachter, dieser Orter aber val-
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len die schieffer in die tief, dall manll mit oben gedachtem stollen ohne 
Kunst nit langen kahn. 

Erb Stollen. 
Der Rechte und diefe Erbstollen, welcher von Diegel seligen in die sieben
hundert lachter getrieben und zehen lachter tiefer alll vorgedachter Stollen 
in kompt, auch nicht uber zehen lachter mit dem feldt orth von dem obern 
stollen ist. Nach dem aber solcher Erbstollen eine grosse strecke verfallen 
und noch zur Zeit dem Berckwerck wenig nutz schaffet. 

Schechtt. 
Dero haben sie einen aufm schlackenthal, der feste schacht genandt, mit 
dreyen Arbeitern belegt, welches wol zimliche gute schiefer, aber so vest 
zulangen, dall man von einem fuder vier fl. siebenthalben Albus haw gelt 
geben mull. 

Bericht des Ibischen Berckwergks. 
Die alten gewerken dieses Berckwercks haben Verlags halben liegen lassen, 
und ein Jar hero Ewalt und Bartel Bruckman beneben inen J ost Hartung, 
gewessener geschworner, haben 2 schecht der gemeinen Zechen, einen 
auffm Borngraben, den andern auffm schlackenthal, im Baw erhalten, 
schieffer gelangt, dero zum theil Diegel seligen und Baltzar von girstorff 
verkauft, die ander geschmeltzt, und haben vier und zwantzigk Zentner 
stein, drey und zwantzigk fuder schieffer sieben fuder Kollen im voradt. 
Wollen aber Ewer F.G. da/J dieses orths die Berckwergk im schwanck er
halten und E.F.G Zehendt und Cammergut erhOhet und gebessert werden 
mocht, so will vor allen Dingen vonnOten sein, da/J E.F.G. mit den Trotten 
und denen von Baumbach dell holtz kaufs halben ein schlull treffen lassen, 
damit die gewercken nit beschweret werden, dann hiebevor hat man die 
schock Malter holtz vor sechs oder sieben thaller kauft, will mans itzo ha
ben, mtissen die gewercken vor ein schock zehen thaller geben, vor einen 
buchen Baumb, darauJJ man schacht bretter macht, der schon nit so gar 
groJJ ist, ein gulden geben. Solche und dergleichen Beschwerunge gibt nit 
allein den Inlendischen, sondern viel mehr den AuJJlendischen gewercken 
Abscheuhen und daruber E.F.G. Berckwerk in stocken und unmuglich zu 
erhalten sein. 
Zu dem haben die Trotten aller nechst bey Diegels schmeltzhutten ein gla/J 
hutten hingelegt, welches holtz so E.F.G. nit zum salzwerck bringen kon
den, aber da/J holtz zu kollen und der fuhr halben zu Diegels hutten gar 
dienlich und bequemlich, da sie sunsten die Kollen aufs weideste holen und 
der fuhr halben mit schweren kosten erlangen mussen. 
Sollen die Berckwergk gebaut werden, so mtissen E.F.G. Berckleuth haben 
und mit Berckfreiheiten begnadigen. Weil E.F.G. die Berckfreiheit zu Iba 
auf gehoben und die Berckleuth mit teglichem dienst beladen gewesen, ha
ben dero viel ihre heuJJlein verkaufft und sich nach manllfelt und anderer 
orth begeben, wie dann war ist, da/J man keinen schmeltzer hat, der die 
kupfer gar machen kann. 
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Beilstein. 
In den Bilsteinischen schiffer Berckwergk ist auB unverm()gIicheit Ewardt 
Steinman nun in Jar und tag nichts gebawt. derwegen schecht und anders 
verfaIlen. und deB orths mehr nicht dann ein schacht offen. daB man zur 
Kunst der Bleyen R()hren kohmen kann. welche auch. wo man daB Berck
wergk nit in Baw erhelt. verfaIlen m()cht. 
Ob wol auf diesem Berckwergk und hutten hof in die Einhundert und viert
zigk fuder schieffer im vorath sein machten. so haben doch diesel ben ein 
lange Zeit am wetter gelegen und sehr verwittert. und oh ne daB gering an 
Kupfer. und wo die gewercken nit der frischen und gute schieffer darzu 
langen lassen. seindt die alten auf den unkosten mit den theuren koIlen 
schwerlich zu schmeltzen. 
Erwegen die Beilsteinischen gewercken auf dem Iperg ein alten schacht in 
die sechBundzwantzigk lachter dief. aufweltigen lassen und vermeinen des 
orths schieffer ohne verhinderung wassers zulangen. welches die Erfarung 
gibt. so der schacht wirdt nieder gebracht. 
Zum Beschlull und letzten. Gnediger Furst und Her. weil der Berckhaupt
mann verstorben. will mir beschwerlich sein. neben der Vogtey germerodt 
daB Berckvogt und Berckzehenter Ampt zuverwalten. wie mier dann die 
zwey Berckampter beysamen nit geburt zuverrichten. Derwegen an E.F.G. 
mein underthenig und dienst Ileisiges Bitten. Euer F.G. woIlen zu Erhal
tung der Berckwergk und vermehrung deB Berckzehenden wie solches Euer 
F.G. und ander fursten und herrn Berckordenung aullweissen. mit hulf 
mehr Berckverstendigen in gnaden erscheinen. damit etwo umb geringes 
Einbringen deB zehendt bey E.F.G. mir nichts zu ungnaden gereichen 
m()cht. WaB ich dann bene ben mir zugeordneten Berckverstendigen gebu
ren will. soIl an meinem treuwen Ileill auch im Mchsten verm()gen nichts 
erwinden Iassen. 
Solches alIes habe Euer F.G. ich aull geringen und Einfaltigen Verstandts 
zu underthenigem bericht nit verhalten soIlen und will Euer F.G. mich zu 
gnedigem schutz ganz underthenigist hiemit Befohlen haben 

E.F.G. Undertheniger gehorsamer diener 
Jorge Beck 

Bergk Vogtt. 

Anlage 13 
Gewerkenverzeichnisse einiger mehrkopfiger Gewerkschaften 

a. Dey Hansenn Gundgrube ober negste nach am Rabenberge am 28. 6. 1542 
(SIAM 57. Rilstein. Pak. 2 RI. 230 ff.) 

II Kux Anna Hanns Kegelmann 
I Kux Antonius Gauler 
4 Kux Christoff KleinchensteIl 
4 Kux Erbtheill 

29 Kux Hanns Kegelman 
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2 Kux Hanns von Hanstein 
I Kux Hanns Weinschenk 
I Kux Hanns Beuttler in der Sotten 
I Kux J ohan Bortolinius 
2 Kux Johan Ydenstein 
I Kux Jacob Kuneltt 
2 Kux Kirch und stadtt 
4 Kux Mattes Torey 

29 Kux Melchor Schlamp 
26 Kux Magdalena Melcher Schlampin 
4 Kux Seyffert von Hanstein 
5 Kux Valten Tholde, amptman zu Wanfride 
I Kux Peter Metzko von Lubniz 
I Kux Anders Herman von Lubniz 

129 Kuxe 
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Thomas Schmidtt 
V. Zwicka S.M. 

b. Under vierde und funffte MaDe nahe Jungen Molchen sampt dem Jun
gen Landtgraffen Ludewig funtgrube umer negste maD an Wiltperg 

- AuDgeschrieben, denn 5. Augusti im Jar 42 (1542) -

13 Kux Anna Wolff Tholin 
I Kux Anna Uthnerin 
I Kux Antonius Gauler 

10 Kux Anna Hanns Kegelmanin 
5 3/ 4 Kux Augustin Schmideknecht 
i Kux Barthel Hengst 
I Kux Barbara Ritterin 
I Kux Burkhardt Vortho 
I 1/4 K ux Bastian purgk 
4 Kux Erbtheil 
5 Kux Georgen Fabel 
I Kux Gregor Loebel 
5 K ux Gregor Uleister 
I Kux Hanns von Hanstein 
I Kux Hanns pasler 
I Kux Hanns FeUewaldin 
I Kux Hanns Prediger 
I Kux Hanns Rat von der Prellnitz 

3/ 4 Kux Hanns Peuthler in der sodenn 
3 Kux Himns Plecher 
5 Kux Hanns Wegner 

163/ 4 Kux Hanns Kegelmann 
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I Kux Johan Bartholmes (Barthelmeus, Rentmeister zu 
Allendor!) 

I Kux Jacopf Kunern 
I Kux Johan Nordeck 
I Kux Johan Wegner 
2 Kux Kirch und stadt 
I Kux Lucas Freiberger 
2 Kux Martus Pazthka 
I Kux Michel Parich 
2 Kux Margaretha Streichpirin 
3 3/ 4 Kux Mathes Thorey 
2 Kux Nickel Schulttus 
5 Kux Nickel Helller 
I Kux Paul Lehmann 
2 Kux Seiffart von Hanstein 
I Kux Sigmund Schneider 
3 Kux Vallten Tholde, amtman zu Wanfride 
2 Kux Thomas Schmidt 
I Kux Urban Tholde 
2 Kux Ursula Michel Zahin 
3 3/ 4 Kux von Ziepel 
8 Kux Wolff Thiel, Huttenschreiber 

127 Kux 

195 

c. Die Gewerken im Jung Landtgraff Ludewlg uf Mariabergk und wyvil 
ein ider haben soell. 

1 Kux Antonius Gauler 
1 Kux Hanns von Hanstein 
1 Kux Hanns Prediger 

214 Kux Hanns Peuder in Soden 
1 Kux Johan Barttolmes 
1 Kux Joseff Koner 
1 Kux Johan Nordeck 
4 1/ 4 Kux Mattis Dorei (Thorey, Holzvogt zu Soden) 
2 Kux Sinert von Hanstein 
3 Kux Valtin Tholde 
1 Kux Urban Tholde 

Hiezu mangeln in disser abschrifft des Kegenbuchs disse nachfol
gende person, wiewol sei ire zubus alzit geben haben 

2 Kux Hermann Fischer 
1 Kux Cas par Mengel 
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214 Kux Math. Fulgrab in Soden 
214 Kux Valtin Mertin 
1/ 4 Kux Ludewig Wasserman 

21 Kuxe 

d. Die Magdeburger Gewerkschaft zu Bilstein (57. Bilslein, Pak. 3) 

1. am 28. 10. 1561 

60 Kuxe Hans Zehntner von 
Zehendgrub 

10 Kuxe Ebeling Aleman 
IO ·Kuxe Heinrich MUller 
6 Kuxe Asmuth Moritz 

10 Kuxe Barttell Keller 
16 Kuxe Christoph Scherer 
16 Kuxe Hans Antfeld, Vater 

____ und Sohn 

128 Kuxe 

2. - 1563 

16 Kuxe Hans Zehentner weib 
und Kinder, ist von den 
Gewerken semptlich aus 
Gutwilligkeit zugeschrie
ben 

16 Kuxe Ebeling Aleman 
16 Kuxe Heinrich MUller 
16 Kuxe Asmuth Moritz 
16 Kuxe Barttell Keller 
24 Kuxe Christoph Scherer 
24 Kuxe Hans Antfeld 

128 Kuxe 

e. Die Ebel'scbe Gewerkschafl zu Iba, 1584 
(SIAM 57. Bilslein, Pak 3 RI. 587) 

I Stamm Bernd Beck zu Germerode 
4 Stamm Curt Busch, Pfarrer zu Wilung 
3 Stamm Curtt KnOll 
I 112 Stamm Gabriel Philips (Berghauptmann) 
7 112 Stamm Heinrich Ebel 
I Stamm Jorge Schwalnberger zu Furschler (Fritzlar) 
I Stamm Hans Ebel 

112 Stamm Jost Kolkborner in Cassel 
I 112 Stamm Philipp von Hangsleben Erben 
I Stamm Jost Hartun& zu Nentershausen 
I Stamm Melcher DilinC zu Kaufungen 
I Stamm Sittich, Magister in Cassel 
8 Stamm Thonis Feuerauff zu Eschwege 

32 Stamme 
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f. Die Melsunger Gewerkschafl zu Iba 1588 
(SIAM 57. Bilslein, Pak. 3 BI. 594) 

1588 
Meister 10s1 Uhrmacher 
Ruppertus Burckgraf 
Lorenz Heyda 
Hans Heyda 
Henrich Meurer 
Hans MUlier 
Georg Lunckemeyer 

g. Die Gewerkschafl Hans Ernsl v. d. Asseburgs urn 1600 
(SIAM 57. Bilslein, Pak. 3 BI. 702) 

Mit je 1/ 6 geMren ihr an: 
Hans Ernst v. d. Asseburg, Kurf. Brandenburgischer Rat 
Sigmund Gundermann. Amtsschultheill zu Sontra 
Hans vom Hoff 
Heirich Mey 
Georg von Habel 
Erich Lange 
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h. Landgraf Wilhelms IV. Gewerkschafl am Hachelberge 1580/ 1581 
(SIAM 57. Wilzenhausen) 

5 Stamme Lg. Wilhelm IV. 
I Stamm Lg. Wilhelms Gemahlin 
3 Slamme Lg. Ludwig d. A. 
I Slamm Lg. Ludwigs Gemahlin 
I Slamm Lg. Moritz 
I Stamm der von Hennebergs Gemahl 
I Stamm Stall halter in Cassel (Eckebrecht v. d. Malsburg) 
I Stamm der Cantzler (Dr. Reinhard Scheffer) 
I Stamm Simaon Bing (Ral) 
I Stamm 10han Riedesel (Rat a. Hofe Lg. Ludwigs d. A.) 
I Stamm Rudolf raw (R. Rau. Rat u. Diener Lg. Ludwigs d. A.) 
I Stamm Kammerschreiber (0110 Gleim) 
I Stamm Georg v. Scholey (Oberster der Festung Kassel und Rat) 
I Stamm Antonius der Bremer (v. Wersabe, Amtmann zu Schmalkal-

den) 
I Stamm der Landvogt (lohann Meysenbug) 
I Stamm Obrisl Rolshausen (Obrist in Cassel) 
1 Stamm Georg Riedesel (Rat Lg. Wilhelms IV.) 
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I Stamm Eitel v. Bcrlepsch (Hauptmann der Festung u. Grafschaft Zie-
genhain) 

I Stamm Meister Christoph (Christoph Traubel, Probierer) 
I Stamm Jagermeister (Gearg Scholzel) 
I Stamm Johann v. Hertingshausen (lunker Lg. Wilhelms IV.) 
I Stamm Diede (Hans D., OberfOrster a . d. Lahn?) 
I Stamm Bischofshausen (Lehensherr am Hachelberge) 
I Stamm Salzgrebe (Rhenanus) 
I Stamm Berghauptmann (Gabriel Philips) 
I Stamm den Armen 

32 Stamme 

Protokoll elnes 
Probeschmelzens auf der Rilsteinlschen Hiille 
(SIAM 57. Rilstein, Pak. 2, Rliiller 199 ff.) 

In Anno 84 

Anlage /6 

Auff Sonderlichen Bevelch meines Genedigen Fursten und Herren, Herren 
wilhelm, Landgraffen zu Hessen scin von denn Noien feldt des Beilstaini
schen schiffer Bergkwcrks zu der schmeltz Hutten gefuret zwen under
schiedliche Hauffen, Auf jdern Zwaintzig fuder gleicher Gattung, dero soli 
einer ohne einige Metthalische Zu schlege gcschmeltzt werden. 
Zu den andern aber soli des Gemain und klainen ertz aus dem Tholspach 
vor geschlagen und mit durchgesetzt werden wie volget: 
Vonn denn Ersten hauffen Schiffer dem kain Ertzt vor geschlagen ist wor
den, sein in 8 112 Schichtt, und jede schichtt zu 24 stund gerechnet durch 
gesetzt 72 112 lauff karnn dero werden 32 uff ein fuder gerechnet, thun 
2 1/ 4 fuder. 
Darmit auffgangen 
27 Mas holtz kolen 
22 Mas Stain kolen 

4 thun l1uB 
AuB Brachtt - 5 112 ctr. Stain 
Die geben ungeferlich - I 3/ 4 gar kupffer 
Solche betzaldt M.G.F und Herr den ctr. vor 14 11. zu 27 alb. 
Ertragen zu 26 den 11. gerechnet 25 11. II alb. 6 hlr. 
Dargegen ist uffgang 
7 11. 22 alb. 9 hlr 

7 11. 7 alb. 
5 11. 24 alb. 

vor die 2 114 fuder schiffer, jdes mit alien unkost 
uff den hutten hoff gerechnet vor 3 11. 13 alb. 
vor 27 MaB Holtz kollen, das maB vor 7 alb. 
vor 22 Mas stain kollen jdes mas auff den Hutten 
Hoff vor 7 alb . 



-

Der Kupferbergbau im NiederfUrStentum Hessen 199 

5 11. 14 alb. vor 4 thun l1ull, ide thun vor 36 alb. 
I 11. 12 alb. 3 Heler von 8 112 schichte schmeltzer lohn, von ider 4 alb. 

25 alb. 6 heir. 
4 11. 

6 heir. 
schlacken treyber lohn 
von den 5 112 ctr. aull gebrachten stain zu garen 
kupffer zu machen 

Summe Unkosten thut - 33 11. I alb. 6 heller. 
Wirdt befunden das im schmeltzen Verlust ist 7 11. 16 alb. 
Von den andem hauffen sein in 8 112 schicht durchgesetzt 57 lauff kamn, 
thun I 3/ 4 fuder I kam. 
Solchen vorgeschlagen des gemainen ertzt aus dem Tholspach - 30 ctr. 
Dartzugenommen 
27 Mas holtz kolln 
23 Mas Stain kolln 
4 thun l1ull 

Aull bracht 10 ctr 14 Ib stain 
Hievon werden drey Centtner stain auff ein ctr. gar Kupffer gerechnet und 
were zu gewardten 3 ctr. 40 Ib garkupffer 
Unckosten so die drey ctr. 40 lb. gar kupffer zu machen kosten 
6 11. 3 alb. 3 heir von den I 3/ 4 fuder schiffer bill uff den hutten 

16 11. 4 alb. 

7 11. 7 alb. 
6 11. 5 alb. 
5 11. 14 alb. 
I 11. 12 alb. 3 heir 

25 alb. 6 heir 
7 11. 

hoff das fuder vor 3 11. 13 alb. 
vor die 30 ctr. vorgeschlagen Ertz idem ctr. vor 20 
alb. 
vor 27 Mas holtz kolln, ides vor 7 alb. 
vor 23 Mas Stain koln ides vor 7 alb. 
vor 4 thun l1ull, ide vor I 11. 10 alb. 
von den 8 1/ 2 schicht schmeltzer lohn von ider 4 
alb. 6 heir 
Schlacken treyber lohn von ider schicht 3 alb. 
ungeferlich angeschlagen vor holtz, koln, Rost 
wenden und schmeltzer lohn die 30 ctr. 14 lb. stain 
gar zumachen 

Summa Unkosten thutt - 50 11. 19 alb. 
Wann mann die 3 ctr. 40 lb. gar kupffer den ctr. vor 14 11. zu 27 alb. vor
kaufft, so tregtts den 11. in 26 alb. gerechnet 48 11. 21 alb. 
So ist verlust I 11. 24 alb. 
Verkaufft man kupffer auller M. g. F. und herm Vorkauff den ctr. for 15 
11. zu 27 so tregtts den 11. in 26 alb. - 52 11. 7 112 alb. 
und wer gewin - I 11. 14 alb. 6 heir. 

Notta 
Weill die ersten 2 1/ 4 fuder schiffer den kain ertz ist vorgeschlagen 5 112 
ctr. stain haben geben, so sein von den I 3/ 4 fuder schiffer, so mit dem 
Ertz geschmeitzt sein 4 1/ 4 ctr. stain kom, und haben die 30 ctr. Ertz 5 ctr. 
98 lb. stain gebracht. 
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