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„Mit dem Gezähe hackt er am Spalt“
Bergmännische Gewinnungs- als Erinnerungswerkzeuge

BLICKPUNKT aUgUsT.  mithilfe moderner explorations-
methoden auf wissenschaftlicher Basis sowie unter Ver-
wendung fortschrittlicher schürftechnik wurden im späten 
19. Jahrhundert auf dem territorium des deutschen reichs 
relativ systematisch längst aufgegebene erzstollen erneut 
geöffnet und auf ihre abbauwürdigkeit hin untersucht. 
notwendig oder möglich war dies aufgrund der stetig stei-
genden nachfrage seitens der expandierenden industrie, 
aber auch zur sicherung strategischer rohstoffressourcen 
in politisch prekärer Zeit, vor allem nach 1871. die kost-
spieligen untersuchungen finanzierten häufig zu „mon-
tangesellschaften“ zusammengeschlossene geschäftsleute 
und unternehmen, aber auch spekulationsbereite Priva-
tiers. im Zuge der Wiederöffnung der oft eingestürzten 
oder gefluteten Bergwerke stießen die Bergarbeiter in der 

regel auf mannigfaltige spuren ihrer Vorgänger im Berg. 
neben hölzernen einbauten, Überresten der grubensiche-
rung und des grubenbetriebs, wurden in großem umfang 
auch zurückgelassene arbeitsgeräte, vor allem eisenteile 
davon, gefunden. im Jahr 1902 erwarb das germanische 
nationalmuseum ein kleines Konvolut an solchermaßen 
aufgefundenem Werkzeug als geschichtszeugnis des histo-
risch ungemein bedeutenden erzbergbaus in der Westpfalz.

Die Werkzeuge

Bergmännische Werkzeuge zeichnen sich im frühneuzeit-
lichen europa überregional durch ein relativ homogenes 
erscheinungsbild aus. aufgrund der großen wirtschaftli-
chen Bedeutung des Bergbaus fand bereits im 16. Jahrhun-
dert illustrierte literatur absatz, welche die technischen 
grundlagen und die geräteausstattung in Bergwerken ide-
altypisch beschrieb. Zu den bekanntesten thematischen 
druckerzeugnissen zählte georg agricolas Berck-Werck-
Buch von 1580. der vorliegende Werkzeugsatz mit der 
gesamtinventarnummer Z 2906 (abb. 1) lässt sich anhand 
der abbildungen im Berg-Werck-Buch gut typologisch fas-
sen. dieser setzt sich demnach aus zwei unterschiedlich 
großen und schweren hammerköpfen, einem schaufelblatt 
mit hochgebogenen seiten sowie dem Blatt einer als „Krat-
ze“ (agricola 1580, s. 114) bezeichneten hacke zusammen. 
der kleinere hammer ist 23 cm lang, 5 cm breit und wiegt 
2,35 kg. neben seinem auge, also dem durchgang für 
den als helm bezeichneten stiel, sind in dessen Kopfober-
seite gegenüberliegend zwei rechteckige Kartuschen mit 
den initialen „ah“ eingeschlagen. hierbei handelt es sich 
wahrscheinlich um das meisterzeichen des gruben- oder 
Werkzeugschmiedes, der den hammer hergestellt hat. das 
mittelschwere gewicht und die form des leicht gebogenen 
hammerkopfs weisen diesen als handhammer des typs 
„feustell“ (agricola 1580, s. 113), auch schlägel genannt, 
aus. derartige hämmer wurden beim schürfen von hand 
dazu gebraucht, den auf einem stiel sitzenden meißel, das 
Bergeisen, in das gestein zu treiben. der größere der bei-
den hammerköpfe (Z 2906,1) ist ebenfalls ein „feustell“. 
im unterschied zu dem kleineren stück ist er nicht gebo-
gen, 25 cm lang, 6,5 cm breit und wiegt 4,2 kg. er weist 
zwar keine erkennbaren herstellerzeichen auf, dafür aber 
in der Kopfunterseite neben dem auge gegenüberliegend 
zwei halbkugelförmige Vertiefungen unbekannter funk-
tion. hämmer dieser schwereren gewichtsklasse konnten 
nicht mehr als einhändig geführte schlägel zum Vortrieb 
von Bergeisen dienen (abb. 2). es handelt sich vielmehr um 
einen beidhändig geführten „feustell“, der zwar für unter-
schiedliche einsatzzwecke dienlich sein konnte, jedoch vor-
rangig zum treiben von gesteinsspaltenden Keilen verwen-

Abb. 1: Gezähefragment, bestehend aus zwei Hämmern, einer Schaufel und 
einer Kratze, Eisen, geschmiedet, 19. Jh. (?); Inv.-Nr. Z 2906.

Abb. 2: Georg Agricola: Berck-Werck-Buch […]. Franckfort am Mayn 1580, 
 S. 113; Bib.Sig. 4° V 322a.
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det wurde. das rechteckige schaufelblatt (Z 2906,4) ist 26 
cm lang, 20 cm breit und läuft zu seinem vorderen ende 
hin spitzrund zu. am hinteren ende besitzt das Blatt eine 
kurze zylindrische tülle für den schaufelstiel. die anord-
nung der tülle gibt darüber auskunft, dass schaufelblatt 
und schaufelstiel linear angeordnet gewesen waren, der 
stiel demnach als langer hebel diente. aufgrund dieser 
Beobachtung ist zu vermuten, dass der schaufelbenutzer 
im stehen gearbeitet haben dürfte und der stollen somit 
eine dementsprechende höhe aufgewiesen haben könn-
te. die sehr kurze tülle des hackenblatts (Z 2906,3) ist in 
einem Winkel von rund 40 grad zum Blatt angeordnet, was 
wahrscheinlich einen relativ kurzen stiel erforderte. das 
Blatt ist mit 15 cm länge und 17 cm Breite eher kleinfor-
matig. Wahrscheinlich muss der Bergmann beim ein- oder 
beidhändigen gebrauch der hacke stark gebückt oder im 
sitzen gearbeitet haben.

Gezähe

der titel dieses Beitrags ist aus annette von droste-hüls-
hoffs gedicht „die erzstufe“ von 1844 entliehen. darin 
schildert die lyrikerin – wenn auch in anderer absicht – 
erstaunlich präzise die tätigkeiten und gefahren der Berg-
mannsarbeit unter tage. Bemerkenswert exakt ist auch 
ihre Beschreibung des einsatzes der unterschiedlichen 
Werkzeuge und geräte, deren bergmännische Bezeichnun-
gen ihr offensichtlich bekannt waren, zumindest werden 
die Werkzeuge der Bergleute von ihr korrekt als „gezähe“ 
angesprochen. dieser im unterschied zu heute damals gän-
gige Begriff aus dem bergmännischen sprachschatz leitet 
sich wohl vom mittelhochdeutschen „zauen“ für „fertig 
machen, bereiten“ her. das „gezähe oder gezeug sind alle 
instrumenta, die sowohl die Bergleute bei gewinnung der 
gänge, als auch die schmelzer in hütten gebrauchen“ (hüb-
ner, 1712). der arbeitsvorgang des „gewinnens“ meinte 
in der Bergmannssprache das lösen von mineralien und 
gestein aus dem umgebenden fels. alle gewinnungsarbei-
ten wurden von den auf diese tätigkeiten spezialisierten 
„hauern“ ausgeführt. die gewinnung lässt sich in sieben 
unterschiedliche arbeiten unterteilen. für die Wegfüllar-
beit rolliger massen, des gerölls, an die förderung wurde 
eine hackenähnliche Kratze wie das vorliegende exemplar 
verwendet (abb. 3). Bei Keilhauerarbeiten für sogenannte 
milde, das heißt weiche gesteine setzten die Bergmänner 
hämmer und Keile ein. die Bearbeitung der nächsthärte-
ren „gebräuchlichen“ gesteinsarten erforderten schlägel- 
und eisenarbeit, bei der Keile und eisen in den fels getrie-
ben werden mussten. die sprengarbeit mit explosivstoffen 
kam verstärkt erst nach 1700 auf. deutlich älter als das 
sprengen ist das „feuersetzen“ bei festen und sehr festen 
gesteinen, bei dem der fels durch temperaturwechsel zum 
einsturz gebracht wurde. rollige und lösliche gesteine 
wurden durch Zuleitung von Wasser abgebaut. ein kom-
plettes gezähe umfasst aufgrund dieser unterschiedlichen 
abbaumethoden und einsatzzwecke im allgemeinen eine 

Abb. 3: Georg Agricola: Berck-Werck-Buch […]. Franckfort am Mayn 1580, 
S. 114.; Bib.Sig. 4° V 322a.a.

schaufel und eine Kratze zum Wegfüllen der gerölle oder 
abgelösten erze usw., eine Keilhaue zur gewinnung milder 
massen, eisen und schlägel oder fäustel, eine Brechstange 
und spitzhämmer sowie meißel(bohrer). 

Bergmännisches Schürfen

die suche nach abbauwürdigen erzgängen steht am 
anfang jeder bergbaulichen tätigkeit. Bis zur entwicklung 
wissenschaftlicher methoden im 19. Jahrhundert gründete 
diese auf einer genauen naturbeobachtung. hierzu zählte 
das ablaufen von Bachläufen zum sammeln von erzbro-
cken genauso wie die suche nach auffälligen Bodenver-
färbungen. darüber hinaus war bekannt, dass bestimm-
te Pflanzenarten standorte mit Böden, die eine erhöhte 
mineralienkonzentration aufweisen, bevorzugen. nach-
dem ein aussichtsreicher Platz lokalisiert war, wurde als 
nächs tes die stelle, an welcher der erzgang an die ober-
fläche tritt, der sogenannte ausbiss, durch schürfarbeiten 
exakt bestimmt. am ausbiss wurde zunächst im tagebau 
geschürft. mussten die arbeiten unter tage weitergeführt 
werden, folgte der neu anzulegende stollen dem ergiebigs-
ten erzgang. der Querschnitt des stollens wurde so breit 
und hoch wie nötig oder möglich angelegt. ab etwa 1600 
wurden stollen geräumiger damit als „hunde“ bezeichnete 
geröllkarren auf gleisen den materialabtransport rationel-
ler bewerkstelligen konnten. Bis zum einsatz von spreng-
stoff unter tage, der um 1700 einsetzte, wurde der Vortrieb 
vorwiegend in handarbeit mit schlägel und eisen bewerk-
stelligt. diese tätigkeit wurde zumeist im sitzen ausgeübt, 
weswegen die hauer spezielle arbeitskleidung benötigten. 
neben den Kopfbedeckungen waren in den stets feuchten 
stollen die wasserundurchlässigen „arschleder“ deshalb 
besonders wichtig. die schwere arbeit unter tage führte 
schon im spätmittelalter zur Begrenzung der Wochenar-
beitszeiten, am oberrhein sind lokal beispielsweise 44 bis 
48 stunden überliefert. Bei nicht allzu großer gesteinshär-
te konnte ein Bergmann zwischen 10 und 15 cm Vortrieb 
pro schicht, in rund acht stunden also, schaffen. 
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Fundort und Finder

in der Pfalz sind heute noch rund 100 historische stollen, 
schächte und gruben bekannt. Bergbaulich interessant 
war die Pfalz bis ins 19. Jahrhundert aufgrund der vie-
len unterschiedlichen hier zu findenden erzarten, etwa 
Blei, eisen, Kobalt, Kupfer, silber, Zink und die in euro-
pa ansons ten äußerst raren Quecksilbervorkommen. die 
erzgänge enthielten in der regel ein gemenge an einigen 
dieser metalle, weswegen nicht gezielt nur nach einem 
gegraben wurde. der schenker der vier Werkzeuge, carl 
honigmann (1842–1903), war spross einer im 19. Jahr-
hundert im ruhrgebiet, in den niederlanden und dem 
saarland überaus aktiven familie von Bergwerksunter-
nehmern, Bergamtsmännern und Bergforschern. familien 
wie die heute gemeinhin eher unbekannten honigmanns 
zählten für zwei bis drei generationen zu den wichtigsten 
triebkräften der frühen großindustriellen entwicklung 
im Westen des deutschen reichs. Bereits seit den späten 
1870er-Jahren versuchten die honigmanns auch außerhalb 
der Preußischen rheinprovinz geschäftlich fuß zu fassen, 
vor allem im angrenzenden ostholland, was zunächst aller-
dings nicht gelang. gemeinsam mit seinem Bruder eduard 
und dem eisenbahningenieur henri sarolea erwarb er 
schließlich 1899 doch noch die Konzession zur ausbeu-
tung der großen steinkohlevorkommen bei heerlen und 
landgraaf in der heutigen Provinz limburg und gilt damit 
als einer der Begründer der niederländischen montanin-
dustrie. im gleichen Jahr erwarb carl honigmann vor ort 
das Kasteel strijthagen, herrschaftssitz eines alten hollän-
dischen adelsgeschlechts, in dem er zumindest zeitweise 
quasi residierte. sein fokus scheint jedoch nicht nur auf 
dem rohstoff Kohle gelegen zu haben. Vielmehr scheint 
er auch teilhaber oder gesellschafter der „elsässischen 
montangesellschaft“ gewesen zu sein, die zwischen 1901 
und 1903 die erneute inbetriebnahme der Zink-, Blei- und 
eventuell silbererzgrube „Johanna“ in Bobenthal in der 
Westpfalz prüfte. deren Betrieb kann quellenmäßig bis 
mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Kon-
tinuierlich befahren wurde die grube „Johanna“ bis 1767, 
aus unbekannten gründen dann bis 1803 stillgelegt, wie-
der geöffnet und 1820 ein weiteres mal geschlossen. aus 
dieser grube wurden die vier vorliegenden Werkzeuge 
geborgen. Bobenthal liegt im heutigen landkreis südwest-

pfalz in rheinlandpfalz, rund sechs Kilometer nordwestlich 
von Wissembourg im département Bas-rhin, zu lebzeiten 
honigmanns Weißenburg im reichsland elsaß-lothringen, 
wo er zeitweise wohnte. es erscheint naheliegend, die vier 
Werkzeuge in die letzte ausbeutungsphase des Bergwerks 
zu datieren. Weshalb hätten die Bergleute des frühen 19. 
Jahrhunderts ältere Werkzeuge im stollen liegen lassen 
sollen? Weil sich die form solcher Werkzeuge über Jahr-
hunderte kaum oder nur unwesentlich geändert hat und 
vergleichende forschungen bislang fehlen, ist eine typo-
logisch gesicherte exaktere datierung nicht möglich. fest 
steht allenfalls, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die mine 
das letzte mal vor 1901 aufgegeben wurde, diese eisernen 
Werkzeuge offensichtlich keinen erheblichen Wert mehr 
dargestellt haben, was wiederum am ehesten noch für das 
19. Jahrhundert sprechen dürfte. Bemerkenswert ist auch, 
dass die stücke allesamt gewinnungswerkzeuge sind, dem-
nach vom finder bzw. einlieferer wahrscheinlich bewusst 
als entsprechendes Konvolut zusammengestellt wurden. 
andererseits fehlen wichtige geräte für diesen arbeits-
zweck, vor allem die zum Vortrieb notwendigen Keile und 
eisen. leider lässt die aktenmäßige Überlieferung des 
erwerbsvorgangs jedoch keine sichere einschätzung der 
Beweggründe des schenkers zu. 

◆ Thomas schindleR
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