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1. PotţĽky (Breitenbach)  

Die Gemeinde PotŢļky (urspr¿nglich Breitenbach) liegt am Zusammenfluss des Schwarzwassers mit dem 
Bach BlatenskĨ (urspr¿nglich auch Breitenbach) und dem Ziegenbach direkt an der Grenze zu Deutschland 
in einer Meereshºhe von 700 Metern. Der Ursprung der dauerhaften Besiedlung hªngt vermutlich mit dem 
Eisenhammer, der in der Nªhe der spªteren Kirche stand, zusammen. Die Stadt Bergstatt Platten lieÇ ihn im 
Jahre 1570 erbauen. Betrieben wurde dieser Hammer bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Bereits fr¿her 
gab es hier einen sporadischen Abbau von Hªmatit aus den Quarzgªngen der Irrgangstºrung, wie auch der 
Zinnabbau. In der Gegend wurde bereits zum Ende des 15. Jahrhunderts das Holz zur Herstellung der 
Holzkohle genutzt und man gewann Harz. 

Spªtestens zum Ende des 16. Jahrhunderts begann der Abbau von Silber und Kobalt. In Jugel unweit der 
Grenze entstand bereits damals eine M¿hle zur Herstellung der blauen Kobaltfarbe. Es war eine der ªltesten 
im Erzgebirge. Der Abbau von Silber und Kobalt entwickelte sich nach dem 30jªhrigen Krieg und der 
Gr¿ndung der benachbarten Stadt Johanngeorgenstadt, wo sich der grºÇere Teil der Lagerstªtte befand. 
Die Fºrderung kulminierte an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Das ist die Zeitperiode, als in 
PotŢļky die meisten Bergwerke entstanden (siehe Haltestelle Nr. 14). Bereits damals ¿berschritten einige 
Grubenbaue die Staatsgrenze. Die Bergwerke auf der bºhmischen Seite nutzten teilweise den Erbstolln 
Einigkeit, der am sªchsischen Ufer des Schwarzwassers sein Mundloch hatte. Bereits im 18. Jahrhundert 
wurde in PotŢļky ca. 50 bis 70 Meter unterhalb der Sohle des Stollns gearbeitet. Im Jahre 1826 wurde das 
Revier PotŢļky aufgrund Probleme mit der Entwªsserung zeitweise verlassen. 

Im Jahre 1850 wurde PotŢļky, das bis dato ein Bestandteil des Joachimsthaler Walddominium gewesen 
war, zur selbstªndigen Gemeinde zu der auch viele Ortschaften in der Gegend eingegliedert wurden: 
Smoln® Pece, Str§Ŕ, Pila, Podles², P²skovec, Luhy, H§je und ein Teil von Bludn§.  

1857 verkauften die Gewerke auf der bºhmischen Seite ihr Grubeneigentum (Kuxe) der sªchsischen 
Gewerkschaft Vereinigt Feld am Fastenberg, womit die Verschmelzung von beiden Grubenfeldern besiegelt 
wurde. Danach wurde 1866 ein 1,5 km langer Stolln Einigkeit bis zum Hauptschacht Frischgl¿ck in Johann-
georgenstadt aufgewªltigt. AnschlieÇend fuhr man auf der 18-Lr. (Lachter) Streckensohle einen Querschlag 
unter die Grube Segen Gottes und auf der Sohle 78-Lr. Strecke einen Querschlag unter die Grube Magda-
lena Rosenhof auf. Es wurden ¿berwiegend Wismuterze abgebaut. Nach dem Preisverfall im Jahre 1873 
wurden die Arbeiten zur¿ckgefahren und nach einer weiteren Preissenkung im Jahre 1894 ganz stillgelegt. 
Wªhrend dieser Etappe des Abbaus wurden ca. 2,2 Tonnen Wismut gewonnen. Im 18. und 19. Jahrhundert 
fºrderte man einige Hunderte Kilogramm Silber.  

Eine neue Abbauperiode erfolgte bald nach dem Zweiten Weltkrieg, als ab dem Jahr 1946 auf beiden 
Grenzseiten eine intensive Erkundung auf radioaktive Stoffe erfolgte. Auf der tschechischen Seite kann man 
diese Periode in 4 Phasen untergliedern: 

1) 1946ï1950: Erkundung und Abbau der Uranerze durch den Betrieb Joachimsthaler Bergwerke,  
2) 1951ï1953 (oder 1954): Erkundung und Abbau von Bi-Co-Ni-Erzen durch den Betrieb Z§padoļesk® 

(Westbºhmische) Erzbergwerke, 
3) 1954ï1957: Erkundung und Abbau von Uranerzen durch die sowjetisch-deutsche Gesellschaft 

SDAG Wismut von der deutschen Seite aus, 
4) 1956ï1959 (resp. bis 1963): Erkundung und Abbau von Uranerzen im ºstlichen und s¿dlichen 

Revierteil. 

In der ersten Etappe bis ins Jahr 1950 f¿hrten die Joachimsthaler Bergwerke die Revision nach Altermann 
sowie die oberflªchige Bohr- und Radiometrie-Erkundung durch. Am HangfuÇ vom Hammerberg (oberhalb 
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der Tankstelle) wurde vermutlich im Bereich des alten Stollns Bºhmischer Schwan der Stolln 1. Mai 
aufgefahren und oberhalb dessen ein tonnlªgiger Schacht Mai. Es wurden der Schacht Neuverborgengl¿ck 
(Schacht Nr. 1) und der Tagschacht auf dem Gang Andreas (Schacht Nr. 3) erneuert. Zum Hauptschacht 
wurde allerdings der alte senkrechte Schacht Magdalena vertieft und neu auf der 1. und 3. Sohle (-48 m; -
138 m) aufgefahren. ¦ber die erste Sohle ist er mit dem neu aufgefahrenen Schacht Slovanka und mit dem 
alten tonnlªgigen Schacht Andreaser Tagschacht (Schacht Nr. 2) verbunden, der dann wiederrum mit dem 
oberhalb liegenden Schrªgschacht Andreaser Kunst- und Tag-Schacht (Schurf oberhalb des Schachtes Nr. 
2) verbunden wurde. Die Grubenbaue f¿hrten teilweise bis auf deutsches Gebiet und einige Arbeiten, die bis 
1949 durchgef¿hrt wurden, verliefen ins tschechische Gebiet. Die Joachimsthaler Bergwerke bauten bis ins 
Jahr 1950 die kompletten Uranvorrªte in den alten Pfeilern und auf den anstehenden Gªngen bis zur 3. 
Sohle ab. Die Menge des gewonnenen Urans ¿berschritt 20 Tonnen nicht. 

 

Schematischer Plan der Berggebªude in PotŢļky (¿bernommen von Bufka-Velebil 2000). 1) Schurf oberhalb 
des Schachtes Nr. 2, 2) Schacht Nr. 2, 3) Schrªgschacht JD Nr. 4, 4) Schacht Slovanka, 5) Schacht 
oberhalb der Haus Nr. 62, 6) Schacht 1. Mai, 7) Stolln 1. Mai, 14) Schacht Magdalena, 15) Schacht Nr. 1 
(Neuverborgengl¿ck), 16) Schacht Nr. 3 (Andreas), 21) unbekannter Stolln, 22) Gottes Segner Haupt- und 
Fºrderschacht, 23) alte Schªchte auf dem Magdalena-Gang, 24) alter Schacht auf dem Gang Andreas, 25) 
alter Magdalena Kunstschacht, 26) alte Schªchte Gottlob  

Die Entwicklung des Bergbaus nach dem Jahr 1946 brachte einerseits einen Anstieg der Einwohnerzahl, 
aber auf anderer Seite wiederum auch einige negative Aspekte mit sich, z.B. wurde der Betrieb der GieÇerei 
eingestellt. Die Joachimsthaler Bergwerke bauten diese zur Uranaufbereitungsanlage um. Ebenfalls wurden 
die Mºbelfabrik und das Hotel Dreckschªnke (damals Potoļn§) den Bergwerken zur Verwendung ¿berge-
geben. In den Bergwerken arbeiteten anfangs deutsche Kriegsgefangene, f¿r die ein Gefangenenlager 
errichtet wurde. 
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Als zu Beginn des Jahres 1951 die Westbºhmischen Erzbergwerke (ZRD) die Fºrderung ¿bernahmen, 
waren einige Revierteile, wie zum Beispiel die Abteilung Mai und der Schacht Neuverborgengl¿ck, nicht 
mehr zugªnglich. Die ZRD begann die Erkundung der Co-Bi-Ni Erze im zentralen Revier. Im Schacht 
Slovanka wªltigten sie eine neue 2. Sohle 50 m unterhalb der ersten auf. Es wurden ebenfalls umfangreiche 
neue Auffahrungen aus der 3. Sohle des Schachtes Magdalena getªtigt und auf dieser Sohle bis ins Jahr 
1953 (spªtestens dann bis zum 17.09.1954) auch der Schacht Slovanka abgeteuft. Im s¿dlichen Teil der 3. 
Sohle wurde ein 100 Meter tiefer Blindschacht Magdalena abgeteuft, von welchem eine ¿berschaubare 4. 
und 5. Sohle von unbekanntem AusmaÇ ausgearbeitet wurde. Nach der Feststellung einer Reihe von 
Erzindizien begann der Abbau von Bi-Co-Ni Erzen. ¦ber die abgebauten Mengen sind keine Informationen 
¿berliefert. 

  

Mitte von PotŢļky auf einem Luftbild aus dem Jahr 1956 ï unten in der Mitte eine Spitzhalde des Schachtes 
(Magdalena), am oberen Rand die Halde des Schachtes Nr. 1 (Neuverborgengl¿ck), am rechten oberen 
Rand die Halde des Schachtes Nr. 2 (Archiv von Norbert Weber)     

Im Jahre 1953 (oder spªtestens in der ersten Hªlfte des Jahres 1954) hatte die ZRD alle Arbeiten auf der 
Lagerstªtte beendet und die Bergleute mussten den Betrieb z¿gig verlassen. Das Revier wurde der Gesell-
schaft SDAG Wismut ¿bergeben, die zwischen den Jahren 1954 und 1957 die tieferen Lagerstªttenpartien 
von der deutschen Seite aus erkundete und auserzte. Die SDAG Wismut gliederte das Revier PotŢļky in die 
Verwaltung der Bergwerke in Johanngeorgenstadt ein. Das Revier griff 2,5 km auf tschechisches Gebiet 
¿ber und hatte eine Breite von bis zu 1,2 km. Die Schªchte auf der tschechischen Seite wurden von der 
SDAG Wismut zur Fºrderung nicht genutzt. Vermutlich dienten sie nur als Wetterschªchte.  
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Die Bergarbeiten wurden von deutscher Seite vom neuen Blindschacht Nr. 228, vom neuen Schacht Nr. 124 
Prigraniļnaja (direkt an der Grenze gegen¿ber der verlassenen Ortschaft Smoln® Pece) und vom alten 
Schrªgschacht Frisch Gl¿ck aus durchgef¿hrt. Nach und nach wurden auf der tschechischen Seite alle 
deutschen Sohlen aufgefahren. Die ersten Bergarbeiten fanden bereits im Jahre 1954 auf der 3. Sohle 
(deutsche 78-Lr. Strecke) statt. Auf dieser umfangreichsten Sohle wurde ein langer Querschlag bis unter-
halb der Sch¿rfe Nr. 3 und 4 in der Ortschaft Str§Ŕ aufgefahren. Ein Querschlag wurde ebenfalls auf die 
tschechische erste alte Sohle gef¿hrt, und zwar unter dem Schacht Mai aus der 37-Lr. Sohle. Weiterhin 
wurden Querschlªge aus den Sohlen 40-Lr., 66-Lr., 94-Lr., 120-Lr., und 140-Lr. getrieben. Die geringsten 
Bergarbeiten wurden unter der Grenze aus dem Schacht Frisch Gl¿ck auf den Sohlen 160-Lr. Und 180-Lr. 
ausgef¿hrt. Die Tiefste Sohle, die 180-Lr. Strecke, wurde 335 Meter unterhalb der Hªngebank des Schach-
tes Magdalena aufgefahren. Die Abbautªtigkeiten wurden im Herbst 1957 beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden in der Lagerstªtte ca. 60 km Strecken aufgefahren. Das war wesentlich mehr als in der ersten Phase 
wªhrend der Joachimsthaler Bergwerke. Abgebaut wurden 185,1 Tonnen Uran. Die Hauptarbeiten waren 
s¿dlich des historischen Revieres unter dem Hammerberg konzentriert.  

Fºrderturm des Schachtes Magdalena im Januar 1958 

Zwischen den Jahren 1956 und 1959 ºffneten die Joachimsthaler Bergwerke (JD) noch die Grube Prinz 
Eugen im ºstlichen Teil des Reviers (siehe Haltestelle Nr. 13). 

Daneben wurden noch weitere Arbeiten durchgef¿hrt, z.B. zwischen den Jahren 1953 bis 1958 eine 
Bohrerkundung, welche die perspektivsten Abschnitte der Phyllitserie erºrterte. Deren Ergebnisse waren die 
Grundlage f¿r die Auffahrung des Schurfes Nr. 47 zwischen der Bergstatt Platten und PotŢļky (am linken 
Ufer des Baches BlatenskĨ, gegen¿ber dem Heinrichstein). In Str§Ŕ (Ziegenschacht) s¿dlich von PotŢļky 
erfolgten in den Jahren 1953 bis 1959 erfolglose Erkundungen durch Grubenbaue bis in eine Tiefe von 100 
m (Schurf Nr. 3 und 4). Tiefere Partien wurden hier von der sªchsischen Seite abgebaut. Oberhalb des 
Grenzbaches in der Gegend von Smoln® Pece wurde der Stolln M²r (Frieden) aufgefahren und ein gleich-
namiger 63 Meter tiefer Schacht abgeteuft. 
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Die Menge des gewonnenen Urans in diesem Zeitraum schªtzt man auf insgesamt 138,5 Tonnen, wovon 
der mit Abstand grºÇte Anteil aus der Grube Prinz Eugen stammte. Zusammen mit den vorherigen Etappen 
wurden somit in PotŢļky insgesamt ca. 350 Tonnen gewonnen. Zu den Bergbauhinterlassenschaften zªhlen 
10 Schªchte, 27 ¦berhaue, 10 Stolln, 4 Sch¿rfe, 16 Abbaublºcke und 13 Halden, die sich in der Verwaltung 
der VEB Diamo befinden. Insgesamt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 150 Gªnge mit einer Mªchtigkeit 
bis 30 cm beschrieben. Bei 25 davon wurde Uranvererzung festgestellt und in 16 Gªngen baute man das 
Uran auch ab. Die Gªnge mit der Uranvererzung haben ¿berwiegend ein NW-SO bis N-S Streichen. Das 
meiste Erz fand man in der Nªhe der Kreuzung mit den tektonischen Linien der W-O Richtung. Als Haupt-
uranmineral ist die Pechblende in einer Form von Linsen mit einer Mªchtigkeit von maximal 10 cm beschrie-
ben, ggf. als eine Ausscheidung in Karbonaten (Dolomit, Kalzit) oder als d¿nne (¿blich 0,2-0,5 cm) mªchtige 
Gªngchen direkt in der Gang-Matrix. Das Uran ist ebenfalls an die Uranschwªrze gebunden, ¿berwiegend 
Coffinit (USiO4. nH2O). Neu wurde auch der Phosphat Ningyoit (U,Ca,Ce)2(PO4)2.1ï2H2O festgestellt. Auf 
einigen Gªngen ist die Pechblende von allgemeinen Sulfiden, hauptsªchlich durch Pyrit, Arsenopyrit, 
Chalkopyrit und Galenit begleitet. 

Insbesondere f¿r die oberen Gangpartien im zentralen Revier unterhalb der Dorfmitte ist auch die Arsenid- 
und Sulphoarsenid-Mineralisation mit Mineralien von Silber, Kobalt, Nickel und Wismut typisch. Diese 
Vererzung (s. g. Bi-Co-Ni-Formation) hat in PotŢļky eine sehr ªhnliche Ausprªgung wie in Joachimsthal, 
jedoch in ªrmerer Ausbildung. Aus den Co- und Ni-Arseniden sind Skutterudit, Safflorit, Rammelsbergit, 
Nikelin und Gersdorffit sowie sekundªre Ausbl¿hungen des Annabergits, Erythrins und Morenosits bekannt. 
1976 wurde aus PotŢļky ein Ni-Arsenid mit dem Namen Krutovit als neues Mineral beschrieben. Bei der 
spªteren Fundrevision stellte sich heraus, dass es sich um ein Mineralst¿ck aus Joachimsthal gehandelt 
hatte. Die Wismuterze sind durch das gediegene Wismut und Bismutin vertreten. 

 

Terrakonikhalde (mittels eines Fºrderbandes aufgesch¿ttet) des Schachtes Magdalena in der Mitte von 

PotŢļky um 1960, heutzutage befindet sich hier die vietnamesische Markthalle  
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Sanierung und Nachverf¿llung des Schachtes Magdalena im Oktober 1999 (Foto: Archiv DIAMO VEB) 

 

2. Bahnstation PotţĽky/Breitenbach 

In der zweiten Hªlfte des 19. Jahrhunderts querten mehrere Eisenbahnlinien das Erzgebirge, die sich mit 

dem anspruchsvollen Terrain und den steilen Steigungen auseinandersetzen mussten. Der ªlteste bekannte 

Entwurf zum Aufbau einer Eisenbahn durch das Erzgebirge stammte aus der ersten Hªlfte der 1860er 

Jahre. Demnach sollten die Stªdte Karlsbad und Schwarzenberg verbunden werden. In Schwarzenberg 

endete bereits seit dem Jahr 1858 die Linie der Sªchsischen Bahn. Die neue Linie sollte ¿ber HroznŊt²n, 

Merkl²n, Pernink, Horn² Blatn§ und PotŢļky f¿hren. Dieses Vorhaben wurde allerdings nicht verwirklicht, 

genauso wenig wie das nªchste Projekt aus dem Jahr 1883, das mit ªhnlicher Linienf¿hrung auf der 

tschechischen Seite und der Anbindung an die neu gebaute Bahnstrecke zwischen Schwarzenberg und 

Johanngeorgenstadt, die am 20. September 1883 in Betrieb genommen wurde, rechnete. Im Mai 1884 hat 

sich Sachsen in einem Vertrag mit ¥sterreich verpflichtet, den Bahnhof in Johanngeorgenstadt zu einer 

Grenzstation umzuwandeln, sobald eine neue Bahnlinie nach Karlsbad fertig gebaut wird. 

Die Baukonzession einer lokalen Bahnstrecke zwischen Karlsbad und Johanngeorgenstadt wurde erst am 2. 

Dezember 1895 ausgestellt, allerdings mit der Auflage, dass diese ¿ber Neudek f¿hrt und die im Jahr 1881 

fertig gebaute Linie vom Chodau nach Neudek nutzt. Der Bau begann im Jahr 1897 und wurde in zwei 

Abschnitte untergliedert ï den einfacheren zwischen Karlsbad und Neudek und einem deutlich komplizierte-

ren von Neudek nach Johanngeorgenstadt. Dieser forderte den Bau von mehreren Tunneln und Viadukten 

(Br¿cken). Hierzu gehºrte auch das Viadukt bei Bªrringen/Pernink, in dessen Nªhe sich der hºchst gelege-

ne Punkt der ganzen Trasse mit 915 Metern ¿ber dem Meeresspiegel befindet. Am 28. November 1898 

wurde der Abschnitt zwischen Neudek und der Bergstadt Platten und am 1. April 1899 f¿r einen begrenzten 

Lastverkehr auch zwischen der Bergstadt Platten und Johanngeorgenstadt in Betrieb genommen. Die 
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feierliche Inbetriebnahme der ganzen 47,2 km langen Eisenbahnlinie, die als Erzgebirgische 

Semmeringbahn benannt wird, erfolgte am 15. Mai 1899. Im vergangenen Jahr konnte diese Strecke auf 

das 120jªhrige Bestehen zur¿ckblicken. Der Regelverkehr fand auf der Linie Karlsbad-Johanngeorgenstadt 

bis zum Ende des 2. Weltkrieges statt. Danach kappte man die grenz¿berschreitende Verbindung. Die Linie 

zwischen Johanngeorgenstadt und Schwarzenberg bekam ab dem Jahre 1946 eine besondere Bedeutung, 

als diese zum Transport des Uranerzes aus den neu geºffneten Bergwerken, wie auch der Beschªftigten 

der Bergbaugesellschaft SAG Wismut diente. Mit diesem Anstieg der Bedeutung hªngt auch der Ausbau 

eines zweiten Gleises zwischen den Bahnhºfen Erla und Johanngeorgenstadt zusammen, der zwischen den 

Jahren 1948 bis 1952 erfolgte. In den 1970er Jahren wurde dieses zweite Gleis wieder zur¿ckgebaut. Die 

grenz¿berschreitende Verbindung wurde erst am 17. April 1992 wieder eingerichtet, als ein Sonderzug der 

Tschechischen Bahngesellschaft (ĻSD) nach Johanngeorgenstadt fuhr. Die Eisenbahnlinie Karlsbad 

Unterer Bahnhof - Johanngeorgenstadt hat gegenwªrtig 18 Haltestellen. F¿r die gesamte Strecke braucht 

ein Zug zirka 1 Stunde und 15 Minuten.  

 

Bahnhof in PotŢļky im Jahr 1899, als die Linie Karlsbad - Johanngeorgenstadt in Betrieb genommen wurde  

 

Bahnhof  in Johanngeorgenstadt im Jahr 1899, als er f¿r den grenz¿berschreitenden Verkehr umgebaut war 
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Bahnstation in PotŢļky sieht annªhernd gleich wie vor 120 Jahren aus (Foto: Lubor Ferenc, Wikimedia 

Commons) 

 

Bahnstation in PotŢļky liegt auf einer Seehºhe von 698 m, und damit muss allein auf dem Abschnitt nach 

Horn² Blatn§ (7 km) eine Steigerung von 175 Hºhenmetern ¿berwunden werden  
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3. Schacht Nr. 2 und Schurf oberhalb des Schachtes Nr. 2 

Rechts von der Bahnlinie, welche die Stªdte Karlsbad und Johanngeorgenstadt verbindet, befindet sich am 

Hang oberhalb des Bahnhofes die Halde des Erkundungsschachtes Nr.2. Dieser Schacht, mit einer 709 m 

¿ber NHN gelegenen Hªngebank, fuhren die J§chymovsk® doly (Joachimsthaler Bergwerke war eine 

Analogie des Betriebes SAG/SDAG Wismut in der ehemaligen DDR) im Jahr 1949 auf. Der Schachtansatz-

punkt wurde an der Stelle des alten Tagschachtes Andreas gewªhlt und bis zur ersten Breitenbacher Sohle 

in einer Meereshºhe von 651 Metern abgeteuft. ¦ber den Betrieb des alten Schachtes sind keine Unterla-

gen erhalten.  

Der Schacht Nr. 2 gehºrte mit einer Tiefe von 58 Metern in die Kategorie der seichten Schªchte, die im 

Rahmen der Erkundungsarbeiten auf jeder Emanationsanomalie aufgefahren wurden. Die Anomalien 

wurden von der Oberflªche aus mit angelegten Baggersch¿rfen gemessen. Der Schacht hatte neben 

seinem Erkundungsziel (die Auffahrungen gingen von hier aus vor allem in die SO-Richtung zum Sonnen-

hang (Sluneļn² str§Ŕ) und nach Neuoberhaus in Sachsen hin) ebenfalls die Bewetterungsfunktion. ¦ber ihn 

wurde das ºstliche Teilrevier bewettert. Einige Dutzend Meter vom Schacht Nr. 2 finden wir eine kleinere 

Halde einer anderen alten Grube. Aus dem Charakter des Haldenmaterials (Reste der Aufbohrungen nach 

den Sprengarbeiten) kann man ableiten, dass diese Grube (Andreaser Kunst-und Tagschacht). bei der 

Suche nach radioaktiven Stoffen wieder in Betrieb genommen wurde. Es handelte sich allen Anzeichen 

nach um einen Erkundungs-Schurf (dieser Begriff ist unter der Schreibweise Surf ebenfalls in die tschechi-

sche Sprache ¿bernommen worden), der in der Regel bis in zirka 40 Meter Tiefe direkt im Gang meist 

tonnlªgig aufgefahren wurde. Falls in dem bemusternden Gang eine erhºhte Radioaktivitªt festgestellt 

wurde, ging man in den meisten Fªllen zur Auffahrung eines Schachtes mit grºÇerem Querschnitt ¿ber. Von 

einem solchen Schacht aus fanden dann die Gewinnungsarbeiten in grºÇerem Umfang statt.  

Vor allem in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg wurden die Arbeiten durch die sowjetischen Experten 

geleitet, die auf ein hohes Tempo bei der LagerstªttenerschlieÇung und die restlose Gewinnung der 

nachgewiesenen Uranvorrªte achteten.  

.  

Halde des Schachtes Nr. 2 (Foto: Archiv des Tschechischen geologischen Dienstes) 
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Halde des Schurfes oberhalb des Schachtes Nr. 2 (Foto: Archiv des Tschechischen geologischen Dienstes) 

 

4. Uranfºrderung in Johanngeorgenstadt  

Johanngeorgenstadt wurde im Jahre 1654 als letzte Bergstadt im Erzgebirge gegr¿ndet. Viele Lutheraner 

Exulanten, ¿berwiegend aus der Bergstadt Platten, aber auch aus Abertham und St. Joachimsthal, die um 

Weihnachten 1653 wegen einer harten Rekatholisierung in Bºhmen nach Sachsen auswanderten, siedelten 

sich direkt hinter der Grenze an. Sie bauten mit Bewilligung des sªchsischen Kurf¿rst Johann Georg eine 

neue Stadt, die seinen Namen trªgt. 

Bald danach zeigte sich, dass der Fastenberg, auf dem die Stadt liegt, viele Erzgªnge mit reicher Silber- und 

Kobaltvererzung in sich birgt. Diese wurden bis zum 2. Weltkrieg abgebaut. Die Lagerstªtte von Johann-

georgenstadt mit den Gªngen von Bi-Co-Ni Formationen (Ag-As-Co-Ni-Bi ÑU) ªhnelt in vielerlei Hinsicht der 

von St. Joachimsthal. Demzufolge war den hiesigen Bergleuten das Vorkommen des Pechsteines bekannt. 

Im Jahre 1789 extrahierte der Berliner Chemiker Martin Heinrich Klaproth aus dem Erz der Silbergrube 

Georg Wagsfort in Johanngeorgenstadt eine neue Substanz, die er nach dem Planeten Uran ĂUranitñ 

nannte. Klaproth ist zwar Ălediglichñ gelungen, ein Uranoxid zu extrahieren (das metallische Uran bereitete 

erst der Franzose Eug¯ne Peligot im Jahre 1841 auf), aber er beschrieb die Eigenschaft der Uranverbin-

dungen, die Glas und Porzellan verfªrben kºnnen. Damit begann die Periode der wirtschaftlichen Nutzung 

des Pechsteines zur Herstellung der Uranfarben. Diese wurden in Johanngeorgenstadt in kleinerem 

AusmaÇ bereits ab dem Jahr 1819 produziert. Als Rohstoff fand dabei die Pechblende aus der Grube Georg 

Wagsfort Verwendung. Diese Grube wurde ab dem Jahr 1838 zusammen mit sechs weiteren Bergwerken in 

eine Bergbaugesellschaft ĂVereinigt Feld am Fastenbergñ zusammengeschlossen. 
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Johanngeorgenstadt vom Bahnhof in Breitenbach/PotŢļky ums Jahr 1910 gesehen. Die Pfeile zeigen die 
Platzierung der Stolln Georg Wagsfort und Frisch Gl¿ck, die ab dem Jahr 1838 zum Bestandteil der 
Gesellschaft Vereingt Feld am Fastenberg wurden. Die heute als Besucherbergwerk betriebene Grube 
Frisch Gl¿ck gehºrte zu den ergiebigsten Bergwerken in Johanngeorgenstadt. Allein zwischen den Jahren 
1684 bis 1730 war die Ausbeute 9 Tonnen Silber. Im Jahre 1946 wurde der blinde Fºrder- und Kunstschacht 
der Grube Frisch Gl¿ck zum Schacht Nr.1 des Betriebes Wismut SAG. Seine Gesamttiefe erreichte 304,8 
m. (Foto: mindat.org/G¿nter Grundmann, Detmold, bearbeitet)  

Die Hauptperiode der Uranfºrderung brach allerdings erst unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg an. Bereits am 

14. September 1945 wurde eine geologische Erkundungsabteilung gebildet, welche die Uranerzvorkommen 

in Sachsen erkunden sollte. Diese Abteilung war direkt dem sowjetischen Innenministerium unterstellt. 

Johanngeorgenstadt wurde dabei als die Lagerstªtte mit dem grºÇten Uranvorkommen bezeichnet. Ersten 

Schªtzungen zufolge wurden die Vorrªte auf 22,2 Tonnen beziffert. Die Fºrderung begann bereits im 

September 1946 im Rahmen eines neuen, durch die Sowjets gef¿hrten Betriebes mit dem Decknamen 

ĂWismutñ. Johanngeorgenstadt erhielt die Bezeichnung Wismutobjekt 01. Zu Beginn wurden vor allem die 

alten Silberminen direkt unter der Stadt genutzt. Spªter sind auch viele neue Schªchte in der Umgebung 

geºffnet worden. Ab dem Jahr 1951 strebte die ĂWismutñ im Rahmen der Fºrderungsintensivierung an, den 

historischen Stadtkern abzureiÇen. Trotz heftiger Proteste der Bevºlkerung erfolgte dies im Jahr 1953. 

Abgerissen wurden 319 Hªuser. Verschont blieben nur die Kirche und einige Hªuser in ihrer Umgebung. In 

den Jahren 1953 bis 1957 mussten etwa 4 000 Bewohner in die neu gebauten Stadtteile umziehen. In der 

 ra der maximalen Fºrderung stieg die Einwohnerzahl auf etwa 45 000. Heute leben in der Stadt knappe 4 

000 Einwohner. Die meisten Halden wurden in den letzten Jahren rekultiviert.  

Die Fºrderung wurde im Jahr 1958 beendet und bis zu diesem Zeitpunkt wurden 3 770 Tonnen Uran 

gewonnen. In dieser Zahl sind auch 185 Tonnen Uran eingerechnet, die im Zeitraum zwischen 1954 und 

1958 in der Lagerstªtte PotŢļky abgebaut wurden. Dies wurde durch ein zwischenstaatliches Abkommen 

der Wismut SAG von der sªchsischen Seite aus gestattet. 


