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Arsenopyrit ist das primäre Golderz der „alten 
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Kurzfassung 
Im Sommer 2013 wurde nach der Aufwältigung eines alten Stollens im Grubental bei 
Goldisthal ein Erzdepot aufgefunden (SEIDOLT, 2020). Dies stammt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aus der Grube Neues Glück. Bergmännische Berichte aus dem 
Staatsarchiv Rudolstadt aus der Zeit von 1770 bis 1774 geben Anlass zu der Annahme, dass 
dieses Erzdepot seinerzeit im Rahmen einer Bestandsanalyse angelegt worden war. Damit 
wären die Erzproben 240 Jahre alt.  

Das Depot enthält Spuren von Silbererz, insbesondere Galenit. Als veritabler Träger von 
unsichtbarem Gold wurde Arsenopyrit festgestellt. Die Goldgehalte sind teilweise so hoch, 
dass der Arsenkies als das Primärerz für das Goldvorkommen in Goldisthal anzusehen ist. Die 
Erzgänge von Goldisthal stellen somit einen locus typicus der sogenannten „alten 
Goldquarzgänge“ nach SCHNEIDERHÖHN (1941) dar. 

 

Abstract 
Arsenopyrite is the primary gold ore of the "alte Goldquarzgänge" of the Goldisthal 
deposit near Goldisthal, Thuringian Slate Mountains 

A historical ore depot was found after clearing up of an abandoned mine in the Grubental near 
Goldisthal, in summer 2013 (SEIDOLT 2020). It is highly probable that the ore samples come 
out of the ancient mine Neues Glück. Historical mining reports from the Staatsarchiv 
Rudolstadt from the time between the years 1770 and 1774 gave reason for the assumption, 
that the ore depot was build up in case of an historical stock analysis. The age of the ancient 
ore samples was estimated to be about 240 years old. The ore depot contains traces of silver 
ore, especially Galena. Arsenopyrite was estimated as  true carrier of invisible gold. The gold 
values are partly as high as one can assume, that arsenopyrite is the primary gold ore of the 
Goldisthal deposite. The Goldisthal deposit is the locus typicus of the ”alte Goldquarzgänge‟ 
after SCHNEIDERHÖHN (1941). 
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	67
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	24
	29,6
	16
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	Anzahl Probe-krater
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	Mineral-phase 
	Min – Max in ppm
	2–(468)*
	105
	14
	Arseno-pyrit 
	< BG**–2
	97
	12
	Pyrit 
	< BG**–0,070
	7
	3
	Chalko-pyrit
	< BG**–38
	6
	3
	Galenit
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	< BG**
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	0,3
	ICE-5, Sphalerit
	29 ± 10
	505-1, Arsenopyrit
	0,7 ± 0,1
	505-7, Pyrit
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	Parameter
	0,8 l/min Helium
	Durchflussrate Probenkammer
	6,4 J/cm²
	10 J/cm²
	Fluence
	10 Hz
	20 Hz
	Pulsrate
	10 s
	30 s
	Dauer Gas-Blank
	100 µm
	100, 150, 200 µm
	Kraterdurchmesser der Preablation
	70 %
	70, 70, 70 %
	Power Preablation
	10 s (3 s Laser an)
	3 s (3 s Laser an)
	Dauer Preablation mit Daten-Aufzeichnung
	50 µm
	50, 100, 150 µm
	Kraterdurchmesser der Ablation
	70 %
	70, 80, 90 %
	Power Ablation
	25 s
	30 s
	Dauer Ablation
	5 s
	30 s
	Wash-out Zeit
	30 s
	30 s
	Dauer Pause ohne Datenaufzeichnung
	0,55 l/min Argon
	Make-up Gas
	Abb. 21: Ausschnitt der TK 10 vom Kolitschberg, Dunkeltal und Grubental (Goldborn) bei Goldisthal. Kartengrundlage unter www.geoportal-th.de/de-de/ Blätter 54314 und 54323. Symbole:  Stollenmundloch;  Schacht, verbrochen oder verschlossen; Strich-Pu...
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	Von der besten und auserlesensten Stuffe von rothen Mann
	1.a
	1.250
	352
	78
	20
	der mittlern gattung
	1.b
	260
	139
	der schlechten gattung
	1.c
	Von der besten Stuffe von Goldenen Glück
	2.a
	1.250
	625
	938
	20
	der mittlern gattung
	2.b
	78
	174
	der schlechten 
	2.c
	938
	104
	Von der besten Stuffe von Neüen Glück
	3.a
	260
	69
	der mittlern gattung
	3.b
	139
	17
	der schlechten
	3.c
	1.250
	313
	Von der besten Stuffe von S Nicolaus
	4.a
	313
	278
	Von der mittlern gattung
	4.b
	469
	4
	der schlechten
	4.c
	Von der besten Stuffe der Damnitzischen Hoffnung -  -  -  -
	5.
	1.875
	1.172
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